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VORWORT.
W iewohl das an Naturproducten so gesegnete herrliche

Bohmen durch seine reiche geologische Gliederung und die

mannigfachen Beziehungen derselben zu Industrie und Land-

wirthschaft, Bergbau und Heilkunde in der ganzen Welt

bekannt geworden ist, gebrach es bisher ganzlich an einer

ubersichtlichen und genugend eingehenden
Schilderung der geologischen Verhaltnisse des Landes. Die-

sem in weitesten Kreisen immer fuhlbarer gewordeuen Mangel

abzubelfen, ist der Zweck des vorliegenden Buches.

Dasselbe ist jn der Anlage und Durchfuhrang eine

durchaus selbstandige Arbeit und zugleich die umfassendste

geologische Monographie, welche ein Kronland des Sster-

reichischen Kaiserstaates aufzuweisen hat. Wis weit es

fiber fruhere ahnliche Leistungen, deren Verdienstlichkeit

nicht im Geringsten angetastet werden soil, hinausgeht, be-

weist wohl schon allein der Umstand, dass in der bisher ein-

gehendsten Beschreibung des geologischen Aufbaues BOhmens
der archaeischen Gruppe etwa 60 Octavseiten gewidmet

werden, wahrend dieselbe im vorliegenden Buche voile 750

Seiten umfasstl

Bei Abfassung des Buches leitete mich das Bestreben,

f wissenschaftlichen Grundlagen, unter Bucksichtnahme

f die Anforderungen der Praktiker, ein Gesammtbild der
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IV VORVVORT.

geologischen Vefhaltnisse BOhmens zu entwerfen und das-

selbe durch eine mflglichst verstandliche, ubersichtlich ge-

gliederte Darstellung auch weiteren Kreisen zuganglich zu

machen. Zugleich sollte der enge Zusammenhang zwischen

dem geologischen Aufbau und der Orographie des Landes

herrorgehoben, und durch die eingehende, das Ganze
unseres heutigen Wissens. zusammenfassende Be-
handlung jeder Naturfreund in den Stand gesetzt werden,

durch eigene Beobachtungen die Kenntniss des heimatlichen

Bodens fordern helfen zu konnen.

'Die zu diesem Behufe gewahlte, stets auf die Quellen

zuruckgehende und dieselben genau nachweisende Darstel-.

lungsweisehat erstens den Vorzug, in jeder die Geologie

Bohmens betreffenden Frage sofort fiber die bestehenden

Vorarbeiten Aufschluss zu geben, und zweitens die Urquellen

selbst in vielen Fallen entbehrlich zu machen. Hiedurch

dflrfte das Buch denjenigen Freunden der Geologie einen

guten Dienst leisten kdnnen, welchen die in zahlreichen

Zeitschriften und Sammelwerken verstreuten Specialarbeiten

theils sprachlicher theils anderer Schwierigkeiten wegen
nicht zuganglich sind. -

Ueberall war ich bemuht, die grosste Objectivitat

walten zu lassen und hoflfe, dass man dies gem anerkennen

wird, ohne es mir zu verargen, wenn ich in diesem Bestre-

ben hie und da vielleicht zu weit gegangen sein sollte.

So habe ich an einigen Stellen der Beschfeibung des sud-

lichen archaeischen Gebietes der Auffassung und Ausdrucks-

weise der ursprfinglichen Autoren mflglichst Rechnung ge-

tragen, weil diese Auffassung insofern den heutigen Stand

unseres Wissens yon den hetreffenden Gegenden bezeichnet,

als dort seit Jahrzehnten keine Neuuntersuchungen vor-

genommen wurden, und ohne solche eine Uebertragung

von anderwarts gewonnenen Resultaten auf dieselben nicht

ohne weiters zulassig ist Auch glaubte ich jeden Beitrag

zur geologischen Kenntniss des Landes von einigem Belange
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VORWORT.

nicht mir gewissenhaft benutzen, sondern auch, wo thun-

lich, den Urhebern derselben einige Worte widmen zu sollen,

we'd ich vielfacb Gelegenheit hatte mich zu uberzeugen, dass

dadurcb wesentlich zur Erweckung des Interesses an ver-

dienstvollen Einzelleistungen und zur Charakterisirung der

verschiedenen Richtungen des geologischen Forschens bei-

getragen werden kann.

Bezuglich der Ausstattung mochte ich mich. auf wenige

Bemerkungen beschranken.

Fur eine Anzahl Cliches bin ich der hochldblichen

Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt . zu beson-

derem D"anke verpflichtet. Alle ubrigen Abbildungen sind

fur das Buch besonders hergestellt und in diesem Sinne

Originate. Viele, bei welchen die Ergebnisse neuerer For-

schungen berucksichtigt werden konnten, unterscheiden sich

nicht unwesentlich von den Vorlagen. Trotzdem glaubte

ich den ursprunglichen Autor stets namhaft machen zu

sollen. Die colorirte geologische Karte, welche in der lithogr.

Kunstanstalt des Herrn V. Nedbebt in Smichov ausgefiihrt

wurde, durfte auch strengeren Anforderungen entsprechen.

Das Terrain wurde in der Hauptsache K. v. KoRlSTKA's Ge-

neral-Karte BOhmens nachgezeichnet. Die Schrift ist bei Ort-

schaflen bis zu 2000 Einwohnern ganz deutlich, bei DOrfern

trotz ihrer Eleinheit scharf und fur ein gutes Auge leicht

leserlich. Hdhenangaben wurden in die Karte nicht aufge-

nonunen, die Sprachgrenze dagegen aus praktischen Grunden

eingezeichnet. (Im Inneren des Landes herrscht die b6h-

mische, im Grenzgebiete die deutsche Sprache.)

Bezuglich der Ortsnamen habe ich mich, bis auf wenige

Ausnahmen, an die Orthographie des bekannten „ Post-Lexi-

cons des KQnigreiches Bdhmen" von M. v. Fehringer ge-

ilten, welche den Vorzug hat dem deutschen Leser in den

eisten Fallen eine richtige Aussprache der bfihmischen

iamen zu ermOglichen.
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VI VORWORT.

Noch sei mir gestattet eine angenehme Pflicht zu er-

fullen, indem ich auch ao dieser Stelle meinem Herra Ver

leger bestens dankefur die stets gleich Iiebenswikrdige Freund-

lichkeit, mit welcher er auf alle meine Anregungen, betreffend

den Umfang und die illustrative Ausstattung des Buches, in

zuvorkommenster Weise einzugehen nie mude wurde.

Zum Schlusse erlaube ich mir den herzlichen Wunsch
auszusprechen, das Buch radge bei alien Freunden und
FOrderern der Vaterlandskunde eine dem Fleisse, mit wel-

chem es verfasst wurde, entsprechende freundliche Auf-

nahme flnden und zur Verbreitung der Kenntniss des geo-

logischen Aufbaues BOhmens recht viel beitragen.

PBAG, am 6. September 1891.

Dr. FRIEDRICH KATZER.
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Correcturen und Erganzungen.

S. 7, Zeile 9 von unten, lies.Cambrium anstatt Kambrium.
S. 18, Zeile 9 von oben, ist zu Uhlavka beizUsetzen (Angelbach).

S. 22, Zeile 14 von oben, ist Franzensbad zu streichen.

S. 23, Zeile 6 von unten soil stehen: bei Joachimsthal (Sonnenwirbel,
1244 t»), der Spitzberg usw. In der folgenden Zeile ist „der Son-
nenwirbel (1234 m)" zu streichen.

S. 24, Zeile 14 von oben, lies Basaltmasse anstatt Besaltmasse.

S. 28, Zeile 18 von oben, lies Mettau statt Metau.
S. 29, Zeile 9 von oben, lies 1013 statt 968.

S. 41, Zeile 23 von oben", lies Augitgesteine statt Angitgesteine. — In
den Anmerkungen sind die Vorzeichen ***) und f) zu vertauschen.

S. 43, Zeile 20 von oben, lies Quarzfels anstatt Quarzit
S. 60, Zeile 18 von unten, lies Vrcowitz statt Wrkowitz.
S. 61, Zeile 17 von oben, lies Langsrichtung statt Langenrichtung.
S. 69, Zejle 5 von oben, lies KoCiW anstatt KofiJ, und Zeile 9 von oben

ausserbalb statt usserhalb.

S. 73, Zeile 19 von unten, lies Saarer Gebirges. statt Eisengebirges.

S. 77, Zeile 19 von oben, lies deutlich anstatt deutich.

S. 103, Zeile 6 von unten, lies fasste statt fasst.

S. 112, Zeile 6 von oben, lies Turmalin in statt Turmalinin.
S. 113—114. Die Angaben uber die Granitverbreitung sind nach der

colorirten geolog. Uebersichtskarte zu corrigiren.

S. 118. Bei Gutwasser bestand ein Goldbergbau, welcher erst zu Anfang
dieses Jahrh. vom Aerar aufgelassen wurde.

Zu S. 122—126. Der Kuttenberger Silberbergbau stand im J. 1890 mit
72 Arbeitern im Betriebe, eine FOrderung nennenswertber Erzmen-
gen fand jedoch nicht statt Am Vierzehn-Nothhelfer-Stollen, am
Greiferschachte (106 m Tiefe) und Rovinaschachte (10r2»» Tiefe)

wurdcn weltere Ausrichtungsarbeiten vorgenommen, ausserdem im
October 4889 am nOrdlichen Abhange des Gang-Berges, etwa 25 m
im Liegenden des. Dauerganges, auf dem Haldenplateau des alten,

durch eine,grosse Pinge gekennzeicbneten Schachtes „Svarn^ Ka-
• Spar" ein neuer Richtschacht angeschlagen, der auf 250 m zu teu-

fen sein wird. Bis jetzt wurden nur Pyrit- und Sphalerittrummer
durchsunken.

Zu.S. 126. F. PoSepny, Ueber einige wenig bekannte alte Goldberg-
baue Bohmeris, Oest. Zeitsehr. f. Berg- u. Htlttenwesen. XXXVII,
1889, Nro. 23 u. 24, berichtet, dass bei Liboun, W von Lounowitz,

. ehemals Goldbergbau umgieng u. zw. auf dem nRoudny", einem
flachen Gneisshugel, dessen ganzer sUdwestlicher Abhang mit Hal-

den und Pingen besaet ist, wahrend am nOrdlichen Fusse desselben
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Correcturen und Erg&nzungen. XVII

im Liboufter Thale zahlreiche Seifenhalden zu sehen sind. Die.

Erze, goldhaltige Kiese, brachen hier auf Quarzgangen ein. Sie
warden allenfalls zu wiederholten Malen bergmannisch gewonnen
nnd dttrfte der aite Betrieb schon in das 16. Jahrh. fallen, wahrend
aus dem 18- Jahrh. nrkundliche Belege far denselben vorhanden
sind. Darnach wurden in 34 Jahren von 1769 bis 1804 im Gan-
zen 126.478 Mark Rohgold, entsprechend 84.064 Feingold gewonnen.
J. Honiger erwahnt (dieselbe Zeitschr. 1885, p. 356), dass urn
das J. 1770 Tom Fursten Anersperg hier mit grossen Kosten ein

Goldbergbau betrieben wurde, welcher aber nur 3 Mark 12 Loth
Gold and 1 Mark 10 Loth Silber ergab.

S. 176, Zeile 7 von oben, lies Dioritporphyrit anstatt Diorit

S. 177, in der Erlauterung zu Fig. 40 lies Krumauer statt Kumauer.
S. 188, Zeile 2 Ton oben, lies Heuraffel statt Heurafel.

S. 203, Zeile 9 von oben, lies Zichowetz statt Zichowetz.

S. 204, Zeile 4 von nnten, lies Nuzin statt Nuzino.

Zu £. 210. Im R. B. A.-Bez. Budweis standen im J. 1890 auf Graphit
4 Unternehmungen mit 873 Arbeitern im Betriebe, die 143.740 q
Graphit im Werthe von 523.683 fl. erzeugten. •

S. 224, Zeile 15 von unten, lies den Quarzgang anstatt das Quarzlager,

nnd Zeile 11 von unten eingewachsen statt eingew aschen.

S. 226, Zeile 13 von unten, lies Psilomelan statt Psilomalan.
'

S. 230, in der Ueberschrift in Fig. 51 lies Siehdichftlr stat Siedichfur.

S. 233, Zeile 10 von unten, lies Meigelshof statt Meigelhof.

S. 257, Zeile 14 von oben, lies Kreybich statt Kreibicb.

S. 281 in Fig 62 lies Kneibelbach statt Keniselbach.

S. 284, Zeile 10 von unten, lies Art statt art

S. 285, Zeile 21 von oben, lies Krottensee 'statt Kuttensee.

S. 286, Zeile 8 von oben, lies SilbersgrUn statt Silbergrun.

S. 287, Zeile 2 von unten, lies Verbindungsglied statt Verbindungsglieg, -

und Zeile 22 von unten Erzgebirgsgraniten statt Erzgebirgegraniten.

S. 299, erste Zeile, lies 60-7* statt mit 60-7°.

S. 310, Zeile 11 von oben, lies einstigen Umfange der hiesigen statt

emigsten Umfange der riesigen.

S. 314, Zeile 10 von oben, lies Zeidelweidt statt Zeidelweid.

S. 319, Zeile 16 von unten, lies Neudek statt Neudeck.
Im 21. Bogen soil Ober der Kopfleiste Uberall stehen: 2. Das eigentl.

Erzgebirge.

S. 338, Zeile 6 von unten, lies Haideweges statt Haidweges.
Zu S. 341. J. E. Hibsch, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1889, pag.

204, spricht in einer Mittheilung Ober den Doleritstock una das
Vorkommen von Blei- nnd Silbererzen bei Rongstock die Ansicht
aos, die im Phonolithtuff eingeschlossenen Gneissblocke seien aus
der Tiefe heraufbefordert worden.

Zu S. 843. Die Schichten der Biliner Gneissscholle besitzen zwar ein

veranderliches Streichen, doch herrscht die ostwestliche Richtung
vor. Auf dieser selben Richtung entsprechenden Kluften liegen die

Biliner Mineraltruellen. Es sind alkalische Sauerlinge mit
einem hohen GebaSt an Kohlensaure, welche schon seit langer Zeit
ala Heilmittel dienen. Die ersten Nachrichten Ober dieselben rei-

chen sogar bis in das 8. Jahrh. Bei einer im J. 1888 ausgefuhrten
Bohrung kam man in einer Tiefe von 55-8 m auf einen Eisensauer-

ling und bei 68'1 m auf reinen, an freier Kohlensaure sehr reichen

Katur, Gaologfo von BSbmni. II
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XVIII Correcturen und Erganzungen.

Sauerling, die jeder far sich in demselben Bohrloch gefasst wurden.
Die ganze Anlage wird als Unicum in Oesterreich bezeichnet

S. 343, Zeile 6 von unten, lies Neudeker statt Neudecker.
S. 352, Zeile 2 von unten, lies Halbmeil statt Halbunitz.

S. 361, Zeile 2 von unten, lies Georgensdorf statt Georgendorf.
S. 363, Zeile 7 von oben, lies Peterswald statt Peterswalde.
S. 380, Zeile 4 von oben, lies Adalbertsfelsen statt Aibertsfelsen.

S. 381, Zeile 15 von oben, lies Silbersgrun statt Silbergrun.

S. 389, Zeile 17 v. unten, lies Dollinger-Schachte statt Dolu'nger Schachte.
S. 390, Zeile 8 von oben, lies H. Hallwich statt E. Hallwich.

S. 394, Zeile 12 -von unten, ist beizusetzen: (Vergl. Fig. 989).

S. 395, Zeile 18 von unten, lies A. W. Stelzner statt W. Stelzner.

S. 401, Zeile 6 von unten, lies Jabrh. statt Jahth.
Zu S. 401 ff. Auf Zinn bestanden im J. 1890 im Erzgebirge zwei Un-

ternehmungen, welche mit 43 Arbeitern 5692 q Erze erzeugten,
namlich die Mauritiuszeche bei Abertham 5046 q und die Grau-
pener Werke 646 a Zwitter.

S. 402, Zeile 16 von oben, lies fur statt als

Zu»S. 421 bezw. 429. Im J. 1890 wurden 255*8 q Uranerze im Werthe
von 41.674 fl. gewonnen, wobei 320 Arbeiter Beschaftigung fanden.
Die Silbere rze, die ,als Nebenproduct gelten, betrugen 477 q im
Werthe von 47.319 fl. Auf der Segen Gottes-Zeche bei Breiten-

bach wurden 107 q Stuferze und Schliche im Werthe von 15.443 fl.

erzengt welche nebst Silber und Wismuth auch einen Halt von
0-76 q Nickel und 77 q Kobalt hatten. Kobalt wurde auch in

Joachimsthal als Nebenproduct (3*60 q) gewonnen. Die Gesammt-
erzeugung an Wismuth betrug 7929 q im Werthe von 19.032 fl.

Wolframerze wurden in Zinnwald durch Auskutten alter Halden
und Bergversatze 378 q im .Werthe von 12 337 fl. erzeugt Mangan
(S. 432) wurde im J. 1890 im ganzen Erzgebirge keines erzeugt.

S. 480, in der Profiluberschrift lies Keiliger statt Heiliger Berg, und'
Tatobyta statt Tatobit.

S. 511, Zeile 2 von oben, lies Pyromorphit statt Pyromorphyt.
S. 519, Zeile 9 von oben, lies Senkungsspalte anstatt Hebungsspalte,

und Zeile 13 von oben, bezeichnet statt veranlasst
S. 528. Zeile 11 von oben, lies Dreigraben statt Drei Graben.
S. 535, in der Ueberschrift zu Fig. 103, lies Kronstadt anstatt Kronstaat
S. 538, in der Ueberschrift zu Fig- 107, lies Lipka statt Eipka, in der

Unterschrift Schneeberggebirge statt Schneeberggebirg.
S. 538 in der Ueberschrift bei Fig. 107 lies Brucknerberg statt Brtich-

nerberg.

Zu S. 547. Die in der Anmerkung f) erwahnte Karte ist einstweilen
erschienen.

S. 548, Zeile 21 von unten, lies sudwestlichen statt sttdOstlichen.

S. 556, Zeile 7 von oben, lies ausser statt auser.

S. 557, Zeile 5 von oben, lies Planavy statt Planany.
Zu S. 582. Beim Schwefelkiesbergbaue in Lukawitz wurden im J. 1S90

mit 40 Arbeitern 4179 q Kiese im Werthe von 6269 fl. erzeugt
S. 698, Zeile 4 von oben, lies Kfizanky statt Kfiianek.
S. 609, Zeile 16 von unten lies W von Selcan statt S von SelCan, und

Zeile 17 von unten lies Desnoberge statt Desnoherge.
S. 613, Zeile 21 von oben, lies carbonischen oder tertiaren.

S. 619, Zeile 8 von unten, lies Ronsperg statt Ronsqerg.
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Correcturen und Erganzungen. XIX

S. 621, Zeile 19 von unten, lies Cerchov statt Cerkov.
S. 684, Zeile 18 von oben, lies MuttersdOrfern statt Muttersdortem.
S. 629, Zeile 20 von unten, lies Consequenzen statt Cosequenzen.
S. 6S1, Zeile 2 von unten, lies in statt itn.

S. 634, Zeile 13 von unten, lies •Hniemitz statt Hn£mitz
Za S. 635. Im R. 8. A.-Bez. Pilsen waren im J. 1890 auf Vitriolschiefer

3 Unternehmungen im Betriebe, welche mit 71 Arbeitem 261.938 q
Vitriolschiefer erzeugten. Die Erzeiigung sinkt in der letzten Zeit
von Jahr zu Jahr (gegen das' Vorjahr urn 40.207 q).

S. 637, Zeile 11 von unten, lies Biluk statt Beluk.
S. 666 in der Ueberschrift zu Fig. 126 lies Mariafels statt Marialfels.

5. 673, Zeile 14 von oben, lies Bradlavka statt Bradlavak.
6. 676, ist-der zweite Absatz zn erganzen: Desgleichen sind dem Phyl-

Iit bei Ledkov und Hradek in der Pilsener Gegend schwarzgraue
Kalkschiefer concordant eingelagert Ein Ealkscbiefer von Cernitz

enthielt 62-121% CaGO,. (J. E. Hibsch u. O. Rumler, Ueber
kryst Kalke in den azoischen Scbichten der Silurformation Boh-
mens. Jahresber. d. k. k. Staats-Realsch. in Pilsen, lb80.)

Zu S. 677. Von. Alt Rozmital wird ooltthischer Kalkstein erwahnt, das
Vorkommen ist mir aber nicht bekannt.

S- 679, lies am Ende der zweiten Zeile von unten 2*5 statt 25.

& 681, in der Ueberschrift zu Fig. 129 lies Vletitz statt Vtetitz.

S. 682. Zeile 16 von oben, lies eine isolirte statt eineisolirte.

S. 686, Zeile 13 unten, lies Hniemitz statt Hniemetfc.

Zn S. 710. Die Toker Prokopizeche bei Bitis wurde im J. 1890 berg-
bucberlich geloscht.

Zu S. 713. Auch 1890 warden die Goldgruben bei Eule nur in Stand
gehalten.

S. 717, Zeile 11 von unten, lies Pyromorphit statt Pyromorphyt
Z» S. 721. Im 1. 1890 waren bei den Bleibergwerken urn Mies 463 Ar-

beiter bescbaftigt, die 12.927 q Erze im Werthe von 120.381 fl.

erzeugten.

S. 738, Zeile 18 Von oben, lies Granat statt Granit.

S. 742, Zeile 7 von' unten, lies Druhlitz statt Druhlice.

S. 754, Zeile 11 von unten, und S. 767, Zeile 15 von oben, lies Klein
Chischka statt ChySka.

S. 771, Zeile 7 von unten, lies vorwaltend statt vorworwaltend.
Zu & 780 and 784. Bei Schonberg wurden 1890 mit 68 Arbeitem

1L698 q goldhaltige Quarze im Werthe von 5849 fl. gewonnen,
bei Proutkowitz als Kebenproduct des Antirnonbergbaties 1*131 kg
Goldschliche im Werthe von 1244 fl. «

Zu S. 782. Bei Velka nahe Muhlhausen soil neuestens mit der Wieder-
gewaltigung der Silbergruben begonnen worden sein.

Zu S. 787. Im J. 1890 wurden bei Schonberg 1567*9 q Antimonerze im
Werthe von 6234 fl., bei Proutkowitz und Dublowitz-Pttcov mit
169 Arbeitem 363.389 q Antimoperze im Werthe von 45.347 fl. pro-

ducirt

Zu S. 780. Bei Doubrawitz W von SelCan wurde neuestens ein Gold-
bergbau in Angriff genommen, dessen Ergebniss bisher kein nefe
nenswerthes ist Das Gold erscheint an Kiese gebunden im Quarz
und Granit

789, Zeile 19 von oben, lies: somit orographischen Einheiten nicht
entspreehen mussen.

Digitized byGoogle



XX Correctnren and Erganzungen.

S. 811, Zeile 16 von oben, lies 80 von Hostomitz statt 8W.
S. 815, Zeile 10 von unten, lies Jivina statt Ivina.

S. 819, Zeile 10 von unten, lies MiUna statt Milena.

Zu S. 886..Im J. 1890 wurden in Pribram mit 5317 Arbeitern 3,234.091 q
Roherze und daraus 144.464 q Reinerze and Gefalle mit 35.939 kg
Silber und 42.670 a Bleigehalt erzeugi Die Pfibrammer Hatte e$-

zeugte mit- 481 Arbeitern 35.101 kg Silber- im Werthe von rund
3 127.480 fl., sowie 14.821 q Blei und 19.127 q Glatte.

S. 843, Zeile 17 von oben, lies dieselben statt diesselben.

S. 844 ist die Seitenzahl zu corrigiren.

Zu S. 851, bezw. 992. Auf Eisenerze bestanden im J. 1890 in Bohmen
88 Unternehmungen, von welchen 19 mit 1134 Arbeitern im. Be-
triebe waren. Die Gesammtproduction betrug 4,013.256 q Eisenerze*
im Werthe von 668.083 fl. Hievon entfielen auf den R. B. A.-Bez.
Prag 3,923.000 q Chamoisite, Roth- und Brauneisensteine, auf den
Bez. Schlan 200 q Rothelerze, auf den Bez. Pilsen 82.971 q Erze,
hauptsachlich Thoneisensteine, und auf den Bez. Budweis 3-943 ^
Thoneisensteine, -welche letzteren, ebenso wie die FOrderung bei

Ouval und Gross Horouschan, zur Mineralfarbenerzeuguug verwer-
thet wurden.

S. 855, Zeile 20 von nnten, lies Bfezinka statt Bfezinky.

S. 861, Zeile 8 'von unten, lies oben statt ober.

S. 865 in der Erklarung zu Fig. 203 lies ffactum statt factum.
S. 866 in der Erklarung zn Fig. 207 lies Bathmoceras statt Bathomo-

eeras.

S. 896, Zeile 10 von unten, lies Fig. 409 statt Fig. 831.

S..897 soil uber der Kopfleiste stehen: Untersilur im mittelbohm. Wald-
gebirge. — Stufe 2c.

S. 899, Zeile 18 von unten, lies Goldfussi statt ornatus.
S. 908, Zeile 7 von unten, lies Atrypa statt Atripa, und Zeile 12 von

unten, Cyrtina s.tatt Girtina.
S. 913, Zeile 21 von unten, lies Strazisteberg statt StradisWberg.
S. 923, Zeile 9 von oben, lies Sd statt 2a.
S. 937 uber der Kopfleiste lies Stufe 3a statt 2a. — Zu Zeile 13 vou

oben: Spirina gehort nach Koken zu Natiria.
S. 942 sind die Fig. 391 bis 394 in der Reihenfolge von rechts nach

links mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 zu bezeichnen.
S. 943, erste Zeile von unten, lies Anthracit statt Antracit
S. 944, Fig. 405. Vergleiche den Zusatz zu & 937.
S. 954, Zeile 10 von oben, lies spectandum statt truneatum.
S. 966, 26116 15 von oben, lies obercambrisohen statt obersilurischen.

S. 972 in der Erklarung zum Profll lies Fig 465 statt 456.
S. 977, Zeile 5 von oben, lies bewahrte statt bewahrten.
Zu S. 1000. Das Blatt der g'eolog. Karte Bohmens imMassst 1:200.000,

welches u. a. das Eisengebirge enthalt, ist mittlerweile erschienen.
S. 1006 in der Tabelle lies im Untersilur : Quarzitstufe statt Quarzistufe.
S. 1038, Zeile 18 von oben, lies Dd statt Da.
S. 1045 in der Erklarung zu Fig. 559 u. 560 ist hinter Lurchfischreste

ein Fragezeichen einzuschalten.
S. 1062, Zeile 8 von unten, lies 2c statt Do.
S. 1105, Zeile 4 von oben, lies Steinkohlenablagerung statt Steikohlen-

ablagerung.
S. 1119, Zeile 10 von oben, lies Krcelak, Pavlikov statt Krcelak bei

Pavllkov.
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Correctnren und Krganzungen. XXI

Zu S. 1122. Eolyeosa Lorenzi soil eine Liphistia oder Palaranea sein

kdnnen und Anthracomartus affinis scheint einer besonderen Gat-
tang der Anthracomartiden anzngehoren.

S. 1135, Zeiie 2 von oben, lies Sigillaria statt Siqillaria.

S. 1139. Zeile 17 von unten, lies Warnsdorff statt Warnsdorf.
& 1172 Zeile 14 von unten, lies Cardioearpus.
Zu S. 1183. Auch bei der Penkaumtlhle nahe Krhanitz an derSazawa

NO von NetwoHtz hat sich eine kleine Permscholle erhalten, wel-
cher schon fruher gedacht wurde.

S. 1194, Zeile 14 von oben, lies Nieder statt Unter. .

S. 1202, Zeile 11 von oben, lies Zaltmanrucken statt 2altman-Rucke
und Rabengebirge statt Raabengebirge.

S. 1203, Zeile 10 von oben, lies Braunauer statt braunauer.
S. 1213 im Profil Fig. 717 lies NO statt SO, und SW statt NW, sowie

Cenomaner statt Cenomauer.
n S. 1226. Im J. 1890 betrug die Gesammtsteinkohlcnproduction B8h-

mens 37,206.553 q im Werthe von 12,083.276 fl. Hievon entfielen

auT den R. B. A.-Bezirk Prag 0,017.305 q, auf den Bezirk Schlan
12,591.859 q, auf den Bez. Pilsen 5,390.290 q, auf den Bezirk Mies
7,903.436 q, auf den Bezirk Kuttenberg (Schatzlar - Schwadowitz)
2,241.825 q Steinkohlen, und auf die Brandauer Ablagerung im Bez.
BrOx 1838 q Anthracit Bei 95 Betrieben warert 21.208 Arbeiter
beschaftigL Die Steinkohlenausfuhr ist gegen 1889 um 1,055.023 q
gesunken.

S. 1228, Zeile 4 von oben, lies Gebiete statt Gebiote. '

S. 1230 in der Tabelle, Rubrik Franken, lies Cephalopodenfacies statt

Cephalopodenflacies.

S. 1278, Zeil6 16 von unten, lies Hippuriten- und statt Hippuriton und.
S. 1289. Zeile von nnten, lies Liebenau statt Libenau.
S. 1297 in der Erklarung der Abbildang Fig. 853 lies Eriphyla statt

Eryphylla
S. 1311, Zeile 7 von unten, lies Nautilus sublaevigatus statt Nautiluss

ublaevigatus.

S. 1315, Zeile 8 von unten, ist hinter Dlaschkowitz einzuschalten uSw.
S. 1320, Zeile 6 von oben, lies semiglobosa statt Semiglobosa.
S. 1326 in der Profiluberschrift lies Schelesen statt Schellesen.

S. 1339 in dec Erlauterung zu den Abbildnngen lies bei Fig. 5 Lippenz
statt Lipenetz; ferner: 6 Deicalquea coriacea Vel. — (" Aralia usw.,

nnd in der Anmerkung wird statt wcrden.
S. 1341, Zeile 3 von unten, lies Kowalewskianum und Zeile 9 von unten

Vdenovsky".

S. 1352, Zeile 19 von unten; lies Engelhauser Scblossberg.
S. 1356, Zeile 17 von unten, lies Fleyh statt Fleyha.

Zu S. 1361. Die Weigsdorf-Wustunger Ablagerung lieferte im J. 1890
266.697 q Braunkohle im Werthe von 46.739 fl. und die Gorsdorf-

Grottauer Ablagerung 370.535 q Braunkohle im Werthe von 66.977 fl.

S. 1388, Zeile 18 von unten. lies VrSowitz statt Wrschowitz.
*

S. 1390, Zeile 11 von oben, lies im Innern, hauiig usw.

Zu S. 1391, Zeile 7 von unten : Im Jahre 1890 wurde bei Altsaltel. Kahr-
Boden und Haberspirk mil <i3 Arbeitern 291.446 q Alaunmaterial
gewonnen und auch 35.000 q kiesreicher Zwischenmittel vom Hum-
boldtschachte bei Retschitz wurden zu gleichem Zwecke verwendct.

S. 1405, Zeile 4' von unten lies: Michelsberg), von.

TIT
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XXII Correcturen und Erganzungen.

S. 1400, Zeile 8 von unten, lies vom statt von.

S. 1410, Zeile 4 von oben, lies Ploschkowitz statt Ploshckowitz.
S. 1425, Zeile 17 von unten, lies Eisenhabl statt Eisenbuhl.
S. 1431, Zeile 1 von oben. lies sehr statt serh.

Zu S. 1431. Vergl. den Zusatz zu S. 1361. Im R. B. A.-Bez. Teplitz
warden im Jahre 1890 mit 5005 Arbeitern 29,025.154 q Braunkohle ;

im Bez. Brfix mit 12.540 Arbeitern 73,319.054 q Braunkohle; im
Bez. Komotau mit 097 Arbeitern 2,805.538 q Braunkohle; im Bez.
Elbogen mit 1717 Arbeitern 5,035.402 q Braunkohle: und im Bez.
Falkenau mit 3055 Arbeitern 9,452.857 q Braunkohle erzeugt. —
Zusammen waren im Jahre 1890 von 093 Untemehmungen 188 mit
23.352 Arbeitern im Betriebe. Die GesammtfOrderung Bohmens be-
trug 121,909.322 q Braunkohle, stieg also gegen das Vorjahr be-
deutend. Ebenso ist die Braunkohlenausfuhr gegen das J. 188!) urn
0,796.007 q gesliegen.

S. 1448, Zeile 2 von unten, lies Soos statt Soor, und Zeile 10 von
unten Fehlamuhle statt Fehlarmuhle.

8. 1450, Zeile 1 von unten, lies die- statt die, und Zeile 18 von unten
Lager statt Lagre.

Kinige andere Fehler wird sich der gutige Leser leicht selbst corrigi-
ren : sie werden ubrigens durch die Schreibwt'ise dor Register rich-
tijKcestellt.

-«$**-
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Mit Recht fuhrt Bohmen den Beinamen der Perle in
der Eaiserkrone Oesterreichs; denn an Schonheit
and Reichthum uberragt es thatsachlich alle ubrigen Lander.
Ware es uns m&glich von seinem Herzen aus uns so hoch
zu erheben, dass wir es mit einem Blicke umfassen konn-
ten, wir wurden staunen ob der Fulle, Mannigfaltigkeit und
Pracht dessen, was hier auf verhaltnissmassig beschranktem
Raome vereint erscheint. In lieblichem Wechsel reihen sich

kuppenreiche, waldbedeckte Berggegenden an weitgestreckte

Plateaus mit einformig sanft welliger Oberflache und dem
ruhigen Aussehen einer Feldlandscnaft, die jedoch wieder
reich sind an tief eingeschnittenen Thalern Ton eigenartiger

Sehonheit, Berg und Thai, Fels und Ackerkrume, Fluss und
Teich, Dorf und Stadt, — Alles verbindet sich in Bohmen
zu einem Gesammtbildc, das den Vergleich mit keinem an-
deren Lande zu scheuen braucht.

Oberfiachenbeschaffenheit, landschaftliche Schonheit,
Fruchtbarkeit, Reichthum seines Gebietes, die Entwicklung
seiner Industrie, ja selbst Eigenheiten seiner Bevolkerung
— Alles steht im Zusammenhange mit dem geognosti-
schen Aufbaue, dessen Kenntniss und Verstandniss daher
die einzig richtige Grundlage fur eine entsprechende Beur-
theilung des ganzen Aussehens des Landes, sowie der Be-
schaffenheit aller Theile desselben bildet

Es ist klar, dass mit Rucksicht hierauf die genaue
geologische Durchforschung und die Zuganglichmachung
ihrer Ergebnisse fur die weitesten Kreise von besonderer
Wichtigkeit ist. In diesem Sinne haben auch die k. k. geo-
logische Reichsanstalt in Wien und das Comite zur natur-

wissenschaftlichen Landesdurchforschurig in Prag ihre Auf-
gabe aufgefasst und in der That— jene seit den 50ger Jahren,

XtUtr, Gtologle ron BShmen. 1
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Einleitung.

dieses neuerer Zeit — in Bezug aiif die geologische Erfor-

schung Bdhmens sehr Erspriessliches geleistet.

Auch sonst hat sich seit F. A. Reuss (Vater), in wel-

chem wir den ersten Geologen verehren, der sich mit eini-

gen Gegenden BOhmens wissenschaftlich genauer beschaftigt

hat, eine bedeutende Anzahl von Fachmannern mit der geo-
logischen Erforschung .einzelner Landestheile befasst. So na-

mentiich von den alteren F. X. Zippe, Leop. von Buch,
GUMPRECHT, RlEPL, NOGGERATH, KlIPSTEIN, NAUMANN,
Cotta, Geikitz, Barrande ; unter den jungeren neben A.
E. Reuss (Sohn) alien voran die Geologen der k. k. geolog.

Reichsanstalt Ferdinand v. Hochstetter, M. V. Lipold,
R. v. Zephabovich, J. Jokely, D. Stub, H. Wolf, v. Lidl,
V. Andrian, M. Paul u. a.; ferner von den heimischen For-
schem J. Krejci, A. Fric, G. C. Laube, K. und 0. Feist-
mantel, R. Helmhacker, sowie viele Andere, deren Namen
weiterhin genannt und deren Arbeiten benutzt werden sollen.

Die Ergebnisse der Einzelforschungen sind auch einige-

mal in ubersichtliche Beschreibungen des ganzen Landes
zusammengefasst worden, und zwar 1822 von L. A. Dlase
in dessen kleiner ,Orognosie BOhmens";*) dann bedeutend
wissenschaftlicher und mit der, diesem ausgezeichneten For-
scher eigenen Klarheit 1831 von F. X. M. Zippe in der
,Uebersicht der Gebirgsformationen in Bohmen" ;*?) ferner

1854 von Aug. Em. Reus? in einer „Kurzen Uebersicht der
geognostischen Verhaltnisse BOhmens" ; ***) 1860 von J..

Krejci in einem Werke,f) das, obwohl allgemeineren Cha-
rakters, Bdhmen in erster Reihe berucksiehtigen sollte, aber
leider nur bis zur Beschreibung der Silurfonnation gedieh.

Hierauf verfasste ebenfalls in bdhmischer Sprache A. Fric
ein kleines Buch, welches 1869 erschien ft) «nd iQ popularer
Weise neben allgemeineren Fragen besonders die geogno-
stischen Verhaltnisse BOhmens bespricht. In demselben Jahre

*) Dieselbe bildet den dritten Abscbnitt (pag. 805—885) von des
Verf. umfangreicher „Geognosie Bohmens", die wiederum den ersten
Theil seines „Versuches einer Naturgeschichte BOhmens", Prag, C. W.
Enders, 1822, ausmacht.

**) Abhandlungen der kOn. bohm. Ges. d. Wissensch. D3. Bd. voa
den Jahren 1881 u. 1882. Prag, 1883.

***) POnf Vortrage, gehalten im naturw. Vereine Lotos im J. 1863.

Mit drei geolog. Uebersichtskarten. Prag, 1854, J. G. Calve.

t) Erscnienen bei A. Augusta in Leitomyschl.

t+) O vrstvach kury zemske. (Matice lidu C. 16.) V Praze 1869.
— Eine zweite verbesserte Auflage erschien 1878.
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Einleitung.

erfolgte die Verfiffentlichung von Franz R. von Hauers
Begleitworten zu dem I. und II. Blatte der geologischen
Uebersrehtskarte der osterreichischen Monarchie,*) auf wel-
chen das ganze KOnigreich Bohmen nebst Theilen der Nach-
barlander dargestellt ist. Diese Begleitworte sind in Wirk-
Hcbkeit eine kurz gefasste Geologie BShmens.**) Ein Decen-
nium spater, 1879, wurde von J. KREJCf dessen umfangreiche
Geologie***) beendet, welche schon am Titel besagt, dass
de mit besonderer Berucksichtigung des cechoslavischen Ge-
bietes verfasst wurde und thatsachlich Bohmen in so ein-

gehender Weise bebandelt, dass sie haufig rundweg als Geo*
logie von Bdhmen bezeichnet zu werden pflegt. 1882 gab
J. de Morgan ein bubsch ausgestattetes Buch liber unseren
Gegenstand heraus, f) welches strengeren Anforderungen in

alien Stucken zwar nicht entspricht, aber immerhin Brauch-
bares enthalt. Einer in bohmischer Sprache verfassten, kurzen
Skizze der geologischen Entwickelung Bohmens, die ich-im
Jahre 1885 und 1886 erscheinen liess, mdchte ich nur ne-
benbei erwahnen.ff)

Von alien diesen Arbeiten nehmen die citirten Schriften

Zippe'S, Reuss" und KREjCis die erste Stelle ein, wie uber-
baupt anerkannt werden muss, dass diese drei Forscher nicht

nur durch ihre wissenschaftlichen Leistungen, sondern na-
mentlich auch durch das lebendige Wort vom Gatheder herab
sear viel zur Erweckung eines regen Interesses fur die Er-
gebnisse der geologischen Erforschung Bohmens in weite-
ren Kreisen beigetragen haben. Ganz besonders Fr. X. M.
Zippe fff) hat sich in dieser Hinsicht so grosse Verdienste

•) Jahrbuch der k. k. geol. R.-A., XIX., 1869, 1. — Der Separat-

abdrnck, welcher dem einzeln kauflichen Blatte „B0hmen" beigegeben
vrird, tragt die Jahreszahl 1878. Wien, A. Holder.

**) Desselben Verf. ausgezeichnetes Werk : „Die Geologie und ihre

Anwendung auf die Kenntniss der Bodenbeschaffenheit der Osterreich.-

nngarischen Monarchie", Wien, I. Aufl. 1875, II. Aufl. 1877, bietet in

den betreffenden Abschnitten ebenfalls eHne gute Uebersicht der geolo-

pschen Verhaltnisse Bohmens.
***) Geologie clli nauka o utvarech zemsk^ch. V Praze, 1879,

SaTik a Borovf. (Begonnen 1876.)

f) Geologie de la BohSme. Paris, J. Baudrv.

ff.) „Vlasf", n. und DX
tft) Franz Xa-ver Maxmilian Zippe, geboren am 15. Janner

1791 m Falkenan (B. H. Leipa), widmete sich nach zurtlckgelegten philo-

•ophischen Studien den Naturwissenschaften, namentlich der Mineralogie

und Chemie. 1819 als Adjunct der Ghemie am polytech. Institute in

Pnz angestellt, eroffrw^e er 18z3, in welchem Jahre er zum Custos der

1*
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Q Einleitung.

Tages noch keinesfalls zu den ganz genau oder doch gleich-

massig erforschten Landern. BOhmen ist seit Jahrhunderten
der Sitz eines ausgebreiteten und einst ausserordentlich

ergiebigen Bergbaues; weltberuhmt sind seine zahlreichen

wunderkraftigen Heilquellen; gesucht und uberall bekannt
einzelne seiner edlen Steine, wie besonders der blutigfeue-

rige Pyrop; die Schichten der verschiedenen Systeme sind

ungewOhnlich reich an Versteinerungen, welche in Samm-
lungen auf der ganzen Welt Eingang gefunden haben. —
Dies Alles musste seit jeher die besondere Aufmerksamkeit
auf die geologische Beschaffenheit des Landes lenken; —
und dennoch vermag man selbst heute noch einige Gebiete
als terra incognita zu bezeichnen. Eine die Entwickelung und
die Fortschritte der Forschung berucksichtigende und auf
die Hilfsmittel verweisende, gewissenhafte Zusanunenfassung
des gegenwartig Bekannten hat sorait nicht nur den histo-

rischen Werth der Belehrung fiber den augenbiicklichen

Umfang des Erforschten, sondern verfolgt vielmehr auch
den Zweck der Andeutung dessen, was noch zu ergrunden
bleibt und der Anregung hiezu.

Bevor wir diesem Zwecke entsprechend hr die genaue
geognostische Beschreibung von BOhmen eingehen, wollen
vvir in kurzesten Zugen eine allgemeine Uebersicht der im
Lande vertretenen Formationen entwerfen, die zur vorlau-

figen Orientirung, ebenso wie zur richtigen Auffassung der

iuckenhaften geologischen Entwickelung, als auch ^dagegen
wieder zur Erkenntniss des Reichthums B6hmens in geogno-
stischer Beziehung dienlich sein mag.

BOhmen ist der Hauptsache nach eine Urgebirgsscholle,

namlich ein Theil des ai'cliaeischen Massivs, welches nOrd-
b'ch von der Donau beginnend das ganze Osterreichisch-

bOhmisch-mahrische Grenzgebiet bis nahe den Elbniede-

rungen im Norden und den BOhmerwald sammt den baie-

rischen Grenzgebirgen im Westen umfasst. An diese

zusammenhangende, mehrere Hundert Quadratmeilen einneh-

mende, von jflngeren Auflagerungen nur in verhaltnissmassig

geringem Masse bedeckte Erstreckung reihen sich in ziemlich

eng verknupftem Kranze die Randgebirge, welche BOhmen
im Westen, Nordwesten, Nord und Nordosten umgeben. Es
sind dies der Bohmische Wald und das Karlsbader Gebirge,

die Auslaufer des Fichtelgebirges, ferner das Erzgebirge, das

Lausitzer und Isergebirge, das Biesengebirge und schliess-

lich das Adlergebirge. Diese sammtlichen Gebirge werden
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Geognostische Uebersicht BOhmens.

«benso wie das bOhmisch-mahrische Hauptmassiv, abge-
sehen von den massigen Gesteinen, die znm Theil erwie-
sener Weise jungeren Ursprunges sind, aus Gesteinsarten

der arebaeischen Gruppe und zwar zunachst des Ur-
gneisssystems, zusammengesetzt.

Zwischen das bChmisch-mahrische Hochland im Osten
and den Kaiserwald im Westen erscbeint ein Gebirgsland
eingeschaltet, welches die Haupterstreckung des Orschiefer-
systems in Bohmen bildet. Die ostliche Begrenzung derselben

wird zwar durch das mittelbOhmische Granitmassiv im Allge-

meinen angedeutet, ist aber deshalb nicht scharf zu bestim-

men, weil eben durch den Granit einige Stticke von der
ubrigen zusammenhangenden Verbreitung abgetrennt erschei-

nen, die doch zu derselben einbezogen werden mussen. Im
"Westen ist die Erstreckungsgrenze gar nicht zu umschreiben,
weil dort das Urschiefergebirge von jungeren Gebilden uber-
lagert wird. In untergeordneter Weise, oder doch in weniger
bedeutenden Erstreckungen treten Glieder des Urschiefer-

systems auch anderwarts in Bohmen auf. So namentlich im
westlichen Erzgebirge, im Eisengebirge, im Norden des Lan-
des am Jeschken u. s. w.

In den beiden letztgenannten Gebirgen stehen die ar-

chaeischen Gebilde mit Ablagerungen in Verbindung, welche
der palaeozoischen Gruppe angehoren, und zwar zum
Silur gestellt werden. Diese Gruppe hat ihre Hauptentwick-
lung in MittelbOhmen erlangt, wo deren Glieder dem Ur-
schiefergebirge aufliegen. Das Silursystem besteht bier aus
kambrischen und echten silurischen Gebilden, von welchen
die ersteren im nOrdlichen Verbreitungsbezirke zwischen
Brandeis a. E. und Beraun im Westen, und Auval und K6-
nigsaal im Osten nur streifenweise entwickelt erscheinen, im
Suden aber einen weiten Bezirk zwischen Mnischek, Rozmital
(Rosenthal) und Rokytzan einnehmen und in losgetrennten

Inseln sich noch weiter erstrecken.

In dieser Weise bildet das Kambrium die Umrahmung
der Silurablagerungen, die der Hauptsache nach unten aus
Graawackenschiefern und Quarziten, oben aus Kalksteinen

bestebend, zwischen Brandeis im NO und Rokytzan im SW,
Unhoscht im NW und KOnigsaal hn SO sich verbreiten.

Die obersilurischen Kaftsteine hangen auf das Engste

mit den 2?«»o«ablagerungen zusammen, welche ibnen auf-

tiegen und fast in ihrer Mitte eine elliptische Erstreckung

zwischen Pankratz im NO und Litten im SW einnehmen.
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8 Einleitung.

Weitere Verbreitung weisen die Glieder des Carbon-
systems in Bohraen auf. Das Praecarbon oder Eulm ist nicht

nachgewiesen, aber die beiden hoheren Formationen, das
productive Carbon und das Postcarbon sind ziemlich machtig
und zwar vornehmlich in MittelbOhmen entwickelt. Hier bil-

den sie eine Reihe von Becken urn Kladno, Rakonitz, in

der Nahe von Beraun, bei 2ebrak, Stedra, Miroschau, Manetin,
Merklin, Pilsen und Radnitz. Die productive Steinkohlenforma-

sw

Fig. 1. Darohachnltt dareh BShmen Tom Spite
(H5he cur Iilng*

1. Gnalra. f. GUmmeriohiefer. 3. GltmmeraehlefergiitUf. 4. Granullt. 5. Crttaontohiefer
11. Porphyr.

SW I I

a e

4 4 I

Fig. i. Dnrchiehnltt dareh BShoien Tom P18ck»n»Uln lm
(H5he car Lunge

1. Gnelu. 1. Granollt. S. GllmmenchUfer. 4. Rothllegendtt. 8. Krelde-

tion ist auf die tieferen Zuge beschrankt, wahrend post-

carbonische Ablagerungen, namlich das Rothliegende, die

Oberflachendecke bilden. Haupts&chlich entwickelt ist das

Postcarbon in den Becken von Eladno-Rakonitz, bei Stedra

(Stiedra), Manetin und Pilsen.

Dieselben Verhaltnisse herrschen in der kleinen Abla~

gerung bei Brandau im Erzgebirge, wo ebenfalls Gebilde
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Oeognostische Ueb^rsicht Bohmens.

des productiven Carbons von postcarbonischen Schichten
bedeckt werden.

Dasselbe gilt von den Ablagerungen des Carbonsystems
bei Schatzlar, wo jedoch das Postcarbon am Fusse des Rie-

sengebirges zu besonders machtiger und raumlich bedeu-
tender Entwickelung gelangt ist.

Ausserdem treten einzelne Partien des Rotbliegenden
hn mittleren und sudlicHen Bohmen in der Umgebung von

i
a
I

I §> BO

Derga In Erxgebtrg* bit Iglaa In Mlbren.
ww » : 1.)

«. Kambrinm und Silor. 7. DeTon. 8. Carbon. ». Postcarbon. 10. TertlXr. 11. Basalt
IS. Granit.

2.

i.

Is eeiq
|
| NO

v # it ) it

BShmarwalde bla *nr Schneekopp* lm Blea«ngeblrg4.
wle 10 : 1.)

•Mag. «. Tertltrgebllde. 7. Sehwmtmlaad. 8. Melaphyr. ». Granit.

Bohmisch-Brod und Schwarz-Kosteletz, bei Diwischau, Wla-
schim, Ghejnov und Libnitsch (bei Budweis) auf und ein
Streifen zieht sich von Senftenberg uber Landskron ostlich
von Bdbm. Trubau in der Richtung gegen Mahr. Krumau
nach Mahren number.

Die mesozoische Oruppe nimmt in BOhmen zwar
einen bedeutenden Flachenraum ein, ist aber sehr lucken-
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10 Einleitung.

haft entwickelt. Das Trias-System ist mit keinem seiner

Theile im Lande erwiesen und jiingere Jura-Ablagerungen
kommen nur in einem schmalen Zuge bei Sternberg und Khaa
an der sachsischen Grenze vor.

Die hervorgehobene ansehnliche Verbreitung der meso-
zoichen Gruppe kommt ausschliesslich auf Rechnung des

Kreidesystems, das in machtiger Ablagerung ziemlich den
ganzen Norden und Nordosten de» Landes einnimmt und
neben den Systemen der archaischen Gruppe die verbrei-

tetste Formation in BOhmen ist. Doch auch dieses System
ist nur theihveise, namlich nur durch seine drei oberen
Abtheilungen : das Cenoman, Turon und Senon vertreten.

Die kaenozoische Gruppe schliesslich weist in B6h-
men Ablagerungen des Tertiar- als auch des Quartar-Systems
in ansehnlicher Erstreckung auf. Was zunachst das Tertiar-

sijstem anbelangt, so ercheinen nur die jungeren Abthei-
lungen durch Ablagerungen vertreten, die bis auf einen ganz
geringen Bruchtheil durchwegs aus stissen Gewassern zum
Absatz gelangt sind. Die grosste Ausbreitung haben die

Ablagerungen am Sudfusse des Erzgebirges in der durch die

Stadte Eger, Falkenau, Saaz, Teplitz, Leitmeritz bezeichneten
Zone erfahren. Hier gehoren dem Systeme auch machtige
Basaltbildungen an. — Weiter ist das Tertiar-System im
Suden des Landes in der weiteren Umgebung von Budweis
und Wittingau verbreitet. Tertiare Meeresablagerungen von
ganz geringem Umfange treten bei Bohmisch-Trubau an der
mahrischen Grenze zu Tage.

Das Quartar-System hat in Bohmen ziemlich weit
verbreitete Diluvial- und Alluvialgebilde aufzuweisen. Die
ersteren sind namentlich durch ausgedehnte Lehmablage-
rungen vorwaltend im Norden und Osten des Landes und
durch Schotter vertreten. Die letzteren begleiten hauptsachlich
die grosseren Flusse.

Es durfte nicht uberflussig sein, die in dieser kurzen
Uebersicht genannten, in B5hmen vorkommenden Schichten-

systeme nochmals in einer Tabelle deutlich hervortreten zu
lassen.
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Geognostische Uebersicht BOhmens. H

UetaicM der ScMcMensysteie der Erdrinde.

Die in B6hmen vertretenen Systems erscheinen durch fette,

die daselbst entwickelten Formationen durch Kegende Schrift

hervorgehoben.

i. Arghaeische Gruppe.
Urgneisssystem (Laurentin)

Urschiefersystem (Huron)

2. Palaeozoisghe Gruppe.
Silursystem

Kambrium
Silur

Devonsystem
Carbonsystera

Praecarbon
Carbon
Postcarbon

3. Mesozoische Gruppe.
Triassystem

Buntsandstein

Muschelkalk
Keuper

Jnrasystem
Lias

Dogger
Malm

Kreidesystem
Neocom (und Wealden)
Gault
Cenoman
Turon
Senon

4. Kaenozoische Gruppe.
Tertiarsystem

Eocan
OUgocan
Neogan

Quart&rsystem
Diluvium
Alluvium.
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12 Einleitung.

Die Gesammtgeologie Bohmens soil nun in diesem
Werke in zwei Theilen behandelt werden.

Der erste Theil wird beschreibend sein, mdglichst alles

uber die geognostische Beschaffenheit des Landes bekannt
Gewordene zusammenfassen und in ubersichtlicher systema-
tiscber Anordnung in der Reihenfolge, wie sie aua der Tabelle
zu erseben ist — also mit den altesten Schichtensystemen
beginnend und zu den jungeren fortschreitend — kura dar-
zulegen versuchen. Besonders soil der historische Hergang
der Zunahme unserer Kenntnisse berucksichtigt werden und
namentlich auch bei der eingehenden Beschreibung den An-
forderungen der Praktiker an die Geologie Beachtung zuge-
wendet werden.

Auf der hiedurch geschaffenen Grundlage werden die

Erorterungen des zweiten Theiles basiren, der die geologische

Entwickelung von Bohmen schildern und die Tektonik des
Landes erklaren wird.

Vor Allem erscheint es nothwendig, eine gedrangte
Uebersicht der Topographie BOhmens mit besonderer Beruck-
sichtigung der Orographie zu bieten, um einestheils dem mit
der Geographie des Landes weniger vertrauten Leser eine

einigennassen entsprechende Grundlage fur das Verstandniss
der eingehenden geologischen Erdrterungen zu verschaflfen

und anderentheils um zu zeigen, in welch' engem Verbande
der geognostische Aufbau mit der Oberflachengestaltung und
speciell Orographie des Landes steht.*)

Bohmen erscheint im Grossen und Ganzen als ein

Hochland, das der vielfach widerlegten, aber immer noch
landlaufigen Vorstellung eines von Gebirgen wie mit einem
Wall ringsumgebenen Beckens durchaus nicht entspricht

Denn im Sfiden, Sadwesten, Westen und namentlich Osten

*) Hiezu ist zu vergleichen : J. Krejfif, Betracht fiber dea Zu-
sammenhang der orographischen und geognost. Verhaltn. Bohm. Sitzber.

bOhm. gel. Gesellsch. 1866 p. 33, Abh. V., 10. Bd. — J. KrejCi, Skizze

einer Orographic Bohmens. Progr. der k. k. bohrn. Realsch. Prag 1858.

— Jahrb. f. Erzieh. 1859. — Ueber das Verh&Itnfeg der Terraialehre zur

Geologie spricht sich K. Ritt. v. Kofistka im Arcbiv d. Landesdurch-
forsch. I. Bd., Topograph. Abtheil., Prag 1869, pag. 10—11 in lesens-

werther Weise aus.
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des Landes senden die hdher ansteigenden Randgebirge
zablreiche Auslaufer in das Innere oder stehen mit den
Bergzugen der Mitte Bohmens in solch' engem Zusammen-
hange, dass man nicht berechtigt ist, das Grenzgebirge als

wauartig aufsteigende Umfassung der ersteren aufzufassen. Im
Gegentheil machen z. B. einige Urschiefer- und Granitpartien

MittelbChmens einen viel gebirgigeren Eindruck als das
bobmisch-mahrische Grenzgebirge, welches zwar als Wasser-
scheide zwischen Donau und Elbe von Wichtigkeit ist, nicht

aber als ein Gebirge an sich. Es geht also nicht an, bloss

die Randgebirge zu besprechen und die Berglandschaften

des inneren Bdhmens in der, in vielen geographischen Hand-
buchern ublichen Weise entweder nur so nebenbei zu ervvah-

nen, oder ganz zu ubergehen.
Der ganze Sudosten Bohmens, mehr als ein Drittel der

Gesammtoberflache des Landes, gehdrt dem bdhmisch-mah-
rischen Hochland an, welches den weiten Raum zwischen
der Donau im Suden und dem Elbethal im Norden einnimmt,

und im Osten von der Linie Boskowitz, Brunn, Znaim,
Erems; im Westen: Hradeschin, Rican, Eule, Minn, Klat-

tau umschrieben wird. Das Plateau erhalt sich im Ganzen
in ziemlich gleichmassiger Hdhe von durchschnittlich 500 m.
Das Grenzgebiet zwischen Bdhmen und Mahren uberragt

diese MittelhOhe urn etwas und bildet daher, wie erwahnt,

die Grenze zwischen den Gewassern der Nordsee und des
Schwarzen Meeres. Der sudliche Theil dieser Erhebung des

Plateaus ist der hochste im ganzen Bereiche desselben,

denn im Quellengebiet der Luznice (Luschnitz) und Thaja
(in Mahren) erreichen einige Beige die H6he von 1000 m.
Gegen Mahren und Oesterreich zu ist der Abfall ein ziemlich

rascher, wohingegen in Bdhmen das Plateau nur "eine sachte

Neigung in nordwestlicher Richtung verratu und weit in das

Land hinein seinen gleichmassig wellenfOrmigen Charakter
beibehalt. Die mittelbdhmische Partie zwischen den beiden
Flussen Sazawa und Moldau, ndrdlich von der beilauflgen

Linie LedeC, Jung-Wozitz und Zvikov dagegen erscheint ziem-
lich bergig. Im Siiden in den weiteren Umgebungeh von
Budweis und Wittingau breiten sich teich- und moorreiche
Ebenen aus, welche in ihrer Ausdehnung im Ganzen den dor-

tigen tertiaren Ablagerungen entsprechen. Das Plateau wird
hauptsachlich von der Moldau und deren Zuflussen durch-

strfimt. Es sind dies besonders der Sazawafluss mit den
Zuflussen Zelivka und Blanice (Blanitz) ; die Luznice (Lusch-
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14 Einleitung.

nitz) mit der Nefarka (Nescharka), vvelche die Kamenice
(Kamenitzer Bach) aufnimmt, und dem Smutna-Bache am
rechten, sowie dem Goldbache am linken Ufer; und am siid-

lichsten die Maltsch (Malsching). Alle diese Flusse und
Flusschen winden sich durch schflne, zum Theil von steilen

felsigen Gehangen eingeschlossene Thaler. Das ganze Gebiet
des Hochlandes gehort zu den armeren Gegenden in Bohmen,
denn der Boden ist nicht sonderlich fruchtbar, so dass vor-

waltend nur Korn, Hafer und Kartoffeln angebaut werden
konnen. Torfbildungen sind sehr verbreitet und Walder be-
decken einen bedeutenden Theil des Plateaus. Eine grCssere

Fig. 8. Su Sttawftthal bel Sternberg.

Geielcbnet Ton E. Htrvld.

Stadt — abgesehen von Budweis (und Iglau in Mahren) —
hat sich auch im ganzen Gebiete desselben nicht entwickelt;

alle Stadte und sonstige Ortschaften, die besonders in den
Thalern in erheblicher Anzahl sich ausgebildet haben, sind

von minderer Bedeutung. Die Einwohnerschaft hefasst sich

zumeist mit Feldbau und kleinerem Gewerbe.

Der westliche Theil des eben als bOhmisch-mahrisches
Hochland umschriebenen Gebietes kann zufolge seiner Zu-
sammensetzung und seiner damit zusammenhangenden Ober-
flachengestaltung fuglich als selbstandiges Gebirge angesehen
und mit dem Namen mittelbohmisches Granitgebirge be-

zeichnet werden. Es umfasst ein etwa 100 Quadratmeilen

grosses, kuppenreiches, waldiges Gebiet, das im Osten in

zahlreichen Zungen und Ausbuchtungen in das Gneissplateau
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Topographische Uebersicht Bohmens. 15

eingreifl und zu den in landwirthschaitlicher Hinsicht weniger
gesegneten Landstrichen BChmens gehfirt.

An das mittelbohmische Granitgebirge schliesst sicb

im Westen von der Linie Rican, Eule, Milin, Klattau in zu-

sammenhangender Erstreckung das mittelbohmische Ur-
sehiefergebirge und im Siiden zwischen Klattau, Strakonitz

and Wodnian der Bdhmerwald an. Zum mittdhfthmisohen
Ursehiefergebirge sind auch einige isolirte Phyllitinsem zu
zahlen, welche der machtigen Graniterstreckung, Ostlich von
der, dnrch die angefuhrten Stadte bezeichneten Grenze auf-

gelagert erscheinen. Diese Phyllitinseln haben zum Tbeil ein

sehr gebirgiges Aussehen, wohingegen die Haupterstreckung
des Urschiefergebirges durch flache ruhige Contouren aus-

Fif. 4. D»» mitteibShmliche Granitgebirge rom Tehor-Waeheiurer Berg* (Hfira) as*
taieben.

N»eh elner Ao£n»hm« Ten Ed. Htrold.

gezeichnet ist. Das Gebiet ist zumeist Feldgegend. Der Bo-
den ist ziemlich ertragsfahig. Im westlichen Tbeile hat sich,

begunstigt durch die vortheilhafte Lage am Zusammenfluss
von vier Wasserlaufen und sonstige naturliche Bedingungen,
die zweitgrosste Stadt Bdhmens entwickelt. Im Nordwesten
wird das Ursehiefergebirge von den Sandsteinhugeln des
mittelbdhmischen Eohlengebirges von Kralup an der Moldau
uber Kladno, Neustraschitz, Rakonitz bis Lubenz begrenzt,

wahrend die weitere Grenze, die gegen das Tepler und
Karlsbader Gebirge und den Bohmerwald allerdings nicht

annahernd gleich scharf zu bestimmen ist, etwa von Chiesch
uber Neumarkt, Leskau, Bischofteinitz gegen Taus verlauft.

Dem Ursehiefergebirge liegen einige Gebirgsbildungen
auf, die sich durch eigenartigen Gharakter auszeichnen und
besonders benannt werden mussen. Zunachst der westlichen
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Begrenzung breiten sich einige Sandsteininseln aus, die geo-

logisch und orographisch dem erwahnten Kohlengebirge

angehoren. Ziemlich in der Mitte der Urschiefererstreckung

steigt besonders im sudlichen Theile zu sehr bedeutender

H6he ein Conglomerat- und Grauwackengebirge empor, dem
sich gedehnte Quarzitrucken anschliessen, welchen beiden

zusammen Kkej& den passenden Namen „mittelb$luniBOhes

Waldgebirge" (entsprechend der bdhmischen Benennung
eines Theiles dieser Bergzuge : Brdy) ertheilt hat. Das Wald-
gebirge erscheint im sfidostlichen und sudlichen Theile be-

sonders bergig nnd hat hier auch nach einzelnen besonders

.

hervorragenden Bergrucken specielle Namen .erhalten. Die
wichtigsten Gebirgstheile sind im Osten die Brdy, im Suden

Beraun Did-Bn- BtraunfluM PMivec-Bg.

Fig. B. Partle aa* dem mtttelbSbm. Waldgebirge bel Berauu.

Nach elner Zelchniug Ton Ed. HtroH.

das Tfemoschnagebirge und im Westen die Brdatky. Das
mittelbolimische Waldgebirge mit seinen Auslaufern ist in

vielen Beziehungen von hervorragender Bedeutung fur BOh-
men. Die reichen Erzadern von Pribram, die machtigen Eisen-

steinlager, auf denen die bdhmische Eisenmdustrie beruht,

die unerschCpflichen Steinbruche fur vorzugliches Pflaste-

rungsmaterial gehOren seinem Gebiete an. Zahlreiche Ort-
schaften, darunter eine erhebliche Anzahl Mbscher Stadtchen,

haben sich namentlich am Fusse der Quarzitrucken in erfreu-

licher Weise ausgebildet und sind zum Theil der prachtigen
Lage wegen zu Lieblingsausflugsorten und Sommerfrischen
der Prager geworden. Uebrigens liegt auch die Landes-
hauptstadt selbst im Bereiche des Waldgebirges in einer

erweiterten Thalfurche der Moldau, deren Gehange mit ihrer

verschiedenartigen Ausbildung die anerkannt wnindervolle

Lage der hundertthurmigen Metropole BQhmens in erster

Reihc bedingen.
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Inmitten des aus Conglomerate^ Sandsteinen, Grau-
wackenschiefern und Quarziten zusammengesetzten Wald-
gebirges erscheint in geringer raumlicher Ausbreitung ein

Kalksteinplateau von fast elliptischem Umriss, dessen lange
Achse die Ortschaften Pankraz bei Prag und Libomysl sud-
iich von Beraun verbindet. Dieses mrttelbfthmische Kalk-
tteiaplateaa erreicht nicbt die Hohe des Waldgebirges und
hat eine ziemlich einformige sanft wellige Oberflache. Doch
zahlreiche tiefeingeschnittene Thaler enthalten eine Fulle

landschaftlichen Reizes, wie z. B. das Beraunthal zwischen
Karlstein und Beraun, das Moldauthal sudlich von Prag, das
Radotiner, Kosofer, das St. Prokopi-Thal u. s. w. Von

Bury KarUtein Btraunjliut

Fig. ft". Dm mittelbSbini«che Kalksteinplateau bei Karlstein.

Nacb elner Aufnahme von Ed. Herold.

besonderer Wichtigkeit fur Bohmen ist das Kalksteinplateau

wegen seines Reiehthumes an zu verschiedenen Zwecken vor-

zuglich geeignetem Kalkstein, ferner wegen seines enormen
Reiehthumes an Versteinerungen und wegen der eigenartigen

geologischen Verhaltnisse, welche diesem Gebitte die be-

sondere Beachtung der wissenschaftlichen Welt zugewendet

haben.

Das niittelbohniische Urschiefergebirge, das Waldge-

hirge and das Kalksteinplateau bilden zusammen insofern

ein Ganzes, als sie gegenseitig in dem engen Verbande einer

Unterlage und des ihr aufliegenden Gebildes stehen. Denn
auf dem Urschiefergebirge ruht das Waldgebirge, welches

wieder dem Kalksteinplateau als Unterlage dient. In Folge

Kalttr, Geolojie tod BSbmcn. *
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18 Einleitung.

(lessen werden von einigen Wasserl&ufen alle drei Gebirgs-

bUdungen durchdrungen. Dies ist der Fall bei der Moldau
und ihrem m&chtigsten Zufluss am linken Ufer, der Beraun,
ebenso wie bei deren ZuMssen der Litavka am rechten und
dem Lodenitzer Bache am linken Ufer. Ausser diesen beiden
Nebenflussen nimmt die Beraun noch auf: am linken Ufer

den Rakonitzer Bach und die Stfela (Schalotka) ; am rechten

Ufer den Klabavabach, die Uslava, Bradlavka, Radbuza und
Uhlavka. Alle diese Wasserlaufe durchfliessen wenigstens
zum Theil das Urschiefergebirge oder auch das Waldgebirge.
Der sudlichere linksseitige Nebenfluss der Moldau, namlich
die Otava (Ottau), gehOrt dem BOhmerwalde und dem b6h-

Fig. 7. Dai Kohlen- and B«ndit«lngeblrg« bei Krtlup.

Jf»ch elner Aufn»hme tod Ed. Serold.

misch-mahrischen Plateau an. Sie nimmt am rechten Ufer
die Blanice (Blanitz) und die Volynka (Wolinka) auf.

Um noch des, sich an das mittelbohmische Schiefer-

gebirge anschliessenden, schon erwahnten Kohlengebirges
zu gedenken, so sei bemerkt, dass dessen Verbreitung mit den
in der geognostischen Uebersicht genannten mittelbohmischen
Ablagerungen des Carbonsystems vollkommen zusammenfallt.
Seine Hauptverbreitung wird also durch die Ortschaften
Kladno, Rakonitz, Merklin, Pilsen, Plass, Radnitz, Mireschau
und Manetin angedeutet. Der Oberflachencharakter dieses

Landstriches ist ein eintflniger, nur hie und da durch Aus-
waschungen des Sandsteines etwas malerisch gestalteter.

Die Fruchtbarkeit des Bodens ist eine ungleichmassige,
obwohl im Ganzen in der nOrdlichen Partie bessere als im
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sudlichen Theile. Die zahlreichen Steinkohlengewerkschaften
beschaftigen einen grossen Theil der BevOlkerung, die sich
sonst zumeist mit Ackerbau befasst.

Im Suden hangt mit dem bOhmisch-mahrischen Plateau,
an welches sich alle bisher besprochenen Gebirgstheile im
Westen anschliessen, der Btthmerwald zusammen und zwar
zunachst dessen sudliche hdhere Halfte, die seit Alters her den
bohmischen Namen Sumava fuhrt. Es ist dies jener Theil,

welcher mit den dichtbewaldeten Bergriicken am Plficken-
stein im sudlichen Auslaufer Bohmens beginnt und in nord-
westlicher Richtung der bohmischen Grenze entlang bis zum
Osserberge bei Neuern sich hinzieht. Er besteht der Haupt-
sache nach aus zwei Bergketten oder Bergriicken, welche
mit einander durch einen machtigen Quarriegel verbunden
sind. Der aussere, knapp an der Grenze verlaufende, ist der
hohere. Zwischen Hohenfurth und Leonfeld seinen Anfang
nehmend, steigt er alsbald zu einer HOhe von 1000 bis 1300
Meter auf und/erhalt sich auf derselben mit geringen Schwan-
kungen seiner ganzen Erstreckung nach bis zum Osserberge.
Nut einzelne Kuppen erheben sich uber diese Durchschnitts-
h6he des Hauptkammes, wie z. B. der Hochfichtet (1337 m),
der Plockenstein (1378 m), oder auf baierischer Seite der
Dreisesselberg, der Lusen (1370 tri), der Rachel (1446 j»),

der malerische Arber (1455 m), die Seewand (1340 m) und
die charakteristische Bergform des gezackten Ossers (1218 »»).

An diesen ndfdlichsten Theil schliesst sich die Bergreihe an,

welche sich vom Javornik gegen Klattau hinzieht. Mit der-
selben durfte auch berechtigt die Berglandschaft zwischen
Schuttenhofen und Klattau zusammengefasst werden kOnnen.

Der innere zweite Bergriicken der Sumava ist bedeu-
tend niedriger als der Grenzkamm; erscheint aber geglie-

derter als dieser. Denn ihm geh6rt zunachst der Plansker
Waid an, dessen hdchster Punkt, der Schoninger (1080 m),
sich bei Kalsching erhebt. Wahrend dieser Gebirgstheil bei-

nahe sudlich verlauft, halt die westlicher gelegene, immerhin
mit ihm zusammenhangende Fuchswiese (1186 m) eine dem
Grenzkamm ziemlich parallele Richtung ein. An diese schliesst

sich gegen Suden der Gr. Sternberg (1116 m) und in nord-
westlicher Richtung der Steinschicht- (1080 m) und Stoger-
Berg (1069 m), sowie der Schreiner (1258 m) und der hoch-
anstrebende Kubani (Boubin, 1357 m) an, welcher mit der
Gebirgslandschaft zwischen Winterberg und Bergreichenstein

in Verbindung steht und eine wundervolle Rundsicht ge-
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20 Einleitung.

wahrt. Das Querthal der Otava bildet die naturliche Grenze
dieser Bergreihe, welche eben hier durch den breiten Quer-
riegel, Gewilde*) genannt, mit dem Grenzkamme verbunden
wird. Vom hohen Grenzrncken stuft sich das Gebirge nach
Baiern zu allmalig ab, auf der bohmischen Seite jedoch ist

der Abfall in die Langsthaler der Moldau und Otava ein stei-

ler. Ebenso senkt sich die innerbohmische Bergkette ziemlich

jah in die Thaler genannter Flusse, wahrend nach dem inne-
ren Bohmen zu der Abfall ein gelinder ist. — Die Sumava
gehfirt zu den in landschaftlicher Beziehung am meisten her-
vorragenden Gebieten des Landes. Es ist ein richtiges Wald-
gebirge, in welchem sich auch ein kleiner Theil Urwald**)

Fiq. X. Der Arber run Bohm.-Kiienttein aus gsiehen.

X»ch F. t. Jiothttttttr. '

erhalten hat und wo nahezu siimmtliche Interessen der Be-
volkerung mittelbar oder unmittelbar vom Walde abhangen.

Eine beilaufig drei Meilen breite Einsenkung theilt

die Sumava vom eigentlichen Bohmerwalde, C e s k y 1 e s

,

wortlich: Bohnischen Wald ab, der iibrigens in seiner

Haupterstreckung eine andere Richtung einhalt als der sud-
lichere Gebirgszug und daher mit diesem nicht zu eng ver-

*) Gewilde. Getilde, wurden ui'sprttnglich Ubeihaupt alle abgeleee-
nen, oeden, von Waldungen eingescUlossenen, tloch bewohnten Thaler
und Gegenden genannt.

**) Ein Rest jenes ungeheueren Waldgebietes, das den ROmern
als Sylva Hercinia. Sylva lunae, Saltus Hircanus, bekannt war und von
Tacitus (De situ, nioribus et populis Germaniae. Vol. II.) als ein Land-
strich bezeichnet wird, der jedem Fremdlinge unwirthbar sei und den
selbst ilen Eingeborenen nur die Liebe zurn Gfburtsorte bewolmbar
macbe.
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kndpft wtrden sollte. Er beginnt mit den Cerehovbergen
(1039 m) bei Klenetsch und zieht sich in nordnordwestlicher

Richtung gegen Taehau, so dass er im mittleren Theile

seiner Erstreckung kein Grenzgebirge ist und erst nordlich von
Taehau sich wieder
mehr an die Grenze
anschmiegt. Hier en-

det er mit dem Dil-

lenbfrge (915 Meter),

dessen Auslaufer sich

gegen Eger bis zum
Thai des Wondreb-
flusschens erstrecken.

Nach Baiern zu ver-

llacht sich der b6h-
mische Wald ziem-

lichallmnlig,erscheint

aber von zahlreichen

Querthalern durch-
furcht, die alle in das
Langsthal der Naab
ausmunden. In B6h-
raen erscheint der
Abfall, oder vielmehr
die Begrenzung ge-

gen das mittelbohmi-

sche Schiefergebirge

scharf gekennzeich-

net durch eine Ein-
senkung, die sich von
Taus und Ronsperg
aus bis Konigswart
verfolgen lasst. Auch
der bohtnische Wald
fahrt seinen Namen
nicht umsonst. Es ist

ein ziemlich rauhes
Gebirge, in welchem
Waldkultur und Viehzucht vorherrscht und wo nur wenige
hiemit zusammenhangende Gewerbszweige betrieben werden.

Die breite Einsenkung zwischen der Sumava und dem
Bohmischen Walde, welche der Osser auf der einen und der
£erchov auf der anderen Seite wie zwei riesige Pfeiler ein-
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22 Einleitunjr.

schliessen, ist eine Hugellandschaft von beilaufig nur 600 m
mittlerer H6he. Diese Niederung bildet einen ziemlich be-
quemen Durchgang aus Baiern nach Bdhmen, vor welchei*
der Hohe Bogen (1073 m) zwischen dem weissen Regen und
dem Kamfluss in Baiern wie ein Riegel vorgeschoben er-
scheint.

Das Nordende des BShmerwaldes steht gegen da&
Innere des Landes zu mit dem Karlsbader Gebirge (Kaiser-

wald) in Verbindung, welcher im Osten vom Plateau des
Kohlengebirges und im Suden vom mittelbGhmischen Ur-
schiefergebirge begrenzt wird. Das Gebirge hat einen wellen-
fSrmigen, von einigen, an 1000 Meter hohen, Kuppen uber-
ragten Oberflachencharakter und gehort wegen seiner be-
l-uhmten Thermen und Heilquellen (Marienbad, Franzensbad,
Karlsbad) zu den besuchtesten Gegenden in BQhmen. Die
Tepl durchzieht das Gebirge von Sud nach Nord und zahl-
reiche sonstige Thaler und Thalchen uben Einfluss auf die-

Gestaltung der Oberflache. Das ganze Gebiet ist verhaltniss-

massig volkreich und verschiedenartige Industriezwcige sind

dort zu bedeutendem Aufschwunge gelangt. Sie hangen zum
grossen Theil von der geognostischen Beschaffenheit ab. Die
Zinnbergwerke von SchOnfeld und Schlaggenwald, die Por-
zellanindustrie Karlsbads u. s. w. sind Belege hiefur. Natur-
gemass ist auch der Verkehr ein sehr reger.

Wetter im Innern des Landes und durch die Rons-
perger Einsenkung vom B6hmerwalde vollkommen abgetrennt

macht sich im Schiefergebiete sudlich von Kladrau eine

Gruppe von Granitbergen nicht so sehr durch ihre H6he,.

die die Umgebung nicht sonderlich uberragt, als durch ihre-

Gestalt bemerkbar. Sie fuhrt den Namen Siebenberge.

In den westlichsten Zipfel des Landes bei Asch und
Eger greift ein ausserhalb der bOhmischen Grenzen hegen-
der sehr wichtiger Gebirgsknoten ein, nahmlich das Fichtel-

geb&rge, welches in Oberfranken sich ausbreitend gewisser-

mas$en den Knotenpunkt der drei Gebirgszuge : des BOhmer-
waldes, des Erzgebirges und des Thuringer Waldes bildet.

Als seine sudliche Grenze gegen den BOhmerwald und das-

Karlsbader Gebirge kann man das Egerthal bezeichnen,

wahrend es vom Erzgebirge durch das Schdnbachthal ab-
getheilt wird. Der Haupteache nach besteht das Fichtel-

gebirge aus krystallinischen Schiefern, die von machtigen
Granitergussen durchbrochen wurden. Die Schiefer streichen
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in nordwestlicher Richtung ziemlich parallel zum Erz-

und Karlsbader Gebirge. Der hOchste Punkt des bohmi-
schen Theiles des Fichtelgebirges ist der Hainberg nfirdlich

von Asch.

Das Engebirge ist vom Fichtelgebirge geologisch nicht

scharf gescbieden; doch kann seine Grenze gegen dasselbe,

also sein sudwestlicher Anfang, in das Thai von SchOnbach
veriegt werden. Sein Nordostende wird von den Kreidegebil-

den, welche die Elbe hinaus nach Sachsen begleiten, be-

zeichnet. Der Bohmen zugewandte Abfall ist ein sehr steiler,

wohingegen nach Sachsen hin das Verflachen ein so allma-

Fig. 10. Der Sonnennlrbel lm Engeblrge.

liges ist, dass man, von dorten den Kamm ersteigend, gar

nicht den Eindruck eines Gebirges erapfangt. Auf dieser

sanften Lehne verlauft die zumeist kunstlich geschaffene

politische Grenze zwischen den beiden nachbarlichen K6nig-
reichen. Der Hauptkamm ist im Durchschnitt 844 Meter hoch.

Cber die einfOrmige Linie desselben erheben sich nur ein-

zelne Kuppen urn ein namhaftes, so besonders der Eeilberg

bei JnapHtngthnyLi^l*^^ <W Spitahpiy (1106»»), die Wirbel
steine (1094 mf, fler SonnenwirbeQ(1234 wt), der Hassberg

(986 m), der Barenstein {\Kl M),tL& Wieselstein (956 m),

der Bornhauberg (911 m) und einige andere. Das im Erz-

gebirge am meisten verbreitete Gestein ist Gneiss, aber

auch massige Gesteine sind stark vertreten, wie uberhaupt

or Aa^<v>***^»
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der ganze Aufbau den Gebirgsarten nach ein mannigfaltiger

ist. Das ganze Gebirge ist reichlich bewaldet und wird
auch am Kamme bebaut. Auf der sachsischen Seite ist der
Bergbau noch mehr im Schwunge als auf der bdhmischen,
beschaftigt aber doch nur einen Bruchtheil der BevOlkerung,
die sich daher veranlasst sah hier wie dort sich mehr an-
deren Erwerbszweigen zuzuwenden. Daher wurde das Erz-
gebirge zum Sitze mancherlei fur dasselbe eigenthumlicher

Industriezweige, welche jedoch der zu reichlichen BevOlke-
rung hinreichenden Erwerb nicht zu sichern vermogen.

Durch das breite Egerthal vom Erzgebirge getrennt,

erhebt sich weiter im Ihnern von Bohmen das Duppauer
Gebirge, welches gegen Westen an das Karlsbader Gebirge
sich anlehnend, als zusammenhangende Besaltmasse die wei-
tere Umgebung von Duppau bis gegen KlGsterle und Waltsch
einnimmt. Es bildet nur eine Gruppe des geologisch jugend-
lichen Kegelgebirges, welches aus wenigen unregelmassigen
Rucken und sehr zahlreichen glocken- oder kegelfOrmigen
Bergen von oft auffallend regelmassiger Gestalt zusamen-
gesetzt ist und namentlich im nordwestlichen und nordlichen
Bohmen sich ausbreitet.*)

Eine zweite Gruppe bildet das Mittelgebirge, auch
Leitmeritzer Gebirge genannt, welches zwischen dem
Bilafluss und der Eger sich hinzieht, die Elbe in der Leit-

meritzer Gegend ubersetzt und weit in's nfirdliche Bohmen
in nordostlicher Richtung sich erstreckt.

Als eine dritte Gruppe darf in orographischem Sinne
das geologisch nicht einheithche Semiler Kegelgebirge
bezeichnet werden, welches sich in der Umgebung von Semil,
Lomnitz, Petzka und JiCin hauptsachlich verbreitet, aber zu
welchem auch weiter entfernte isolirte Kegel einzubezie-

hen sind.

Es ist dies iiberhaupt eine geologisch leicht erklarliche

Eigenthumlichkeit des bOhmischen Kegelgebirges, dass sich

rings um seine mehr oder wemger zusammenhangenden Grup-
pen isolirte Kuppen erheben und eine lockere Verbindung

*) Eine vorzQjfliche und angenehm lesbare Schilderung des nOrdl.
Theiles enthalt K. Ritt. v. Kof istka's schOn ausgestaftete, utnfangreiche
Abhandlung: Das Terrain und die HOhenverhaltnisse des Mittelgebirges,
des Sandstein- und de9 Sehiefergebirges im nOrdlichen Bohmen. Archiv
far naturwisa. Landesdurcbforschung v. Bohmen. I. Bd. Topogr. Abtheil.
Prag 1868. Hit 2 chromou'th. Ansichten, 11 Holzschn., 1 Proftltafel und
1 Hohenkarte. Mehrere unserer Abbildungen sind diesem Werke entlehnt
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zwischen den einzelnen Theilen her-

stellen. Diese isolirten Kegel uber-

ragen in Glockengestalt haufig die

sanften und einformigen Contouren
des nordbohmischen Kreidesand-

stein- nnd Planerplateaus (vergl.

Figur 12.), hiedurch einem weiten
Landstrich ein eigenartiges Geprage
verieihend. Die Tiefung zwischen

dem Erzgebirge und dem Kegelge-

birge, die urn Saaz sich erstreckende

Ebene zwischen der Duppauer und
der Leitmeritzer Gruppe, geh6ren zu
den fruchtbarsten Gegenden B6h-
mens und das ganze Gebiet des Ke-
gelgebirges uberhaupt bildet wohl
den schonsten und gesegnetsten Theil
des Landes. Bluhende, gewerberei-
che Stadte sind am Fusse der Berge
zur Eutwickelung gelangt, zahlreiche

schone Dorfer sind in den Thalern
entstanden, und Feld, Garten und
Wald verbinden sich mit der Ober-
ttachengestaltung zu einem so prach-
tigen, auf einer jeden hoheren Kuppe
dem erstaunten Auge immer anders
und immer gleich wundervoll sich

darbietenden Landschaftsbilde, wie
man in Bohmen sonstwo kaum ein

ahnliehes zu finden vermag.
Es ist erwahnt worden, dass

die einzelnen Bergkegel uber das
cretaceische Plateau emporragen.
Dieses nimmt den Kreideablagerun-
gen entsprediend fast den ganzen
Norden und Osten, wohl ein Drittel

des Landes ein. Im Suden grenzt
es an das bohmisch-mahrische Hoch-
land, liegt weiterhin dem mittel-

bflhmischen Schiefergebirge , dem
WaJdgebirge und Kalksteinplateau

auf, grenzt an das Kohlengebirge,

verflicht sich mit dem Kegelgebirge
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D
E
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I

Erzgebirge an. Im Norden reicht es fast bis zur Landesgrenze.
Scharf ist die Begrenzung im Sudosten, wo es vom bflhmisch-

mahrischen Plateau
ein ziemlich hoher
Gebirgszug, das Ei-
sengebirge, und ge-
wissermassen in des-
sen Verlangerung

das Saarer Gebirge
trennt.

Das der Kreide-
formation in B6hmen
entsprechende Ge-
birgsland kann an-
gemessen mit deni
Namen Sandsteinge-
birge belegt werden.
(KrejCI benannte es

Wandgebirge, abge-
leitet aus der chaia-

kteristischen bdhmi-
schen Bezeichnung
Steny, d. h. Wande v

woniit die scliroflfen

Abf&lle u. steilen Ge-
liange gemeint sind.)

Es ist ein relativ nie-

driges Plateau von
einformiger Oberfla-

chenbeschafifenheit,

in welchem jedoch

einzelne tief einge-

schnittene Thaler sich

eines besonderen
landschaftlichen Rei-

zes rubmen konnen.

Die Oberflache ist zu-

meist fruchtbares Ak-
kerland. Neben der

Landwirthschaft sind

in dem ortschaftsrei-

chen Gebiete einige Industriezweige zur Bluthe gelangt. Ein-

zelne Punkte sind ihrer Felsgebilde und ihrer sonstigen

el

i

I

f
a
©
B
B
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•

landschafllichen Eigenheiten wegen beruhmt geworden und
sind auch fur den Geologen beachtenswerth, weil sie den all-

gemeinen Charakter des Sandsteingebirges wohl erkennen
lassen. Es ist dies zunachst die bohmische Schweiz in der
weiteren Umgebung von Tetschen zu beiden Seiten der Elbe.

Sie erhebt sich zu ziemlich bedeutender Hone (Schneeberg
724 m) und ist ausgezeichnet durch eine Fulle von malerischen
Felspartien, denen sie, eben so wie das angrenzende Gebiet
in Sachsen, ihren Namen verdankt. Noch schonere und ro-

mantischere Einzelnheiten birgt das Sandsteingebirge zwi-
sthen Jicin und Turnau, die sogenannten Prachover Felsen,

fi«M/.to'>>

Flf. 19. D«r VelMnkeuei too DHUrtbsch todi Toaiberge *ui gsaetaen.

Naoh K. KIU. T. KafiMa.

deren Ruf sich neuerer Zeit immer mehr verbreitet. Seit

altersher bekannt und angestaunt sind die Felsgebilde bei

Adersbach und Weckelsdorf, die sammt den Politzer Wan-
den vom Riicken des Faltengebirges (Zaltmanske hory), wel-
ches der Hauptsache nach dem Carbonsystem angehOrt, sich

erheben. Dieses Gebirge steigt in der Bergplatte der Heu-
seheuer, die sich zum Pass von Nachod hinzieht, zu 932 m
auf. Es fallt gegen Suden ziemlich steil ab, verflacht sich

aber gegen Norden in die Braunauer Mulde allmalig. Eine
vielbesuchle und landschaftlich thatsachlich hervorragende
Gegend im Gebiete des Sandsteingebirges erstreckt sich von
den Ufcm der ^¥jldjen und stillen Adler uber B6hm. Trubau
hinaus nach M&hren, wo sie sich in einem nicht breiten

Streifen bis gegen Brflnn verfolgen lasst.
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Das Gebiet des Sandsteingebirges wird von einigen der
bedeutenderen Flusslftufe

BOhmens durchzogen. Die
Elbe durchstrCmt es von
•Jaromef an bis Leitme-
ritz in einem breiten fla-

chen Thale, das sich na-
mentlich urn Podebrad
und Nimburg herum zu
einer ausgedehnten Ebene
erweitert. Auch der Aus-
fluss der Elbe aus dem
Lande wird von Sand-
steinfelsen eingeengt. Am
rechten Ufer die Gidlina,

die Merlina, die Iser und
die Polzen, ebenso wie
am linken Ufer die Metau,

dieAdler, Louena(Mauth-
nerfluss, Mejtnicka), Chru-
dimka und Doubravka und
einige geringere Zuftusse

der Elbe winden sicb zum
Theil oder im ganzen Ver-

lauf durch das Sandstein-
gebirge und zwar stellen-

weise in engen romanti-

schen Thalern, sonst frei-

lich zumeist in flachen

Thalmulden. Auch der

unterste Lauf der Moldau
ist in das Sandsteinge-

birge eingebettet.*)

Im Norden und Nord-
osten, eben so wie im
Sudwesten und Suden
wird das Sandsteinge-
birge von einigen Urge-
birgsstocken umschlos-
sen. Aus Sachsen tritt

das Lansitser Oebirge

3-B)

.3

!

*) Vergl. die Anmerkung auf S. 24.

Digitized byGoogle



Topotfraphische Uebersicht BOhmens. 29

mit einem Theile auf bohmisches Gebiet uber und erstreckt

sich uber Hainspach und Rumburg der Neissesenkung ent-
lang an Reichenberg vorbei bis gegen Eisenbrod. Es ist in

seiner Hauptverbreitung ein unregelmassiges Hochland, be-
stehend im nordlichen Theile aus einzelnen Gruppen von
Granitbergen, deren Hohe kaum 600 Meter erreicht, wogegen
es ira sudlichen Theile mehr kainniartig entwickelt erscneint.

Hier erlangt es auch im Jeschken eine bedeutendere H6he
(968 m\

Durch die Neissesenkung, gegen welche das Lausitzer
Plateau ziemlich steil abfallt, erscheint es vom Isergebirge
getrennt. Dieses ist ein Kammgebirge, bestehend aus vier

tJg. JS. Die Bianmuer Mulde. Aufgenommen tod der grouen Heuicheoer.

Nach K. Bltt. t. KofiMa.

ziemlich parallel verlaufenden, dui'ch Langsthaler von ein-

ander geschiedenen Kfuninen, von welchen der Grenzkamm
in der Tafelfiehte zu 1145 m ansteigt. Das Gebirge ist sehr

waldreich, rauh und wild. Einige Industriezweige, besonders
die Glasfabrikation und Weberei haben sich hier sehr ent-

wickelt und Weltruf erlangt. Von der Weberei hat dies na-

mentlich auch Giltigkeit fur den Rumburger Theil des Lau-
sitzer Gebirges, welches niit dem Isergebirge der Umgebung
von Friedland, Reichenberg, Warnsdorf u. s. w. zu den am
dichtesten bevolkerten, industriereichsten und steuerkraf-

tigsten Landstrichen nicht nur Bohmens, sondern der ganzen

Monarchie gehort.

Der Neuwelter Sattel ti-ennt das Isergebirge vom Rie-

•aofebirge, einem breiten Bergrucken von ausgepragtem Ge-

birgscharakter, dem hochsten Gebirge zwischen Donau und
Bait. Aufgebaut im Centrum aus massigen archaeischen Ge-
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chem

steinen, welche im Suden und
Norden von einem Gfirtel krystal-

linischer Schiefer umgeben sind,

bildet es der Hauptsache nach
zwei Kamme deren nfirdlicher

Hauptkamm zugleich Grenzkamm
ist, wahrend der sudliche Karam
ganz Bohmen zugehort. Zwischen
beiden Ziehen sich die sogenann-
ten Sieben Grfinde hin. Einzelne
Kuppen sind den Hauptrucken
aufgesetzt, so der Reiftrager (1354
Meter), das Hohe Rad (1507 w»),

die grosse (1422 m) und kleine

(1446 Meter) Sturmhaube und
die Schneekoppe (1601*3 m ev.

1599'5 w») dem nordlichen ; — der
Kesselberg (1435 m), der Krkono§
(1409 m), der Brunnberg (1555 m)
dem sudlichen Kamme. Die Gipfel

dieser Berge reichen fiber die

Baumgrenze hinaus. Der breite

Rucken ist sumpfig und torfreich,

zum Theil mit Knieholz bewach-
sen. Die tieferen Gehange sind

zumeist bewaldet. In Bdhmen leh-

nen sich an den Hauptstock des
Riesengebirges Vorgebirge an, die

sich als Querrficken zumeist senk-

recht vom Hauptrficken abzwei-
gen, und ziemlich jah gegen das
sanfte Hugelland des Rothliegen-

den abfallen. Es gehOrt hieher

der Wolfskamm (hfichster Punkt
1150 m), der Heidelbergi-ficken

(Heidelberg, NW von Hohenelbe
1035 »»), der Schwarzenbergruk-
ken, der sich vom Brunnberg ab-
zweigt (Fuchsberg 1362 m, Forst-

berg 1268 in), der Rosenberg
(1394 m) und der Querrficken des
Kolbenberges (1187 m), von wel-

sich das Rehhornmassiv (Hofbusch 1022 m) abzweigt.

I
00

I

m
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JUhhorn

Aupathal

Mohren

Forttberg m

Das Riesengebirge ist ebenso wie die beiden vorerwahnten
Grenzgebirge reich an gedehnten, in den Thalern angesie-

delten Ortschaften und ist der

Sitz einer beruhmten Spinn-
und Webeindustrie.*)

Das Faltengebirge und
die zwischen dasselbe und das
Riesengebirge bei Schatzlar

eingeschobenen, dem siidlichen

Fusse des Riesengebirges ent-

lang sich erstreckenden Gebilde
des Carbonsystems, sammt den
fiber dieselben sich erheben-
den plutonischen Kegeln und
Rucken, — in dem Braunauer
Landchen das Rabengebirge **•»•»*«*

genannt, — trennen das Rie-
sengebirge von dem in sud-
Sstbcher Richtung verlaufen-

den idler- oder Erlitzer Ge-
birje. Dasselbe erhebt sich bei

Xachod uber das Rothliegen-

de und streicht bis zum Gru-
licher Schneeberg. Dieser ragt

als hochster Punkt des Grup-
pengebirges hervor , welches
als Glatzer Schneeberggebirge
bezeichnet werden kann und
als Kern dreier Gebirgskamme
wichtig ist. Gegen Nordwesten
Terlauft von ihm aus das Rei-
chensteiner und gewissermas-

Schmekoppt

Sehwonenthal

Brunnberg

Plattenbrrg

Mannsteint

7|

I

Sturmhaube

Hohes Rad

Hohenelbe

Krkonoi
Kesielberg

Heidelberg

V

y

R

B
B
>3

1
N
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.

a %

X
s

£
*) Eine vorzQglicbe Darstel-

lnng des Iser- und Riesengebirges mit
ihren sQdlichen und Ostlichen Vorla-

fren, zugleich eine Schilderung ihrer

orographischen und hydrograpbi-
schen Verhaltnisse bietet K. Ritt. v.

Kofistka im Archiv ftir die naturw.

Landesdurchforsch. Ton Bohmen,
fl. Bd. I. Theil, Prag 1877, pag.

1—128, mit 2 chromolith. Ansickten,

10 Holzschn., 1 Profiltafel und 2 Hohenkarten. Viele unserer Abbildun-

gen sind diesem schOnen Werke entlehnt.
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32 Einlehung.

sen in dessen Fortsetzung das Eulengebirge, gegen Ostsudost
das Gesenke, welche beide Gebirgsketten ausserhalb der
bohmischen Grenze sich ausbreiten; und endlich fast parallel

zum Reichensteiner Gebirge am sudwestlichen Rande des
Glatzer Hochkessellandes das genannte Adlergebirge. Das-
selbe erscheint in seinem sMlichen Abschnitte durch das
Langsthal der wilden Adler in zwei Kamme getheilt, von

Digitized byGoogle



Topographische Uebersicht Bohmens. 33

welchem der sudliche Bdhmen angehdrt und mit dem Namen
JBShmische Karame" belegt wurde; wahrend der n6rd-
hche, das sogen. Habelschwerdter Gebirge, der Grafschaft
Ulatz, die fibrigens orographisch einen Theil von Bdhmen
bildet, zukommt. Die Vereinigung dieser beiden Kamrae bil-

det die Hohe Mense (1083 m). Das bohmische Adlergebirge
mit der Deschnaer Koppe als hOchstem Punkte (die grosse
ist 1114m hoch), ist ein freundliches Gebirge, das den Be-
such lohnt.

Parallel zum Adlergebirge verlauft im Gebiete der b6h-
mischen Kreideformation eine Verwerfungslinie, der entlang
die alteren Unterlagen des Kreidesystems zu Tage treten.

Diese Brucblinie beginnt in der Gruppe der Granithugel bei

Pottenstein und Lititz an der wilden Adler und erstreckt

sich fiber Geiersberg und Landskron gegen Mahrisch Tru-
bau und weiter gegen Brunn. Sie wird von einem Streifen

rothen Sandsteines von postcarbonischem Alter deutlich ge-
kennzeichnet. Wiederum parallel mit dieser Verwerfungslinie
Terlauft das oben schon erwahnte Eisengebirge , so dass
zwischen diesem und dem Adlergebirge und der zwischen
beiden befindlichen Brucblinie ein ursacblicher Zusammen-
hang angenommen worden ist.

Das Eisengebirge beginnt im Norden bei Elbeteinitz

mit Hugebi, die nur zwischen 200—300 Meter Meereshohe
erlangen, erstreckt sich von hier aus wallartig in sQdostlicher

Richtung, aUmalig bis zu 700—800 Meter aufsteigend und
ubergeht bei Vojnomestec in das Saarer Gebirge. Die Hugel-
form des nordwestlichen Endes erscheint hier in ansehnliche
Bergrucken umgewandelt. In der ganzen Erstreckung erweist

sich das Gebirge deutlich individualisirt, erstens dadurch,
dass es aus wesentlich anderen Gebirgsarten aufgebaut ist,

als das Flachland, fiber welches es sich erhebt, und zwei-

tens durch seinen steilen Aufstieg, der besonders auf der
von der Doubravka begleiteten Sudwestseite ein pldtzlicher

und unvermittelter ist. Das Gebirge wird im Sudosten etwa
in der Mitte von einem tiefen Thale durchfurcht, welches in

vielfachen Krummungen das Ghrudimkaflusschen bis Slatifian

dorchstromt. Diese Partie des Gebirges, besonders bei der

Miihle Peklo bis Pracov, ist auch landschaftlich sehr schon.

Andere obwohl bewaldete Theile sind wasserarm. Der Name
des Gebirges ist von dem einstigen regen Eisenbergbaue, von
welchem heute nur noch geringe Reste vorhanden sind, ab-

feleitet. 1

Emktr, Geologte von BSbmen. 3
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34 Einleitung.

Bei VojnomSstec und Kreuzberg schliesst sich das
Eisengebirge an das Saarer Oebirge an, welches von dem-
selben durch die fcdiretzer Einsenkung abgetrennt erscheint,

aber in seiner Hauptrichtung mit ihm ubereinstimmt. Es ge-
hOrt zum grosseren Theile Mahren an. Beachtenswerth ist

die Grenzpartie zwischen Saar und Swratka, die Gebirgs-
charakter aufweist und im Berge Zakova Hora zu nahe
1000 m ansteigt. Hier sind einzelne Bergpartien noch mit
Urwalde bewachsen.

Wer die oben versuchte Uebersicht der geognostischen
Verhaltnisse Bohmens mit der eben zu Ende gebrachten
Skizze einer naturgemassen Orographie des Landes vergleicht,

was am leichtesten unter Zuhilfenahme der beigegebenen
beiden Kartchen (Tab. I. und II.) geschehen kann, wird fin-

den, dass die gegenseitige Abhangigkeit und Uebereinstim-
mung der Orographie mit dem geognostischen Aufbaue in
Bohmen thatsachlich eine ausserordentliche und doch voll-

kommen naturliche, sich von selbst ergebende ist.

Die specielle geognostische Beschreibung des Landes
wird dies nicht nur des Naheren darthun, sondern auch die
Wichtigkeit geologischer Kenntnisse fur die Beurtheilung
mancher anderer Verhaltnisse, sowie fur die Losung vieler

praktischer Fragen hervortreten lassen.

M6ge das Buch die Kenntniss des schonen BOhmer-
landes fordern und allseits recht nixtzlich sich erweisen!

«-»><4-
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i. Archaeische Gruppe.

Allgemeine Uebersiciit.

Die archaeischen Gebilde, welche als die altesten, uns
zuganglichen, die Unterlage aller ubrigen Schichtensysteme
bilden, bezeichnen in ihrer Verbreitung diejenigen Stellen

der Erdoberflache, welche relativ am hochsten emporgehoben,
oder durch Abwaschungen und sonstige zerstSrende Einflusse

am tiefsten von den sie einst uberlagernden jungeren Ab-
lagerungen entbldsst worden sind.

Bdhmen mit Theilen der anliegenden Lander bildet

eine solche Urgebirgsscholle, die nach aussenhin ihre Umrisse
gegen die abgcsunkenen Gebiete ziemlich deutlich erkennen
lasst, und im Innem bedeutendere Senkungen durch die

auflagernden jungeren Schichtensysteme verrath, welche sie

zum Theile bedecken. Im Norden wird diese Urgebirgsscholle

vom Meissener und Lausitzer Gebirge, vom Iser- und Riesen-
gebirge, im Nordosten von den Glatzer Gebirgen umgrenzt

;

im Osten bildet das mahrische Senkungsgebiet in der Linie

Ton den Quelien der Oppa uber Boskowitz, Brunn und
Znaim bis Krems die Grenze, welche im Norden von devo-
nischen und im Suden von jungeren Ablagerungen bezeich-

net wird. Die weitere Umgrenzung der bohmischen Urgebirgs-

scholle verlauft von Krems an beilaufig parallel zur Donau,
wo die am Nordfusse der Alpen sich hinziehenden Tertiar-

gebilde dieselbe deutlich machen ; wendet sich dann vom
Einflusse der Naab in die Donau dem ersteren Flusse entlang

gegen Norden zum Fichtelgebirge, von wo aus in nord6st-

ficher Richtung der flache Abhang des Erzgebirges in Sachsen
die Grenze bildet.
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38 I. Archaeische Gruppe.

In dieser Umgrenzung erscheint die bShmische Urge-
birgsscholle als die gewaltigste archaeische Masse in Mittel-

Europa, die Spuren all' der grossartigen Veranderungen an
sich tragt, welche das Continent im Laufe der geologischen

Zeiten betroffen haben. Daher erweist sich der bdhmische
Urgebirgskern als einer der Hauptknotenpunkte der Gebirgs-
zuge Mitteleuropas. ,

. Der grSsste Theil dieser machn'gen Verbreitung der
archaeischen Gruppe wird in der heute der Beobachtung
zuganglichen Erstreckung aus Gebilden des Urgneisssystems
aufgebaut, wahrend der kleinere Theil dem jiingeren Ur-
schiefersysteme angehSrt. Eine Anzahl der Eingangs geschil-

derten orographischen Einheiten BOhmens besteht aus Ge-
steinen beider Systeme, die zumeist so eng mit einander
verknupft erscheinen, dass es nicht leicht mdglich ist jedes
System fur sich zu besprechen. In wenigen Fallen ware dies

allerdings durchfuhrbar, wie z. B. im Erzgebirge, in dessen
westlichem Theile das Urgneisssystem fehlt, wahrend es im
Cstlichen Theile vorherrscht, worauf eine naturliche Zwei-
theilung des ganzen Gebirges begrandet wurde. Doch wird
die Uebersichtlichkeit unserer Darstellung der archaeischen

Gebiete BQhmens gewiss gewinnen, wenn wir ohne Ruck-
sicht hierauf ein orographisches Gebiet nach dem andern
durchnehmen und in der Beschreibung das geologische Mo-
ment dem orographischen anpassen. Um jedoch immerhin
den Fortgang von den altesten zu den jiingeren Systemen
auch in der archaeischen Gruppe zu wahren, sollen vorerst

diejenigen orographischen Gebiete beschrieben werden, in

welchen das Urgneisssystem vorherrscht, worauf erst in die

Schilderung der Erstreckungen des Urschiefersystems einge-

gangen werden soil.

Mit den geschichteten Gesteinen der beiden archaei-

schen Systeme betheiligen sich am Aufbaue der einzelnen

Gebirgszuge in hervorragender Weise Massengesteine, na-
mentlich Granit, die zum Theile gewiss junger sind als die

krystallinischen Schiefer, doch mit denselben in den meisten
Fallen so eng vergesellschaftet erscheinen, dass sie ebenfalls

nicht wohl getrennt von jenen behandelt werden konnen,
wenn die wunschenswerthe Uebersichtlichkeit der Darstellung
nicht sehr beeintrachtigt werden soil. Fur die Beschreibung
derselben wird daher ebenfalls die orographische Grundlage
als massgebend angenommen werden.
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Von alien Systenien, welche in Bohmen zur Entwickel-
ung gelangt sind, haben die Gebilde der archaeischen Gruppe
im Verhiltnisse zu ihrer Ausbreitung bisher die geringste Be-
achtung gefunden und sind daher in wissenschaftlicher Hin-
sicht am wenigsten bekannt. Der erste, der sich eingehender
mit ziemlich alien Theilen derselben befasst hat, war Fr. X.
M. Zippe. Hatte dieser vorzugliche Gelehrte nichts anderes
geleistet. als nur die Bearbeitungen der physikalischen Ver-
haltnisse der einzelnen Kreise Bohmens und die zahlreichen
sonstigen geognostischen Notizen und Angaben fur Sommer's
..KOnigreich Bohmen"*) geliefert, er hatte sich fur immer
einen der ersten Platze unter dtn Erforschern des Landes
gesichert. Wiewohl seit dem Erscheinen der einzelnen Bande
dieses Werkes ein halbes Jahrhundert vorfiossen ist und
wahrend der Zeit im Allgemeinen grosse Fortschritte in der
genaueren Kenntniss des Konigreiches' gemacht wurden, so
ist man doch in Bezug auf einige Gegenden fiber das von
Zippe dargebotene kaum hinausgekommen.

Xach Zippe waren es besonders die Geologen der k. k.

geolog. Reichsanstalt, die sich ausserordentliche Verdienste
um die Ergrundung der archaeischen Systeme in Bohmen
mvorben haben, vrie aus den (keineswegs ganz vollstandi-

gen) Literaturangaben in den folgendcn Abschnitten zur Ge-
nuge hervortreten durfte. — Das Erzgebirge hat neuestens
eine eingehende Bearbeitung von G. G. Laube erfahren.

J. KrejCi und R. Helmhackee haben das Eisengebirge und
die orographische Fortsetzung desselben, das Saarer Gebirge.

erforscht und beschrieben. Einzelne Theile des Bohmer-
vraldes und der angrenzenden Gebirgspartien haben, abge-
sehen von den vorzuglichen Arbeiten von GOmbels,**) neuerer
Zeit die besondere Aufmerksamkeit einiger Forscher in An-
spruch genommen. G. G. Laube beschaftigt sich mit Studien
im Lausitzer, Iser- und Riesengebirge, welch' letzteres schon

*i Das KOnigreich Bohmen; statistisch-toitograpliisch dargestellt

von J. Gottfr. Summer. Prag, J. G. Calve. 1. Bd. Leitmcritzer Kreis,

1833; 2. Bd. Bunzlauer Kr., 1884; 3. Bd. Bidschower Kr., 1835; 4. B.l.

Koniggrfttzer Kr., 1836; 5. Bd. Chrudimer Kr., 1837; 6. Bd. Pilsener Kr.,

1838; 7. Bd. Klattauer Kr., 1839; 8. Bd. Prachiner Kr., 1840; 9. Bd.

Budweiser Kr.. 1841; 10. Bd. Taborer Kr., 1842; 11. Bd. Caslauer Kr.,

1843; 12. Bd. Kaufimer Kr., 1844; 13. Bd. Rakonitzer Kr., 1845; 14. Bd.

SaazerKr., 1846; 15. Bd. ElbognerKr., 1847; 16. Bd. BeraunerKr., 1849.
**) Geognostische Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges.

Gotha, 1868. — Geognost. Beschreibung des Fichtelgebirges etc. Gotha,

1879.
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40 I- Archaeische Gruppe.

fruher die sehr dankenswerthe Beachtung scblesischer Geo-
logen gefunden hat ; *) und auch aus anderen archaeischea

Gebirgslandschaften sind Mittheilungen fiber neue Beobach-
tungen gemacht worden. Trotzdem bieten die archaeischea

Gebiete Bohmens, zumal in der dstlichen und sfidlichen

Halfte, noch ein weites Feld fur eingehende Studien, die

sehr viel zur richtigen Beurtheilung der Gesammtgeologie
des Landes beitragen konnen und fruher oder spater werden
in Angriff genommen werden mfissen.

i. Das Urgneiss- und das Urschiefer-

SYSTEM.

Da» Urgneisssystem Bdhmens, entsprechend der
Laurentischen Schichtenreihe Nordamerikas, bestcht vorwal-

tend aus verschiedenen Gneissarten, die einestheils in Schiefer,

anderentheils in granitartige Gesteine ubergehen. Von den
Hauptmodifikationen des Gneisses ist Glimmergneiss in

den verschiedensten Abanderungen bei weitem vorherrschend.

Am meisten verbreitet scheint Biotitgnciss zu sein, der na-
mentlich im Bereiche des b6hmisch-mahrischen Hochlandes
in mehrfachen, ira Geluge abweichenden Abarten aufritt.

MuscoTitgneiss kommt seltener vor, allenfalls nicht haufiger

als zweiglimmeriger Gneiss. Gegen die Glimmergneisse im
Allgemeinen tritt die zweite Hauptmodifikation, der Horn-
blendegneiss, sehr zuruck. Varietaten, verursacht durch
AbSnderungen in der mineralischen Zusammensetzung, nam-
lich durch das Hervortreten dieser oder jener charakteristi-

schen Beimengungen, sind unter den bohmischen Gneissen

sehr verbreitet.

Durch Abanderungen der Structur gehen die Glimmer-
gneisse einestheils in Gneissglimmerschiefer fiber; oder sie

nehmen anderentheils ein massiges Geprage an und bilden

sich zu Granitgneissen und Lagergraniten aus. Ebenso geht

der Hornblendegneiss haufig einerseits in Amphibolschiefer,

anderseits in massigen Amphibolit fiber. Alle diese Abande--

rungen finden sich gelegentlich mit der normalen schieferigcn

Ausbildungsform durch allmalige Uebei-gange verbunden vor,

*) J. Roth, Erlftuterungen zur geognostischen Karte des nieder-

schles. Gebirges. Berlin, 1867.
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welcher Umstand wohl kaum zu Gunsten der Anschauungs-
weise zu deuten ware, dass besonders den Granitgneissen
fine andere Entstehungsweise zukomraen konne als den
ochten Gneissen.*)

Dasselbe gilt von dem Granulite, der sich in B6h-
men als wichtiges Gebirgsglied dem Gneisse anschliesst und
hauptsachlich im Suden des Landes bei Krumau und Pra-
chatitz ein weites Gebiet einnimmt. Haufig wechsellagert er

mit Gneiss, oder geht durch Glimmeraufnahme allmalig in

Gneiss uber.

Auch Amphibolite sind im Verbreitungsbezirke des
Urgneisssvstems in Bohmen ziemlich haufig, zumal im Boh-
merwalde, B6hmischen Walde, im Erzgebirge und auf dem
bohmisch-mahrischen Plateau. Im Bcmmerwalde kommt Am-
phibolit vielfach in enger Verknupfung mit Serpentingesteinen
vor, vroraus Hochstetter**) den Schluss abgeleitet hat, dass
•lie Serpentine sich aus Amphiboliten durch Wasseraufnahme
ntwickelt haben konnten. Doch hat diese Annahme keine

Bestatigung gefunden. C. VON CAMERLANDER***) vertritt die

Ansicht, dass der Serpentin von Krems (Kremze SW Bud-
weis) aus eincm Olivin-Omphacitgesteine und der Serpentin

bei der Genieindemuhle (Prachatitz NO) aus einem granatfuh-

renden Olivin-Angitgesteine hervorgegangen sei. Die Serpen-
tine nordlich von Marienbad betrachtet H. B. PATTONt) als

aus Peridotiten entstanden und halt auch die Entwickelung
der dortigen Hornblendegesteine aus ursprixnglich massigem
Materiale fur nicht unwahrscheinlich.

*) Die bisherigen Untersuchungen der Ursysteme Bohmens scheineu
zwar, in einem Theile wenigstens, fQr die neuerdings von J. Lehmann
Untersuchungen fiber die Entstehung der altkrystallinischen Schiefer-

»r«teine. Hit einem Atlas. Bonn, 1884. — Zu vergl. ferner: E. Danzig:
I'eber die eruptive Natur gewisser Gneisse, sowie des Granulits im sach-
riscben Mittelgebirge. J. Lehmann's Mittheil. aus d. mineral. Institut der
I'nivers. Kiel. I, lc88, pag. 33—79) in so hochinteressanter Weise an-
geregte Frage fiber die moglicherweise eruptive Entstehung gewisser
!«ohieft-rgesteine zu sprechen. Doch mag sofort bemerkt werden, dass
diese Frage derzeit fQr Bohmen eine offene ist.

-) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., V., 1854, pag. 41.

•**) Tschermak's Miner, u. petrogr. Mittheil., IX. 1887, p. 89—144.

fi Verhandl. k. k. R.-A. 1887, pag. BO—67. — Jahrb. k. k. geol.

K.-A.. XXXVII. 1887. pag. 117-142. — Verhandl. 1. c. pag. 276. r
Hiemit ist zu vergleichen: A. Schrauf's vorztlgliche Monographie in

•Jroth's Zeitschr. f. Krystallogr. u. Mineralogie, 1882, B<1. VI., p. 821-388
and dessen Erklarung in Verhandl. k. k. K.-A., 18b?, pag. Z16.
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Uebrigens sind im Gebiete des Urgneisssystemes in B6h-
men Serpentingesteine weit verbreitet. Sie durchsetzen

in verschiedenen Abarten die Urgneissreihe in alien Hori-

zonten nicht selten in sehr machtigen Lagern. Doch beson-

ders scheinen sie an die Grenze von Gneiss und Granulit

gebunden zu sein, so zwar dass v. Hochstetter hiedurch

die Kartirung beider Gesteine im BShmerwalde sehr erleich-

tert fand. Granatserpentin durfte allgemein vorherrschen.

Haufig stehen die Serpentine mit Talkgesteinen und Chlorit-

schiefern in Verbindung, stellenweise auch mit krystal-
linischen Kalksteinen.

Diese selbst bilden oft machtige Lager im jungeren

Gneisse, besonders im sudlichen Bflhmen. Sie sind zum
Theile sehr deutlich geschichtet und erscheinen ofters von
quarzigen Zwischenlagen durchschossen. Ihre Farbe ist bei-

nahe durchgehends eine helle, graue oder rein weisse. Der
Uebergang in Gneiss ist manchmal ein allmuliger, durch
Wechsellagerungen von Kalk- und Gneissschichten bewirkter.

Namentlich in der Nahe des Gneisscontaktes- kommen an
manchen Orten schon entwickelte und seltene Minerale vor,

wie z. B. bei Netolitz, Wodnian und vorziiglich in der De-
hetnikschlucht bei Polanka im Eisengebirge, wo von Helm-
hackeb*) Albit, Amphibol, Apatit, Golmnbit, Diopsid, Epi-

dot, Granat (Grossular), Ortlioklas, Quarz, Rhodonit. Serpen-

tin, Skapolith und Titanit nachgewiesen worden sind. Auch
anderwarts sind accessorische Minerale haufig. *In ganz

analoger Weise wie Urkalkstein tritt an einigen Stellen k r y-

stallinischer Dolomit auf, wie z. B. bei Cheynov un-
weit Tabor. Doch sind reine Dolomite gewiss selten, haufig

dagegen dolomitische Kalksteine.

Von den accessorischen Einlagerungen des krystalli-

nischen Kalksteines haben Nester oder unregelmassige Lagen
von Serpentin das meiste Interesse erregt und zur Ausschei-

dung der sogen. Ophicalcite Veranlassung gegeben. Auch
in Bohmen treten im Gebiete des Urgneisssystemes Ophical-

cite auf, so namentlich bei Krumau im Suden, am Raspe-
nauer Kalkberge unweit von Friedland im Norden und
im Kalksteinlager bei Rychnov bei Prosed im Osten des
Landes. Auf diesen drei genannten Fundstellen kommen
Gebilde vor, die an organischen Ursprung denken lassen,

*) Erlftuterungen zur geolog. Karte des Eisengebirges. Archiv der

naturw. Landesdurchf. von Bohmen. V. Bd. 1882, pag. 166—170.
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Mem sie stellenweise zellenartige Structur von merkwur-
diger Regelniassigkeit aufweisen, und zwar so, dass die

Zettenwande aus Kalkstein bestehen, die Ausfullung aber
aus grunem Serpentin gebildet wird. In dieser Hinsicht
gleichen die bohmischen Fundstucke vollkommen den ame-
rikanischen aus den Kalksteinlagern im unteren Laurentian
in Canada, die zur Aufstellung der vermeintlich altesten rie-

sigen Foraminiferenart : Eoioon Canadense gefuhrt haben.
Thatsachlich wurden auch sie als Eozoonreste beschrieben
und zwar das Vorkommen bei Erumau von F. v. Hoch-
8TETTEE,*) die Vorkommen von Raspenau und Rychnov
Ton A. Fri<5.**) Doch sei bemerkt, dass heutigen Tages
Tiele Forscher mit K. MObius ***) den thierischen Ursprung
des sog. Eozoons als widerlegt betrachten.

In Begleitung des Urkalksteines erscheint im Urgneiss-
systeme nicht selten 6 rap hit, wie z. B. am Sudabhange
desPlanskerWaldes in grosseren Lagern. Anderwarts kommt
er zumeist nur in eingestreuten mehr oder minder haufigen
Schuppen vor.

Bedeutend selbstandiger ist das Auftreten von Quar-
zit, der besonders im B6hmerwalde die Bedeutung eines

ziemlich wichtigen Gebirgsgliedes inne hat. Mehr unter-

geordnet sind Einlagerungen von Magneteisenstein,
Kiesen und ferner einige seltenere Gesteinstypen, wie aus
den Einzelbeschreibungen der Urgneissgebiete BOhmens zu
ersehen sein wird.

Der mit Recht hervorgehobenen bemerkenswerthen
Thatsache, dass krystallinischen Schiefern massig ausgebil-

dete Gesteine von genau derselben mineralischen Zusam-
mensetzung entsprechen, gebricht es im Urgneisssysteme
Bohmens nicht an Belegen. Dem Glimmergneisse entspricht

Lagergranit, dem Hornblendegneisse Syenitgranit,
dem geschichteten Serpentine Lagerserpentin u. s. w.
Diese Lagergesteine, deren Ursprung ubrigens auch eruptiver

*) Sitzber. d. kais. Akad. Math.-nat. CI. 1866, LHI. Bd., I. Abth.

p. 17 ff.

**) Sitzber. bohm. Ges. d. Wiss. 1866, pag. 36. — Archiv f. d.

natnrw. Landesdurchforschung vcn Bohmen. I. Bd. Prag 1869, 2. Sekt.

pag. 246 ff. — Sietae ferner die Angaben KrejCi's ebenda pag. 17—20
and die mineralogisch - chemische Untersuchung von R. Hoffmann,
ebenda pag. 252 ff.

***) Der Bau des Eozoon Canadense. Palaeontographica, Cassel.

1878. Mit 18 Tafeln.
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Natur sein durfte, vermitteln gewissermassen den Uebergang
zu stock- und gangformig auftreteaden unzweifelhaft
eruptiven Gebirgsgliedern, die jedoch zum Theile trotz
engster Verknupfung mit den Schiefergesteinen der Urgneiss-
reihe junger sind als diese.

Unter den eruptiven Gliedern nehmen, in Betreff ihrer
weiten Verbreitung, sowie ihrer Bedeutung fur den Gebirgs-
bau, unstreitig die verschiedenen Granitabarten die erste
Stelle ein. Am meisten verbreitet ist normaler Gebirgsgranit

und porphyrartiger Granit mit beiden Glimmern ; ferner Gra-
nitit, mit bios dunklem Glimmer (Biotit), besonders typisch
entwickelt im Riesen- und Isergebirge; Hornblendegranit,
der Amphibol neben wenig Glimmer oft in porphyrischer
Ausscheidung fuhrt; weiters Pegmatit, die sehr grobkornige,

orthoklasreiche Abart, mit zumeist reichlichem Schorl, wel-
cher stellenweise in der Zusammensetzung die Oberhand
gewinnt. Oft geht der Pegmatit durch Zunicktreten des
Glimmers und ein paralleles Durchwachsen des Feldspathes
mit gestreckten, stengeligen Quarzindividuen in eigentlichen

Schriftgranit (Pegmatit im Sinne Hauy's) uber. Von minderer
Bedeutung fur B6hmen, da nur local entwickelt, sind Aplite,

d. h. glimmerarme, feinkornige Varietaten, Protogingranit,

Greisen, die wahrscheinlich durch Verkieselung des Feld-
spathes feldspathfrei gewordene Abart, und mehrere andere
Granitmodifikationen.

An den Granit reiht sich zunachst Porphyr an, der
mit demselben durch Uebergange (Granitporphyr) verbunden
ist. Weiter tritt als wichtiges massiges Gebirgsglied Syenit
auf, dessen typische Bestandtheile Orthoklas und Hornblende
sind, welcher jedoch manchmal verschiedene mineralische

Beimengungen enthalt, die zur Unterscheidung von Abarten
herangezogen zu werden pflegen.

Ferner sind von den eruptiven Gesteinen, die in der
Urgneissieihe auftreten, hervorzuheben : Diorite, krystalli-

nische Massengesteine, die sich dadurch vom Syenite unter-

scheiden, class sie neben Amphibol als Hauptgemengtheil
Plagioklas enthalten; Gabbro, der Hauptsache nach aus
Plagioklas und Diallag bestehend; und Olivinfels (Peri-

dotit, Lherzolith). Wird das Gefuge der Diorite sehr fein-

kornig, so flbergehen sie in Dioritaphanite. Das ganz-
liche Zurucktreten des Feldspathes im Diorit hat dessen
Umwandlung in Amphibolit zur Folge.
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Einige andere eruptive Glieder der Urgneissreihe be-
sitzen fur BOhmen geringe Bedeutung, allerdings nur insowtit

unsere jetzigen, leider nur oberflachJichen Kenntnisse diestr

Gesteine schliesen lassen. Das Studium derselben ist in B6h-
men, abgesehen von wenigen, auf beschrankte Gebiete be-
zuglichen Detailarbeiten und abgesehen von E. BoSiCKY'8
Bearbeitung der Quarzporphyre, noch nicht aufgenonunen
worden, obwohl die Petrographie des archaeischen Gebietes
in Bohmen zu den wichtigsten Aufgaben der geologischen

Erforschung des Landes gezahlt werden muss. Hier eroffnet

sich der wissenschaftlichen Arbeit ein ergiebiges und dank-
bares Feld.

In Betreff der Lagerung, des gegenseitigen Verhaltnisses

der Gneissschiefer und der sie durchbrechenden Massen-
gesteine, der ErzfOhrung, sowie sonstiger Eigenthumlich-
keiten der Urgneissreihe durfte Bohmen nicht nur fur ander-
warts sichergestellte Thatsachen neue Belege aufweisen,

sondern auch der genauen Forschung das Material zur L6-
sung von so mancher Frage von allgemtiner Wichtigkeit
liefern.

Was schliesslich die Gliederung des Urgneisssyste-

mes anbelangt, so durften sich, soviel aus den bisherigen

Untersuchungen zu ersehen ist, wohl in alien bohmischen
Verbreitungsgebieten desselben mindestens zwei Abtheilun-
gen unterscheiden lassen, entsprechend im Ganzen den beiden
Gneissformationen , welche die scharfe Beobachtungsgabe
C. W. VON GCmbel'S im baierisch-bohmischen Grenzgebirge
unterschieden hat.*) Dieser vorzugliche Geologe charakteri-

sirt die beiden Formationen neuestens**) dahin, dass die

alter e, untere, bojische oder Gruudgneissformation vor-
herrschend aus gleichfSrmig gemengtem, theils fein-, theils

grosskornigem, meist rQthlich gefarbtem, seltener grauem,
zweiglimmerigem, bankartig geschichtetem, granitahnlichem
Gneisse (sog. buntem Gn.) und aus ganz gleichartig zusammen-
gesetztem bunten Granite bestehe, der meist lagerfSrmig mit
dem Gneisse wechselt, doch auch in Gangen und Stocken
aufzutreten pflegt. Der Magnesiaglimmer (Biotit) ist hauflg
in ein chloritartiges Mineral und in Helminth zersetzt. Fibro-
lith kommt nicht oft vor. Hornblende fuhrende Gesteine sind

*) Die geognostiscben Verhiiltnisse des ostbaierischen Greuzgel)ii-
ges. Bararia IV. Buch. 1868, nag. 24.

*•; GrundzOge der Geologie. Kassel, 1888, pag. 506.
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sehr selten und vereinzelt, wie uberhaupt einige andere sonst

an der Zusammensetzung der Urgebirge betheiligte Gesteine,

insbesondere kGrnige Kalke ganzlich fehlen. — Die i fin-
ger e, jener alteren gleichmassig aufgelagerte hercynische
oder Uebergutgsgneissformatioii dagegen sei aufgebaut aus
mannigfachen, sehr rasch wechselnden, meist dunngeschich-
teten, vorwaltend grauen, fibrolithreichen Gneissen, Horn-
blende fuhrendem Schiefer, Dioritschiefer, Serpentin, Gra-
nulit, sparlichen Lagen von kornigen Kalken und verschie-

denartigen Lager-, Gang- und oft machtig ausgedehnten
Stockgraniten. Granat und Dichroit finden sich haufig bei-

gemengt. Graphit ersetzt streckenweise den Glimmer und
Schwefelmetalle pflegen in fahlbandartigen Linsen angehauft
zu sein.

Aus dem Umstande, dass das Fehlen von Kalksteinen

und Graphit nach v. GCmbel geradezu als ein Charakteri-

stikon fur die bojische Grundgneissfonnation angefuhrt wer-
den darf, hat v. Hochstetter seinerzeit, gelegentlich der
Besprechung des Krumauer Eozoonvorkommens*) abgeleitet,

dass die bojische Formation eine tiefere Abtheilung des
Systemes reprasentire als das untere Laurentian in Nord-
amerika, welches in der vermeintlichen Riesenforaminifere

(Eoz. canadense) Spuren von Leben aufweisend, der hercy-
nischen Gneissformation GCtmbel'S entspreche und eine Sedi-

mentbildung der eozoischen Periode darstelle, welche auf
dem bojischen Grundgneisse als dem ersten, altesten und
primitiven Boden zur Ablagerung gelangt sei. Dieser Stand-
punkt ist heute allerdings uberwunden, ebenso wie die wei-
tere damalige Annahme v. Hochstetters, dass nun, nach-
dem die bojische Gneissformation eine solche Bedeutung
erlangt habe, auch der Granit wieder in seine alte Wiirde
als eigentliches Urgestein der Erde eingesetzt werde. Doch
die Wiirdigung, welche v. Hochstetter der Gumbel'schen
Zweitheilung des Urgneisssystemes angedeihen liess, kann
auch heute noch unterfertigt werden, wenn auch neuere

Forschungen in einigen Gneissgebieten eher auf eine Ein-

theilung in drei Abtheilungen zu venveisen scheinen. Dies

gilt zunachst von Becke'S Untersuchungen im niederOster-

reichischon Waldviertel,**) mit welchem besonders die Ver-

*) Sitzungsber. d. kais. Akademie, Wien, LIII. Bd., 1866, 1. c.

pag. 24—25.
**) Tschermak's Mineral, u. petrogr. Mittheilungen. N. F. IV, pag.

189 u. 285.
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haltnisse der weiten Gneisserstreckung des bOhmisch-mahri-
schen Hochlandes werden in erster Reihe verglichen werden
mussen. Dieses grosse Urgneissgebiet BChmens ist verh&lt-

ni<smassig am wenigsten bekannt; doch auch in den ubri-

gen Verbreitungsbezirken des Urgneisssystemes in B6hmen,
ausser im Erzgebirge, berechtigen die bisherigen Erforschun-
gen in keiner Weise zu einer genaueren Gliederung und
Parallelisirung.

Das Urschiefersystem Bohmens, entsprechend der
haronischen Scliichtenreihe Nordamerikas, schliesst sich aus-
«*rst enge an das Urgneisssystem an, so zwar, dass es nicht

leicht ist dasselbe diesem Systeme gegenuber deutlich zu
charakterisiren. Im Allgemeinen kann nur der Reichthum
an Glimmer und glimmerahnlichen Mineralen in den vor-

berrschenden Gesteinen des Urschiefersystemes, sowie die

vonviegend schieferige Structur derselben als charakteristi-

-ches Merkmal bezeichnet werden. Den Schiefergesteinen

dieses Systemes entsprechen nur selten massig ausgebildete

Lagcrgesteine von analoger Zusammensetzung ; wohl aber

Jurchbricht die Schichtenreihen des Systemes haufig Granit

in machligen Stocken und Gangen, deren Ergusse in vielen

Fallen nachweislich einer verhaltnissmassig jungen Epoche
angehOren.

Die Hauptgesteine des Urschiefersystemes sind Glimmer-
?chiefer und Urthonschiefer (Phyllite), welche in ihrer chara-

kteristischen Ausbildung allerdings von den Hauptgesteinen

dt< Urgneisssystemes ohne Schwierigkeiten zu trennen waren.

Doch verwischt nach unten zu haufig das Auftreten von
?chieferigen Amphibolgesteinen , welche beiden Systemen
eingesehaltet sein kOnnen, die Grenze; weiters treten nicht

selten Hornblende- und Glimmer fuhrende Schiefer als gleich-

werthig (als Faciesbildungen) auf und endlich kommen selbst

in den h<3chsten Abtheilungen des Systemes noch gneissartige

Einschaltungen vor, welche sammtliche Umstande die syste-

matise Einreihung der jungeren Urschiefer erschweren.

Dazu kommt noch, dass anderseits auch schon im Urgneiss-

-vsteme Gesteine auftreten, welche den Hauptgliedern der

Trschieferreihe petrographisch gleichen.

Doch herrscht Glimmerschiefer in den tieferen

Lagen des Urschiefersystemes entschieden vor, mid zwar in

Abarten, die einestheils durch das Hervortreten eines oder
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des anderen Hauptbestandtheiles (namlich des Glimmers
oder des Quarzes), anderseits durch verschiedene accesso-

rische Beimengungen hervorgebracht werden. Von diesen
kommt besondere Bedeutung dem Feldspathe zu, weil dessen
reichlicheres Auftreten allmalige Uebergange vom typischen

Glimmerschiefer zum Gneisse bewirkt. In dieser Weise ent-

standene, gewShnlich sehr glimmerreiche Gneisse (Gneiss-

glimmerschiefer) gehoren, wie man sieht, unbedingt dem Ur-
schiefersysteme an.

Gewinnt im Glimmerschiefer, der stets vorzugliche

Schichtong aufweist, der Glimmer die Oberhand, so ent-

wickelt sich schliesslich ein reines Glimmergestein; wo-
gegen wenn der Quarz auf Kosten des Glimmers zur Herr-
schaft gelangt, Quarzitschiefer entsteht. Diese letztere

Umwandlung konnen auch Anhaufungen von Quarzlinsen

bewirken, welche bei der sehr auffallenden, dem Glimmer-
schiefer eigenthumlichen Faltung, Knickung und Biegung in

hiebei entstandenen Hohlraumen durch Niederschlag aus dem
circulirenden Wasser entstehen durften.

Eine gleiche Entstehungsweise mag auch einigen an-
deren accessorisch auftretenden Mineralen, vornehmlich dem
Feldspathe, zukommen. Doch fuhrt der Glimmerschiefer aus-

serdem sehr zahlreiche Mineralarten, welche seiner Gesteins-

masse selbst angehSren. Von diesen ist in erster Reihe
Granat zu nennen, der in bis eigrossen Krystallen in Boh-
men namentlich im B6hmerwalde an mehreren Orten im
Glimmerschiefer eingebettet sich vorfindet; ferner Andalusit
(am Dillenberge), Gyanit (bei Eisenstein), Buchholzit, Am-
phibol, Turmalin, Staurolith (im Bfihmerwalde), Magneteisen,

Pyrit (bei Joachimsthal), verschiedene Edelsteine usw.

Stellenweise, wie im Adlergebirge, Avird der Glimmer
des Glimmerschiefers durch blatterigen Eisenglanz theilweise

oder ganz vertreten, wodurch Eisenglimmerschiefer
entsteht.

Findet sich im Glimmerschiefer neben oder anstatt

dem Glimmer Hornblende oder Chlorit ein, so entwickelt

sich Hornblende- oder Ghloritschiefer, analog auch
T a Iks chiefer, welche dort, wo sie allmalig aus Glimmer-
schiefer durch Haufigerwerden der genannten Minerale ent-

stehen, hiedurch allerdings deutlich ihre ZugehQrigkeit zum
Urschiefersysteme dokumentiren, jedoch keinesfalls immer
dieser Schieferreihe zugezahlt werden durfen, wie schon aus
der oben gemachten Bemerkung hervoi-geht, dass diese Ge-
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steine auch in der Urgneissreihe vorkommen. B6hmen bietet

fur beides Belege.

Haufig sind im Verbreitungsgebiete des Glimmerschie-
fers Einlagerungen von kOmigem Kalksteine vorhanden.

In den oberen Lagen des Urschiefersystemes treten die'

Glhnmergemengtheile je hflher desto mehir zuriick, die Ge-
steine, ursprunglich wohl noch glimmerglanzend , werden
nach und nach matt und dicht, chloritische Beimengungen
treten in den Vordergrund und an der mikroskopischen Zu-
sammensetzung betheiligen sich zumeist in sehr reichlicher

Menge Rutilnadelchen. Auf diese Weise entwickeln sich

Schiefergesteine von ausserst verschiedenartigem Aussehen,
die jedoch alle das gemeinschaftliche Merkmal besitzen, <dass

sie von krystallinischem (nicht klastischem) Gefttge

sind. Sie werden unter dem CoUectivnamen UrUionschie-
fer oder Phyllite zusammengefasst. In Bdhmen sind sie

sehr verbreitet und bilden hier ebenso wie uberall, wo sie

vorkommen, das Verbindungsglied zwischen der Glimmer-
schiefergruppe und den altesten Versteinerungen fuhrenden
Gebilden.

Das verschiedenartige Aussehen der Phyllite wird haupt-
sachlich durch das Vorherrschen oder Zurucktreten des einen

oder anderen Hauptgemengtheiles (Quarz, Feldspath, Glim- .

mer, Chlorit) verursacht (QuarzphyUit, zum Theil Wetzstein-
schiefer, Feldspathphyllit, glimmerglanzender Phyllit, Ghlorit-

schiefer), wird jedoch auch in bedeutendem Masse durch
accessorisch auftretende Beimengungen beeinflusst und er-

leidet besonders auffallende Veranderungen in Folge von
Contactmetamorphose in der , Nachbarschaft eruptiver Ge-
steinsmassen, zumal von Granit und Diabas.

Von dtn accessorischen Beimengungen, die dem Ur-
thonschiefer nicht nur ein eigenthumliches Aussehen, sondern
auch praktische Bedeutung ertheilen, verdienen vor Allen

Graphit und Eisenkiese genannt zu werden, welche die fur

Bdhmen sehr wichtigen Phyllitabanderungen : Graphit- und
Alaunschiefer (Vitriolschiefer) entstehen lassen. Diese bei-

den Abarten finden in der Technik ausgiebige Verwendung.
Von den veranderten Phylliten sind in erster Reihe die

sog. Flecks chiefer hervorzuheben, d. i. Urthonschiefer,

welche durch eine stellenweise Verdichtung der Schiefer-

masse fleckig erscheinen. PutzenfOrmige Ausscheidungen
verschiedener Mineralbestandtheile lassen je nach ihrer Ge-
stalt Knoten-, Frucht- und Garbenschiefer entstehen,

', Ocologie ron B8hm«n. 4
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welche Abarten in bestimmter Reihenfolge vom nonnalen
Urthonschiefer gegen die eraptiven GesteinsstOcke zu, welche
die Metamorphose bewirkt haben, einander folgen. Dem
Massengesteine zunachst pflegen diePhyllite in ungeschichtete

dichte Hornfelse uragewandelt zu sein. In Bohmen ist

die Contactzone von Rican genau beschrieben worden.*)

Die Quarzphyllite gehen haufig in eigentliche Quar-
zitschiefer fiber, die an einigen Stellen in Bohmen ziem-
lich machtig entwickelt sind und in scharfen Rucken hoch
ansteigen. Durch Aufnahme von Glimmer oder Sericit ver-

laufen sie in glimmerig glanzende Abanderungen, welche
durch knotenartige Feldspath- und Quarzausscheidungen in

Phyllitgneisse (auch Sericitgneisse) ubergehen kdnnen.
Wird in diesen Urschiefem die Grundmasse dicht tmd por-
phyrartig, §o entwickeln sich sog. Porphyroide, welche
im mittelbOhmischenUrschiefergebirge ziemlich verbreitet sind.

Sehr haufig treten im Gebiete des Urschiefersystemes
in Bohmen Kieselschiefer auf und zwar nicht selten in

Erscheinungsformen, die an eruptiven Ursprung gemahnen
konnten. Auch Kalksteine und dolomitische Kalke
bilden im Urthonschiefer Einlagerungen, doch, wie es scheint,

nur in den tieferen Zugen.

Von sonstigen, mehr untergeordneten Gesteinen des
Urschiefersystemes wiiren noch die Serpentine, ferner

Amphibolite, welche besonders im Eisengebirge zwischen
Caslau und Chrudim stellenweise schOn enhvickelt sind, her-

vorzuheben. Mehrerer anderer wird bei den unten folgenden
Einzelbeschreibungen Erwahmmg geschehen.

Einige Phyllitstriche Bohmens sind, ebenso wie in ande-
ren Gebieten manche Schichtenzuge des Urschiefersystemes,

mit Erzen, namentlich Eisenerzen (Limonit und Magnetit)

und Schwefelmetallen fahlbandartig angereichert. Von
diesen letzteren kommen am haufigsten Pyrit und Chalko-
pyrit vor z. B. bei Lukawitz in OstbOhmen, im Talkschiefer

des Riesengebirges, im Erzgebirge, in MittelbOhmen bei Ska-
litz, StHmelitz, Woderad und anderwarts. Goldfuhrende
quartige Schichten sind bei Eule in MittelbOhmen dem Ur-
schiefer eingeschaltet.

*) Fried r. Katzer: Geologische Beschreibung der Umgebung
von facta. Jahrb. der k. k. geolog. R.-A. XXXVIH. Bd., 1888, pag. 865
bis 416.
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Von inassigen Gesteinen, welche in den Verbreitungs-
bezirken des Urschiefersystemes in BOhmen auftreten, sind

namentlich Granite, Porphyre und Diorite hervorzuheben.
Doch muss bemerkt werden, dass diese Gesteine, welche
zwar mit den Urschiefem enge verknjipft sind und in cha-
rakteristischer Weise am Aufbaue der meisten Phyllitgebiete

sich betheiligen, doch wohl eigentlich immer einer jungeren
geologischen Epoche angehoren.

Gran it tritt vorwaltend in typhonischen Stocken auf,

die manchmal Gange und Auslaufer (Apophysen) in das um-
gebende Schiefergestein entsenden. Wie oben erwahnt pfie-

gen die Schiefer in diesem Falle bis zu einer oft mehrere
Kilometer betragenden Entfemung vom eruptiven Massen-
gesteine metamorphosirt zu sein. Auch die granitischen

Massen erleiden durch gegenseitige Einwirkung der Phyllite

Veranderungen , wie solche in der Granitit- und Urthon-
schiefercontactzone bei ftican, sowie weiterhin gegen Suden
im mittelbChmischen Granitgebirge zu beobachten sind.*)

Die Porphyre und Diorite, an welche sich auch
noch andere Massengesteine anschliessen mdgen, durchsetzen

die Schichtenreihen des Urschiefersystemes zumeist in Gangen.
Die Gliederung des Urschiefersystemes ist im Grossen

und Ganzen eine naturlichere und deutlichere als jene des

Urgneisssystemes, denn sie kommt in einer ziemhch augen-

lalligen petrographischen Verschiedenheit der vorherrschen-

den Gesteine zum Ausdrucke, aus welcher sich, wie gleich

Eingangs erwahnt Avurde, zwei Abtheilungen dieses Systemes

ergeben, namlich eine untere, altere, die als Glimmer-
SChieferiormation oder Unterhnron bezeichnet werden kann,

da sie hauptsachlich aus Glimmerschiefer oder fur denselben

stellvertretend sich einfindendem Amphibol- (Ghlorit-, Talk-)

Schiefer aufgebaut wird; und eine jtingere, obere, die

vorwaltend Phyllite fuhrend, berechtigt Drthonschiefer-

(Phyllit-)Pormanoi oder Oberburon genannt werden darf.

In Bohmen sind beide Formationen gut entwickelt und
in einigen Verbreitungsgebieten des Urschiefersystemes ziem-

lich leicht auseinanderzuhalten, wogegen in einigen anderen

unsere derzeitigen Kenntnisse hiezu nicht berechtigen. Hier

wird die genauere Gliederung nur durch neuerliche Unter-

suchungen, welche der Formationstrennung mehr Beachtung

*> Friedr. Katier, 1. c. pag. 405J£ — Derselbe: Verhandl.

der k. k. geol. R.-A. 1888, Nro. 14, pag. 286 ff.
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zuwenden mussten, durchgefuhrt werden kOnnen. Ueberhaupt
bietet das Urschiefersystem Bdhmens, fur eingehende For-
schungen petrographischer und stratigraphischer Natur ein.

w.eites Feld, da vom grossten Theile der Ausdehnung des-

selben nicht mehr bekannt ist, als was die in erster Reihe
doch allgemeinere Zwecke verfolgenden Aufnahmen der Geo-
logen der k. k. geol. Reichsanstalt ergeben haben.

Das bdhmisch-mahrische Hochland.

Das umfangreiche Plateau, welches unter dieser Be-
zeichnung verstanden wird, ist schon fruher genauer um-
schrieben worden. Es umfasst das westliche Viertel von
M&hren und den ganzen Sudosten Bdhmens, sowie die ent-

sprechenden Theile Ober- und Nieder-Oesterreichs bis zur
Donau. Der bdhmische Antheil des Hochlandes wird im
Norden von der Thalfurche der Doubravka bis zur Mundung
dieses Flusschens in die Elbe, von dort beilaufig zur Elbe
parallel Ober Kolin und Planan von Ablagerungen des Kreide-

systemes und weiterhin, urn Bohmisch Brod, von postcarbo-

nischen Gebilden begrenzt. Im Westen schliesst sich das
Hochland an das mittelbohmische Granitgebirge an, welches
in seiner ostlichen, ausgezackten und unregelmassigen Be-
grenzung mit den westlichen Ausbuchtungen und Lappen
des Gneissplateaus eng verknupft erscheint. Namentlich um-

. schliesst das mittelbohmische Granitgebirge auch eine Anzahl
von Gneissinseln, wie bei Marschowitz, Seltschan, Altsattel,

zwischen Bfeznitz und Mirowitz, bei Mirotitz und Sedlitz.

Diese Gneissinseln erscheinen als Reste des durch die Gra-
nitergusse nicht bedeckten Gneissgebirges und werden daher
im Zusammenhange mit demselben besprochen. Das boh-
misch-mahrische Hochland grenzt ferner im Sudwesten an
den Bohmerwald an, von welchem es in der Hauptsache
durch die Budweiser Ebene geschieden wird. Nordlich und
westlich von dieser kann die Grenze in das Otavathal, etWa
vom Einflusse der Blanitz bis gegen SchQttenhofen verlegt

werden. Im Siiden der Budweiser Ebene darf als Grenze des
bohmisch-mahrischen Hochlandes das Thai der Moldau bei-

laufig bis Hohenfurth angenommen werden und von hier

weiter nach OberOsterreich hinein, die durch einen Gneiss-

streifen inmitten des Granites gekennzeichnete Senkung,
welche sich bis Linz erstreckt.
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Dieses umfangreiche Hochland, soweit es Bohmen an-
gehort, ist zu den in geologischer Hinsicht minder bekannten
Uebieten zu zahlen. Die Geologen der k. k. geologischen
Reichs-Anstalt, die dasselbe in den oQger und 60ger Jahren
aufnahmen und erforschten, fanden an Vorarbeiten eigent-

lich nur die allgemeineren Angaben Fr. X. M. Zippe'8 und
A. E. Reuss' in den oben citirten ubersichtlichen Darstell-

ungen der geologischen Verhaltnisse Bohmens, sowie ZlPPE'S
eingehendere Berichte in Sommer's „Konigreich Bohmen" *)

vor, welche letzteren sammt den Zippeschen geologischen
Einzeichnungen in die Kreybich'schen Kreiskarten namentlich
benutzt wurden. So schufen die Geologen der k. k. geol.

R.-A., besonders J. CZitVK,**) J. Jokely,***) D. STUR,f)
V. v. Zepharowich ft) und Freih. v. Andrian ttt) eine

verlassliche Grundlage fur spatere, noch genauere Forschun-
gen, die jedoch seit der Zeit, abgesehen von gelegentlichen

Beschreibungen der Umgebungen dreier grOsserer Stadte (Ta-
bor, Pisek, Kuttenberg),*f) welche fiber das von anderwart9
bekannte nur in Einzelnheiten hinausgehen, nicht vorgenom-
men worden sind. Die kurzen Darlegungen in KREJCfs Geo-
Iogie **t) enthalten ebenfalls keine bedeutenderen Zusatze zu
<lem voa frQher her bekannten. Einige petrographische Mit-

theilungen, eruptive Gesteine aus der Umgebung von Tabor
betreffend, hat Fr Safranek ***t) veroffentlicht.

*) V. Band 1837, VIII. Bd. 1840, IX. Bd. 1841, X. Bd. 1842, XI
Bd. 1843, XII. Bd. 1844.

•*) Bericht der II. Section Uber die geolog. Aufnahme im sttdl.

Bohmen im J. 1853. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1854, V., pag. 263 ft".

***) Beitrage zurKenntniss der Erzlagerstatten bei Adamstadt und
Rndolphstadt im sUdlichen Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., V.,

li»4, pag. 107 ff. Geognostische Verhaltnisse in einem Theile des mittr
leren Bohmen. Ibid. 1S55, VI., pag. 355 ff. — Geognostische Verhaltnisse
der Gegend v. Mirotitz, Chlumetz u. Stfepsko in Bohmen. Ibid. p. 682 ff.

t) Die Umgebungen von Tabor (Wottitz, Tabor, Jung Wozitz,
PaUau, Pilgram und Cechtitz). Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1858, IX. pag.
601 ff. — Vergl. Ibid. 1>67, VIU., pag. 809.

ft) Beitrage zur Geologie des Pilsener Kreises in Bohmen I., Jahrb.
d. k. k. geolog. R.-A., V., 1854, p. 271 ff. - II., Ibid. VI., 1855, p. 453 ff.

ttt) Beitrage zur Geologie des Kaufimer und Taborer Kreises in
Bohmen. Jahrb. d. k. k..geol. R.-A., Ib63, X11L, pag. 155 ff. — Geolo-
(jische Stndien aus dem Chrudimer und Czaslauer Kreise. Ibid. 1863,
X11L, pag. 183 ff. — Bericht fiber die im stldlichen Theile Bohmens
wahrend des Sommers 1862 ausgefahrte Aufnahme. Ibid. 1863, p. 537 ff.

*t) Verfasst von F. Safranek, J. Pazout, J. Krejei und W. Kurz.

**t) L. c. pag. 275 ff.

~*\) Sitzber. d. kongl. bohm. Gesellsch. d. Wissensch.
»*»4
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Da alle diese Arbeiten ihrer Anlage und Durchfuhrung
nach sehr ungleichmassig sind und ferner auch, insoweit sie

dieserhalb in Betracht kommen, in Bezug auf raehrere wich-
tige Fragen ziemlich weit auseinander* gehen; so wird es

oft ausserst schwierig ohne eingehende Untersuchungen, die

sich Verfasser fur spater vorbehalt, die verschiedenen Auf-
fassungen in einer fibersichtlichen Gesaramtdarstellung zu

Was die OberfldcJiengestaltung des bohmisch-mahri-
schen Hochlandes anbelangt, so stellt sie sich in BQhmen
ira sQdlichsten Theile, zumal im Mittelgebirge zvvischen der
Budweiser und der Wittingauer Ebene als ein Plateau mit
sanft verlaufenden Hugelzugen dar, das im westlichen Theile
bis zu 500 m ansteigend, gegen die Budweiser Ebene steil

abfallt, wogegen es sich in das Wittingauer Becken allraalig

verflacht.

In der weiteren Umgebung von Pisek besteht es aus
eint'drmigen flachgewellten Hugel- oder Bergziigen, die kaum
die mittlere Hohe von 500 m erreichen und nur von einzel-

nen hdheren Punkten uberragt vverden, als dem Chlumberge
(534 m), dem Sedskaberge SW von Sepekau (513 m), dem
Bfezowetzer Walde, dem Bfezi- und Eichenberge im Osten
und Suden von Podoli und einigen anderen. Doch gehoren
die hdchsten Kuppen dieser Gegend schon dem mittelbOh-
mischen Granitgebirge an.

Die Gegend von Sobeslau und Tabor, welche sich im
Osten bis in's Grenzgebiet gegen Kamenitz, Ober Cerekwe
und Pilgram ausbreitet, im Westen an die Piseker Umgebung
anschliesst, ist ebenfalls nur ein flachwelliges Hugelland von
nuttlerer H6he zwischen 450 und 500 m, fiber welches na-
mentlich der in Domgestalt fiber die Ebene sich erhebende,
mit einer Burgruine gekrdnte Choustnik zwischen Tucap und
Cernowitz (555 m) einen weiten Ausblick gewahrt.

Weiter im Norden, in der Umgebung von Jung Wozitz,
Wottitz und Unter Kralowitz ist die Gegend ebenfalls eine
gleichfdrmige Hochebene, die kaum 500 m Meeresh6he er-

reicht. Auch hier steigen einzelne Punkte allmalig fiber die

im Ganzen flachen Gontouren des Plateaus auf, wie z. B.
der Strazisteberg N von Patzau (744*4 m), der Swidnikberg
xV von Cernowitz (739 m) und andere. Die schroff aufstei-

genden und daher um so auffallenderen H6hen dieses Ge-
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bietes gehoren dera Granite an, wie z. B. der Blanikberg bei

Louftowitz (637 »n).

Ostwarts gegen die mahrische Grenze zu bietet das

bohmisch-mahrische Hochland ganz dasselbe Bild flachwellen-

fSrmiger Contouren, wie in den ubrigen Theilen. Dieselben

sind namentlich in der Umgebung von Deut3ch Brod ziem-

lich regelniassig. Die hiesige Gegend bildet gewissermassen

eine flache Mulde zwischen den im Allgemeinen h<3her an-

steigenden Gebieten im Westen und im Osten. Einzelne

Berge erreichen bier jedoch die H6he von nahe oder mehr
als 600 m, wie z. B. der Kosovberg bei Pollerskirchen (683 w),

der Altschafferhubel (597 m). der Turkfiv Kopec (596 m) und

Fif. IS. Gnelijgegwd bet Maleichau nahe dec Nordgreme dee b8hm.-mihr.
HoehUodep.

Kacb eloer Zeichnung tod Ed. Herald.

der Worlovberg, sammtlich sudlich von Deutsch Brod gele-

gen, oder besonders der Kfemeschnikberg (762"2 m) bei Neu
Reichenau.

In der nordlichsten Ausbreitung gegen die Elbniederung
zu ist der Oberflachencharakter des bOhmisch-mahrischen
Hochlandes womCglich noch eintoniger und ruhiger, als in

den anderen Verbreitungsgebieten, da bier auch einzelne

hoher ansteigende Riicken seltener werden und die Gegend
sich im Allgemeinen neigt. .

Wie aus diesem kurzen Ueberblicke zu ersehen ist, bil-

det das ganze bohmisch-mahrische Hochland, sowek es B6h-
men angehdrt, ein sanft welliges Plateau von einformiger

Oberflache, fiber welche nur einzelne Anhohen auffallender

sich erheben. Im Allgemeinen senkt es sich von Osten gegen
Westen , wobei die gestreckteren Wellenrficken im Gan-
zen eine Richtung von Sudwest gegen Nordost einzuhalten

scheinen.
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Von Th&lern wird das Gebiet nicht zu reichlich durch-
furcht, doch enthalten dieselben nicht nur nahezu die ein-

zigen geologischen Aufschltisse, sondern sind auch zugleich

die wenigen Stellen, die malerische und romantische Partien-
aufweisen. Dies gilt z. 6. vom Thale der Luschnitz und na-
mentlich vom Thale der Sazawa und ihrer Zuflusse, deren
landschaftlicher Reiz inmitten des sonst so einformigen Ge-
bietes urn so schatzbarer ist.

Der yeognostische Aufbau des bohmisch-mahrischen
Hochlandes ist kein complicirter. Das Hauptgestein bilden
verschiedene Varietaten von Gneiss, die ein im ganzen
ziemlich gleichmassiges Streichen der Schichten von Sudwest
gegen Nordost bis von West gegen Ost erkennen lassen.

Das Gneissgebiet erstreckt sich in Bohmen uber den ganzen
weiten Raum zwischen dem bohmisch-mahrischen Grenz-
granitgebirge im Osten, dem mittelbdhmischen Granitgebirge
im Westen, der Budweiser Ebene und dem Otavathale bis

Horazdiowitz im Suden, und dem Doubravathale, sowie. der
Elbeniederung im Norden.

Freih. v. AndRUN hat sich bei seinen Aufnahmen viel

daran angelegen sein lassen die Trennung zwischen soge-

nanntem „grauem" und „rothem Gneisse" mdglichst tiberall

durchzuf&hren, hatte hiebei jedoch haufig grosse Schwierig-
keiten zu uberwinden. Im Allgemeinen wurde der „graue
Gneiss" als raumlich am meisten verbreitet vorgefunden,

"

ohne jedoch tiberall -scharf von Einlagerungen des „rothen
Gneisses" abgeschieden werden zu konnen. Die anderen
genannten Geologen der k. k. geolog. Reichs-Anstalt haben
sich auf eine ahnliche Zweitheilung des Gneissgebirges nicht

eingelassen, sondern vielmehr die petrographische Beschaffen-

heit der Gneissvarietaten in Betreff ihrer Structur und ihrer

mineralogischen Zusammensetzung hervorgehoben. Immerhin
ist AndriaN'S Vorgehen dankenswerth, da es bei neuerlichen
Untersuchungen die sehr wunschenswerthe Auseinander-
haltung der alteren und jungeren Gneissformation fOrdem
und das Studium der Frage von dem mdglicherweise erup-
tiven Ursprunge des „rothen Gneisses" erleichtern kann.

Ueberall im Gebiete des bohmisch-mahrischen Hoch-
landes ist Glimmergneiss durchaus vorwaltend und zwar
sind Biotitgneisse, sowie Zweiglimmergneisse viel verbrei-

teter als reiner Muscovitgneiss.
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lm sudlichsten Gebiete wechseln nach CzizEK die ver-
schiedenen Gneissvarietaten besonders schnell ab. Auf dem
Plateau, welches als Mittelgebirge die Budweiser von der
Wittingauer Ebene abtheilt, also in der Erstreckung von
Forbes und Ledenitz fiber Rudolfstadt, Lischau, Podhrad,
Bukowsko und Moldauthein gegen Pisek, ist der Gneiss ent-

weder feinkornig mit eingewebten zarten, oft linearen Fla-
sem von dunklem Glimmer und besitzt dann eine ausge-
zeichnete Parallelstructur, oder er ist grobkOrnig, grossflaserig,

in diesem Falle manchmal beide Glimmer fuhrend. Im All-

gemeinen ist in diesen beiden herrschenden Abarten der
Glimmer untergeordnet und entvveder Feldspath (Orthoklas)

oder Quarz uberwiegend. Stellenweise findet sich nach Jo-

KtLT im Gneisse auch Hornblende ein und zwar anfanglich
nur in einzelnen Krystallen, dann allmalig zunehmend, vvobei

gleichzeitig der Glimmer zurucktritt, so dass sich schliesslich

reines Homblendegestein entwickelt. Es ist bei deutlicher

Schichtung Hornblendeschiefer, wird jedoch oft auch massig
und fuhrt accessorisch fleischrothen Orthoklas, Pistazit, Tita-
nit und Kalkspath. Den Uebergang vom amphibolfreien
Glimraergneisse zu diesem amphibolreichen Extreme bildet

ein syenitartiges Gestein, welches Orthoklas und Oligoklas
der Menge nach in gleichem Verhaltnisse mit grunlich

schwarzer Hornblende enthalt. Stellenweise werden auch
Uebergange in Granulit durch das Zurucktreten des Glim-
mers bedingt, wobei gewOhnlich auch Granat in die Zusam-
mensetzung des Gesteines mit eingeht.

Jok£ly hat diesen Wechsel- von Gesteinsarten vor-
zuglich in der Nahe der Erzgange im Rudolfstadter und
Adamstadter Reviere und zwar gleichermassen im Liegend-
wie im Hangendgesteine vorgefunden. Es hat ihm daher den
Anschein, als ob hier das abnorme Verhalten des Gneisses,
welcher einestheils in seinen gewfihnlichen Bestandtheilen
entmischt, anderentheils von fremden Stoffen durchdrungen
ist, mit der Bildung der Gangausfullungsmassen in gewisser
Beziehung stehe.

Als Beispiel der im sudlichen Theile des bOhmisch-
mahrischen Hochlandes verbreitetsten Gneissabart mag der
Gneiss angefuhrt werden, der in der Sobeslauer Gegend
herrscht. Es ist, abgesehen von localen grobkornigeren Ein-

lagerungen, ein feinkdrniges Gestein von vorzQglicher Schicht-

ung. Die einzelnen, oft nur 1 cm starken Schichten zeigen

am Querbruche dem blossen Auge Feldspath und Quarz in
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dunnen Lagen abwechselnd mit ganz zarten Flasern von
dunklem Glimmer. Auf den Schichtungsflachen bildet der

Glimmer nicht selten einen zusammenhangenden Ueberzug.

Im Dunnschliffe (Fig. 20.) erkennt man jedoch, dass der schon
rothbraune Biotit gegen den Feldspath (Orthoklas und unter-

geordnet Plagioklas) und Quarz etwas zurucktritt, und ob-
wohl lagenweise vorherrschend, dennoch die ganze Gesteins-

masse durchdringt. Er erscheint vorwaltend in Fetzen, selten

in gut begrenzten Blattchen und gleichenveise bilden auch
der Quarz und Feldspath zumeist unregelmassige Korner.

Dieser letztere enthalt stets ziemlich reichlich eine staub-

formige Masse (Kaolin). Accessorische Beimengungen sind

Fig. to. Gneln too Cblebor NO Ton SobEiliu.
(iOfach rergrSnert.)

1. Parallel tar Schlcbtuog. 3. Senkreeht tar Schlcbtung
Dunkler Biotit, llchter Qairz mlt ilemllch relobllcben BllUchen und FluulgkelU-

einichlttnen la Eeihen, Ortbokla* and PUgioklM.

in Dunnschliffen ausserst selten zu beobachten. Dafur er-

scheint stellenweise sehr reichlich Rutil in erbsen- bis ei-

grossen Krystallen, die aus dem verwitterten Gesteine her-

ausgeschwemmt werden und in den Absatzen der Wasser-
laufe in betrachtlicher Menge aufgesammelt werden konnen,
wie z. B. bei SobOslau im Bachbette und in dem dort an-
gehauftcn, durch Venvitterung des Gneisses entstandenen,

sehr sand- und glimmerreichen Thone rechts von der Be-
chiner Strasse,*) als auch in entgegengesetzter Richtung in

der Umgebung von Tucap.

*) Vergl. Fried. Katzer: Einige Minerale von neuen Fundorten
in Behmen. 2. Rutil von Sobeslau. Tschermak's Mineral, u. pefr. Mit-
theil. N. F. IX. 1887, pag. 405.
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Wie schon Eingangs erwahnt wurde, treten im Ge-
biete des mittelbohmischen Granitgebirges nOrdlich von Pisek
einige Gneissinseln auf, die als Reste der urspriinglichen

Gneisserstreckung gelten durfen, welche einer Bedeckung
durch die emporgedrungenen Granitmassen entgangen sind.

Sie schmiegen sich beinahe durchgehends an umfangreichere
Urthonschieferpartien an, welche obwohl junger als die

Gneisszuge, doch alter sind als der Granit und dem mittel-

bohmischen Urschiefergebirge angehOren. Die betreffenden

Gneissschollen mussen jedoch. gleich hier besprochen werden.
Die sudlichste dieser Inseln umfasst die weitere Um-

gebung von Sedlitz. Eine zweite verbreitet sich sudostlich

von Mirotitz. NordOstlich von hier erstreckt sich eine Gneiss-

insel S von Altsattel an beiden Ufern der Moldau. Weiter
nordostwarts gelangt man zu zwei kleinen Gneissinseln im
Norden von Seltschan, die gewissermassen die Verbindung
zwischen den sudlicheren Partien und der Gneisserstreckung
um Marschowitz, sowte der kleinen Insel sudlich von Newe-
klau hersiellen. Diese sammtlichen Gneissinseln bitden zu-

sammeo einen von S\\r gegen NO verlaufenden, mit der
allgemeinen Streichungsrichtung des Gneissgebirges, sowie
der westlichen Granitgrenze Qbereinstimmenden Zug, welche
Uebereinstimmung allenfalls nicht zufallig ist, sondern einen

ursachlichen Zusammenhang erkennen lasst. Wcniger auf-

Mend kennzeichnet sich ein solcher auch in der sudwest-
nordostlichen Streckung der Gneissinsel, die sich zwischen
Mirowitz und Bfeznitz etwa vom Dorfe Hucitz im Suden
uber Podcap, Tuschowitz bis Ziwowitz (nahe bei Milin) im
Xorden an der westlichen Grenze der Mirotitz-Mirowitzer

Urthonschieferinsel hinzieht. Gewissermassen die sudliche

Fortsetzung dieser westlichsten Gneisspartie des bshmisch-
mahrischen Hochlandes bildet das Gneissgebiet von Kasse-
jowitz, Planitz und Neuern, welches jedoch nach v. Zepha-
kowich mit dem Bdhmerwalde verbunden werden darf.

Von alien diesen Gneissinseln sind am genauesten die

beiden sudlichen um Sedlitz bis Blatna und bei Mirotitz

beschrieben worden. Die hier ergrundeten Verhaltnisse ma-
chen sich in ahnlicher Weise auch in den ubrigen Gneiss-

inseta bemerkbar, weshalb sie eingehender dargelegt wer-

den soflen.

Es lassen sich hier nach J. Jokely im Gneisse zwei

Hauptvarietaten unterscheiden, von welchen die eine, grob-
kornige, als Granitgneiss von ihm schon dem Granit-
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gebirge zugezahlt wird, wahrend nur die klein- bis fei ri-
le or ni gen Gneisse von ihm als die nordlichen Auslaufer
des sudbGhmischen Gneissgebirges angesehen werden. Aller-
dings hat dieser vorzugliche Geologe das Granitgebirge nicht
wie wir als orographische Einheit dem bohraisch-mahrischen
Hochlande gegenuber gestellt, sondem eher umgekehrt die
mittelbohmischen Granite niit dem Gneissgebirge enger zii

verknupfen gesucht. Doch abgesehen hievon, diirfte die Auf-
fassung kaum zu begrunden sein, dass die sog. Granitgneissc,.

nm die es sich hier handelt, dem Granite naher stehen als

dem Gneisse. Es sollen daher Jokely'S Granitgneisse hier
zum Gneissgebirge einbezogen werden.

Es sind grobkornige Gneisse, die hauptsachlich
an der sudlichen Grenze des Granitgebirges entwickelt er-
seheinen, wo sic dasselbe nachgerade in einem mehr oder
minder breiten und zusammenhangenden Saume umgeben.
In dieser Weise erstrecken sie sich nach Jokely etwa von
Teinitz uber Muhlhausen, Lischnitz, Okrouhla bis zur Ein-
schicht Libeflak, ferner in der Gegend von Podoli, Oleschna
uber Vlcek an's linke Moldauufer in die Gegend von Jamn^,
Kaschnahora, Roth Aujezd und Oslov, und zwar im Norden
an mittelkornigen, im Suden und Westen an lichten Lager-
granit granzend und theilweise von ihm unterbrochen. Wai-
ters lasst sich der grobkornige Gneiss von Tuklek sudwest-
warts ununterbrochen bis Rojitz und Klein Turna verfolgen.

Seine sudliche Grenze verlauft. hier uber Wrkowitz, Topio-
letz, Kraschowitz, Chlaponitz, dann um die hier einsprin-

gende Partie des kleinkOrnigen Gneisses bei Sliwitz und
Neudorf, weiterhin uber Tfepkov, nOrdlich bei Pamietitz und
der Einschicht Ncdilna vorbei bis Klein Turna. Von dieser

sudlichen Grenze verbreitet er sich (fortwahrend nach Jo-

kely) nordwarts bis uber Boreschnitz, Neudorf, nahe bis

Holuschitz und Sedlitz, an zahlreichen Orten jedoch von
unregelmassig grosskornigem Granite unterbrochen, der in

ihm stockffirmige Einlagerungen bildet. Nicht im Zusammen-
hange mit dicsem Grenzstreifen findot sich Granitgneiss nach
Jokely auch noch weiter nOrdlich langs der sudlichen und
sudSstlichen Grenze der Urthonschieferpartie von Mirowitz

und Mirotitz. Auch hier mfichte Jokely fflr denselben eine

Zwischenstellung zwischen Urthonschiefer und Granit anneh-
men. Bei Jarotitz, BoHtz und Obora beginnend, zieht er

sich nordwarts fiber Radobitz, Mirotitz, den Karlowberg,
Lhota Smetanova, Dietrichstoin (Vrabsko) bis uber Cimelitz
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hinaus. Hier ist er sehr reich an Hornblende und muss fug-

lich schon als Amphibolgneiss bezeichnet werden.
Sonst aber ist die mineralische Zusammensetzung der

Granitgneisse eine derartige, als ob, wie Jok£ly bemerkt,

sie sich einfach durch parallele Anordnung der Bestand-
theile aus grobkdrnigem Granite allmalig entwickelt hatten.

Doch ist ihr Gehalt an Glimmer und Oligoklas gewOhnlich
ein grOsserer. Der Quarz wechselt in seiner Menge und tritt

manchmal sogar ganzlich zuriick. Der Glimmer — gewOhn-
h'ch schwarzbrauner Biotit — wird stellenweise durch ein

chlorit- oder talkartiges Mineral vertreten, welches jedoch
wohl zumeist nur ein Umwandlungsprodukt des Glimmers
sein durfte. Der Orthoklas bildet oft mit dem Oligoklas ein

inniges Gemenge und erscheint auch in Zwillingskrystallen.

Diese, ebenso wie die grosseren einfachen Krystalle, pflegen

nach Jok£ly in der Regel so ausgeschieden zu sein, dass

ihre Lage und Langenrichtung mit der Schichtung des Ge-
steines zusammenfallt. Hiedurch erhalt der Granitgneiss oft

ein porphyrartiges Aussehen und zwar zumeist in der Nahe
Ton porphyrartigen Graniten. Auch Amphibol tritt in dieser

Abanderung gelegentlich auf, stellenweise sogar in solcher

Menge, dass sich Amphibolgneiss entwickelt.

An einigen Punkten ist die Beschaffenheit des grob-
kornigen oder Granitgneisses eine ganz verschiedene. Es kann
namlich nach Jok£ly die Umwandlung, welche sich sonst

nur am Glimmer zeigt, schichtenweise manchmal das ganze
Gestein betreffen, so dass es mehr oder minder vollstandig

in eine dichte talk- oder serpentinartige Masse umgewandelt
erscheint. Die glimmerigen Bestandtheile pflegen in diesem
Falle ganz unkenntlich geworden zu sein, ebenso der Feld-
spath zum grOssten Theile und der Quarz pflegt uberhaupt
ganzlich zu verschwinden oder beschrankt sich auf nur hie

und da vorkommende knollige oder nesterfdrmige Ausschei-
dungen. Bei weniger vorgeschrittener Umwandlung behalt

das Gestein noch ein deutlich gneissartiges Aussehen und
ahnelt dann manchen Talkgneissen. Dieser metamorphosirte
Gneissgranit kommt N von Nedilna am linken Thalgehange
nnd in der wahrscheinlichen Fortsetzung dieses Zuges S von
Dubi hora, ferner an der Otava S von der Gistetzer Muhle,

bei Rojitz, NW von Tuklek, am linken Moldauufer NO von
Oslov vor. Ebenso erscheint er S von Klingenberg (Zvikov)

im Bereiche des Granites, welcher iibrigens auch anderwarts

nach JokAly Urawandlungen in oft serpentinartige Gesteine
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aufweist, me z. B. die amphibolreichen Abanderungen S
von Worlik u. a. m.

Die Schichtung des Granitgneisses ist in der Regel,
wie Jok£ly selbst angibt, deutlich ausgesprochen. Gegen
den Granit zu soil der Uebergang zwar ein ganz unmerk-
licher sein, was immerhin mdglich und wahrscheinlich ware,
da sich bei naherer Untersuchung der Granitgneiss vielleicht

als ein von Granitmagma durchdrungenes Schichtgestein er-

weisen konnte. Doch ist diese. Angabe Jok&ly'S, soweit
meine Beobachtungen reichen, nicht durchaus stichhaltig.

Das Hauptstreichen des Granitgneisses ist uberall zwischen
Stunde 3 bis 5 bei nordwestlichem bis nordnordwestlichem
Fallen. Der Fallwinkel ist zwar mannigfaeh wechselnd, doch
im Allgemeinen an der Grenze gegen den normalen Gneiss,

wo der Uebergang stets ein allmaliger und die Lagerung-
durchaus concordant ist, weniger steU (20—35°) als in der
Nachbarschaft des Granites, wo er oft fiber 60° betragt.

Kurz die Granitgneisse des hier beriicksichtigten Gebietes,

Qberlagern den normalen Gneiss, als mit ihm ein Ganzes
bildend, uberall gleichformig, wogegen sie unter den Granit

des mittelbohmischen Granitgebirges ziemlich schroff ein-

fallen. — (Siehe das Profil auf Seite 64.)

Die unzweideutigen Gneisse, die auch J. Jok£ly in

dem in Rede stehenden Gebiete unter der Bezeichnung klein-
bis feinkorniger Gneisse als solche ausgeschieden hat,,

besitzen trotz aller Manigfaltigkeit in ihrer feineren Structur
dem Granitgneisse gegenuber ein gutes Erkennungszeichen.
Sie sind naturlich nicht von uberall gleicher petrographischer

Beschaffenheit, doch treten die durch verschiedene Structur

oder das Vorherrschen des einen oder anderen Bestandtheiles

bedingten Abanderungen nicht so selbstandig auf, dass sie

zonenweise ausgeschieden werden konnten.

Sie sind hauptsachlich in der Umgebung von Wopafan^
Weselicko und Bernarditz verbreitet, von wo sie sich nord-
Avarts bis Hoduschin, Bozetitz und nahe bis zum Stifte

Muhlhausen erstrecken. Von hier wendet sich ihre Grenz-
linie nach Jok^ly in unregelmassigem Verlaufe gegen Sfiden

uber Lischnitz, Ostlich bei Okrouhla voriiber gegen die Ein-
schicht Libenak, nimmt dann eine mehr sudwestliche Richt-

ung gegen Branitz, Stehlowitz bis Jetietitz, hier mit einer

Auslenkung in "West. Die sudwestliche Grenze dieses Theiles

vermochte Jok£ly wegen des grossen Mangels an Aufschlus-

sen nicht gleich sicher zu bestimmen. Sie dQrfte westlich
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von WeseliCko, im Sfiden von Stehlowitz, dann nordlich

bei Kfenowitz vorfiber gegen Oleschna verlaufen und den
Eichenberg mit einschliessen. Noch weiter im Suden liegen

die Orte Kfeschtowitz, Jehnidlo, Oudraz, Albrechtitz auf
Gneiss. Der im Westen das Gebiet umschliessende Granit

biWet bier einen Vorsprung, der sich bis Wodnian erstreckt,

wo er vorwaltend von Tertiarablagerungen des Budweiser
Beckens bedeckt wird. Von Selibau an tritt jedoch wieder
Gneiss auf, dessen Grenze im Osten gegen Neudorf, Semitz,

an Pisek vorbei gegen Wrcowitz verlauft, sich dann gegen
Westen fiber Topieletz dem Kraschowitzer Thale zuwendet,
dann eine Wendung gegen Suden gegen Chlaponitz macht,
Ton wo sie sich wieder nordwarts krfimmt. Die Umgebung
von Cizova und Boschowitz, nahe bis Sliwitz und Neudorf,
beaten! ebenfalls aus kleinkomigem Gneisse, welcher hier

eine halbinselformige Partie im Granitgneisse bildei Ebenso
stent das Neuwirthshaus nordlich von Drhowl auf Gneiss,

dessen Grenze von hier ziemlich geradelinig bei Tfepkov
voruber westsfidwarts gegen Pamietitz fiber Klein Turna
binaus sich erstreckt.

Das Hauptmerkmal des feinkOrnigen Gneisses, dessen

Gebiet hiemit umschrieben worden, ist das verhaltnissm&ssige

Vorwiegen des Glimmers. Dieser, zumeist Biotit von dunkel-

brauner Farbe, bedingt die Structur des Gesteines, welches
je nachdem der Glimmer schuppig, flaserig oder lamellar

ausgebildet ist, auch mehr oder weniger dfinn spaltbar er-

scheint. Oft bildet der Glimmer auf den Spaltungsflachen

des Gneisses einen zusammenhangenden Ueberzug. Der Feld-

spath ist vorwaltend Orthoklas von schmutzigweisser Farbe.

In weniger feinkomigen Gesteinen lasst sich nach Jok^ly
leicht Qligoklas erkennen, durfte aber auch sonst nirgends

ganz fehlen. Der Quarz ist zumeist von grauweisser Farbe.

Accessorische Beimengungen sind nach Jok£ly im Gneisse

selten. Sie beschranken sich wesentlich auf Nester von Feld-

spath und Quarz, auf Schuppen von Chlorit, Talk, weissen
Glimmer, nur stellenweise auf Graphit, Galenit und hin und
wieder Granaten.

Nimmt der Glimmer sehr fiberhand, so entwickeln sich

Gneissabanderungen, welche dem Glimmerschiefer sehr nahe
konmien, wie z. B. zwisehen Nedilna. und Pamietitz, oder bei

Sepekau. Ist Graphit reicblich vertreten, so bilden sich gra-

phitschieferartige Schichten aus, wie ^if und W von Cizova,

zwisehen Mladowitz und Drhowl, W von Boschowitz, hier
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uberall mit quarzreichen Schichten in Verbindung; oder bei

Borowan und S von Bernarditz in dunnen Lagen mit glim-

nierreichem Gneisse abwechselnd. Wenn der Feldspath

zurficktritt und gleichzeitig auch der Glimmer schwindet,

bildet sich Quarzitschiefer, ja auch massiger Quarzit aus,

was nach Jokely in der Regel nahe der Granitgrenze statt-

findet. Diese Erseheinung durfte auf eine Contactmeta-
morphose zuruckzufflhren sein, ebenso wie die weitere,

dass in der Nahe des Granites der Glimmer auffallend zu-

rucktritt und aus dem Gneisse ein geradezu glimmerfreies

Gemenge von Feldspath und Quarz sich ausbildet. Schliess-

lich durfte der Contactmetamorphose vielleicht auch das

PamittiU JfaWita

Fig, SI. Durehschnltt durch du Grenjgebiet iwlictaen Onelii und Grinlt bei KtftlU-

N«oh J. Joktly.

1. Oneiu. S. Grutltgoeiis. >. GrtnlL

Grobwerden des Kornes und der Uebergang in den an die

Granitnahe gebundenen Granitgneiss zugeschrieben werden
kdnnen.

Dasselbe galte dann auch von dem grobkflrnigen
Gneisse, welchen V. v. Zephaeowich in der westlicheren

Erstreckung des bohmisch-mahrischen Hochlandes von Pisek

bis gegen Hora2dio\vitz in der Nahe des Granitgebirges weit

verbreitet gefunden und beschrieben hat. Er lasst sich von
Klein Turna, ober Radomyschl, bei Leskowitz, Klinowitz,

Ounitz, Michov, am Brod-Bache und bei PofiCi im An-
schlusse an die von Jokelt beschriebenen Vorkommen ver-

folgen. Er entspricht auch vollkommen der oben gegebenen
Beschreibung, und wurde von v. Zepharowich seiner deut-

lichen Parallelstructur wegen sofort dem Gneisse eingereiht,

obwohl auch er mit dem grobkSrnigen Granite durch all-

malige Uebergange oft unldsbar verbunden sein soil.

Dem feinkOrnigen Gneisse Jokely'S, wie er oben be-

schrieben wurde, durfte der „dunnschieferige Gneiss",
den v. Zepharowich ndrdlich von der Otava am Hrddek-
Berge bei Schuttenhofen, bei Dobfin, Budetitz, Wlkonitz,
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Rabi, Strakonitz an vielen Punkten anstehend und weit
verbreitet vorfand,' entsprechen. Der Glimmer herrscht vor,

Quarz und Feldspath treten zuruck oder kommen nur par-
tienweise in Ausscheidungen vor.

Als isolirte Insel im Granitgebirge tritt Gneiss weiter

in der Umgebung von Sedlitz auf. Nordlich von der Stadt,

aufwarts von Kraschtowitz uber den Hradec- und Kfidli-

berg, erstreckt sich nach v. Zepharowich Amphibol-
gneiss, der zwar nicht anstehend ist, doch in Stucken
haufig gefunden wird. Er ist zusammengesetzt aus sehr grob-

kornigen krystallinischen Lagen von Orthoklas und Amphibol,
dazwischen diinneren Schichten reiner Hornblende, wobei
das Gestein Gberhaupt fast glimmerfrei ist. Nur stellenweise

-

findet sich dunkler Glimmer reichlicher ein, wenn Hornblende
gleichzeitig schwindet.

Der sonstige Gneiss der weiteren Umgebung von Sed-

litz soil nach V. v. Zepharowich ein Grenzglied zwischen

Granit, Glimmerschiefer und krystallinischem Thonschiefer

bilden, in welch' letzteren ein ganz vollkommener Uebergang
stattfindet. Es reicht namlich zwischen dem Mokr^-Teiche
und Sedlitz von beiden Seiten der Granit am weitesten in

das Gneiss-Gebiet herein, als sollte hier eine Trennung des-

selben in einen sudlichen und nOrdlichen Theil angedeutet

werden. ZEPHAROWICH halt es thatsachlich for sehr wahr-
scheinlieh, dass eine solche Trennung besteht, doch ver-

mochte er zwischen Cekanitz und Sedlitz Granit nicht durch-

gehcnds nachzuweisen, vielmehr ist hier nach Fundstucken
auf Gneiss zu urtheilen, der sich daher zusammenhangend
bis an das Alluvialland bei Blatna erstrecken durfte.

In dem Gneisse der Umgebung n Niemtschitz-Hnev-

kov ist nach V. v. Zepharowich zumeist Orthoklas der

vorwiegende, Glimmer und Quarz der untergeordnete Be-
standtheil; Der sonst ziemlich grobkdrnige Gneiss w»d an
der Grenze gegen den Glimmerschiefer von Sedlitz feinkarnig,

zuerst dick-, dann dunnschieferig und geht endlich in typi-

schen Glimmerschiefer uber, den man erst nahe bei Sedlitz

antrifft.

Stellenweise hauft sich im Gneisse Quarz an und es

entwickelt sich reine Quarzmasse in oft ziemlicher Mach-
tigkeit. V. v. Zepharowich fuhrt als einen Punkt, wo man
diesen Hergang gut beobachten kann, den Birkenberg bei

Hubenov nordwestlich von Strakonitz an. Hier entwickeln

sich durch die allmalige Zunahme des Quarzes im Gneisse

liter, Owlogle too BShmco. 5
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schliesslich reine Quarzmassen, die in einzelnen Felsen vor-

ragen. Adern von ausgeschiedenem, weissem, dichtem Quarze
durchziehen das schieferige Quarzgestein oft in alien Richt-

ungen.

Als untergeordnete Einlagerungen kommen im Gneisse

stellenweise Graphitschiefer vor, die sich allmalig durch
Graphitaufnahme aus Gneiss entwickeln. Bemerkenswerth ist

das Lager, welches im westlichsten Zipfel des bohmisch-
mahriscnen Plateaus am Katowitzer Berge zu Tage tritt.

Dieser Berg erhebt sich am linken Otavaufer oberhalb Ka-
towitz als eine isolirte Hdhe, die steil zum Flusse abfallt.

Angrenzend an die nahe bei Katowitz sich verbreitende ter-

tiare Schotterablagerung, kommt nach v. Zephabowich an
der Otava aufwarts ein undeutlich geschichteter, glimmer-
armer Gneiss vor, der mit dunnschieferigem, sehr glimmer-
reichem Gneisse wechsellagert. Dieser geht durch Aufnahme
von Graphitschuppen in Graphitgneiss und allmalig in un-
reinen Graphitschiefer uber. Der Graphit ist gemengt mit

zersetzten Gneisstrummern und auch die Gneissschichten im
Liegenden und Hangenden sind sehr zersetzt und durch
Eisenoxydhydrat rostbraun gefarbt. Die Schichten sind steil

aufgerichtet und streichen cca nach St. 4—6 {NO).

In derselben Streichungsrichtung findet man am jen-

seitigen Ufer der Otava Graphitgneiss in Stucken auf den
Feldern zwischen Wolenitz und Kladrub vor. Es durfte

daher der Katowitzer Graphitzug eine ziemlich weite Er-

streckung haben.

Eine zweite, mit jener parallele Einlagerung scheint

sich nordlich von derselben am sudwestlichen Abhange des
Michov-Berges am Wege von Michov nach Katowitz in einem
sehr festen feinkdrnig quarzigen Gneisse zu befinden, der
nach St. 6 streicht und nordwestlich einfallt. Hier fand nam-
Uch v. Zephabowich ein schwarzes, sehr dunnschieferiges

quarzreiches Gestein, welches zarte Graphitschuppchen ent-

hielt und deutlich abfarbte.

Oestlich vom mittelbOhmischen Granitgebirge in der
weiteren Umgebung von Tabor, ist nach D. STUB Bio tit-

gneiss in einer sehr glimmerreichen Abart mit vollkom-
mener Parallelstructur und einer zweiten ebenfalls an
Glimmer reichen Varietat, in welcher jedoch die einzelne

Bestandtheile nicht in Lagen abgetrennt erscheinen, sondern
ein mehr kdrniges Gefiige zeigen, am weitesten verbreitet
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Stellenweise tritt der braune Glimmer zuruck oder
verscbwindet ganzlich und wird von weissem Phlogopit
(nach Grailich) oder einer gelblich weissen, selten griin-

Uchen Abart ersetzt. Besonders bemerkenswerth ist in die-

sem Falle das oft nahezu ganzliche Fehlen des Feldspathes,

wodurch eine feldspatharme Gneissabart entsteht,

die obwohl im Ganzen nur von localer Bedeutung, doch
stellenweise eine so bedeutende Entwickelung erlangt, dass

sie sogar fur sich allein gante Gebirgszuge zusammensetzt.
Dies gilt nach Stub namentiich von dem Duber Bergzuge
zwischen Cheynov und Bergstadtl Ratibofitz, von wo aus

diese Gneisse sudlich bis Cheynov und von da bis in die

Gegend von Horitz und LejCkov sich erstrecken. Hier ent-

halten sie Lager von kdrnigem Kalksteine. Weiter bilden

sie den ostlichen Theil der Umgebungen von Bergstadtl

Ratibofitz, von wo aus sie sich bis gegen Jung Wo2itz hin-

ziehen, bei wekher Stadt (0) sie haufig zu Tage treten. We-
niger machtig entwickelt sind sie in der Umgebung von
Scbimpach sudlich von Patzau und anderwarts. Unterge-
ordnet, doch uberall ziemhch gleichmassig vertheilt, ent-

halten sie Einlagerungen von Schichten einer feldspath-

reichen Abart.

Feldspathreicher Gneiss ist ubrigens im sudli-

chen Theile des bohmisch-mahrischen Plateaus sehr ver-

breitet. Der gelbe oder braunliche Feldspath in demselben
ist gewdhnlich stark angegriffen und in Kaolin umgewandelt.
Er ist es auch, der die ausserordentlich leichte Verwitter-

barkeit des Gesteines verursacht. Der Glimmer pflegt von
verschiedenster Beschaffenheit, bald weiss und nur in ein-

zemen Blattchen eingestreut, bald grunlich, matt und dabei
gewohnlich flaserig ausgebildet, bald braun, bis schwarz
wie in den herrschenden Biotitgneissen zu sein. Quarz
kommt in dieser Gneissabart gewdhnlich nur in geringer

Menge vor, doch gewinnt er in einzelnen Schichten auch
die Oberhand, so dass sich manchmal geradezu Quarz-
schiefer entwickelt. Stellenweise findet sich in diesem Gneisse

auch noch Hornblende ein, wodurch Verbindungsglieder zwi-

schen Glimmer- und Hornblendegneiss entstehen.

Hieraus ist ersichlich, dass diejenigen Gegenden, in

welchen der feldspathreiche Gneiss dominirt, sich durch eine

grosse Manigfaltigkeit in Bezug auf die Beschaffenheit ihrer

Gesteine auszeichnen konnen. Dies bestatigt z. B. nach Stur
die Umgebung von Tabor, wo sich feldspathreiche Gneisse

5*
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einerseits sudlich gegen Bergstadtl (Horky), anderseits n5rd-
lich bis naeh Liderowitz zur Granitgrenze erstrecken, sich

jedoch auch aus der Taborer Gegend uber Miescbitz, Smy-
slov, Zaluzi, Wfesetz gegen Bergstadtl Ratiboritz, verbreiten

und den westlichen Then* der Umgebung dieser Stadt bis

nach Hlasivo und Alt Wozitz zusammensetzen.
Doch nicht nur dass der feldspathreiche Gneiss selbst

in seiner Zusammensetzung variirt, er fuhrt auch Lager und
Gange, welehe ihm erhollte Manigfaltigkeit verleihen. So
treten stelleaweise Quarzlager auf, von welchen Stub
besonders drei Vorkonunnisse hervorhebt, namlich am St.

Annaberge bei Miescbitz von Tabor, zwischen Zaluzi und
Zavadilka N von Miescbitz und ndrdlich von Cekanitz im
von Nachod. An diesen drei Fundstellen kommt der Quarz
auch in Drusen von ausgebildeten Krystallen vor, die ganz
den Quarzdrosen gleichen, die in den Silber und Blei ftih-

renden Gangen bei Bergstadtl Ratiboritz und Tabor aufzu-

treten pflegen. Diese Erzgange, die namentlich bei Bergstadtl

Ratiboritz und Horky sudlich von Tabor abbauwardig sich

erwiesen haben, gehoren ubrigens ebenfalls demselben feld-

spathreichen Gneisszuge an.

Andere Gneissvarietaten treten im mittleren Verbrei-

tungsgebiete des bohmisch-mahrischen Hochlandes mehr
untergeordnet auf, so vor alien ein graphithaltiger,
dunkler Gneiss, den Stub westlich von Tabor in Begleitung
des Kalksteinlagers bei Voltyn , ferner bei Repefi , wo er

wahrscheinlich den Urkalk des Kaschowitzer Zuges begleitet,

nachgewiesen hat Es scheint daher, dass diese Gneissaban-
derung behn Auffinden von Kalksteinlagern gute
Dienste erweisen kfinnte. Doch beruht ihre gewissermassen
indirecte praktische Bedeutung nicht nur hierin, sondern
auch in. dem Umstande, dass nach Stub in ihrer unmittel-

baren Nahe entweder im Liegenden oder im Hangenden, La-
ger von Brauneisensteinen aufzutreten pflegen, wie
z. B. von Repe£ auf dem Wege zum Jagerhause, SW bei

Voltyn an der Strasse zwischen Bo2etitz und Volsi in einer

Lange von 2 Kilometern, und vvohl auch anderwarts. Bei
RepeC erscheint im Eisensteinlager auch Kakoxen.

In einzelnen Gegenden dieses Gebietes treten im Gneisse

hauflger, als sonst uberall, Quarzitschiefer auf, so nament-
lich zwischen Cechtitz, Patzau und Pilgram, von wekher
Gegend D. Stub hervorhebt, dass hier damr Einlagerungen

von kornigem Kalke, Hornblendegesteinen und auch Gra-
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nile fehlen. Am machtigsten entwickelt und auch in grosster

r&umlicher Verbreitung sind die Quarzitschiefer im
Straziste-Walde N von Gross Chischka. Weniger bedeutende
Einlagerungen kommen nach Stub bei Slavetin, Rischnitz,

westlich von Lukawetz, auf dem Berge Koci Hrady bei

Skuranowitz mid bei Wonschow, sudostlich von Cechtitz;

tenter sudlich zwischen Rovna und Maschowitz, westlich

von RothfeCitz, bei Pfaslawitz, Patzau, Gross Chischka und
Hodejowitz nordlich von Pilgram vor. Auch.usserh&lb des

quarzitschieferreichen Terrains, dem alle diese Vorkommen
angehdren, erscheinen hie und da Quarzschiefereinlagerungen,

wie z. B. am S\vidnik-Betge, N von Cernowitz und bei

Bzova nahe dem Serpentine im N von Jung Wozltz.
Auch die phylhtartigen Gesteme, welche sich bei

Wottitz, Prcitz und Borotin in einer Ausbuchtung des
mittelbohmischen Granitgebirges ahstehend befinden, durften

dem Gneissgebiete des bflhmisch-mahrischen Hochlari-

des zuzuzahlen sein und sollen hier anhangsweise bespro-
chen werden. Der Erforscher dieses Landestheiles D. Stub,
hatte sie dem Urthonschiefer gleichgestellt und demnach die

Gegend als Schiefergebirge vom eigentKchen Gneissgebirge

des Taborer Kreises losgetrennt. Ausschlaggebend mochte
hiebei fur diesen hochverdienten Geologen wohl der Um-
stand sein, dass die in dem Gebiete ' herrschenden krystal-

linischen Schiefer zum Theile grosse Aehnlichkeit mit den
Phylliten besitzen* welche dem mittelbShmischen Granitge-

birge aulliegen. Auf der Hauer'schen Uebersichtskarte

der 6st.-ung. Monarchic ist das Gebiet jedoch zum Gneisse

einbezogen worden, und in der That scheint es, dass eben
auf Grand der verzaglichen Erlauterungen D. STUB'S die

Nolhwendigkeit einer Lostrennung der phyllitartigen Ge-
steme vom Gneissgebirge umgangen werden darf. Uebrigens
konnte vielleicht die abweichende Zusammehsetzung des

Gesteines in der Graniteaheauf contactmetamorphische Ein-

flflsse zuruckzufuhren sein.

Die nordliche Grenze dieses Gebietes verlauft nach
Stub von Wottitz uber Srbitz, Stfelitow, Nazditz bis

Dietkan. Von hier gegen Suden bildet das mittelbohmische

Granitgebirge der Dmgegend von Sedletz uber Mrakotitz,

KvaStov, Alt Mitrcrcvitz, Bozetin, Wcelakova Lhota, Paratkov,

sudlich bei Borotin voruber mit einer concaven Krflmmung
bis zum Schlosse Borotin die Grenze. Im Osten lasst sich

gegen das Gneissgebiet die Grenze naturlich nur annahernd
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bestimmen, da die phyllitartigen Gesteine dieses Theiles in

die Gneisse allmalig ubergehen. Stub bestimmte sie haupt-
sachlich nach Quarzitvorkommen, die dem angrenzenden
Gneisse ganzlich fehlen sollen. Hienach wurde die Ost-

grenze der phyllitartigen Gesteine vom Schlosse Borotin

uber Cernotitz, Dobfejov, W an Roth-Aujezd vorbei uber
Stirow, Zechow, Hostisov in die Gegend Ostlich von Wottitz
verlaufen.

Das wichtigste Gestein dieses Gebietes, welches dem-
selben nach Stub vorwaltend einen eigenthumlichen Cha-
rakter verleiht, sind streckenweise massig erscheinende,

sonst aber wohl geschichtete Quarzitschiefer, die mit
einigen Quarzitvorkommen des Gneissgebietes , z. B. im
Strazistewalde bei Gross Ghischka, grosse Aehnlichkeit be-
sitzen. Sie sind zumeist von blaulicher Farbe und enthal-

ten neben Quarz und Feldspath, der sehr haufig in EaoUn
zersetzt zu sein pflegt, auch Glimmerblattchen, die bald un-
regelmassig der Gesteinsmasse eingestreut sind, bald die-

selbe lagenweise durchsetzen. Besonders gut entwickelt

sind sie nach Stub bei Laudilka an der Strasse zwischen
Priitz und Arnoschtowitz , bei Arooschtowitz sudlich am
Teiche der unteren Muhle, bei Kouty N von Smilkau, zwi-

schen Smilkau und Wondfichowitz, ferner bei Smilkau
selbst, und bilden von bier weiter gegen Suden einen langen
Zug, der sich uber Raditsch, Jeschetitz bis gegen Rikov er-

streckt, und auch noch weiter zwischen Dworce und Bo2e-
tin beobachtet werden kann.

In Begleitung der Quarzite treten gewdhnlich schwarze
graphitische Schiefer auf, die sehr an die oben er-

wahnten graphithaltigen Gneisse von Volsi und Stahletz (bei

Woparan) erinnern. Mit dem Quarzitschiefer bei Arnoschto-
witz hangt nach Stub ein Zug dieser graphitischen Schiefer

zusammen, der S von Wottitz beobachtet werden kann, von
da uber Jestfebitz bis nach Arnoschtowitz zieht und mit
einigen Unterbrechungen bis zum Quarzitschiefer bei Lau-
dilka streicht. Auch sudlicher im Zuge uber den Wapenka-
Berg, Dworce und Bozetin bis nach Wcelakova Lhota und
Paratkov kommen streckenweise diese Schiefer zum Vor-
scheine und treten selbst noch bei Borotin in der Nahe des
dortigen kdrnigen Kalkes hie und da auf.

Aehnlich wie bei dem oben erwahnten Vorkommen
bei VolSi, erscheint der graphithaltige Schiefer auch hier in

Verbindung mit Kalksteinen und Brauneisenstein, welch'
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letzterer in geringer Machtigkeit an der Grenze zwischen
dem Quarzite und den quarzitischen Schiefern aufzutreten

pflegt, wie z. B. auf der Hone bei Laudilka, jS vom Berge
Wapenka neben der Strasse, NO bei Bozetin, zwischen
Smrkov und Paratkov und anderwarts.

Von viel grosserer Bedeutung als diese Eisensteinlager

sind die Kalklager, welche dem phyllitartigen Gneisse an
mehreren Orten eingeschaltet sind: und zwar nicht nur
ihrer praktischen Wichtigkeit wegen, sondern auch deshalb,

weil die Kalkbriiche D. Stuk einzig Gelegenheit boten, die

innige Verbindung des Ealksteines mit dem ihn constant

begleitenden Pegmatite, sowie die sonstigen ansserst interes-

santen Verhaltnisse zu beobachten, die wetter unten einge-

hende Berucksichtigung finden werden.
Oestlich von dem Taborer Gebiete in der weiteren Um-

gebung von Deutsch Brod hat Freih. v. Andkian sog. „grauen"
und „rothen Gneiss" zu trennen versucht.

Zum „grauen Gneisse" zahlte er zwei Abarten, de-

nen er zunachst einen gleichen Ursprung beilegte; namlich
Gneissphyllit und grobflaserigen (grauen) Gneiss.

Der Gneissphyllit scheint Andrian der altere zu
sein, da er die tieferen Partien des Gneissgebietes einnehmen
soli. Er ist dunnschichtig, sehr feinkOrnig, so dass auf dem
Querbruche oft nichts als dunkler Glimmer zu sehen ist,

dem nur dunne Linsen von rothlichem oder griinlichem

Feldspathe eingeschlossen sind. Quarz ist immer untergeord-

net und frei ist er nur manchmal in Schnuren und Linsen
zo beobachten. In seiner charakteristischen Ausbildung zeigt

der Gneissphyllit stets eine grune Farbung. Oft besitzt er

einen starken Talkgehalt, wie z. B. bei Ledec. Hauptsachlich

verbreitet ist er bei Zahradka, Kalischt, sudOstlich von Deutsch-

Brod, bei Polna, auch setzt er das ganze Sazawathal nord-

westlich von Deutsch Brod bis Svetld und Ledefi zusammen.
Uebergange des typischen Gneissphyllites in glimmer-

schiefer-, thonschiefer- oder quarzitschieferartige Schichten

sind selten anzutreffen. Z. B. bei Weznitz im Schlappenzer
Thale (zwischen Schlappenz und Poind) steht nach v. An-
dbian ein Gestein an, welches aus einer grunlichen, thon-

schieferahnlichen Masse mit zahreichen Quarzlinsen und ver-

einzelten Feldspathlinsen besteht und grob geschichtet er-

scheint. Unmittelbar bei Pfibislau wechseln Schichten von
weisslich grunen, leicht verwittemden Schiefern mit mehr
als Idem machtigen Lagen von weissem Quarze. hi ihrem
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Hangenden bei der Wiesenmuhle ist der Gneissphyllit Im
Ganzen normal, nur dass er einzelne Hornblendeeinlagerun-

gen enthalt. Auch SO von Borau durfte veranderter Gneiss-

phyllit anstehen, da man im Walde reichlich Stiicke eines

quarzigen Schiefers oder grauen, dichten, deutlich geschich-

teten Quarzites vorflndet. Es ist nicht ohne Interesse, dass
diese Verkieselung zumeist in der Nahe des „rothen Gneis-
ses" stattfindet, was auf eine Metamorphose durch Einwirk-
ung dieses letzteren schliessen lassen, nnd somit vielleicht

als Stutze fur die Ansicht von dessen eruptivem Ursprunge
angenommen werden konnte.*)

Neben dem dunnschichtigen Gneissphyllite kommen
im Sazawathale, bei Svetla und Kalischt, bei Deutsch Brod,
Polna und zahlreichen anderen Orten auch Modifikationen
vor, die bei einem viel grobkornigeren Habitus eine weni-
ger ausgepragte Schichtung besitzen. Sie bestehen im Allge-
meinen aus grauem, griinlichem, auch weissem Feldspathe,
ziemlich viel Quarz und dunklem Glimmer, wobei jedoch
die Anordnung und Ausbildung der einzelnen Gemengtheile
eine verschiedene ist. Z. B. beobachtet man in einem Falle

den Glimmer in kleineren oder grosseren Nestern in einem
grobkdrnigen Gemenge von Feldspath und Quarz nur spo-
mdisch vertheilt, wogegen in anderen Fallen der Glimmer
in reichlicher Entwickelung Linsen von Feldspath und Quarz
umhullt und sich zwischen denselben anhauft, oder in ganz
regelmassigen Lagen das Gestein durchzieht.

Die zweite Hauptvarietat des „grauen Gneisses" in

der weiteren Umgebung von Deutsch Brod, namlich den
grobflaserigen Gneiss, halt v. Andrian fur das jun-
gere Glied. Das Gestein almelt Uebergangen vom „grauenu

zum „rothen Gneisse" in der nOrdlicheren Erstreckung des
bohmisch-mahrischen Hochlandes. Sehr charakteristisch fur

dasselbe ist die ausgezeichnete Parallelstructur bei grob-
kfirniger Textur. Der Feldspath, von grunlicher Farbe und
vor dem Lothrohre fast unschmelzbar, scheint v. Andrian
durchwegs Orthoklas zu sein. Er bildet vorwaltend compaktere
Lagen, wogegen der Quarz zumeist in kleinen Kornern mit
jjchwarzem Glimmer auf das Innigste verbunden ist. Access-
orisch kommt zwischen Klarbrunn und Blumendorf Granat

*) Allerdings hebt v. Andrian (1. c. pag. 539) hervor, dass bei

weitem an den meisten Aufschlusspunkten in der Nahe- des „rothen
Gneisses" der Gneissjihyllit gar keine Veranderungen zeige.
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in Kornem, die in der Schieferungsrichtung den Glimmer-
qnarzlagen eingewachsen sind, vor. Sehr charakteristisch ist

die roslbraune F&rbung, welche das Gestein durch die Ver-
witterung annimmt.

Besonders auffallend ist die Oberflachengestaltung des
von dem grobflaserigen (grauen) Gneisse eiugenommenen
Terraines. Denn wahrend das Verbreitungsgebiet des Gneiss-
phyllites flache ruhige Gontouren aufweist, erscheinen uberall,

wo grobflaseriger Gneiss auflritt, sofort verschiedengestal-

tige Felspartien und die Bergcontouren pragen sich scharf

aus. Belege hiefiir bietet die ganze aus diesem Gneisse
aufgebaute Gebirgskette, welche sich von Windig Jenikau
uber Pollerskirchen und Heraletz bis an den Orlovberg bei

Humpoletz erstreckt, ebenso der Altschafferhubel, der Kahne-
berg, so wie die Auslaufer bei Stdcken und Simmersdorf
(am Steinberge).

Der echte Gneissphyllit schliesst sich an den grob-
ilaserigen Gneiss im Norden bei Deutsch Brod, im Osten
bei Polna und im Suden bei Iglau an.

Der „rothe Gneiss" in der weiteren Umgebung von
Deutsch Brod beschrankt seine Verbreitung auf das Grenz-
gebiet zwischen Bohmen und Mahren. Er geh6rt in seiner

Haupterstreckung schbn dem Gebiete des weiter unten zu
besprechenden Eisengebirges an.

Auch im nordlicheren Thcile des bohmisch-mahrischen
Hochlandes, das v. Andrian aufgenommen, sind von ihm
..graue Gneisse" von den „rothen" unterschieden worden.
Die „grauen" verbreiten sich nach ihm namentlich von Zbra-
slawitz nach Westen gegen Katzow und Diwischau. Doch
haben sie ihre Hauptentwickelung in der Gegend sudlich von
Katzow erlangt. Sie sind uberall von demselben Typus, wo-
bei allerdings das relative Mengenverhaltniss, ebenso \vie die

Anordnung der Bestandtheile haufig wechselt. Dir Feldspath

ist vonvaltend von grauweisser Farbe, innig mit dem grauen

Quarze verbunden, in flascrigen Partien ist dunkler Glimmer
beigemongt. In grosseren Abstanden wechsem grobkOrnige

Schithten mit feinkornigen. Sehr grosskornige Abarten mit

weissem und braunem Glimmer trifft man z. B. sudlich von
Kralowitz. Sehr feinkOrnige Varietaten sind im Zelivkathale

entwickelt- Bei Katzowa Lhota unweit Katzow enthalt das

Gestein bei mittelkOrniger Structur viel braunen Glimmer.

Quarzitische Einlagen kommen im Gebiete des „grauen
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Gneisses" haufig vor, besonders auf dem Wlachnower Berge
bei Katzow.

Aehnliche dichte Gesteine treten nach v. Andbian in

der Gegend von Cestui bei Kohl Janowitz gegen Polipes zu,

sowie sudlich von Zbraslawitz bei Lipina, Samechov nahe
von Zrufi auf, wahrend sie sich am linken Sazawaufer gegen
Katzowes auszukeilen scheinen. Stellenweise kommen sie

durch Einlagerungen von dichtem Quarze und einen bedeu-
tenden Glinunergehalt dem Glimmerschiefer nahe wie z. B.

bei der Herrenmuhle sudlich von Hodkov, ohne dass man
jedoch nach v. Andrian berechtigt ware, sie als solchen

auszuscheiden.

Der normale Typus des „grauen Gneisses" westlich

von der Caslauer Ebene ist nach Freih. v. Andeian eine

mittelkdrnige, stark schieferige Masse aus weissem oder
grauem Feldspathe, der viele weisse Quarzkorner beigemengt
sind und welche durch die starke Beimengung von dunklem
Glimmer in parallelen Lagen eine mehr oder minder flase-

rige Structur erhalt. Die relative Anordnung der Bestand-

theile wechselt dabei unaufhorlich, indem bald der Feldspath,

bald der Quarz stellenweise in ganzen Lagen, Linsen und
Nestern sich anhauft und die parallele Anordnung der Glim-
merblattchen haufig gestort erscheint. Die Farbe des Feld-

spathes ist meistens grunlich- oder gelblichweiss. Derselbe

ist vorwaltend Orthoklas, in einigen Gneissvarietaten auch
Oligoklas. Lichter Glimmer ist sehr selten.

Im Westen und Nordwesten von Ghotebof, bei Dob-
kov, und anderwarts, erscheint sehr quarzreicher „grauer

Gneiss", so zwar dass beim Verwittern haufig der Quarz als

durchlochertes Skelet zuruckbleibt. Parallel zur Schieferung

pflegen dem Gesteine nach v. Andbian kleine Hornblende-
krystalle eingelagert zu sein, manchmal auch machtigere

Lagen, die aus mittelkdrnigem Feldspathe und Quarz be-

stehen und ein durchaus granitisches Aussehen haben, jedoch

untrennbar mit der ubrigen Gneissmasse verbunden sind.

In dieser Gneissabart ist Oligoklas sehr reichlich vertreten,

ebenso Turmalinkrystalle, wogegen der Glimmer fast ganz
zurucktritt.

Dieses Gestein bleibt im Westen und Nordwesten von
Ghotebof herrschend bis gegen Lysa, Sedletin, Skuhrov, wo
sich die Oberflachengestaltung der Gegend ziemlich auffallend

andert, indem huufiger schroffe Felspartien erscheinen als

fruher. Diese Aenderung der Contouren wird durch das
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Aoflreten von wahrem Glimmergneiss bedingt, der sich

hauptsachlich zwischen Sedletin, Lysa, Gerstein verbreitet,

aber auch noch weiter gegen Suden fortstreicht, wie die
Aafschlusse bei Rosochatetz (Station zwischen Ghotebof und
Deutsch Brod) beweisen. Es ist eine leicht zu unterschei-

dende Gneissabart, die aus rothlichem Feldspathe (vorwal-
tend Oligoklas), sehr viel Qnarz (der oft in mehrere Centi-

meter machtigen Lagen mit Glimmer alternirt) und dunkel-
grunem Glimmer besteht, welch' . letzterer haufig die ver-

scbiedenartig verbogenen Schichtenflachen in dicken Lagen
bedeckt und eine Art schaliger Textur hervorbringt.

Eine ahnliche Gneissabart kommt nach v. Andrian
bei Willimov vor. Doch wahrend sie hier vom Nebengesteine
nkht abgeschieden werden kann, vermag man die vorer-

wahnten Varietaten der Umgebung von Chotebof ziemlich

genau zu umschreiben. Man konnte sie nach v. Andrian
auch dem „rothen Gneisse" zugesellen, da sie mit ihm in

mancher Hinsicht Analogien zeigen, wenn sie sich von ihm
nicht wieder wesentlich durch den grossen Gehalt von dunk-
lem Glimmer und Oligoklas, besonders aber durch die sehr

deatlichen Uebergange in Gneissphyllite unterscheiden moch-
ten. Daher bezeichnet sie v. Andrian als ein Mittelglied

zwischen „grauem" und „rothem Gneiss", dessen SteUung
eine sehr unklare ist.

Zum „grauen Gneisse11 mochte v. Andbian auch die

Gesteine zahlen, denen die beriihmten Euttenberger Erzlager

angehOren. Doch durfte sich aus der ausseren Configuration

ihrer Massen z. B. im Gangberge, dem Berge oberhalb

Gronty, dem Gutgluckberge u. s. w., sowie aus den Qbrigen

Umstanden und Verhaltnissen eher ein Anschluss an den
nrothen (eruptiven) Gneiss" begrunden lassen. Das Gestein

besteht vorwaltend aus grunlichgrauem Feldspathe und
Qnarz, die eine kdrnige Masse bildea, welche von unregel-

massigen Streifen eines grunlichen Glimmers durchzogen
wird. Die Schieferung des Gesteines ist fiber Tag eine ziem-
lich deutliche, in der Tiefe jedoch wird sie fast ganz un-
kenntlich, ja verschwindet im Kleinen oft vollstandig.

Was die von Andrian als „rother Gneiss" ausge-
scbiedenen Varietaten anbelangt, so sind sie im nOrdlichen

Jheile des bOhmisch-mahr. Hochlandes vorwaltend in der
weiteren Umgegend von Kohl Janowitz entwickelt. Bei dieser

Stadt ist der Hauptbestandtheil des Gneisses Feldspath (in

der Regel Orthoklas) von gelblicher bis weisser oder auch
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r6fhlicher Farbe, der mehrere Millimeter dicke Lagen bildet,

welche mit ganz durmen Streifen von meist dunklem Glimmer
alterniren, dessen Menge Qbrigens eine sehr ungleiche ist.

Der rauchgraue Quarz pflegt in Lagen ausgebildet zu sein,

so dass er zuweilen die Saalbander der Feldspathlagen bil-

det; doch ist er auch unregelmassig dem Feldspathe einge-

mengt. Durch die ausgezeichnete ParallelstrHctur der einzel-

nen Bestandtheile gewinnt das Gestein ein sehr charakteri-

stisches Aussehen. Ein dickschieferiges Extrem dieser Abart
kommt bei Pivnisko und 2andOv vor. Sudlich von Kohl
Janowitz ist die Schichtung nur im Grossen ausgesprochen,
wahrend in der Structur des Gesteines der braune und weisse
Glimmer ohne regelmassige Anordnung in der aus rflthlich

gelbem Feldspathe und Quarz gebildeten Grandmasse ver-

theilt liegen und brauner Glimmer in Plutzern das Game
durchschwarmt. Diese Varietat bildet einen nicht breiten

Streifen, der von Miroschowitz und Opatowitz (zwischen
Kohl Janowitz und Rataj) fiber Nespefitz, Althiitten, Stein-
lhota bis Zbraslawitz und Stipoklas reicht. Auch das gut auf-

geschlossene Thai des Maleschauer Baches wird nach v.

Andrian von denselben Gesteinen zusammengesetzt, welche
hier bei constanter Streichungsrichtung ein durch vielfach

wiederholte Schichtenstflrungen

verursachtes wechselndes Fallen

zwischen Nord und Sud zeigen.

Dasselbe gilt vomNucltzer Thale,
das bei Piskocil (Bez. Schwarz-
Kosteletz) in dieSazawa mundet.

Nordwestlich von Roth Ja-

nowitz bei Opatowitz bestehen
einige gute Aufschlusse und

Steinbruche die, abgesehen von
Uebergangen, im Wesentlichen
zweierlei Gneiss zu untersehei-

den gestatten. Namlich erstens

feldspathrekshen
, grobkornigen,

stengeligflaserigen Gneiss mit

<*.««, orihoki«,pugiokia«, dunkier be>den Glimmern, jedoch yor-

Pig. ». Stengvllg Bueriger ZwelgUm-
mergnelu am dem Hrabeschfner Stein-

bruche bei Opatowitz
Quenobaltt, natttrl. OrBue,

ond llehter Glimmer, waltendem Biotit, wie er typisch
im Steinbruche Hrabeschin d$s

Opatowitzer Waldrevieres entwickelt ist; und zweitens quarz-

reichen Gneiss mit vorherrschendem lichten Glimmer, der in
ziemlicher Ausdehnung, allerdings bei einigermassen wech-
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selndem Mengenverhaltnisse der Bestandtheile, in £0-Richt-
nng gegen Cihoscht und Tfebetin zu verfolgt werden kann.
In diesem sudlicheren Erstreckungsgebiete soil das Gestein
in einzelnen Schichten einen bedeutenden Kalkgehalt auf-
weisen. Im ndrdlichen Gebiete vun Roth Janowitz ist dies

nicht der Fall. Hier, wie z. B. im Opatowitzer Gemeinde-
steinbruefae beim Neuteiche, ist das Gestein trotz des be-
deutenden Glimmergehaltes nioht sehr deutlich gescbichtet,

da die Schichtung hauptsachlich durch die welligen Quarz-
einlagen bewirkt wird. Deshalb entwickelt sich local, wenn
der Quarz sehr zurucktritt, ein beinahe massiges Glimmer-
Feldspathgestein, wie es z. B. unter der Dorfkapelle in Opa-
towitz vorkommt.

Die Abhange des Bohounowitzer Thales (S von Kau-
fim) werden nach v. Andbian von einer Art Aug engneis s

zusammengesetzt, in welchem Feldspath vorherrscht, dem
Linsen von grauem Quarze und unregelmassige Partien von
braunem Glimmer eingeschlossen sind. Die Schichtung ist

deutkh und lasst ein nordostliches Verflachen erkennen.
Grobkornige und feinkOmigere Varietaten, die sich als homo-
gene Feldspathmasse darstellen, erstrecken sich bis in die

Xahe des Ortes Habern bei Zasmuk, wo Lossbedeckung ein-

tritt. In sudfistlicher Richtung Ziehen sie sich bis Wawfinetz
and Girkwitz nahe Kohl Janowitz. Weiter tritt das Gestein

im Suden von Kohl Janowitz in einem Lager auf, dessen

nfirdliche Grenze die Orte Smilowitz, Miroschowitz, Opato-
witz, Mitrov und Silwanka bezeichnen und dessen sudliche

Erstreckung uber Makolusk und Hroznitz hinausreicht. An
diesen Orten steht das Gestein uberall unmittelbar unter der

Lossbedeckung an und scheint hier stockformige Einlager-

ongen von fast 2 Meilen Lange und ungefahr 1 Stunde
Breite innerhalb der ubrigen Varietaten des „rothen Gneis-

ses" zu bilden. Im Verbreitungsgebiete des „grauen Gneisses"

ist der Augengneiss in aufsitzenden Stocken nicht bekannt
geworden.

Besonders interessant ist nach v. Andrian die Gegend
von Solopisk (B. G. Kaufim), denn hier findet man in den
Graben und Wegen gegen Dobfen zu Gesteine aufgeschlos-

sen, die als Granulit zu bezeichnen waren. Es sind schie-

ferige Gesteine von grobkorniger Structur, mit uberwiegendem <

rithMch-weissen, derben Feldspathe, der mit dunnen Quarz-

lagen alternirt. In der Feldspathmasse erscheinen kleine

Feldspathkrystalle, sowie Blattchen von weissem Glinuner
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ausgeschieden. Einzelne grSssere Granatkrystalle sind in einer

den Schieferungsflachen parallelen Richtung eingestreut. Auch
Tormalin ist oft in winzigen Punktchen durch die Grund-
masse vertheilt. Andrian hat keinen Aufschluss gekannt,

jedoch an Stricken beobachtet, dass diese Granulitmasse oft

scharf, fast gangartig, von dem schieferigen Gneisse abgeson-
dert ist, wogegen in anderen Fallen der schieferige Gneiss

ellipsoidische Partien dieses Gesteines umschliesst.

Ganz ahnlicher Granulit kommt, wohl in der Fortsetz-

ung desselben Zuges, weiter 6stlich auch an der Nordseite

des Wysokaberges bei Sukdol vor.

Alle diese Gesteine fasst v. Andrian als „rothen" Gneiss

zusammen und ertheilt ihnen eine besondere Wichtigkeit,

da sie mit dem „Protogin" der Alpen die grdsste Aehnlich-

keit haben sollen und ihnen wahrscheinlich eruptive Ent-
stehung zugeschrieben werden muss. Doch konnte V. Andrian
keinerlei stSrenden Einfluss dieser Gebilde auf das Neben-
gestein constatiren, wohl aber land er sie stets ausgezeichnet

geschichtet, und zwar vollkommen ubereinstimmend mit den
ubrigen Theilen des Schiefergebirges. Doch betont er, dass
dieser Umstand wohl keinesfalls als entscheidender Beweis
gegen die eruptive Natur des „rothen Gneisses" gelten

konne, da man sich ja, wie er meint, auf gang- und lager-

formige Ausbildungsformen unzweifelhaft eruptiver Gesteine
zu berufen vermag.

Auch in diesem ndrdlichen Gebiete hat v. Andrian
Gneissphyllite ausgeschieden, unter welcher Bezeichnung
er hier ein ziemlich gut charakterisirtes Mittelglied zwischen
Thonschiefer und Gneiss versteht. Dieselben durften jedoch
dem Gneissphyllite des Gebietes um Deutsch Brod kaum
durchaus gleichkommen. Ihre Haupteigenschaften sind nam-
lich: ein grunliches talkiges Aussehen, eine durch schwarzen
Glimmer hervorgebrachte sehr dunnschieferige Structur und
das Wechsellagern mit Thonschiefer ahnlichen Schichten.

Alle diese Eigenschaften besitzen nach v. Andrian
Gesteine, welche hauptsachlich in der Gegend von Stepanov,
Zdislawitz bis gegen Wlaschim, ferner bei Hammerstadt
(Bez. Unt. Kralowitz) entwickelt sind und auch bei Stern-
berg in grosseren Massen auftreten. Am besten sind sie in

der Rinne des §t§panover Baches entblflst, der gegen Norden
fliessend in die Sazawa sich ergiesst. Das Gestein fohrt dun-
keln bis schwarzen Glimmer, ist von papierdunner Schichtung
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und zumeist stark verwittert. Eine kleine Partie des Gneiss-
phyUites erscheint nach v. Andrian inmitten des grauea
Gneisses in einem kleinen Seitenthale des Ostrower Baches
bei Kotoudov aufgeschlossen. Er bildet dort schroffe Ab-
sturze und fallt steil»gegen N ein.

Auf aehnliche Schwierigkeiten wie sie Jokely und
T. Zephakowich zu uberwinden hatten, stiess hauptsachlich

an der Granitgrenze auch v. Andrian z. B. sudlich von
Diwiscbau in den Thalern, welche in die Blanitz einmun-
den, an den Abhangen der Berge urn Radoschowitz und Po-
stupitz (bei Beneschau) ferner in einer Zone zwischen der
ostlichen Granitgrenze bei Sazau und den Hornblende- und
Phyllitschichten von Rataj. Der Streifen, der sich von Wla-
schim in westlicher Richtung gegen Marschowitz hinzieht,

kann bis Zhonrf (bei Neweklau) und Wosetschan (bei Selt-

schan) verfolgt werden. Hier uberall tritt namlich ein Gestein
auf, welches gewissermassen die Mitte einhaltend zwischen
Granit und Gneiss, richtig als Granitgneiss bezeichnet
werden muss. Bald besitzt es eine dunkle Grundmasse von
Qnarz und Glimmer mit verworren flaseriger Structur, in

welcher Orthoklaskorner zahlreich eingesprengt erscheinen,

wie bei Mestecko W von Wlaschim, oder es sind mittelkor-

nige Gesteine ohne regehnassige Anordnung der Bestand-
theile. Der Feldspath ist fast immer von grunlich grauer
Farbe, oft in grossen Krystallen porphyrartig eingesprengt,

wodurch die Granitahnlichkeit nur noch erhoht wird, der
Glimmer ist schwarz. In Stucken erscheint das Gestein
zumeist durchaus massig, doch in Profilen ist uberall die

Scbicbtung deutlich. Freih. v. Andrian hat daher diesen

Granitgneiss nicht nur zum Gneisse einbezogen, sondern
aucb betont, dass er nicht zum Granite gestellt werden darf,

wefl er gegen denselben stets gut begrenzt ist. Z. B. bei

Chorysan (bei Wlaschim), Bofenowitz, Cenowitz (bei Bene-
schau) ist die Grenze der beiden Gesteine durch die ver-

schiedene Oberflachengestaltung gekennzeichnet, besonders
dadurch dass im Granitgebiete uberall Bldcke herumliegen,
die sofort verchwinden, wenn man, gegen Osten schreitend,

das Granitgneissgebiet betritt. Ein ahnliches wiederholt sich

an dem Grenzverlaufe bei Marschowitz, wo man nach v. An-
dkian sogar deutliche Ueberlagerungen des Granites durch
den Granitgneiss beobachten kflnnen soil. Daher schliesst er

das Gestein (Lipoid, Stache u. A. folgend) an den „rothen
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Gneiss" an, urn so, wie er sich ausdruckt, zunachst wenig-
stens den Unterschied zwischen eruptivem und priniitivem

Gneisse festzuhalten.

Auch im Ostlichen Verbreitungsgebiete des bohmisch-
mahrischen Hochlandes kommen ahnliche Granitgneisse vor,

wie z. B. S von Chotebof, bei Dobkov und anderwarts sehr

haufig. Ihr Feldspathgehalt ist immer sehr gross, die ubrigen

Bestandtheile treten zuruck und die Schichtung ist haufig

ganz unkenntlich.

An quarzitischen Einlagerungen scheinen die Gneisse
der nfirdlichsten Erstreckung dcs bohinisch-mahrischen Hoch-
landes arm zu sein. Von alien bekannten Vorkommen ver-

dienen besondere Erwahnung bloss die machtigen Quarz-
einlagen bei Habern und LedeC, die fur die Glasindustrie

von Bedeutung sind. Bei dem letzteren Orte ist es eigentlich

schdn weisser Quarzfels. Ein Streifen erscheint auch bei

Wietrow und Nezditz (bei Wottitz).

Graphitlager sind in diesem Gebiete an mehreren Stel-

len bekannt, wie z. B. bei Wottitz, bei Diwischau, bei Zdi-

slawitz SO von Wlaschim, in der Nahe von Makolusk (0 von
Ratal), bei Sternberg, doch sind sie uberall wenig ausgiebig

und liefern, soweit die bisherigen Erfahrungen reichen, ein

so unreines Material, dass es zu technischen Zwecken kaum
verwendet werden kann.

Was die Lagerungsverhaltntsse des Gneisses im
bdbmisch-mahrischen Hocblande anhelangt, so bezeugen sie

was Eingangs schon vorausgeschickt wurde, namlich, dass

die Gneissschichten im Allgemeineh ein sudwest-nordOstli-

ches bis rein wesNOstliches Streichen besitzen. Im sudlich-

sten BOhmen fallen sie nach Jok£ly im Allgemeinen gegen
die Budweiser Ebene, d. h. zwischen 50—70° in W oder
NW. Das Streichen, im Suden ein sudnordliches, ubergeht
westlich von Rudolfstadt und bei Hurr in ein nordostliches

und bei Libnitsch in ein ostliches. Hier sind die Schichten
oft saiger aufgerichtet vielfach, gewunden und gestaucht und
tragen unzweideutig die Spuren von gewaltsamen StOrungen
und Verwerfungen im Gebirgsbaue an sich.

In der weiteren Umgebung von Muhlhausen, Sepekau,
Bernarditz u. s. w. zeigt der Bau des Gneissgebirges nach
JoiofiLY eine grosse Regelmassigkeit. Das Streichen ist vor-

herrschend ein sudwest-nordOstliches zwischen Stunde 3—4
mit nordwestlichem Fallen. Es iindert sich nur im Begrenz-
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nngsgebiete, z. B. bei Hoduschin, Sepekau und Mublhausen,
wo der Gneiss ein Streichen von Stunde 4—7, zeigt indem
er sich hiemit seiner nahe von Osten nach Westen vcrlaufen-

den Begrenzungslinie anschmiegt; oder dort wo die Grenze
einen sildnOrdlichen Verlauf hat, halt sich nach Jokj&ly auch
die Streichungsrichtung gegen Stunde 12. Dies ist der Fall

bei Kraschowitz, Wrcowitz, Cizova usw. Das Fallen schwankt
zwischen 80 bis 40 Grad. Nur in der isolirten Partie bei

Cervena erreicht es 60° und ist entweder gegen Nordwest
oder Norden, stets unter den Granit des mittelbShmischen
Granitgebirges gerichtet. Dies bezeugt auch die oben schon
erwabnte Lagerung des Granitgneisses.

Ganz dasselbe zeigt sich nach V. v. Zephaeowich
am Gneisse auf der Linie Pisek-Schuttenhofen, nCrdlich von
der Otava. Hier fallen die Sehichten constant gegen W oder
NW der Grenze des Granites zu, wobei das Streichen zwi-

schen Stunde 1—6 wechselt, also im Ganzen ein nordOst-

liehes bleibt. Ausnahmen von dieser Regel kommen nur
vereinzelt vor. So bei Strakonitz, wo die Sehichten an beiden
Dfern gegen die Otava einfallen. Im Allgemeinen herrschen

wiederum die grossten Unglekhmassigkeiten der Lagerung
in der Granitnahe.

Im mittleren Tbeile des bdhmisch-m&hrischen Hoch-
landes, sudlich von Tabor, Cheynov, Cernowitz und Pilgram,

ist die Lagerung naeh Stuk sebr deutlich zu verfolgen. Die
Sehichten streichen hier regelmassig von West nach Ost
(Stunde 6—7) und fallen insgesammt gegen Norden ein.

Die Neigung betragt zumeist etwa 45°, geht jedoch auch
bis in saigere, selten in horizontale Stellung Ober. NOrdlich

von Tabor bei LauAowitz etc. herrschen im Ganzen dieselben

Lagerungsverhaltnisse vor, nur dass hier die Sehichten zu-

meist sehr flach, doch stets ebenfalls gegen Norden einfallen.

Zwischen Wottitz und Milein dagegen streichen nach Stuk
die Sehichten vorwaltend von Sudwest nach Nordost, fallen

aber inuner constant in der Ricbtung gegen Nordwest, oder

bei einem sudnGrdlichen Streichen gegen West. Ganz die-

selbe Streichungsrichtung herrscht im Gneisse zwischen Sudo-
mefitz und Tabor vor, nur dass hier auch nord03tliches

Einfallen 6fter beobachtet wird. In der Umgebung von Pil-

gram, Ostlich von Biela, scheint die Streichungsrichtung

Sud-Nord vorzuherrschen, wobei das Faljen der Sehichten

ein wesUiches ist. Zwischen Pilgram, Cechtitz und Jung
Wozitz ist nach Stub weder die Streichungsrichtung, noch

Xatur, Geologic Ton BBhmen. fi
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die Neigung der Gneissschichten eine deutliche, doch durfle

das Streichen in Stunde 9—10 und 3—4, obwohl das Ein-
fallen sehr ver&nderlich ist, dennoch vorherrschen. Die La-
gerung der Gneissschichten ist in dieser Gegend haufig eine

nahezu horizontals

In der weiteren Umgebung von Deutsch Brod, hat
v. Andrian an dem Phyllitgneisse stellenweise ein Streichen

nach Stunde 4 und ein sehr steiles Fallen gegen Suden be-
obachten kdnnen, doch scheint im Allgemeinen das Streichen

des „grauen Gneisses" von Nordwest nach Sudost (St. 23)
mit einem norddstlichen Verflachen gerichtet zu sein. Diese
Richtung wechselt jedoch auch oft mit einem Streichen nach
Stunde 24 oder 1, in welchem Falle das Verflachen dann
ein sudostliches wird. Mann kann diese Streichungs- und
Fallrichtungen bei Deutsch Brod, Svetla, Klanecna u. s. w.
ablesen. Bei Scheibeldorf streichen die Schichten sozusagen
ausnahmsweise nach Stunde 19. Nordlich von der Ledec-
Humpoletzer Granitpartie tritt dagegen regelmassig Stunde
2—3 mit nordwestlicbem Verflachen ein. So bei Ledec\ Za-
hradka, Ealischt u. a. Es scheint bier also die Richtung
der GneisBschiefer durch den Granitstock quer durchschnitten

zu werden. Im Suden bei Neu Reichenau streichen die

Schichten zwar annahernd dcm Granite parallel, namlich
nach St. 2—3, doch fallen sie nach v. Ahdkian rundum in

steilen Winkeln vom Granite ab. Dennoch glaubt dieser

Alitor, dass die Granitpartien in keinem regelmassigen Ver-
haltnisse zur Schichtungsrichtung des Gneisses stehen. —
In der Nahe des „rothen Gneisses" herrscht ein Streichen
nach St 23 (bei Pfibislau, Polna) bei einem norddstlichen
Verflachen, so dass der „rothe Gneiss", dessen eigenes
Streichen sehr regelmassig nach St. 22—23 geht und der
gegen Ost bis Nordost zumeist flach einfallt (nur bei Libins-

dorf wurde westliches Fallen beobachtet), durch den „grauen"
regelmassig unterteuft wird. Ueberhaupt konnte v. Andeian
irgend welche durchgreifende Unterschiede in der Schichtung
der verschiedenen Gneissabarten nicht aufflnden.

Im ndrdlichen Theile des Hochlandes waltet nach
Andbian ostwestliches bis nordost-sfldwestliches Streichen
mit ndrdlichem oder nordwestlichem Verflachen vor. Im
Norden bei Zasmuk, Drahobuditz und an anderen Orten
macht sich durchwegs eine nordost-sudwestliche Richtung
geltend. Auch in der Gegend von Kuttenberg herrscht ein

nordOstlich-sudwestliches Streichen (St. 5—4). Sudlich von
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Kuttenberg bei Polican, sowie an den steilen Geh&ngen des

Malescbauer Baches ist die Riehtung St. 4—3 am haufigsten,

wobei die FaUrichtung meistens gegen NW geht. Dieselbe

Strachungsrichtung ist zwischen Roth Janowitz und LedeC
bei nordwesthdhem Verflachen herrschend; nur local, wie
z. B. an der Skala bei CejkowHz, konunt auch Stunde 6 vor.

Im Sazawathale, wo die Schichten sehr gut aufgeschlossen

sind, beobachtet man dagegen nach Andeian fast durch-
gehends Stunde 6—8, so bei Sternberg, Sazau, Katzow, bei

einem AO-Yerflachen von 40—60 Grad. Sudlicher, im 2e-
tivkathale ist die Neigung eine bedeutend flachere. Bei Ma-
lescbau sind locale Storungen und Knickungen zu beobach-
ten, ebenso bei Sazau, Malowid und anderwarts.

In dem weiten Gneissgebiete des bdhmisch-mahrischen
Bocblandes, dessen zusammenhfingender Erstreckung von
der Budweiser Ebene bis zur Elbniederung im Ndrden, von
der mahrischen Grenze bis zu den Ufern der Otava, sammt
den inmitten des mittelbdhmischen Granitgebirges einge-

schlossenen isolirten Partien wir bister unsere Aufmerk-
samkeit zugewendet haben, kommen verhaltnissmassig unter-

geordnete Einlagerungen von geschichteten, als auch Ergusse

Ton eruptiven Gesteinen vor, die fur den Gesammtaufbau
des Gebirges von Wichtigkeit sind.

Von den geschichteten Gesteinen schliessen sich dem
Gneisse zunachst Glimmerscbiefer an, welche jedoch im
Gebiete des bohmisch-mahrischen Hochlandes wenig verbreitet

sind. Im sfldlichsten Theile des Landes beginnt am linken

Moldauufer eine grosse Partie, die sich in norddsUicher
Riehtung in das Innere des- Landes erstreckt. Sie theilt sich

bier in zwei Arme, von welchen der eine bis gegen Straps

beiBudweis sich hinzieht, wahrend der andere gegen Forbes
sich fortsetzt.

Von Stockem, Walketschlag, Rosenberg, Bamberg nord-
ostwarts bis zur tertiaren Ablagerung bei Gross-Poreschin

and zum Maltschfiusschen verbreitet sich ein zusammen-
bangendes GMmmerschiefergebirge, welchem ausser den ge-

nannten auch die Ortschaften Suchenthal, Angern, Rosenthal,

Malsching, Hochdorf, Hodenitz und viele .andere angehoren.

Abgetrennt von dieser zusammenhangenden Glimmerschiefer-

partie sind zwei schmale Zuge zwischen Hodenitz und Prie-

thal und ein Streifen W von Priethal selbst.
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Bei Pflaazen an der Maltsch greift in das Glimmer-
schiefergebirge ein gegen Norden verlaufender Gneiesstreifen

ein, der es. in die beiden oben erwahnten Arme theilt. Der
dstliche, gegen Forbes sich hinziehende, erscheint von einigen

Granitstdcken unterbrochen. In seln Bereioh gehdren die

Ortschaften Eeblan, Mechov, Stradov, Cejrov u. a.

Der westliche Arm verbreitet sich an beiden Maltsch-

Ufern in der weiteren Umgebung von Weleschin fiber Sedletz,

Mokry Lorn, Wesce und Rimaa etwa bis Paschnowitz. Dann
tritt zwischen Rewnowifcz, Driesendorf, Straschkowitz eine

Unterbrechung durch Gneiss, und nOrdlicher bei Borownitz
und Neudorf durch tertiare Gebilde ein, worauf erst der nOrd-
lichste Auslaufer des Glhnmerschieferzuges in der Richtung
gegen Straps (80 Budweis) wieder zu Tage kommt.

Wetter im Norden zwischen Podhrad und Moldauthein
streichen quer fiber die Moldau, von Tertiarablagerungen

theilweise bedeckt, mehrere Glimmerschieferzuge und ebenso
treten einige dem Gneisse eingeJagerte Striche zwischen
Moldauthein und Protiwin auf.

Ein etwas umfangreicheres Vorkonunen von Glimmer-
schiefer veriauft quer fiber die Strasse zwischen Bukowsko
und MolcUurthein etwa vom Dorfe Bzi nordwarts gegen So-
betitz und Hartmanitz und sfidwarts fiber Tuchonitz hinaus.

Kleine Glimmerschieferpartien treten SO von Cheynov
und S von Neu Gerekwe auf und sind auch sonst im Gneiss-

gebiete ziemlich haufig anzutreffen, doch nur in schmalen
Streifen, die durch das Zurflcktreten des Feldspathes aus
Gneiss sich entwickeln und keine Bedeutung haben. (Siehe

z. B. pag. 65.)

Viel seltener als Glimmerschiefer sind im Gebiete des

bohmisch-mahrischen Hochlandes Granulite. Im sudlich-

sten Landestheile stehen sie in einer kleinen, von Tertiar-

ablagerungen theilweise bedeckten Partie S von Lischau,

von Budolfstadt an. Sie sind nach CzizEK durchgehends
deutlich geschichtet und dem Gneisse conform eingelagert.

Der kleinen Granulitvorkommen bei Solopisk und am
Nordabhange des Wysokaberges ist oben (pag. 77.) schon

gedacht worden.

Ein wichtiges Gebirgsglied ist dagegen im Bereiche des
bohmisch-mahrischen Hochlandes Hornblendesehiefer und
mit diesem nicht selten verknfipfte phyllitartige G e-
s t e i n e.
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Ion sudhchsten Landestheile aind derartige Einlagerun-
gen selten. Horablendeschiefer kommen hier eigentlich nur
als Begleitgestein des Granulites, wie z. B. nordkch von Le-
denitz, und vielmehr noch des Kalksteines vor, der ubrigens

in diesem Theile des bshmisch-mahrischen Hochlandes selbst

nur in geringeren Lagern auftritt.

Zwischen dem Glimmerschieferauslaufer bei Strups und
der Budweis-Rudolfstadter Strasse ist dem Gneisse eine An-
zahl von Hornblendeschieferaugea eingelagert, die sudost-
warts slreichen, zwischen Lodua und Hable das Geleise der
Gmund-Budweiser Eisenbahn uberschreiten und unter den
Tertiarablagerungen am rechten Maltschufer sich verKeren.

Bei Forbes finden im Gneisse Uebergange in Ghlorit-

schiefer und quarzigen Phyllit statt. In der nordlich vom
Otavaflusse sich erstreckenden Partie des b6hmisch-mahri-
schen Hochlandes erlangen die Hornblendegesteine eine

etwas grOssere Verbreitung.

J. JosiiLY erwahnt ihrer von Stehlowitz (NW von
Bernarditz), wo sie dem Gneisse in Form eines schichten-

fdnnigen nach St. 4 streichenden und nach NWN fallenden

Gliedes eingelagert sind, Bei Jamny und Wrcowitz (NO von
Pisek), bei Sedlitz (S), bei Mirotitz (NW) u. a. erscheinen

grosskOrnig-blatterige Amphibolschiefer, die sich hier uberall

lagenweise aus dem amphibolfuhrenden Granitgneisse ent-

wickeln. Sie besitzen selten eine namhafte Ausdehnung und
machen sich auch oberflachlich nicht sonderlich bemerkbar.
Diesem Umstande gemass mOgen sie auch an zahlreichen

anderen Orten vorkommen, wo sie mangelhafter Aufschlusse

wegen, oder auch aus dem Grunde, weil sie leicht verwit-

tem, nicht nachgewiesen worden sind.

Ein Zug von Hornblendeschiefern streicht 8 von Alt-

sattel quer uber die Moldau.
Weiter gegen Osten, in der Umgebungen von Tabor,

kommen Hornblendegesteine vorzuglich in Begleitung von
kdrnigen Kalken vor, wie aus den weiter unten folgenden

Darlegungen ersichtlich sein wird. hi selbstandigen Lagern
oder Zugen sind sie jedoch immerhin auch ziemlich ver-

breiteL So z. B. wurden nach D. Stur am Judenberge
von Kladrub (bei Cheynov) zwei Lager von Hornblende-

schiefern beobachtet, die beilaung die Mitte zwischen den

beiden, weiter unten zu beschreibenden grossen Cheynover

Kalkzugen einnehmen. S und N von dem Kalklager bei

Wiezna (S von Patzau) kommt ein ahnliches Gestein vor.
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Wahrend hier jedoch noch ein Zusammenhang mit den Kalk-

lagern angenommen werden kann, scheinen am Rochberge
von Ghmelna (8 von Neu-Gerekwe), JV bei Damienitz

(8 von NaCeradetz), N von MilCin im Zuge, der dort die

MilCin-Wottitzer Strasse kreuzt, und bei Stfezmif (NW von
Sudomefitz) Amphibolschiefer in selbstandigen, wenn auch
unbedeutenden Lagern aufztrtreten.

Noch ostlicher, der mahrischen Grenze zu, sind grossere,

selbst&ndige Partien von Homblendeschiefern nicht bekannt
geworden, obwohl sie dem, hiesigen Gneissgebiete nicht ganz
fehlen. Altemationen von Phyllitschichten mit Hornblende-
schieferbanken von einer Machtigkeit bis zu 1 m kann man
nach v. Andrian N von Deutsch Brod in der Nahe von
Bfewnitz, 080 von Polna bei Janowitz am Ostabhange des
Zabornaer Berges, femer S von Pfibislau bei der Wiesen-
muhle beobachten.

Im nordlicheren Gebiete des Hochlandes, und zwar im
westlicheren Theile desselben, sind ausgezeichnete Horn-
blendegesteine in ziemlicher Verbreitung anzutreffen. Sie

vvechsellagern hier nach v. Andrian mit dem „rothen", als

auch, und das besonders, mit dem „grauen" Gneisse in drei

grossen Partien, namlich im Suden von Solopisk (B. G.

Kaufim), bei Zbraslawitz und bei Rataj.

Was zunachst die erstgenannte Partie zwischen Solo-

pisk und Miletin anbelangt, so ist sie zwar raumlich die ge-

ringste, jedoch ihrem Oberflachencharakter nach ausgezeich-

net, da sie zwei auffallend geformte Bergkuppen umfasst
Die Zbraslawitzer Partie weist nach v. Andrian ziem-

lich unregelmassige Begrenzungscontouren auf. Die Hom-
blendeschiefer verbreiten sich hier in fast ostwestlicher

Richtung sOdlich von Cestin zwischen Kne2, Cenowitz, Hod-
kov gegen Zbraslawitz und weiter mit nur geringer Unter-

brechung durch Gneissinseln bis Slechtin und BohdaneC (bei

LedeC), von wo sie sich in sfldwestlicher Richtung abzwei-

gen und einen bis in das Sazawathal bei Zru6 reichenden

Streifen bilden.

Die dritte Partie verbreitet sich in der weiteren Um-
gebung von Rataj. Die nordfistliche Grenze verlauft sudlich

von Thalenberg (Talmberk) und Podwek gegen Sudost, die

sudwestliche Grenze Qber Belokozel, Cefenitz, Drahnowitz
gegen Sternberg zu. Im Sazawathale von Sternberg gegen
Norden sind die schonsten Aufschlusse dieser Hornblende-
schieferpartie vorhanden. Im Osten, bei Zbyzub und Koblasko
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(2i von Katzow) ist die Grenze eine verworrene und in den
vielen engen Querthalern der Sazawa haufig unterbrochene.

Nicht nur hier, sondern uberall ist die Lagerung der

amphibolitischen Schiefer mit dem Gneisse durchaus concor-

dant, wie ja uberhaupt die Umschreibung der angefuhrten

drei Partien nur im AUgemeinen Geltung hat, da sehr haufig

Gneissschichten den Hornblendeschiefern eingelagert sind

und sie unterbrechen, wie z. B. bei Kotoucov, bei Radvan-
citz S von Zbraslawitz und anderwarts. Der Gesteinsbeschaf-

fenheit nach lassen sich in den beiden erstgenannten Partien,

nach v. Andrun, zwei Abarten der Hornblendeschiefer un-

terscheiden: Die eine ist deutlich schieferig undbildet dunne

Fig. 23. Hornblendetohlafcrfalaen Im Saumthalefbel Sternberg.

Haoh elner Aafnahme von Ed, Htrold.

Schichten von abwechselnd heller und dunkelgriiner Farb-
ung. Sie enthalt reichlich Zwischenlagen von milchweissera

Quarze und chloritische Partien, wie z. B. im Ostrower Thale.

Sie ist sehr zerkluftet und so zersetzt, dass es kaum mfig-

lich ist ein grosseres Stuck davon abzuschlagen. — Die

zweite Varietal ist von massigem Aussehen. In ihr wechseln
Lagen von dunkelgriiner, nadelfOrmig ausgebildeter Horn-
blende mit feinen Lamellen von hellera, grunem bis weissem
Quarze, dem etwas Feldspath beigemengt zu sein pflegt.

Belege hiezu bietet namentlich die Umgebung von Miletin.

Das Gestein wird von vielen Querkluften, welche mit einer

hellgrunen, chloritahnlichen Masse ausgefullt sind, durchzogen.

In der Ratajer Partie sind die Gesteine nicht so deut-

lich geschieden. Es kommen hier haufig Mittelstufen zwischen
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Gneiss und Hornblendeschiefer vor, welche zumeist einen

scharf hervortretenden Glimmergehalt besitzen und auch viel

Quarz enthalten, jedoch nicht wohl als Gneiss angesprochen
werden konnen, da Amphibolkrystalle doch sebx uberwiegend
sind. Ausserdem wechsellagern diese Schichten oft mit sol-

chen, die beinahe nur aus Hornblende bestehen.

Die ubrigen Vorkommnisse von Hornblendeschiefern

ausserhalb der drei genannten, mehr zusammenhangenden
Partien sind unbedeutend. Freiherr v. Andrian fuhrt die

Vorkommen bei Nesper (Wlaschim SW), dann zwischen

Postupitz und Domaschin (bei Wlaschim) an den Gehangen
des Postupitzer Baches und SO von Diwischau an. Ferner

erscheint ein Hornblendeschieferstrich bei Ostrow (zwischen

Lounowitz und Wlaschim) und im nGrdlicheren Gneissgebiete

eine kleine Partie SW von Goltsch Jenikau bei Cejkowitz,

sowe je eine Partie S und N von Roth Janowitz, bei den
Ortschaften Bludov und Opatowitz.

Das rechte Ufer der Sazawa zeigt von Sternberg in

dem vielfach gewundenen Thale aufwarts in den grossartigen

Aufschlussen viele Einlagerangen von Quarziten und Horn-
blendeschiefern. Nebenbei sei hier auch bemerkt, dass nach
v. Andrian am Nordabhange des Weselka-Berges (Wlaschim
NW) machtige Einlagerangen von dichtem Quarze vor-

kommen.
Im nordostlichsten Grenzgebiete des bohmisch-mahri-

schen Hochlandes bilden Hornblendeschiefer S von 2leb eine

zusammenhangende Masse bis gegen Mladotitz. Wechsel-
lagerungen von Gneiss mit Amphibolschiefern sind in der
Umgebung von Caslau haufig und am Rambousek, sowie in

den Steinbruchen 5 von Mocowitz (W von Gaslau) gut zu
beobachten. S von Caslau sind die Amphibolgcstcine zu-

meist dicht und enthalten oft in Streifen eine hellgraue

Kalkmasse und derben Granat, auch Quarz ausgeschicden.

Kalkspath erscheint auch am Rambousek - Hugel (SO von
Caslau) haufig in Alternation mit Hornblendelagen, doch
bildet er nirgends bedeutendere Massen.

In Form von Lagern oder StGcken kommt Amphibolit
z. B. am Fiolnikberge bei Hammerstadt, bei Polidan und
Maleschau in der Kuttenberger, bei Radbof und am Frie-

drichhugel (Bedfichov) bei Kfechof in der Koliner Gegend
und anderwarts mehr untergeordnet jedoch haufig vor.

Den Amphibolit von dem zuletzt genannten Fundorte hat
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E. Scuiffneb untersucht*) und ibn aus gelbgrunem Amphi-
bol mit beigemengtem Plagioklas, Orthoklas, Epidot, Apatit
und Titaneisen zusammengesetzt gefunden.

Von besondcrer Wichtigkeit und vorztiglichster prakti-

scher Bedeutung sind die im Bcreiche des bohmisch-mah-
rischen Hochlandes sehr reichlich auftretenden Kalkstein-
iager, die sich zumeist an den Hornblendeschiefer an-
schliessen.

Von den sammtlichen kornigen Kalksteinen des sudlichen

Theiles des bohmisch-mahrischen Hochlandes, einscbiiesslich

die Erstreckung ndrdlich von der Otava, gilt im Allgemeinen
folgendes: Sie pflegen zumeist dem Gneisse ganz gleich-

niassig eingelagert, und durch Wechsellagerungen, oder noch
mehr dadurch, dass der Gneiss durch Aufnahme von Kalk-
spathkornern uud Lagen gewissermassen ganz allmalig in

Kalkstein ubergeht, mit ihm untrennbar verknupft zu sein.

Die Lager von sehr verschiedener Machtigkeit zeigen

an der Oberflache oft eine elliptische Begrenzung, ohne in

der Regel auffallend zu Tage zu treten. Nur stellenweise

setzen sie ganze Berge zusammen, die dann allerdings durch
ihre scharfen Formen und steilen Abfalle von den abgerun-
deten Gneisshugeln sehr wohl zu unterscheiden sind und
aoeh durch ihre oft auffallende Vegetationsarmuth kenntlich

werden.

Die Schichtung des Kalkes ist zumeist eine ganz deut-

liche, zumal gegen das Hangende und Liegende zu, wogegen
die machtigeren Lagen der Mitte massiger erscheinen und
durch haufige transversale Zerkluftung das Erkennen der

wahren Schichtung erschweren. Der Gneiss in der Kalknahe
ist oft auffallend glimmerreich. Auch Quarz und Amphibol
machen sich hier haufig sehr bemerkbar.

Die Beschaffenheit der Kalksteine ist eine wechselnde
von sehr grobkornigen bis zu dichten Abarten. Mittelkfirnige

krystallinische Varietaten sind die haufigsten. Vom prakti-

scben Standpunkte aus ist zu beachtcn, dass die zu Tage
gehenden Schichten in vielen Lagern bcdeutend grobkorniger

sind als die tieferen Lagen, die allmalig an Dichtc zuzuneh-

men pflegen, womit zugleich ihr technischer Werth und ihre

Ausgiebigkeit wachst. Hie und da kommen auch Kalksteine

') Zpravy spolku geolog. v Praze, 1885, pag. 94.
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Tor, die durch ihre Feinkflrnigkeit und blendend weisse
Farbe an carrarischen Marmor erinnem.

Weisse und lichte Farben sind jedoch viel mehr den
grobkornigen als den dichten Varietaten eigen. Diese pflegen
eine dunklere graue Farbung zu besitzen. Verschiedenartig

gezeichnete, fleckige, wolkige, gestreifte, marmoratige Ab-
arten sind selten.

Dolomitische Kalksteine kommen haufig vor. Von den
accessorischen Gemengtheilen sind die gewdhnlichsten Glim-
mer, Quarz und Feldspath, also die Bestandtheile des urn-
gebenden Gesteines, die sich auch vorwaltend nahe der
Gneissgrenze einfinden. Weniger haufig erscheint Graphit
eingesprengt, oder in Bandern angehauft. Auch Amphibol
bildet im Kalksteine Nester und Knoten, die aus dem ver-
witterten Kalksteine deutlich hervortreten. Talk und Steatit

kommt in Schuppen selten eingestreut vor. Pyrit findet man
in den dichten Abarten haufig eingesprengt.

Der sudlichste Zipfel Bohmens ist an Lagern von kOr-
nigem Kalke verhaltnissmassig sehr arm. SGdlich von Bud-
weis, unweit von Porifii und Stein-Kirchen, beginnt eine
schmale Zone mit sparlichen Kalklagen und verlauft gegen
Krumau. Haufig ist der Kalkstein unrein und von den Be-
standtheilen des Nebengesteines, zumal Quarz, ganz durch-
drungen, so dass sich oft kaum einzelne Lagen zum Kalk-
brennen eignen. Eifrig werden nur die Brflche betrieben,
welche mit Kalk die weitere Umgebung zu versorgen haben,
und isolirt stehend, auf weite Strecken Absatz finden, wie
z. B. seinerzeit und auch jetzt noch die Bruche bei Kole-
netz von Lomnitz, bei Purkratitz NW von Pisek u. a.

Von den ehemals ergiebigen Kalksjteinbruchen bei Lustenek
nachst Rudolfstadt, so wie bei Dubiken, Straps und Brod
bestehen heute kaum Reste.

Zwischen Pisek und Horazdiowitz, sowie weiter bis

Rabi und Hradek bei Schuttenhofen, nfirdlich vom Otava-
flusse ist das bdhmisch-mahrische Hochland ziemlich reich

an kdrnigen Kalksteinen.

Sie sind hier, nach v. Zephaeowich, zwischen Strako-
nitz und Drauzetitz aufgeschlossen ; bilden Aveiter einen Zug
im Tisovnik-Walde, Qber Drauzetitz bis zum Teiche ostjich

vom genannten Orte ; treten ferner bei Hradec, Hubenov, Cer-
nikov, Klein Turna und Brloh ; sowie weiter zwischen Klein
Turna und Radomyschl, zwischen Radomyschl und Rovna,
zwischen Rovna und Repitz und nordlich von Slanik an der
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Strasse nach Stekna auf. Bei HoraSdiowitz erschemen sie

gleich oberhalb der Stadt am Lorettoberge und an der
Strasse nach Hostitz unweit der Jaworova Muhle. Bei Rabi,
welches mit seiner imposanten Ruine selbst auf Kalkstein

stefat, lasst sieh ein Zug von der St Johann Nep.-Kapelle
fiber den Allerheiligenberg, sowie den Cepiteer und Dobfiner
Berg bis Dobfin verfolgen, ferner eine Partie zwischen Do-
bfin und Budetitz an der Strasse unweit von der Dobfiner
Muhle; zwischen Tedrazitz und Lhota; bei Lhota selbst und
anderwarts.

Im Kalksteinbruche bei Hradec NW von Strakonitz

am Teiche konnte v. Zepharowich folgende Verhaltnisse

etmitteln. Kalkstein befand sich hier

in Wechsellagerung mit schmalen
Schichten von Gneiss und einem
weissen, feldspath-(Orthoklas)armen,

an dodekaedrischem Granate reichen

Granulite. In die Schichtfugen waren
einige schmale Gange eines glimmer-
freien, grobkOrnigen Turmalingrani-
tes eingedrungen, die erst in den ho-
heren Partien die Kalkschichten quer
durchsetzten und einen Kalkstein-

block von dem ubrigen Kalke ganz
lostrennten. Die Abbildung Fig. 24.

veranschaulicht diese Verhaltnisse.

In einem Steinbruche N von Slanik (NO von Strako-

nitz an der Strasse nach Kbelnitz, an der Mundung des

Weges von Prestowitz) fand v. Zepharowich in regelmas-

siger Schichtung bei einem nordKchen Streichen (St. 1—2)
nnd nordwestUchem Fallen von 35° von oben nach unten
folgende Schichtenreihe vor: 1. Dammerde. 2. Gneiss und
Kalkstein wechsellagemd. 3. Dunnschieferigen Gneiss mit
dunklem Glimmer etwa 20—30 cm machtig. 4. Sehr kalk-

haltigen zersetzten Gneiss (sog. Erdfluss und Kalkbluthe) 15
bis 35 ci». 5. Kalkstein in drei Abtheilungen ; die oberste

sehr dunnschichtig, grobkrystallinisch kOrnig oder spathig,

grauweiss oder uberhaupt lichtfarbig; die mittlere feinkor-

nig, blaulichweiss , je tiefer desto dichter werdend und
so allmalig in die dritte, aus sehr dichtem, dunkelgrauem
Kalksteine mit muscheligem Bruche und wenig fein einge-

sprengtem Pyrit bestehende Abtheilung Obergehend. Diese

Fig. 24. Partie ant einem Kalk-
•telnbracbe bei Hradec.

Xaeb v. ZepTiarowieh.

1. Kalkstein. J. Qneln. 3. Gra-
nnlit. 4. TnrmaUngraolt.
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gauze 5. Schichtenlage besass eine Machtigkeit von uber 20
Klafter. 6. Folgte wieder zersetzter Gneiss wie in 4.

In einem der Kalksteinbruche bei Brloh, NO von Stra-

konitz, wo Kalkstein in zwei kahlen Hugeln ansteht, fand
v. Zepharowich die nach St. 6—7 streichenden, nordnord-
westlich einfallenden Schichten von einem fast senkrecht

stehenden nach St. 3 streichenden, turmalinreichen Granit-

gange durchdrungen. Im Liegenden des Kalklagers stand
fester an Kalkspathkdrnern reieher Gneiss an, der quer von
einem gabelformig verzweigten Kalkspathgange — einem
Lateral-Secretionsgange — durchsetzt wurde.

Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich anch in an-

deren Kalksteinlagern, weshalb ihrer hier Erwahnung geschah.

In der weiteren Umgebung von Tabor concentriren

sich die Vorkommnisse von kornigen Kalksteinen nach D.
Stur gleichsam in der Gegend ostlich von Gheynov. Von
dieser Ortschaft gegen Kladrub zu bildet die ganze Gegend
ein an Feldspath armer, dafur an weissem Glimmer reieher

Gneiss. Diese Gegend ist reich an Kalksteinbruchen, die

ostwarts bis nahe an LejCkov heranreichen, im Westen da-
gegen eine ununterbrochene Reihe Qber den Hofitzer Bach
hinaus bis zum Gheynover Bache bilden. Alle machen zu-

sammen einen Zug aus, der auf dem sudlichen Abhange
der Pacova hora sehr regelmassig von 0st nach West streicht.

In den sudlicheren und zugleich tiefsten Briichen werden
nach Stur bis gegen 8 Meter machtige Kalklinsen bearbeitet,

die im Gneisse eingeschlossen Iiegen und sich nach kurzem
Laufe von Osten nach Westen langsam auskeilen. In den
n6rdlicheren und zugleich in die Mittellage des Kalkzuges
vorgeschobenen Steinbruchen sind die Kalklinsen kaum 2 m
machtig und das umgebende Gestein ist kein reiner Glim-
mergneiss mehr, sondern enthalt dunne Homblendeeinlagen
und auch stellenweise quarzitische Schichten. In den ober-
sten Kalkbruchen endlich betragt die Machtigkeit der Linsen
kaum 1 m und je weiter in's Hangende urn so haufiger

wechsellagern immer dunnere Kalkschichten mit Hornblende-
schiefern und Quarzitlagen. Zu oberst hOren die Kalkeinla-

gerungen ganz auf und Quarzitschiefer werden herrschend.
Sie erreichen nach Stur eine Machtigkeit von. etwa 20 m,
worauf im Hangendsten der Kalkformation Hornblende-
schiefer folgt, der uber 15 m machtig ist und die Grathe
der Pacova hora bildet. Im Norden des Hornblendeschiefers

tritt nach Stur abermals Gneiss mit weissem Glimmer auf.
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Aus dieser Reihenfolge ist eraichtlieh, dass das grosse Kirik-

steinlager bei Ober-HoHtz and Lejckov, NO von Cheynov
aus vielen kleinen Linsen besteht, deren mehrere zusatnmen
mit Hornblende- und Quarzitschiefer die Machtigkeit des
Lagers ausmachen. Die Machtigkeit der Kalklinsen nimmt
vom Liegenden gegen das Hangende ab und in der Streich-

ungsrichtung des Lagers keilen sie oftmals aus, um immer
wieder anzuschwellen und neuerdings zum Vorscheine zu
kommen. Schon aus diesera Umstande ist der unregelmassige

Betrieb der Steinbruche erklarlich.

Bei Lejckov werden die Kalksteinlager von Hornblende-
schiefer abgeschnitten, der sich gegen Osten im Gneisse

allmalig veriiert. Im Westen bildet der Cheynover Bach
die Grenze des Kalklagers wogegen der Hornblendeschiefer

wetter bis an den Maschowitzer Bach fortstreicht. Bei Wel-
mowitz kommt hier wieder ein Kalksteinlager zum Vor-
scheine, welches die Fortsetzung des Cheynover Zuges zu

sein scheint, der dann im Ganzen nahezu eine halbe Meile

laag sein warde. Der kfirnige Kalk liegt hier tief unter dem
Schotter des Thales, hat ein regelmassiges ostwestliches

Streichen und eben solches Einfallen unter 45° nach Norden.

Der Kalkstein dieses Zuges ist vorwaltend feinkdrnig,

fast dicht, zum grossten Theile, namentlich zwischen dem
Hofitzer nnd Cheynover Bache, schfln weiss, doch auch
gelblich, blauhch (vorzugsweise die sehr grobkornigen Schich-

ten)nnd grunlichVnach STUB durch Serpentinbeimengungen).

Dieser grtknliche Kalkstein ist" bedeutend harter als die ubri-

gen Abarten und wird daher vorwaltend zur Wegbeschot-
terong verwendet.

Mit dem Kalksteine wechsellagert regelmassig Dolomit

und dolomitischer Kalk von grOsserer Harte und Dichte und
ziemlich gleichmassig gelblich grauer Farbe. Er findet sich

namentlich in den tieferen Lagen ein und darf allenfalls als

Dmwandlungsprodukt des ursprfinglichen Kalksteines gedeu-

tet werden. Einzelne Schichtflachen sind reich an Dendriten.

In der Kalkmasse der Pacova hora ist durch Aus-
waschungen eine grosse unterirdische Hohle entstanden, die

im J. 1863 entdeckt und von A. Frt6 und J. KBEJ& unter-

sncht wurde,*) wobei einzelne ihrer Theile und die verschie-

denen Felsbildungen mit passenden Namen belegt wurden,
als „Teufelsstiegen", „Backofen", „Purkyne's Auge" (eine

*) 2iva, 1863, pag.

Digitized byGoogle



94 I- Archaeisehe Gruppe. — Urgneiss- und Urachiefersystem.

runde, von weissem Kalke umgebene Amphibolitplatte), „St.

Adalbert* und St. Veit-Kapelle" usw. Zwei Gauge waren
60—70 m lang.

In den Kalkwerken der Pacova hora*) werden jahr-

lich mehr als 100.000 Centner Kalk gebrannt und etwa 160
Arbeiter beschaftigt.

Sudlich von diesem Zuge erscheint ein zweiter Kalk-
steinzug, der dstlich von Cheynov in Begleitung von Hom-
blendeschiefern beginnend, 8 bei Hroby besser sich ent-

wickelt, langs des Hroby-Baches bis Oudol sich hinzieht

und auch wetter ostwarts bei Wiezna und Hoch Lhota zum
Vorscheine konunt. Doch ist dieser Zug viel haufiger unter-

brochen als der Cheynover, und sind auch seine Kalklinsen

weniger machtig, sowie der Kalkstein selbst viel unreiner
als im Cheynover Lager.

Im Norden vom Teiche bei Hroby erscheinen im Lie-

genden des Kalklagers Hornblendegesteine, also nicht Gneiss
wie bei Lejckov. NO von Hroby zwischen LaSan und Neu-
hof scheint die Fortsetzung des Lagers zu sein. Die Kalk-
linsen sind bier weniger machtig, die Quarzschiefer vorherr-

schend. Auch in der weiteren Erstreckung gegen Oudol
machen sich Quarz- und Hornblendeschiefer-Einlagen sehr
bemerkbar. Hier wird ubrigens das Lager auch im Hangen-
den von Hornblendeschiefern begleitet, die nordlich vom
Lager hoch auf dem rechten Ufer des Thales wieder er-

scheinen. Auf der entgegengesetzten Seite des Thales mag
ihnen ein Lager von einer Art Mittelgestein zwischen Am-
phibolit und Serpentin entsprechen, in dessen Liegendem
Quarzite und schwarze kieselige Schiefer erscheinen. Das
nordliche Fallen dieser Gesteine ist nach Stub ein steileres

(50—60°) als jenes des Kalklagers (45°). Unter ahnlichen
Verhaltnissen erscheint eine Fortsetzung des Kalkzuges bei
Wiezna und noch ostlicher bei Hoch Lhota.

Der Kalkstein dieses sudlicheren der beiden Cheynover
Zuge ist vorwaltend mittelkdrnig und wird z. B. bei Hroby
von weissem strahligem Tremolit durchzogen. Bemerkens-
werth ist, dass bald in seinem Liegenden, bald im Hangen-
den graphitischer Gneiss auftritt, der dort, wo die Kalklinsen
auskeilen, im Gegentheil zur machtigsten Entwickelung zu

*) Zwischen denselben und Tafjor unterhiilt eine Strassenloko-
motive des Fursten Schwarzenberg die Verbindung.
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gelangen pflegt, so dass durch ifan die einzelnen Theile des
Kalkzuges ziemlich deutlich verbunden werden.

Im Westen von diesen beiden Zugen kommen einige

Kalksteininseln vor, die vielleicht- als deren Fortsetzung ge-

deutet werden durfen. Z. B. tritt Kalkstein zwischen Tabor
und Alttabor an der Luschniz auf, ebenso von Stahletz

und zwar bier bei der Suchomel-Muhle feinkdrniger dolomi-
tischer Kalkstein; ferner bei Voltyn NW von der Strasse.

Oestlicb von Unter Kralowitz bei ZibHdowitz ist im
Niveau der Zelivka ein Kalksteinlager aufgeschlossen, dessen
korniger Kalk nach Stub viel Pyrit eingesprengt und Peg-
matit in nesterformigen Massen eingelagert enthalt.

Femer wurden Kalksteinvorkonunnisse bei Radmeritz
(nahe Jankau), Kamberg, NW und SO bei Noskov und
Leschtin NW von Jung Wozitz im Gneissgebiete nach-
gewiesen.

Besonderes Interesse jedocb erregen die Kalksteinvor-

kommen im Gebiete des phyllitartigen, quarzitreichen Gneisses

zwischen Wottitz, Prcitz und Borotin, deren Verhaltnisse D.

Stub sehr eingehend-studirt und in gewohnt mustergiltiger

Weise beschrieben hat.

In diesem Gebiete erscheint der Kalkstein im Allge-

meinen als Begleiter der Quarzite und graphitischen Schiefer,

was indessen nicht gleiches Interesse erregt als die Pegma-
titgange, Nester und putzenformigen Massen, welche sowohl
den Kalk, als auch das umgebende Gestein in der Regel zu
durchdringen pflegen.

Die gegenseitigen Verhaltnisse beider wurden in eini-

gen Kalksteinbruchen untersucht, deren ein Beispiel, betref-

fend den Kalksteinbruch W von dem alten Schlosse SO von
Borotin, im engsten Anschlusse an D. Stub's Erlauterung

und auf Grundlage seiner Aufnahme des Steinbruches, ge-

aauer beschrieben werden soil.

„In der Mitte der Abbildung (Fig. 25.) sieht man bei y
das fiide einer bedeutenden Kalklinse k und k2. Die aus-

sersten obersten und untersten Lagen sind deutlich geschich-

tet, in den mittleren Schichten ist der Glimmer in der Kalk-

masse so zerstreut, dass diese ungeschichtet erscheint, und
nur noch einige Klufte auf eine Plattung hindeuten. Dieses

Stuck einer Kalklinse lagert auf phyllitartigem Gesteine p,
unter welchem abermals ein machtiges Kalklager k, k, k

folgt, in das sich von rechts eine Schichte des phyllitartigen
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Gneisses einschiebt. Diese Schichten streichen alle nach St.

3—4 unter 25—30 Grad.

Dieser ganze Schichtencomplex ist Hnk9 von einer ho-
rizontalen machtigen Pegmatitplatte g, g nach oben abge-
schnitten. Die Fortsetzung der Kalklinse y nach rechts ist

ebenfaHs abgeschnitten durch einen nach abwfirts gerichteten

senkrechten Keil r, r, der eine Fortsetzung des Pegmatites

der Platte bildet und sich als eine Kluftausfullnng darstellt

Erst rechts von der Kluft r wird etwas mehr im Hinter-

Fig. ii. P«rti« *at ein«m Kalkitdnbraebe nnwait Tom Sohlotu Borotta.

OriglnaUafnabma too D. Star (1BS8).

k KSrnlger Kilk. *, Denalbe oboe Fanllelatrnctur. p Pbyllltart. Onalai. g Fegmatlt.
• Sehott.

grunde die Fortsetzuug der Kalklinse y bemerkbar ; doch ist

hier die Reihenfolge der Schichten nicht mehr dieselbe, in.-

dem hier schon zwischen die Kalkschichten der Pegmatit
eingedrungen ist und daruber, weiter oben an der Wand,
ebenfalls ein Stuck einer Kalkschicht im Pegmatite einge-
schlossen ist."

Dieser Aufschluss, den D. Stuk im Borotiner Stein-
bruche vor 30 Jahren abzeichnete, darf hier mit Recht als

Bcispiel des Verbandes genannter Gesteinsarten um so eher
angefuhrt werden, als ahnliche AufschlQsse dieselben gegen-
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seitigen Verhaltnisse auch heute zu beobachten Gelegenheit
bieten. Dasselbe gilt von dem petrographischen Verhalten
der Gesteine.

Dort, wo sie mit einander nicht in Beruhrung standen,
war der Kalkstein mittelkornig, durch lagenweise beigemeng-
ten Glimmer bald mehr, bald weniger schiefrig, weiss oder
grunlichweiss , durch graphitische Beimengungen grau ge-

streift. Der phyllitartige Gneiss war im Ganzen normal,
hochstens stellenweise durch Beimengungen von Hornblende
etwas fester, und der zumeist grobkornige Pegmatit erschien

manchmal als Schriftgranit ausgebildet. Sein Orthoklas bil-

dete bis 5 em grosse, oft Korner oder Streifen von Quarz
einschliessende, einfache Krystalle von gewdhnlich gelblich-

weisser Farbe. Der Quarz war grau, Glimmer sparlich vor-

handen oder fehlte ganz.

Bei gegenseitiger Beruhrung veranderte sich diese Be-
«chaffenheit der Gesteine auffallend. D. Stur fand den Kalk
im Contacte mit Pegmatit gewShnlich grobkomiger, beinahe.

ohne eine Spur von Schichtung, nach verschiedenen Richt-

ungen zerkluftet, wobei die Klufte haufig mit Talk ausge-

fflllt waren. Die Grenze des Kalksteines gegen den Pegmatit
(namentlich an der Kluft r in Fig. 25.) wurde stets durch
Talk angedeutet gefunden, der in einer mehr weniger dun-
nen Lage die beiden Gesteine trennte. Auch der Pegmatit
blieb in Beruhrung mit Kalk nicht unverandert. Sein Feld-

spath war entweder ganz weiss oder blaulich gestreift; der
Quarz gewGhnlich seltener, und der Glimmer, falls er nicht

ganz fehlte, war sehr sparsam in schwarz-grunen gestreckten

und verschiedenartig gewundenen kleinen Blattchen der Ge-
steinsmasse eingestreut.

Die Contacterscheinungen zwischen dem phyllitartigen

Gneisse und dem Pegmatite fand D. Stur je nach der Art

der gegenseitigen Beruhrung verschieden. Dort, wo der Peg-
matit die phyllitartigen Schichten kreuzte, wie z. B. auf

Gangen, war er viel reicher an (schwarzlich grunem) Glim-
mer, wahrend das phyllitartige Schiefergestein durch Zu-
nahme des Feldspathes das Aussehen eines normalen Gneisses

bekam, und zwar, wie D. Stur ausdrucklich hervorhebt, da-

durch, dass vom Gange aus zwischen die Schichten des phyl-

litartigen Gesteines Feldspath eingedrungen zu sein schien.*)

*) Diesbez&gliche Beobachtungen konnten bei y auf Fig. 25. ge-
macht werden. Hier war namlich von der oberen Pegmatitdecke in die

fatter, Oeolofie Ton BShaien '
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Ganz andere Contacterscheinungeri ermittelte D. Stur
an solchen Stellen, wo der Pegmatit in paralleler Verbind-

ung mit den Schichten des Phyllitgneisses angetroffen wurde.
In diesem Falle war es nach D. Stue'8 Deutung dem Feld-

spathe kaum in geringer Menge gelungen, durch die para-
lellen Lagen des Glimmers tiefer in die Gesteinsmasse ein-

zudringen. Auffallend war jedoch die Eigenthumlichkeit, dass
an alien Gontactstellen sowohl im Pegmatite als auch im
Phyllitgneisse der Glimmer (Phlogopit?) in 0*4—1 cm breiten

und 6

—

9 cm langen Platten ausgeschieden erschien, wobei
die Lage der Platten entweder ganz parallel mit den Glim-
merlagen im phyllitartigen Gneisse war, oder doch von den-
selben wenig abwich.*)

Von Interesse ist die weitere Beobachtung D. Stur'S,
dass in den Talklagen, welche den Kalk, wie obeti ervvahnt,

stets vom Pegmatite trennen, dort, wo sie etwas machtiger
sind, hauflg Quarzkrystalle ausgeschieden vorkommen und
zwar entweder in bloss einseitiger Ausbildung der Flachen,

manchmal in Drusen, oder auch an beiden Enden vollkom-
men schdn entwickelt.**)

Ausser den drei angefuhrten und in ihrem gegensei-

tigen Verhaltnisse geschilderten Gesteinen kommen im Be-
reiche des Ealksteinlagers bei Borotin auch noch Horn-
blendegesteine vor, die entweder mit dem Gneisse oder dem
Ealke wechsellagern, und ebenso wie diese von Pegmatit-
gangen oft genug durchdrungen werden.

Aehnliche Verhaltnisse wie die beschriebenen beobach-
tete D. Stub auch an anderen Vorkommen, so z. B. im

phyllitartigen Gneissschichten . Pegmatit eingedrungen. Dieser erschien

ieinkOrnig, normalem Granite ahnlich, doch mit schwarz-grunem Glim-
mer, der von der Beruhrungsstelle nach rechts und links allmalig zu-
nahm, bis sich Gneiss entwickelte, der je weiter von y entfernt desto

mehr zum ursprunglichen Aussehen des phyllitartigen krystallinischen

Scliiefers zurUckkehrte.
*) Diese Erscheinungen liessen sich im Borotiner Steinbruche Fig.

25. nur bei z beobachten, wo ein Stuck Gneiss rundum von Pegmatit
eingeschlossen wurde.

**) In Fig. 26. am unteren Ende der Kluft r erweiterte sich die

Trennungsmasse (Talk und Kaolin) ziemlich bedeutend und hier —
bei x — wiederholten sich concentrische Lagen von Quarzkrystallen, so

dass sich eine Druse aushildete, die in ihrer Mitte eine grOssere Masse
von Kaolin eingeschlossen enQiielt, in welcher sich nebst dannen kloi-

nen Kalkblattchen bis 5, ja einzelne uber 10c«» lange, beiderseits aus-

gebildete, doch zumeist parallel verwachsene Quarzkrystalle in grosser

Menge eingewachsen befanden.
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Kalksteinbruche am Polen-Berge bei Wottitz, femer von
Wottitz, wo weisser dolomKischer Kalk nach St. 7 streicht

und gegen Norden einfallt; am Berge „na vapence" von
Pr&tz, wo der kornige Kalk ein Streichen nach St. 9—10 und
sudwestliches Fallen erkennen lasst ; bei Bozetin und Wcela-
kova Lbota zwischen Prcitz und Borotin; bei Bejschov SW
Ton Borotin und bei Zibfidowitz (0 von Unt. Kralowitz).

bn dstlicheren Verbreitungsgebiete des bdhmisch-mah-
rischen Hochlandes, namlich in der weiteren Umgebung von
Deutsch Brod, Pfibislau etc., sind Kalklager von grOsserer
Bedeutung nicht bekannt. Wohl tritt in der Nahe von LedeC
krystallinischer Kalk in zwei Lagern auf, von welchen das
umfangreichere (westliche) eine Machtigkeit von cca 200 m
hat, quer fiber das Sazawathal streicht und im Norden nahe
beim Dorfe Hradetz auszukeilen scheint. Der Kalk ist durch
mehrere Zwischenmittel eines quarzigen Gneisses unterbro-
chen und eignet sich nur zum geringsten Theile zu techni-

schen Zwecken.
Das zweite Lager streicht S von LedeC in einem Zuge,

der jedoch wieder von zahlreichen Gangen eines turmalin-

fuhrenden Granites durchdrungen ist. Ferner tritt ein Kalk-
steinzug bei Zahradka auf.

Die nOrdlichste Erstreckung des bohmisch-mahrischen
Hochlandes, zwischen dem mittelbdhmischen Granitgebirge

im Westen und dem Eisengebirge im Osten, ist ziemlich
reich an Kalklagern, welche hier ebenfalls wie in den sud-
Hcheren Gebirgstheilen in der Regel an Hornblendeschiefer
gebunden sind.

Im Suden treten im Bereiche des grobkdmigen „grauen
Gneisses" Lager auf: SO von Wlaschim beim Skalkauer
Meierhofe von bedeutender Machtigkeit; NO von Wlaschim
am Nordabhange des Kladruber Berges; endlich bei Stepa-
nov (0 von Wlaschim), wo die Machtigkeit 1—2 m betragt

und sich dem Streichen nach wohl eine V4 Stunde weit

gegen die Stadt erstreckt. Der Kalk ist schwarzlich, mit
weissen Windungen, die in einander eingreifen. Auch hier

ist mit dem Kalksteinlager Pegmatit und Hornblendegestein
verbunden.

bn engen Thale, welches sich von Sternberg gegen
den Meierhof Prak hinzieht, stehen an der Sohle des Baches
sehr dunnschieferige Gneisse an, weiter aufwarts machtige
Blficke eines Pegmatitgranites, ferner in der Mitte der Ab-

7*
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hange ausgezeichnete Hornblendegesteine, endlich auf den
Kuppen krystallinischer Kalk. Das Ganze streicht nach St. 6
bis 8 und hat nordliches Verflachen.

Am rechten Sazawaufer von Sternberg stroraabwarts

vermag man folgende Gesteinsreihe zu beobachten: Auf
Granit folgt Hornblendeschiefer, hierauf machtige Lager von
schneeweissem Kalke, der sehr dunn geschichtet ist (1—2,

5 cm) und ein sanftes Verflachen von 16— 20 Grad aufweist,

weiter abermals Hornblendeschiefer mit vielen Quarzlinsen
und endlich dunnschieferiger sehr glimmerreicher Gneiss.

Nordlich von bier wechsellagert der Kalkstein haufig mit
Homblendegestein, bis dieses endlich die Oberhand gewinnt
und allein herrschend wird.

Weiter stromabwarts kommt Kalk zwischen Malowid
und Rataj vbr.

Bei Katzow (0) tritt in dunnschieferigem Gneisse mit
nur untergeordneten Hornblendeeinlagerungen ein Kalkstein-

lager auf, dessen Liegendes von Granitgangen durchsetzt zu
sein scheint. Es werden von v. Andrian drei Punkte der
nachsten Umgebung von Eatzow bezeichnet, die diesem
Kalksteinzuge angehoren durften. Zunachst am Klenkaberge
(SO von Katzow) treten zwei parallele Lagen mit einer

Machtigkeit von 10 m nicht weit von einander auf, die in

dstlicher Richtung anschwellen und sich einander sehr na-
hern, aber leider an der Qualitat des Kalkes eine Vermin-
derung erleiden. Die zuerst angebrochenen Partien waren
mittelkOrniger Kalkstein von vorzuglicher Reinheit. Die wei-

teren Lagen sind schon weniger rein und ausgiebig, indem
die Schichten verschiedene Beimischungen enthalten. Von
accessorischen Bestandtheilen ist Gran at bemerkenswerth,
der nach v. Andrian auf Kluften in Krystallen so wie in

einzelnen Knollen vorkommt.—X von Katzow ist ein Lager
entwickelt, dessen Kalkstein jedoch von geringer Qualitat

ist. Bei Zliv, S von Katzow wurde ein sehr reiner, 5 m
machtiger Kalkknauer abgebaut, der jedoch leider nur einige

Meter in die Tiefe gieng und dort alsbald dem Streichen

nach auskeilte.

Im ostlichen, an das Eisengebirge angrenzenden Striche

des bOhmisch-mahrischen Hochlandes sind krystallinische

Kalksteine in machtigeren Lagern nicht bekannt. Anzufuhren
waren nur einige kleine Kalkeinschaltungen im Gneisse der

Umgebungen von Kuttenberg, denen jedoch im Vergleiche
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xu den dort ebenfalls entwickelten Kalken der Korytzaner
Kreideschichten nur geringe praktische Bedeutung zukommt.

Ein nicht zu unterschatzendes Glied der Gesteinsreihe,

welche das bohm.-mahr. Hochland aufbaut, ist Serpentin,
der namentlich local ziemliche Bedeutung gewinnen kann.

Im sudlichsten Landestheile ist er nicht sonderlich ver-

breitet. Vorwaltend scheint er an der Grenze der Granulite

aufzutreten, wie z. B. bei Jelmo nachst Lischau NO von
Budweis und bei Neu6tting £ von Kamenitz. Bei Bezdecin
XW von Sobeslau, dann bei Pofitsch S von Budweis steht

der Serpentin im Gneisse an. Auf vielen Stellen ist er deut-

lich geschichtet und von Opalen und mannigfaltigen Quarz-
ausscheidungen durchzogen. Eklogite und vorzuglich Horn-
blendegesteine begleiten ihn fast an alien Punkten, so dass

Czizek geneigt war, ihn als ein metamorphisch.es, aus den-
selben hervorgegangenes Gestein zu betrachten. Diese Auf-
fassung diirfte auch fur viele geschichtete Serpentine richtig

sein. In dem westwarts dem Otavafrasse entlang sich er-

streckenden Verbreitungsgebiete des bOhmisch - mahrischen
Hochlandes treten nur hie und da untergeordnete Serpen-
tineinlagerungen auf.

Dafur kommt Serpentin reichlich im mittleren Gebiete

des Hochlandes in der weiteren Umgebung von Tabor vor.

Hier schliessen sich die Serpentine zumeist eng an amphi-
bolitische Gesteine und somit auch an Ealke an. Z. B. am
Cheynover Kalkberge, Pacova hora, kommt untergeordnet

Serpentin dem Amphibolschiefer eingelagert und mit dem
Kalksteine engstens verknupft vor. Vereinzelt treten hier

auch weiter ostwarts mitten im Gneisse Einlagerungen eines

schdn grunen kantendurchscheinenden Talkes oder eines

Mittelgesteines zwischen Talk und edlem Serpentine auf,

das hie und da reichlich kleine Granatkornchen enthalt.

Der Zusammenhang des Serpentins mit Homblende-
gesteinen ist oft ein so inniger, dass die Annahme einer

Entwickelung desselben aus diesen begrflndet erscheint.*)

D. Stur z. B. bezeichnet einige Vorkommen direct als

Mittelgesteine zwischen Hornblendeschiefer und Serpentin,

wie z. B. das oben schon erwahnte (pag. 94.) Lager bei

*i Serpentin ist Qberhaupt ein Ergebniss der Umbildung anderer
Felsmassen, und zwar der massige Serpentin vorwaltend von olivinrei-

chen Gesteinen (Lherzolith, Pikrit, vergl. Seite 41.), der schiet'erige von
Eklogiten, Amphibol-, Dioritschiefern u. a.
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Oudol am rechten Ufer des Hroby-Thales, sQdlich von dem
Oudoler Kalkzuge.

Ein zweites Vorkommen erwahnt Stur von Kamen 8
von Patzau, wo das Gestein in der That ein Gemenge aus
Serpentin und Amphibol vorstellen soil. In den Kluften des
Gesteines findet sich gelegentlich faseriger Asbest in ziem-
licher Menge vor. Das Gestein setzt die aus der flachen

Landschaft schroff aufsteigenden schwarzen Felsen zusam-
men, die in der Richtung SO — NW auf einander folgen,

und auf deren einem das Schloss Kamen aufgebaut ist.

Von grosserem Interesse ist das Auftreten eines ahn-
lichen Gesteines nebst wahrem Serpentine bei Jung Wozitz.
Unmittelbar fiber der Stadt erhebt sich ein ziemlich steiler,

kegelformiger Berg, der fruher von einer Burg gekront wurde,
jetzt eine Kapelle tragt. Durch das Thai des Jung WoStzer
Baches wird dieser Berg von einem zweiten, N bei Pavlov
sich erhebenden Berge geschieden, der mit jenem zusammen
eine hubsche Fels- und Gebirgspartie bildet, an deren Fusse
sich die Pavlover Teiche ausbreiten. Dieses kleine, inmitten

der flachen Gegend schroff aufsteigende und recht anmuthige
Gebirge wird nach D. Stur aus einem feinkornigen massi-

gen Gesteine zusammengesetzt, welches in der Hauptsache
aus Hornblende, sehr wenig Feldspath und Quarz besteht

und hie und da auch derben Granat bald in grdsseren kOr-

nigen Aggregaten, bald sehr fein vertheilt enthalt. Es wird
in alien Richtungen von Pegmatitgangen oder auch reinen

Quarzgangen durchkreuzt. Das ganze kleine Gebirge stellt

ein machtiges Lager in dem umgebenden Gneisse dar, der

in unmittelbarer Nahe desselben ziemlich verandert erscheint.

Er ist schmutziggrun und enthalt nebst den gewohnlichen
Bestandtheilen noch eine grune, matte, erdige Masse bei-

gemengt, die ihm ein erdiges Ansehen verleiht. Er unterteuft

das Lager im Suden und liegt demselben im Norden auf.

Weiter im Norden kommen — um uns wortlich an
D. Stur zu halten — in der Thalsohle der Blanitz bei der
Schonberger Muhle Serpentine und Eklogite vor, welch'

letztere insbesondere mit den Vorkommnissen am (Schloss)

Berge bei Jung Wozitz eine innige Verwandschaft zeigen.

Die Blanitz theilt das Vorkommen in zwei ungleiche Theile,

von welchen der Ostliche, kleinere, abermals in zwei Partien

getrennt wird, namlich durch den von Belc herabziehenden
Bach. Die Mitte des ganzen Terrains nimmt beilaufig die

Schflnberger Muhle ein, so dass von hier aus drei Abtheil-
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ungen unterschieden werden konnen: eine nordwestliche,

eine nordostliehe und eine sudliche.

XO von der Schonberger Muhle bildet sehr fester fein-

komiger Eklogit am rechten Ufer der Blanitz steile, felsige

Gehange. Am sudlichen Ende des Vorkommens lagert auf
dem Eklogit ein deutlich geschichteter Serpentin, dessen
Schichten nach S fallen. In der NW-Partie ist der Serpentin

in grosster Masse entwickelt, indem er westlich bis nahezn
ap die Strasse reicht. Die ganze Serpentinmasse ist gut ge-

schichtet. Die im Durchschnitt kaum 1 dm machtigen Schich-
ten stehen beinahe saiger und fallen nach 8, SW oder W.
Auch das Streichen ist

verscbieden bei den n5rd-
lichsten Schichten nach
St. 6, bei den mittleren

nach St. 9—10 und W
von der Muhle nach St 1.

Doch nicht alle Serpen-

tinschichten sind von glei-

cher Beschaffenheit. Denn
vorherrschend treten Ge-
steine auf, die jenen beim
Schlosse Kamen durchaus
gleichen und nicht selten

mit reinen Eklogitschich-

ten wechsellagern, wah-
rend untergeordnet ein

., . tt v F>g S*. Serpentin *u> dem Stelnbrucbe lm W»ld«
mit emem UeberZUge VOn ,V Bom" bei Scheblfor I/NO Ton Jam WoHu.
Pikrolith versehener Ser- (»of«h T«rgre..ert)

nonfin anctorit Hoeeon Serpentin, Olirin In verwbiedenen Cmwuid-penun ansieni , aessen
laiss„uile '

Bi Enit.iit ( Augit (?), wenig Biotit,

klufte mit Ghrysotu an- »ie' siagnetit.

gefullt sind. Hie und da
fand D. Stur auch ein Quarzgestein in kleineren Trummern
vor, das nur aus Quarz und Ghlorit zu bestehen scheint und
auf Khiften Chalcedon ausgeschieden enthalt.

Alle eben fluchtig angedeuteten, die petrographische

Beschaffenheit als auch die Lagerungsverhaltnisse betreffen-

den Erscheinungen fasst D. Stur als Belege dafur auf, dass
die Serpentine als Umwandlungsproducte aus Hornblende-
gesteinen zu betrachten sind. Diese Annahme durite jedoch
nicht allgemeine Giltigkeit beanspruchen konnen, wie z. B.

die mikroskopische Untersuchung des schwarzgrunen, gra-

natfreien, stark zerklufteten und an den glatten Kluftflachen
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grob i'aserigen oder gescbraminten hie und da mit Chalce-
donmasse belegten Serpentines bewei3t, der rechts von der
Strasse zwischen Jung Wozitz und Schebifov im Walde
„V Bora" gebrochen wird. Derselbe ist das Umwandlungs-
product eines enstatithaltigen Olivingesteines. (Fig. 26.)

Nordlich von diesen Vorkommnissen im von Skrej-

schow ist im flaserigen Gneisse ein feldspathreiches Horn-
blendegestein in Begleitung von Eklogit eingelagert. Die
Schichten desselben streichen nach Stur bei sudostlichem
Einfallen nach St. 4.

Der Gneiss in der Nachbarschaft der Serpentine zeigt

keine Abnormitaten weder in der Zusammensetzung noch
in der Lagerung.

Weiter ostwarts gegen die mahrische Grenze zu, in der
weiteren Umgebung von Deutsch Brod, ist Serpentin wenig
verbreitet. Freih. v. Andrian erwahnt des Vorkommens am
Zabornaer-Berge von Polna, wo Serpentin den nordlich-

sten Theil des Bergrackens zusammensetzt, wahrend die

Abhange aus • Gneissphyllit bestehen, welchem der erstere

regelmassig eingelagert zu sein scheint. Der Zusammenhang
dieses Serpentinvorkommens mit den Hornblendegesteinen,

welche fiber Zaborna bis gegen Skrejschau sich hinziehen,

scheint ein unzweifelhafter zu sein.

In ahnlichen Verhaltnissen tritt Serpentin von Weis-
senstein SO von Windig Jenikau, nicht weit von der Granit-

grenze auf. Hier hangt er nach v. Andrian gegen X mit
Grflnsteinen zusammen, die sich bis in die N&he der Karls-

hutte verfolgen lassen. Bei Weissenstein steht er in einem
kleinen Hugel an.

Im ndrdlichsten Verbreitungsgebiete des bohm.-malir.
Hochlandes treten einige ziemlich machtige Scrpentinlager

auf. So zunachst am rechten Sazawaufer gegenuber der
Stadt Katzow. Das Gestein ist hier dunkelgraugrun, ziemlich

dunn geschichtet und sehr zerkluftet. Accessorisch f'uhrt es

stellenweise rothe Granatkdrner, die von diesern Fundorte
z. B. in den Sammlungen der k. k. bohm. Oberrealschule

in Prag enthalten sind.

Ein weiteres etwa 35 m machtiges Lager tritt im Ze-
livka-Thale bei Schebofitz N\V von Unter Kralowitz zu
Tage. Dort steht „grauer Gneiss" in schari'en Felsen an, bei

denen neben einer gewissen Neigung zu schaliger Textur
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die Plattenbildung deutlich entwickelt ist. Der nur in gewis-

sen Schichten unverwitterte, stets stark zerkluftete Serpentin

ist diesem Gneisse durchaus gleichmassig eingelagert. Das
Gestein ist nach v. Andbian von fast schwarzer Farbe, wird
tod Chloritkluften vielfach durchsetzt und enthalt auch zahl-

reiche Glimmerschuppchen , in einigcn Querkluften auch
graue Opalmasse.

Bedeutender sind die Serpentinvorkommen der weite-

ren Umgebung von Kuttenberg. Hier befindet sich ein inach-

tiges Lager namentlich bei Maleschau (NW), wo es im Thale
des dort viele Windungen beschreibenden Baches in seiner

ganzen Machtigkeit aufgeschlosscn ist. Der hiesige Serpentin

ist, abgesehen von localen Abanderungen, von dunkelgruner

Farbe, ziemlich wohl geschichtet und zeigt ein dem Gneisse

ganz conformes Streichen bei einem Fallen der Schichten

von 40—60°. Das Hangende und Liegende gegen den „ro-

then Gneiss" ist deutlich ersichtlich, besonders etwas weiter

gegen Suden von dem raachtigen Lager entfemt, wo der
Serpentin mehrmals mit Gneiss wechsellagert. Accessorisch

ist dem Gesteine Granat in bis erbsengrossen Kornern oft

in grosser Menge eingestreut und tritt namentlich aus dem
rerwitterten Gesteine deutlich hervor. Die Verwitterung ist

schkhtenweise sehr vorgeschritten und hat zur Bildung
mehrerer Minerale Veranlassung gegeben. Besonders macht
sich auf Kluften Chrysotil (Serp.-Asbest) bemerkbar. Uebri-

gens sind im Maleschauer Thale noch mehrere derartige Ein-

lagerungen auch anderwarts aufgeschlossen.

Diesem Serpentine ahnlich, jedoch im Allgemeinen von
etwas dunklerer Farbung und olivin- sowie auch granaten-

reicher ist das Vorkommen bei Polican SO von Kuttenberg.
— In einzelnen Lagen schdn grun ist der schieferige, zum
Theile in eine talkige Masse verwitterte Serpentin bei der

Teller'schen Zuckerfabrik in Kuttenberg an der Strasse nach
Caslau.

Weiter ostwarts gegen das Eisengebirge zu, sind Serpen-
tinlager im Gneisse weniger bekannt. So z. B. erwahnt von
Ahdrian eines dunklen, viele Granaten fQhrenden, unge-
schieferten Gesteines, welches in Verbindung mit Hornblende-
schiefern beim Dorfe Oleschna (SW von Chotebof) von Nord
nach Sud streicht und Serpentin sein durfte.

Bei Borek {NW von Chotebof) finden sich Eklogit und
Serpentin vergesellschaftet vor. Ersterer bildet nach v. An-
Dbian eine gestreifte hellgrune, mit vielen Granaten durch-
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wachsene Masse, welche beim Anschlagen glasscharfe Splitter

gibt. Der Serpentin ist dunkelgrun, reich an Absonderungs-
kluften, welche mit Asbest und anderen kalkigen Zersetz-

ungsproducten ausgefullt sind, enthalt aber keine Granaten.
Die Grenze beider Gesteinsarten ist sehr scharf.

Kleine Serpentineinlagerungen sind gewiss auch ander-
warts vorhanden.

Von massigen Gesteinen betheiligen sich am Aufbaue
des bOhmisch-mahr. Hochlandes in hervorragender Weise
Granite, die an der Sad- und Ostgrenze Bdhmens in ziem-
lich gewaltigen Massen als Ausbuchtungen und Auslaufer

des grossen Granitgebirges auftreten, welches sich nordlich

von der Donau in Nieder- und Oberosterreich verbreitet

und sich an der Sudostgrenze BQhmens bis gegen Iglau und
weiter bis Windig Jenikau hinzieht. Einzelne dieser Aus-
buchtungen dringen tief in das innere Bohmen vor, aller-

dings nur stuckweise, da sie vielfach von Gneissinseln un-
terbrochen werden und zum Theile von Tertiarablagerungen
bedeckt sind.

Im siidlichsten Landestheile verbreitet sich Granit, an-
schliessend an die Masse des Thomasgebirges und der Ge-
gend sudlich von Friedberg, urn Kaltenbrunn, Oberhaid,

Hohenfurth und Bamberg mit einem Auslaufer zwischen den
zuletzt genannten beiden Ortschaften gegen Rosenberg; fer-

ner in der Umgebung von Unterhaid, Bfihmisch Reichenau
nordwarts bis Steinbach (80 von Kaplitz), Jarmirn, Buggaus,
Ludwigsberg und Rappetschlag, zwischen welchen letzteren

Orten der 953 m hohe Granitberg Doppler aufsteigt. Die
Grenzausbuchtungen von Zettwing und Buchers sind ganz
mit Granit ausgefullt, doch greift in diesen entlang des Bu-
chersbaches bis Ober Theresiendorf eine Gneisszunge ein,

die einen Theil des ziemlich umfangreichen Gneissgebietes

bildet, das sich zwischen den genannten Dflrfern im Suden
und der Linie Kaplitz — Heilbrunn (beilaufig parallel zum
Schwarzaubache) im Norden ausbreitet. Diese Gneisspartie

trennt die sudliche Grenzgranitmasse von dem Stocke, welcher
zwischen Heilbrunn, Deutsch Beneschau, Kaplitz, Schweinitz

und Gratzen ziemlich weit in das innere Bohmen vorge-

schoben ist. Derselbe wird nOrdlich von Deutsch Beneschau
und Brunnl, um Stropnitz herum bis uber Niederthal und
Gratzen hinaus, ebenso wie im Norden (0 von Schweinitz)

bei Bukwitz, von Gneiss unterbrochen.
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Sudlich und sudOstlich von Slavce sind dem Granite
Diorite eingelagert.

Diese Granitmassen werden auf bohmischem Gebiete
durch die bis Gmund und Weitra sich erstreckenden tertia-

ren Ablagerungen des sog. Wittingauer Beckens vollstandig

Ton der nach BOhmen Qbergreifenden nordlicheren Partie

des grossen 6sterreichisch-b6hmisch-mahrischen Granitgebir-

ges abgetrennt.

Diese Partie schmiegt sich ostlich von Ghlumetz, bei
welcher Stadt ubrigens auch eine isolirte Granitinsel auftritt,

an die mahrische Grenze an, umfasst den ganzen Neubi-
stritzer Landeszipfel und verbreitet sich uber Adamsfreiheit,

Schamers, Konigseck, Tremles, Serowitz zunachst bis Po-
Catek und von hier nordwarts uber Ober Gerekwe bis Win-
dig Jenikau. Zwischen Neubistritz und Adamsfreiheit soil

nach J. KuSta*) Protogingraflit, bestehend aus Quarz, Feld-
spath, lichtem Glimmer und reichlichem grunem Talk, vor-
kommen.

Die cca 8 km breite Partie, die von den tertiaren Ab-
lagerungen des Wittingauer Beckens und vom linken Igelufer

nordwarts bis Windig Jenikau sich erstreckt, wird im Nor-
den von der Linie Branschau, Windig Jenikau und Simmers-
dorf, im Osten von der Linie Karlshutten, Weissenstein,

Deutsch Giesshubel, und im Westen von den Ortschaften

Xeu Reichenau, Jankau, Opatau, Dudin, Ousti begrenzt,

wahrend sie im Suden mit der weiteren Verbreitung des

Granitgebirges in Mahren zusammenhangt.

Das herrschende Gestein ist ein mittel- bis grobkdrni-

ger, oft bedeutend zersetzter und zerklufteter Granit mit

beiden Glimmern, von welchen jedoch stellenweise bald der

eine, bald der andere beinahe allein herrschend wird. Der
rtthlich weisse Feldspath ist Ofters porphyrisch ausgebildet.

Auffallend sind hie und da innerhalb des grobkOrnigen Ge-
steinsgemenges auftretende feinkomige, deutlich schieferige

Massen, die nach v. Andrian neben Feldspath und Quarz
reichlich dunklen Glimmer enthalten und oft deutliche Ueber-
gange in die kornige Masse zeigen, so dass sie als Goncre-
tionen zu deuten sein durften.

Von Pocatek und Serqwtz landeinwarts bis gegen Ka-
menitz, Deschna, Kardasch Recitz, in' das Waldgebiet westlich

*) Zpravy spolku geol. v Praze, 1885, pag. 93.
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vom Holenskf-Teiche verbreitet sich der Granit -in bedeu-
tenden Massen namentlich im Norden von Neuhaus, wo-
gegen in sudlicher Richtung nur beide Ufer der Nezarka
bis Platz von Granit eingeschlossen werden. Oestlich und
westlich von Platz durchbricht der Granit im Querthale der
NeZarka den von Chlumetz uber Platz bis Neuhaus sich er-

streckenden breiten Gneissstreifen und theilt inn in zvvei

Halften, in denen beiden einige kleine Granitinseln auftreten.

Dieser Gneisszug verlauft parallel mit einem zweiten
am rechten Ne2arka-Ufer von Neuhaus sich erstreckenden

Gneissstreifen, so wie mit mehreren den Granit im Norden
von Neuhaus unterbrechenden gestreckten Gneissinseln, deren
sudwest-nordostliche Achse dem allgemeinen Streichen des
Gneisses entspricht.

Losgetrennt von diesem zusammenhangenden Granit-

massive treten aus den Tertiarablagerungen des Wittingauer
Beckens einige Granitinseln hervor. Zunachst dem Neuhauser
Granite, den Holensk^-Teich am Westufer begrenzend, eine

grossere Insel, die sich von Mnich bis nahe an Gestutthof

tiW von Neuhaus erstreckt. Femer am linken NeMrka-
Ufer die von Gneiss in der Mitte unterbrochene Granitpartie

urn Neusattel und Kollenetz. Weiter westlich eine Insel bei

Lomnitz und Zablati, und von dieser sudlich zwei kleine

Stdcke bei Unter Miletin und zwischen Dunajitz und Slo-
venitz.

Nordlicher, in den Umgebungen von Kardasch Kecitz,

Weseli und Sobeslau treten sehr viele kleine isolirte Granit-

partien im Gebiete der tertiaren Ablagerungen als auch des
Gneisses auf, die zwar hie und da einigen Einfluss auf die

Oberflachengestaltung ausuben, indem sie kleine Hugel bilden,

aber haufig auch ihre Existenz ausserlich nicht verrathen.

Eine der interessantesten dieser kleinen Granitpartien

befindet sich beim Chlebover Waldchen von Sobeslau.

Den Untergrund der tertiaren Sandablagerungen, die bis

hieher reichen, bildet Gneiss von der Beschaffenheit, wie er
oben (S. 58.) beschrieben wurde. Dieser wird von Granit

in scheinbar gangartiger Ausbildung durchbrochen, welcher
nicht hoch, jedoch immerhin deutlich Qber die Contouren
des Gneisses sich erhebt und eine uber 100 m lange ge-

streckte Anhohe bildet, welche auch den Namen DraCi hory
(Drachenberge) fuhrt. Die Machtigkeit der Graniteinlagerung

ist eine geringe und es ware somit keine Veranlassung, der
kleinen Granitpartie besonders Erwahnung zu thun, wenn
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nicht die Beschaffenheit des Gesteines eine ganz ungewOhn-
liehe ware. Es besteht aus weissem Feldspathe (Plagioklas

und Orthoklas) und viel Quarz als Hauptgemengtheilen, de-

nen untergeordnet Turmalin und dunkler Glimmer beige-

mengt sind. Der Quarz, welcher der Menge nach vorherrscht,

ist dadurch besonders anffallend, dass er grfm gefarbt ist

und zwar durch ein mineralisches, secund&r gebildetes, auf

Spalten und Rissen in den Quant und manchmal auch in

den Feldspath eingedrungenes Pigment chloritischer oder
amphibolitischer Natur. Die Farbe de8 Quarzes ist im an-

stehenden Felsen hauflg eine dunkel wasser- bis grasgriine

und uberhaupt an den zu Tage tretenden Massen eine be-

deutend intensivere als im Innern des Felsens, wo sie oft

nahezu ganz verschwindet.

Ebenfalls beachtenswerth ist der Granit, welcher den
Berg bei Choustnik {NO von Sobeslau) zusammensetzt und
sich sudwarts gegen Psarov erstreckt. Der von einer jetzt

schon sehr verfallenen Ruine gekronte Berg Choustnik, des-

sen oben als eines fiber die flache Gneissgegend auffallend

hervorragenden Aussichtspunktes (den das Volk zumeist ein-

fach Berg [hora], gelegentlich auch Fousnik nennt) gedacht

worden ist, besteht aus einem ziemlich grobkflmigen, biotit-

reicben, plattenfSrmige Absonderung aufweisenden, gneiss-

ahnlichen Granite, der sich namentlich am Gipfel durch
eingestreute kleine KOrnchen eines blauen Minerales, wahr-
scheinlich Lasurit, auszeichnet. Er wrd von Pegmatitgangen
durchsetzt.

Die ubrigen isolirten Granitinseln der weiteren Um-
gebung von Sobeslau konnen nicht einzeln besprochen
werden. Im Allgemeinen sei nur bemerkt, dass eben die

Granite des sudlichen B6hmens oft von merkwurdigem Aus-
sehen und in petrographischer Hinsicht ausserst verschieden

sind, was z. Th. allenfalls mit Contactwirkungen zusammen-
hangen durfte und eines genauen Studiums werth ist.

Ganggranite, zu welchen das vorletzt erw&hnte Vor-

kommen zu zahlen ist, sind in dem sudlichsten Gebiete des

bdhmisch-mahrischen Hochlandes uberhaupt sehr verbreitet.

Sie treten theils in langgezogenen Lagern, theils stockfOrmig

auf. Ihre Machtigkeit ist eine sehr veranderliche zwischen
einigen Centimetern bis zu 50 bis 80 m. Ebenso wechselt

ihre nachweisliche Langserstreckung zwischen wenig Metern

bis mehreren Kilometern.
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Am reichlichsten treten sie N von Platz, NO von Kru-
mau und urn Pisek auf; weniger haufig sind sie SO von
Moldauthein und N von Deschna.

In der Umgebung von grosseren Granitstdcken scheinen
die Gauge Apophysen derselben zu sein. Sie durcbdringen
hier das Nebengestein haufig in sehr grosser Anzahl, me
z. B. bei Scheibenradaun W von Neu Oetting, bei Deschna,
S von Weseli ob der Luschnitz u. a. a. O., wo oft ge-

radezu nur eckige Gneissstucke zwischen den zahlreichen

Granitapophysen eingeschlossen sind.

Was die lithologische Beschaffenheit anbelangt, so
sind es zumeist Turmalingranite, welche haufig einerseits in
pegmatitartige Gesteine, anderseits in quarzreiche bis reine
Quarzgange ubergehen. Die ersteren sind manchmal erz-

fuhrend, die letzteren werden, wenn ausgiebig genug, fur
Glasfabriken abgebaut. Von Erzen pflegen zumeist Kiese
vorzukommen, die bei genugend reichlichem Auftreten zu
technischen Zwecken gewonnen werden kdnnen, wie z. B.
seinerzeit bei Adamsfreiheit zur Vitriolbereitung.

Syenitische Granite sind im sudlichen Theile des b6h-
misch-mahrischen Hochlandes durchaus untergeordnet.

In dem Verbreitungsgebiete des bdhmisch-mahrischen
Hochlandes ndrdlich vom Otavaflusse treten zwar inmitten

der Gneisserstreckung mehrere Granitinseln auf; jedoch als

die sudlichsten Auslaufer des mittelbOhmischen Granitgebir-

ges sollen sie erst im Anschlusse an dieses beschrieben
werden.

Dem mittleren Bezirke des Hochlandes, d. h. dem
Gneissgebiete der weiteren Umgebung von Tabor, gehdrt
eine Anzahl der in manigfacher Hinsicht interessantesten

und auch am besten beschriebenen isolirten Inseln von gra-
nitischen Gesteinen an. Sie wurden von dem hochverdienten
Erforscher dieser Gegend D. Stur im Allgemeinen als Ueber-
gangsgesteine zwischen Gneiss und Granit bezeichnet. In der
That besitzen sie eine petrographische Beschaffenheit, welche
sie von normalen Graniten scheidet und auf Beeinflussungen
der Zusammensetzung durch Contactmetamorphose verweist
Von Gneissgraniten unterscheiden sie sich durch ihren un-
zweifelhaft eruptiven Ursprung und ihre demselben entspre-

chenden Erscheinungsformen.
Die beachtenswertheste dieser Insem bildet allenfalls

der Blanikberg bei Lounowitz (zwischen WotUtz und Cech-
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titz), der in schroffen Formen fiber seine ziemlich einfonnige

Umgebung aufsteigt und sich sehr auffallend von derselben

abhebt An diesen Berg knupft sich die bdbmische Sage
von den darin sammt ihren Rossen eingeschlossenen Recken,
die einst hervorbrechen werden, urn das Land aus grosster

Noth und Bedrangniss zu befreien. *) Das Gestein dieses

Berges ist nach D. Stub's Beschreibung, der wir hier wie
schon an mehreren Stellen fast wortlich folgen, von lichter,

durch den weissen oder gelblichen Feldspath bedingter Farbe.

Der Quarz ist grau, der ziemlich reichliche Glimmer (nach

Grailich Muscowit) grdsstentheils weiss, nur untergeordnet

findet sich auch brauner Glimmer ein. In der zumeist mit-

leikdrnigen granitischen Masse von dieser Zusammensetzung
kommen kdrnig-stengelige Aggregate, manchmal auch gut

ausgebildete Krystalle von Turmalin sehr gleichformig ein-

gestreut vor, so dass der Turmalingehalt allenfalls fur das

Gestein charakteristisch ist. Auffallend ist die sich uberall

in diesem Turmalingranite vorfindende Parallelstructur, die

in Abanderungen , wo der weisse Glimmer dem Gesteine

keine Farbung verleiht, sich sogar in einer deutlichen grauen
und weissen, durch Quarz- und Feldspathlagen verursachten

Streifung kund gibt, so dass nur der unregelmassig einge-

streute Turmalin dem Gesteine ein granitisches Aussehen
verleiht. Tritt der Turmalin zuruck und erscheint Biotit

reichlicher, so macht sich eine gewisse flaserige Structur

des Gesteines bemerkbar. die nach Stub's Angabe einen

allmaligen Uebergang des Turmalingranites in den umgeben-
den Gneiss bewerkstelligt, welch' letzterer in der Nachbar-
scnaft der Blanikgruppe uberhaupt flaserig ist und erst all-

malig in den glimmerreichen normalen Gneiss ubergeht. Diese

Uebergange sollen sich am besten in der Nahe von Zdislawitz

bei Kunowitz, Mifetitz und Malowid beobachten lassen. Am
westlichen Abhange des Blanikberges und bei Mifetitz ist

*) Die Sage bezieht sich auf den Grossen Blanik, von welchem
sQdlich der tleine Bi., sich erhebt. An der Sad- and Ostseite des Or.

Blaniks fallen die sog. Ritterfelsen ab, aus welchen bei nassem Wetter
Terunreinigtes Wasser hervorrieselt, welches vom Volke for das Stall-

wasser der im Berge verborgenen Pferde gehalten wurde. Auf dem
Gipfel befinden sich zusammengehaufte FelsblOcke, die sog. Schanzen,
welche zur Zeit der Hussitenkriege errichtet worden sein sollen. —
Zippe spricht in Sommer's „Konigr. Bohmen", Bd. XII., mehrmals von
schdnem Kalksteine, der auf dem Blanik und in dessen Umgebung ge-

broehen werde. Heute gibt es dort, so viel ich weiss, keine Kalkstein-

brfiche.
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der Gneiss glinimerarm, dafur jedoch Hornblende fuhrend.
Die Lagerung des Gneisses soil nirgends gestdrt sein. Hin-
gegen ist von Bedeutung, dass der Granit den flaserigen

Gneiss in zahlreichen Gangen durchsetzt, die pegmatitische
Ausbildung zeigen, und z. B. S von Malowid, N von Prawo-
nin u. a. Turmalinin deutlich ausgebildeten Krystallen fuhren.

Bei Krasikovvitz beobachtete D. Stttr einen Gang von Schrift-

granit. Dies beweist, dass der Granit des Blaniks den Gneiss
durchbrochen hat, in denselben in Apophysen eingedrungen
ist und hOchst wahrscheinlich eine Metamorphose desselben
bewirkt hat. Einen weiteren Beleg hiefur bietet das Auftreten
von kleinen Einlagerungen des flaserigen Gneisses inmitten
des Blaniker Turmalingranites, welch' letzterer bei seinem
Empordringen die kleinen Gneissschollen von einander ge-
trennt und umhullt zu haben scheint. Hiedurch durfte die
verschiedene mineralische Zusammensetzung dieses Flaser-

gneisses verursacht worden sein, die sich in dem Zuruck-
treten des Feldspathes und Quarzes und im Vorherrschen
des braunen Glimmers und Turmalins in zuweilen mehrere
Centimeter grossen Krystallen auffallend bemerkbar macht.

Beachtenswerth ist auch die plattenformige Absonder-
ung des Blaniker Turmalingranites, die jedoch nicht mit
der Parallelstructur des Gesteines zusammenfallt und somit
nichts mit einer Art Schichtung gemein hat, sondern durch
Druck bewirkt wurde und die Anordnungsrichtung der Be-
standtheile unter einem unbestimmten Winkel kreuzt.

Der Turmalingranit des Blaniks umfasst den eigent-

lichen von Sud nach Nord gestreckten (gr. und kl.) Blanik-
berg, den Kfizover Berg zwischen Kfizov und Krasowitz,

und einen Rucken, der sich zwischen Krasowitz und Ghmelna,
N von Prawonin von West nach Ost ausdehnt. Von hier

aus nordostwarts folgen noch einige kleine Stdcke des Tur-
malingranites.

Der grobflaserige Gneiss, der sich uberall an den Tur-
malingranit so eng anschliesst, darf wohl als durch Einwirk-
ung des Granites verandert angesehen werden, wenn anders
er nicht selbst auch eruptiven Ursprunges ist, woftlr bei Pil-

gram Anzeichen vorhanden sind.

In der Umgebung dieser Stadt, namentlich im Suden
zwschen Houserovka und Wratischov, dann bei Wlasenitz,

Drbohlav, Stfitef, X bei Lipkova voda und westlich von
Ghmelna bei Neu Cerekwe; ferner in ganz geringer raum-
licher Ausdehnung am Ostabhange des St. Florian Berges
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SW von Pilgram, in Siprawitz von Rothrecltz und an
rielen anderen Punkten kommen im Gneissgebiete grani-
tische Einlagerungen vor, in welehen Quarz und Feldspath
vorherrsehen, Glimmer in weissen und braunen Blattchen
zurucktritt. D. Stub mochte sie lieber dem Gneisse als dem
Granite anschliessen.

Gewissermassen al& Verbindungsglied zwischen den be-
zeiehneten granitiscben Ausscheidungen kommt in der Pil-

gramer Gegend auch ein gneissartiges flaseriges Gestein vor,

welches besonders deutlich von Drbohlav uber Houserovka
weiter nordostlich, femer in der Gegend von Stfitef und Bor
nordostw&rts ubcr Oustraschin, Ondfejov bis Pilgram und
Krasikowitz, und weiter in der Gegend zwischen Ciikov N
von Neu Cerekwe, Bacowitz, Techoraz und Siprawitz in

knggestreckten Lagerzugen mit glimmerreichem Gneisse
wechsellagert und zwar bei genau gleicher Streichungsrichtung

(SL 2). Trotzdem durfte fur dasselbe ein eruptiver Ursprung
aogenommen werden konnen, weil der zwischen den Zu-
gen des flaserigen Gesteines eingeschlossene Glimmergneiss
verfestigt und umgewandelt erscheint. Besonders ist er durch
die mehrere Centimeter grossen, mit der Gesteinsmasse voll-

kommen verwachsenen Orthoklaskrystalle auffallend, welche
viele rundliche Quarzkfirner enthalten. Sehr deutlich sind

diese Vorkommnisse bei Wratischov S von Rinarctz zwischen
den beiden zuerst angefuhrten Gneisszflgen, wo der feste

Gneiss eine auffallend schroffe Terrains-ErhOhung bildet. Ein
ahnliches Vorkommen findet man bei Krasikowitz (N von
Pilgram).

Bei Lhota S von. Pilgram an der Strasse ist nach Stub
eia Lager von weissem feinkOrnigem Granite zu beobachten,
der nebst wenig weissem Glimmer derben Granat fuhrt.

Bei Popelisna SO von RothfeCitz wird eine AnhOhe
von einem weissen feinkflrnigen Granite gebildet, in dem
sehr viele Quarzgange aufeetzen.

Im ostlicheren Gebiete des bohmisch-mahrischen Hoch-
landes in der weiteren Umgebung von Deutsch Brod tritt

Granit — abgesehen von der oben schon beschriebenen, vom
linken Ufer des Igelflusses bis gegen Windig Jenikau sich

erstreckenden Ausbuchtung des grossen Granitmassives ndrd-
Bch von der Donau — in einer bedeutenden Partie zwischen
LedeC und Humpoletz auf. Dieselbe nimmt den Sudwesten
von Svetla ein und umfasst als nfirdlichsten Theil den Ze-

r, Osologl* Ten BSbmen. 8
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brakovberg mit seinen nOrdlichen Abh&ngen, im Anschlusse
an denselben gegen Suden den Stock des Melechov, ferner

die Berge von Lipnitz bis an den Orlovrucken. ' In dieser

Ausdebnung bildet die Granitpartie ein unregelmassiges Vier-

eck, dessen Diagonalen durch die Linien Zahradka-Lipnitz
und Humpoletz-Benetitz gegeben sind.

Der Granit dieses Gebietes ist nach v. Andbian ein

mittelkorniges , sehr gleichmassiges Gemenge von weissem
Feldspatbe, Quarz und beiden Glimmern, in welchem grOssere

Feldspathkrystalle selten aus der Masse hervortreten und
bedeutende Ausscheidungen von Feldspath oder Quarz gar
nicht vorkonunen. Nur bin und wieder findet man Nester

von schwarzem Glimmer und Turmalin. bn Grossen ist oft

eine sehr deutliche horizontale Absonderung au beobachten,
am schdnsten auf dem Schlossberge bei Lipnitz. Freiherr

v. Andbian halt den Granit fur verh&ltnissmassig jung.

Losgetrennt von dieser Granitpartie erscheint eine

kleine basel von Svetla an der Sazawa. Auch NW und
8 von Deutsch Brod treten Granitinseln auf; einige grOssere

sind zwischen Deutsch Brod und Windig Jenikau entwickelt,

so namentlich eine auf halbem Wege zwischen Deutsch
Brod und StOcken und je eine N und 8 von Pollerskirchen

in der Nahe dieses Ortes.

In der nordlichsten Erstreckung des bOhmisch-mahri-
schen Hochlandes treten einige Granitpartien auf, an welchen
interessante Beobachtungen gemacht wurden.

Das Gneissgebiet bei Kohl Janowitz und im Hetliner

Walde bei Zbraslawitz, sowie sudlicher bei Machowitz NO
von Hammerstadt enthalt mehrfache gangartige Einschalt-

ungen eines vorzugsweise aus weisem Feldspathe und brau-
nem Glimmer bestehenden, feinkornigen Granites.

Viel haufiger erscheinen Turmalingranite als Einlager-

ungen, doch ist nur selten mOglich, deren Ausdehnung und
Richtung genauer zu bestimmen. Noch am besten gelingt

es in Gebieten, wo sie in Begleitung von Hornblendeschie-
fern auftreten. Namentlich schOne Aufschlusse bietet das
Sazawathal.

Z. B. in n&chster Nahe von Zru6 am rechten Fluss-

ufer beobachtete v. Andbian drei Gange von Turmalin-
granit, welche unter die beilaufig 60° geneigten Schichten des

Hornblendeschiefers durchsetzen und grosse Bruchstucke
des Schiefers umhullen. (Fig. 27.) Die Granitmasse scheint
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sich am Ausgehenden uber die Homblendegesteine zu lagern
vind entsendet in dieselben Apophysen.

Dieselbe Erscheinung lasst sich auch anderwarts ziem-
lich haufig beobachten. Gleich an demselben Ufergehange
aufwarts trifft man noch einige solche Gange, die, wie es
scheint, in das Ostrover Thai gegen die Basche- und Brtnik-
Muhle im Gneisse fortstreichen. Feraer fand v. Andrian am
Wege von Hodkov zur Herrenmuhle SW von Zbraslawitz
das dortige grunliche, mit Quarzschichten alternirende Horn-
blendegestein von einem Granitgange durchquert, welcher
ebenfalls deutUche Apophysen in jenes entsendete. Die
gleichmassige Schieferung des Gneisses pflegt in der Nahe
der Graniteinlagerungen auffallend gestOrt zu sein. Jedoch
eine Veranderung der

Stnictur des Gesteines

will v. Andrian niemals
beobachtet haben.

In Lagerform tritt

Turmalingranit z. B.

zwischen dem Fiolnik

Berge und Hammer-
stadt an der Sazawa
auf. Steigt man von dem
Berge gegen den ge-

nannten Bergort herab,

so ubersieht man nach
v. Axdrun folgendes

Profil: Die Kuppe des

Fiolniks besteht aus Magneteisenstein, der auf dunnschiefe-

rigem weissem Gneisse zu liegen scheint, welcher mit Banken
eines festen lichten Gneisses, Hornblendeschiefers und Gra-
nit lagern alternirt, worauf an der Thalsohle der dunnschie-

ferige Gneiss wieder herrschend wird.

Nahe bei Zruc an der Strasse, die von Unt. Kralowitz

uber Zbraslawitz nach Kuttenberg fuhrt, befinden sich im
Gneisse mehrere Einlagerungen eines an Turmalingranit ge-

mahnenden Gesteines, welche unter einander und mit der

Gneissschieferung vollkommen parallel sind und wohl nur
Gneissschichten von granitahnlicher Ausbildung sein durften,

da sie kaum einige Centimeter Machtigkeit erlangen, wo-
gegen die hier ebenfalls vorkommenden eigentlichen, stets

mehrere Decimeter machtigen Turmalingranitgange die Gneiss-

schichten quer durchbrechen.

8*

Fig. n. Bln«chlO»«e Ton HorohleadMohl«f«r lm
Orult bel Zrai.

Naeh von Andrian.
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In grosseren Massen und einen gewissen Einfluss auf
die Oberflachengestaltung der Gegend ausubend kommen
Turmalingranite z. B. bei Wlaschim vor, wo sie den Klad-
ruber Berg (NO von Wlaschim) und die Hflra (8W von Wl.)
zusammensetzen. Sie stellen hier nach v. ANDRIAN'S Be-
schreibung vorzugsweise ein grobkorniges, aus weissem Ortho-
klase und Quarz bestehendes, von grossen Turmalinflasern
durchzogenes Gestein vor, besitzen also eine von der sonst
gewdhnlichen der Turmalingranite etwas abweichende Zu-
sammensetzung.

Diese bestehen namlich ziemlich constant aus gelblich

weissem, grobkOrnigem Oligoklase, vorwaltend milchweissem,
doch auch rosenrothem, rauchgrauem bis schwarzem Quarze
und Turmalin in Krystallen, die bis 1 cm im Durchmesser
erreichen und dem Gesteine unregelmassig eingestreut liegen.

Im nordostlichsten, an das Eisengebirge angrenzenden
Verbreitungsbezirke des bohmisch >• mahrischen Hochlandes
sind isolirte Granitpartien selten und ganz unbedeutend.
Eine etwas grossere Insel ist von Andrian S von Gaslau
zwischen Hostoulitz und Bracitz verzeichnet worden.

In Betreflf der Erzfuhrung gehOrt das b6hmisch-mah-
rische Hochland zu den reichsten Gebirgspartien BShmens,
zumal wenn man die Ausbeute an edlen Metallen in fruheren
Zeiten in's Auge fasst. Leider sind heutigen Tages die

meisten Bergbaue von geringer Bedeutung, da ihre Schatze,
welche sie ehemals in Fulle darboten, nun erschopft zu sein

scheinen, oder doch schwierig zu gewinnen sind.

Von Suden gegen Norden vorschreitend, finden wir im
Gneisszuge zwischen der Budweiser und Wittingaucr Ebene,
etwa eine Stunde ostlich von Budweis, Rudolfstadt als

den Mittelpunkt und Hauptsitz eines in fruheren Zeiten wich-
tigen und ertragsreichen Bergbaues, der nordlich von der
Stadt bei den Orten Wes am Berg, Adamstadt, Hurr und
Libnitsch, sudlich von derselben bei Gutwasser, Hodowitz
und Straps in Flor stand, wie schon die zahlreichen Pingen
und machtigen Halden der dortigen Gegend beweisen.

Die ersten Nachrichten fiber den Rudolfstadter Silber-
bergbau stammen aus dem 13. Jahrhundert ; doch scheint

seine Bluthezeit in das 16. Jahrhundert zu fallen, wie aus
dem Berichte des Grafen Caspar Sternberg*) zu ent-

•) Dem namentlich am die Pal.aeophvtologie verdienten Grafen
Caspar Sternberg, dem Begrttnder der Gesellschaft des vaterlandi-
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nehmen ist, der den schwunghaftesten Betrieb der Berg-
werke in die Jahre 1547—1618 verlegt. Allein fur diese

Periode gibt er die Erzeugung nur auf beilauflg 200.000 Mark
Silber an, w&hrend Schalleb*) fur denselben Zeitabschnitt

1,620.000 Mark berechnet. Theilweise wegen des geringen

Gehaltes der Erze, theilweise wegen ausserer Ursachen ge-

rieth der Bergbau bald in Verfall. Um ihm zu neuem Auf-
scbwunge zu verhelfen, betheiligte sich 1767 das Aerar als

Gewerke an den Bauen und begann einen thatkr&ftigen

Betrieb, jedoch ohne Erfolg. Trotzdem bemuhte sich das

Aerar den Bergbau vor dem ganzlichen Verfalle zu retten,

liess jedoch die alten Rudolfstadter und Adamstadter Baue
aaf und begann etwa 50 Jahre spater mit einem neuen
Baue im noch unverritzten Gebirge. Das Bergamt wurde
von Rudolfstadt nach Gutwasser verlegt, hier der alte Seba-
stiani- und Barbara-Bau, **) der aus geringhaltigen Quarzen
etwas Gold, jedoch stets mit Einbusse erzeugte, eingestellt

und auf Grand der viel versprechenden Schurfungen zwi-

schen den Orten Hodowitz und Straps 1818 mit dem neuen
Baue begonnen. Die anbrechenden Erze bestanden aus Sprdd-
glaserz (Stephanit), Silber-Fahlerzen und gediegenem Silber,

beschrankten sich jedoch leider nur auf eine unregelmassige

Linse in den oberen Teufen, die g&nzlich ausgebeutet wurde,
worauf im J. 1852 der Bau aufgelassen werden musste.

Nur die sog. Elias-Zeche nachst Rudolfstadt wurde von
einer Privatgewerkschaft weiter in Betrieb genommen, ohne
dass jedoch die eifrigen Bestrebungen um Hebung des Berg-
baues von dem erhofften Segen belohnt worden waren.

Alle Gangbildungen des Rudolfstadter Gebietes treten

im Gneissgebirge auf und bilden einen Gangzug, dessen
Hauptrichtung eine sudnordliche von Gutwasser uber Ru-
dolfstadt, Adamstadt, Hurr bis Libnitsch ist. Die Haupt-
masse der Gange ist nach J. Jokely theils ein kieseliger

dolomitischer Kalkstein (Lazar-Gang), theils dichter Quarz
mit Brachstucken des Nebengesteines, welches gewohnlich

schen Museums in Prag,- (* 6. Jan. 1761, f 20. Dec. 1838) verdanken
wir „Umrisse einer Geschichte der bOhmischen Bergwerke," von welchen
1836 bis 1888 zwei Bande in drei Abtheilungen erschienen sind. Als
Grundiage der historischen Nachrichten tlber viele Bergbaue Bohmens
wiirden sie im Folgenden haufig benutzt.

*) Topographie des KOnigreichs Bohmen. 16 Theile. Prag 1783
bis 1790. XIII. Th., pag. 23.

*•> Diese Baue sollen bis 1809 einige Hundert Mark Gold er-

geben haben.
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stark zersetzt ist (Richard-Gang), wobei naraeutlich der
Feldspath vollstandig in Kaolin umgewandelt erscheint. Dieser
Grundmasse sind silberhaltige Blende (Sphalerit) und silber-

haltiger Bleiglanz (Galenit), in Partien oder streifenweise, und
Eisenkies eingesprengt. Im Allgemeinen konnte J. Jqk£l,y
folgende Altersreihe der einzelnen Bestandtheile der Gang-
ausfullung mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen: 1. Quarz
und Kalkstein (stellenweise dolomitisch) ; 2. Bleiglanz und
Blende, scheinbar gleichzeitiger Entstehung; 3. Eisenkies,

wflhrend oder erst nach vOlliger Umwandlung des Feld-
spathes in Kaolin entstanden; 4. Quarzkrystalle in Drusen;
5. endlich Braunspath (Ankerit) als jiingste Bildung und bin

und wieder auch krystallinischer Quarz, beide gleichfalls in

Drusenraumen ausgebildet.

Ausser dem Gehalt an Silber besitzen Bleiglanz und
Blende einen kleinen Halt an Gold, welches auch in geringer

Menge in den dem Gneissgebirge aufsitzenden Quarzgangen
enthalten ist. Obwohl die relative Erzfuhrung keine ungun-
stige war, da 15 bis 311<5thige Scheideerze vorgekommen
sind und stellenweise sogar gediegen Silber an Gewicht von
7 Mark und dariiber gewonnen wurde, reichte leider die

Ausbeute an edlen Metallen kaum hin, die Betriebskosten

zu decken. Deshalb wurde 1867 der Betrieb vom Aerar ein-

gestellt. Ein Jahr spater ubernahm ihn jedoch eine in Bud-
weis gebildete Gewerkschaft und fuhrte ihn, zu Beginn der
70ger Jahre mit Ausrichtungsarbeiten beschaftigt,*) ziemlich

nothdurftig weiter.

Im mittleren Theile des b6hmisch-mahr. Hochlandes
ist die Umgebung von Tabor als ehemals reiche Berggegend
bekannt. Die hiesigen Erzlagerstatten gehoren dem Gneiss-

gebirge an und wurden seit altersher fleissig abgebaut, da
sie betr&chtliche Mengen von edlem Metalle lieferten. Vor-
zuglich in dem flachen Thale zwischen dem Duber und
Chotowiner Bergzuge und an seinen beiden Gehangen wur-
den viele reiche Gange von Silber- und Bleierzen ausge-

beutet. Beilaufig den Mitttlpunkt der ganzen Berggegend
bildet das Bergstadll Ratibofitz, von wo aus uber eine

Stunde in der Runde Pingen und Haldenzuge anzutreffen

sind und im N noch weiter bis Raschowitz bei Jung Wo-

*) J. F. Schmidt von Bergenhold: Uebers. Gesch. des Bergbau-

und Hattenwesens im KOnigr. Bohmen etc., Prag. 1873, pag. 172.
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iitz sich erstrecken. Bergstadtl RatiboHtz selbst verdankt

seine Entstehung den reichen Silberbergwerken, welche
hier bereits im XVI. Jahrhundert im Gange waren und bis

zum Beginne des 30jahrigen Krieges reiche Ausbeute gaben.
Der verheerende Krieg brachte eine Unterbrechung der

Bane mit sich. Dieselben wurden aber sp&ter wieder aufge-

nommen, mehrere alte Gruben neu belegt und auch neue
Erzgange aufgefunden, so dass der Bergbau alsbald wieder
in Flor kam. Doch hielt er nicht an und die Silberausbeute

wurde inuner geringer, da bei dem Forttreiben der Stollen

die Erze der Gange je weiter desto mehr an Adel ein-

bussten. Dennoch wurde unter diesen Verhaltnissen der
Bergbau bis zur Mitte dieses Jahrhundertes muhsam fort-

gefuhrt. Ein in den Jahren 1860—61 gemachter Versuch,

die alte Richtschachthalde sorgfaltiger auszukutten, ergab

keine gunstigen Resultate. In den 70ger Jahren baute Joh.

Adolf Furst zu Schwarzenberg bei Ratibofitz in 7 grossen

Massen und in einem Stollen, jedoch wurden beide Baue
bios gefristet.*)

Ein weiterer Silberbergbau wurde in nachster Nahe
von Tabor bei Bergstadtl (Horky, Ortsgemeinde Celkowitz)

vor dem 30jahr. Eriege mit Erfolg betrieben, spater jedoch
nur zeitweise mit immer langeren Unterbrechungen in Bestand
gehalten. Wohl wurden einigemal Anlaufe zu einer thatkraf-

tigeren Erzforderung gemacht, ohne dass jedoch nennens-
werthe Erfolge erzielt worden waren. So z. B. wurde zu
Ende der 30ger Jahre dieses Jahrhundertes der alte Stollen

gereinigt und brauchbar gemacht und der Bergbau durch
das Aerar aufgenommen. In den 60ger Jahren sollen zwei
grosse Massen in Betrieb gestanden sein, ohne dass es bis

zu Beginn der 70ger Jahre zu einer Silbergewinnung ge-

kommen ware.**)

Weiter nordwarts bei Alt Wofitz***) wxurde schon im
XVI. Jahrhunderte ein wichtiger Bergbau auf SDbererze ge-

trieben, woruber jedoch nichts Naheres bekannt ist. In der

Mitte des vorigen Jahrhundertes wurde bei Wozitz ein Silber-

bergwerk entdeckt und 1752 aufgenommen. Es soil schones
Brandsilber, etwa 4000 Mark jahrlich, und vielBlei geliefert

haben. Nachdem noch 1842 hoffnungsreiche Erzgange sich

*) Ibid., 1. c. pag. 203.
**) Ibid., 1. c, pag. 204.
**) J. F. Schmidt, 1. c, spricht immer nur von Jung Wo2itz.
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im Baue befanden und mit 40 Mann belegt waren, erschien

das Bergwerk Mitte dieses Jahrhundertes erliegend, wurde
aber spater wieder gefristet.

Die Gangminerale von Ratibofitz, Alt Wozitz, Remi-
Cov sind fast durchwegs durch schone Drusung ausgezeich-

net. Es sind vornehmlich Abanderungen von Kalkspath,

Braunspath (Ankerit), Quarz, Bleiglanz, Fahlerz, Rothgiltig-

erz, Stephanit, Sphalerit und Kupferkies (Chalkopyrit), nebst

einigen anderen sich nur seltener zeigenden Mineralen.

Im Anschlusse hieran mag bemerkt werden, dass im
Luschnitzflusse ehemals Goldw&scherei betrieben wurde,
wie ausser urkundlicben Belegen auch die noch vorhandenen
Seifenhalden beweisen.

Im ostlicheren Gebiete des bOhmisch-mahr. Hochlan-
des, in der Umgebung von Deutsch Brod (und weiter nach
Mahren hinfiber um Iglau herum) ist der Sitz eines uralten,

angeblich schon im 8. Jabrhunderte bestandenen *) und vor
Zeiten sehr ergiebigen Bergbaues. Nach Graf Sternberg
scheint die grdsste Blfithezeit der hiesigen Baue im 12. und
13. Jahrhunderte gewesen zu sein. Durch die Hussitenkriege

wurde die Umgebung von Deutsch Brod hart betroffen und
soil hiedurch auch der ganzliche Verfall der Werke verur-

sacht worden sein. Mag dies auch nicht ganz zutreffen, da
von einigen Bergwerken urkundenmassig deren Bestand und
Betrieb selbst noch nach dem 30jahrigen Kriege erwiesen
ist, so ist doch auch sicher, dass der Bergbau um Deutsch
Brod schon seit Jahrhunderten beinahe ganzlich ruht. Immer
wieder bis in die neueste Zeit unternommene Versuche zur
Wiederaufnahme des Bergbaues hatten leider nie den er-

wunschten Erfolg.

Zahlreiche Pingen lassen noch heutigen Tages den
Umfang der einstigen S i 1 b e r-Bergwerke erkennen und ge-
ben einigen Aufschluss fiber die Beschaflfenheit der Lager-
statten, allerdings geringen und ungewissen, da sie zum
grOssten Theile bewachsen und von Wald bedeckt sind.

Aus der Vertheilung der Pingen glaubte v. Andrian jedoch
mit ziemlicher Sicherheit entnehmen zu kfinnen, dass die

Erzgange nur innerhalb der Verbreitungszone des Gneiss-
phyllites sich vorfinden, wogegen sie in der Region des

*) 1. Th. A. Peithner, Edl. v. Licbtenfels: Versuch ttber die
natOrliche u. polit. Geschichte der bOhm. und mahr. Bergwerke. Wien,
1786, pag. 10».
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grossMatterigen Gneisses nur hochst sparlich entwickelt sein

durften.

Das Pingensystem der Umgebung von Deutsch Brod
bildet eine fortlaufende Zone, die im Suden von der Stadt

bis in die Nahe von Scheibeldorf reicht, dann zwischen
Seheibeldorf und Simmersdorf unterbrochen wird Und von
hier weiter gegen Polna und Iglau sich verbreitet. In der

nordliehen Umgebung von Deutsch Brod im Sommerwalde
und bei Silberberg (Ortsgemeinde BOhmisch Schutzendorf
SO von Biela) sind ebenfalls zahlreiche Pingen vorhanden,
welche der Tradition nach die altesten und reichsten Ab~
baue gewesen sein sollen. Nach der Lage der Pingen an
dem der Sazawa zugekehrten Abhange des Silberberghugels

ist zu urtheilen, dass hier der Bergbau in primitiver Weise
nur in den obersten Theilcn der Gange betrieben wurde,
also ein wahrer Raubbau gewesen ist. Im Osten reicht die

Erzzone bis Biela und Pfibislau, im Westen bis gegen Ledec.
Die besten Aufschlusse gewahrten v. Andrian die Pin-

gen am linken Sazawaufer im Suden von Deutsch Brod.

Hier befindet sich zwischen den Hdflern und Neuwelt ein

grosser Complex von Pingen, welche sich im Westen bis

Petrkov und Heiligenkreuz, im Osten fiber Friedenau nach
Pattersdorf, Langendorf und Uttendorf verfolgen lassen. In-

mitte derselben zwischen den Einschichten Christof und
Smrci und dem Orte Neuwelt liegt der Karolischacht mit
bedeutenden, jetzt ganz bewachsenen Halden, in welchem
die reichsten Anbruche sollen abgebaut worden sein. Der
Richtung der Baue entnahm v. Andrian, ohne sich jedoch
auf eine Grubenkarte stutzen zu konnen, dass man hier

wahrscheinlich ein grosses Schaarkreuz zwischen verschie-

denen Gangsystemen (der Hauptrichtungen St. 22, St. 4—

6

und St. 1—2) erreicht habe.*)

*) Peithner gibt in seinem citirten montanistischen Geschichts-
werke eine Karte der Gegend zwischen Ueutsch Brod und Iglau, auf
welcber eine grosse Anzahl muthmasslicher und wirklich bestandener
Bergbaue verzeichnet ist Eine Kreuzung und Schaarung der Erzgange
hatte damach nahe von Heiligenkreuz stattgefunden. Vor einigen Jahren
sind die Werke um Bobm. Schtltzendorf und Uttendorf in geringem
ITmfange in Betrieb gesetzt worden. In einer Mittheilung bierttber werden
unter anderen auch Nickelerze als auf den Gangen vorkommend ange-
fflhrt. ^(Yesmir, XIII., pag. 270.) — Ueber die neuerdings unternomme-
nen Versuche zur Wiederbelebung des Bergbaues bei Deutsch Brod
enthalt J. HOniger's kleine Schrift: „Silber und Bleibergbau zwischen
Deutsch Brod und Pfibislau in BOhmen," Iglau, 1883 ?, kurze Nachrichten,
welcbe den Zweck verfolgen die Ertragsfahigkeit der Werke nachzuweisen.
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Weitere Silbererzvorkommen werden von Graf Stern-
berg aus der Humpoletzer, Lipnitzer und Neu Reichenauer
Gegend angeffihrt. Thatsachlich stOsst man SW von Hum-
poletz in einem Seitenthale der Zelivka, sowie SW von Neu
Reichenau bei Cejkov und Chrastov auf Pingen. Die letzte-

ren dftrften dem Pilgramer Grenzzuge angehfiren. Bei Lip-

nitz, wo nach dem Chronisten Hajek ein silbernes Pferd

gefunden worden sein soil, wurden v. Andrian im Granite

keine Erzlagerstatten bekannt, da die nachste bei Michalo-

witz SW von Deutsch Brod offenbar noch dem Heiligen-

kreuzer Zuge angehort. In den Berichten fiber den in aJten

Zeiten bei Lipnitz getriebenen ergiebigen Bergbau auf Siiber

dfirften diese Erzgange gemeint sein.

Die mineralogische Beschaffenheit aller dieser Erzgange,

soweit sie sich bestimmen liess,wurde von v. Andrian schnell

wechselnd gefunden. Ebenso variirt die Machtigkeit der
Gange zwischen 5 cm bis 1 m, wobei, wie auch sonst ge-

wShnlich, die schmalsten Gange die edelsten waren. JDie

Gange bestehen aus Quarz oder Letten mit Schwefel- und
Kupferkies und putzenfOrmigen Vorkommen von Bleiglanz,

Eisenspath (Siderit), Arsenkies (Arsenopyrit) und Fahlerz.

Man fmdet Stucke von derbem Schwefel- una Arsenkies mit
Bleiglanz durchfloehten, wogegen sonst im Allgemeinen die

Ausbildung der Kiese vorzugsweise mit einer lettenartigen

Beschaffenheit des GangkQrpers, das Auftreten des Blei-

glanzes mit Quarz in Verbindung zu stehen scheint.

Im Gneissgebiete der nordlichsten Erstreckung des bflh-

misch-mahr. Hochlandes haben sich einige Reste von ehe-
maligen Bergbauen erhalten.

Auf silberhaltige Bleiglanze wurde bei Cestin

und Hodkov unweit des „Herrenteiches" SW von Zbrasla-

witz geschurft. Es sollen hier viele Kupferkiese mit den
Bleiglanzen eingebrochen sein. Jetzt sind nur noch ganz
geringe Reste dieser uralten Bauten.zu sehen.

Auf der Herrschaft Rataj an der Sazawa ist nach
Zippe*) ebenfalls ein Bergbau auf Siiber versucht worden,
musste jedoch wegen Mangel an Kraften und vielleicht auch
wegen Unergiebigkeit als nicht lohnend vdeder aufgelassen

werden.
Besonders beruhmt sind die Gruben von Kutt en-

berg, der reichsten Bergstadt des Mittelalters, deren Berg-

*) Sommer's KOnfgr. Bohmen. XII. Bd., pag. XXI.
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werke Anfangs des 13. Jahrh. in Angriff genommen und bis

zam Begiane des 30jahr. Krieges rait, verschiedenen Wechsel-
fillen im Baue erhalten warden. Die Geschicke der Gruben
hat Graf C. Sternberg eingehend beschrieben.*) Im J. 1237
soil ein MOnch des Sedletzer Cistercienser-Klosters, Namens
Anton, bei Malin, nahe des jetzt nicht mehr vorhandenen
Ortes Pnewitz, eine aus der Erde emporgewachsene Silber-

rathe gesehen und so der Entdecker der Erze geworden
sein. Um die Stelle leicht wieder zu finden, soil er den
silbemen Zain mit seiner Eutte oder Kapuze (kapi) zuge-

deckt haben, wovon schon in alter Zeit der Name Kutten-

berg, sowie der erst im XVI. Jahrhunderte aufgetauchte

bonmische Ortsname Kapi hora abgeleitet wurde. Indessen
durfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass der Name
von dem altdeutschen bergmannischen Kunstworte kutten,
d. h. graben, scharren, abzuleiten ist. 1st es doch historisch

erwiesen, dass die ersten Bergleute, welche hier und ander-

warts in Bohmen nach Erzen zu graben anfiengen, aus
Deutschland, wo der Bergbau am Harz schon in sehr fruher

Zeit getrieben wurde, eingewandert sind. Es verweisen hier-

anf auch die bei Kuttenberg noch heutigen Tages gebrauch-

lichen nur wenig bohemisirten Ausdrucke: Kuklik (Gut-

gluck), Rank (Gang), Turkank (Durchgang), u. a.

Allenfalls verdankt die Stadt den reichen Silbererzen

ihre Grundung. Unter KOnig Otakar sollen auf dem Gut-
gluckberge schon hundert Schachte bestanden haben, und
um das Jahr 1300 darf die wCchentliche Ausbeute der Berg-
werke auf 1000 Mark Silber geschatzt werden. Unter dem
stets geldbedurfligen K6nige Johann von Luxemburg wurden
aus Kuttenberg wOchentlich 500—600 Mark Silber abgeliefert,

wovon nach einer Angabe des Ghronisten und Sedletzer

Abtes Peter der damaUge Statthalter Heinrich von Lippa
dem Kdnige oft nicht mehr als 16 Mark geschickt und das
Oebrige nach eigenem Gutdunken verwendet haben soil.

Die Religionskriege des 15. Jahrhundertes liessen die

bis dahin stets sehr ergiebigen Bergwerke zum Stillstande

kommen. Die alten Werke wurden zum grossten Theile von
den unterirdischen Wassern ertrankt und da es uberall an
Betriebskapital fehlte, wurde auf neuen, noch nicht ange-
griffenen Strecken nurmehr sog. Raubbau betrieben, d. h.

•) Dmrisse etc. 1. Bd., 1. Abth., pag. 46— 178.
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man begnugte sich mit der raschen ErschOpfung der Ober-
flache, da niemand wusste, wie lange er werde bauen konnen.

Ungeachtet dessen, dass Wladislav H. die Bergunter-
nehmungen sehr begunstigte und oft langere Zeit zu Kutten-
berg im Walschen Hofe (spat. k. k. Bergamt) residirte,

konnten die Bergwerke nicht mehr recht zu Kraften kom-
*men. Der Bergbau erstreckte sich nun vorwaltend nach
Nordosten, auf die Gangberge, wo neue Gruben er&ffnet

wurden. Es brachen bier in grosser Menge Kupferkiese mit
zwar nur geringem Silbergehalte ein, die dennoch ihrer

Reichlichkeit wegen das Bergwerk beinahe zwei Jahrhunderte

erhielten. Es scheinen aber schon damals jene Unordnungen
und Missbrauche im Betriebe des Bergbaues, jene Unwissen-
heit und noch mehr Unredlichkeit der Beamten, welche Graf
Sternberg*) umstandlich nachweist, an dem trotz aller

Muhen der KOnige, den Betrieb zu heben, und trotz aller

werkthatiger Unterstutzung allmalig immer grosser werden-
den Verfalle der Werke gearbeitet zu haben.**)

Den Gesammtertrag der Kuttenberger Bergwerke filr

die Zeit von 1240 bis 1620, also fur 380 Jahre, schatzt

Graf Sternberg auf 8,440.000 Mark d. h. 4,220.000 Kilo-

gramm Silber im beilauflgen Werthe von 170 Millionen Gulden
jetzigen Geldes.

Trotz des allgemeinen Verfalles wurden mit zeitweiligen

Unterbrechungen stets Hoffnungsbaue unterhalten. So z. B.
wurde in den 30ger und 40ger Jahren dieses Jahrh. Bergbau
auf Silber in zwei Bergwerken getrieben, namlich am Gut-
gluck (Kuklik) zu Handen des k. k. Montanaerars, und bei

den sog. Vierzehn Nothhelfern fur Rechnung der
Stadtgemeinde.***)

Das erstgenannte Werk wurde mit einem Schachte und
mehreren Strecken und Teufen, mit Hilfe eines GOpels ; das
bei Vierzehn Nothhelfern durch einen Stollen und einen

Lichtschacht, sowie auf mehreren Strecken betrieben. In bei •

den Werken sind schone Silberanbruche mit Bleiglanz an-

•) L. c. pag. 96—167.
**) Freihch dttrRen audi viele andere, von dem Gebahren der

Beamten unabhangi(re Uinstande zum Verfalle der Kuttenberger Berg-

bauten beigetragen haben, wie aus den durchaus sacblichen Darleg-

ungen J. Grimm's, Jahrb. der Montanlehranst. Leoben und Pribram,

X. Bd., pag. 133 If. zu ersehen ist.

***) Sommer's KOnigr. Bohmen, Bd. XL, pag. 371. — 16 Kuxen
gehorten 1843 einer Privatgewerkschaft.
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gefahren worden, doch leider waren die entdeckten Gang-
trummer von zu unbedeutender Machtigkeit und die Aus-
beute eine ganz geringe. Speciell in der Gutgluckszeche

kamen Eisenkies, silberhaltiges Fahlerz, Antimonglanz und
Rothgiltigerz vor. Die Erze der alten Gruben werden in

Urknnden stets als Kiese bezeichnet und aus dem Umstande
zu schliessen, dass das zum Abtriebe des Silbers nothige Blei

Ton Auswarts angekauft werden musste, mogen es haupt-

sachlich sog. durre Erze, namentlich gediegen Silber, Glaserz

(Argentit) und Rothgiltigerz (Pyrargyrit) gewesen sein.

Nachdem ein mehrjahriger Stillstand in den Erzgrab-

ungen eingetreten war, hat das Aerar im Juni 1875 im N
von Kuitenberg bei dem Hofe Skalka einen Schurfbau be-

gonnen, der jedoch nach einigen Jahren als hoftnungslos

anfgelassen werden musste. Dagegen wurde mit Erfolg der

Weiterbetrieb des Vierzehn Nothhelferstollens in Angriff ge-

nommen und es soil nun ferner auf Grundlage der Erfahr-

ungen, die bei diesem letzteren Unternehmen gesammelt
wurden, die weitere Untersuchung hauptsachlich jenes Ter-

rain umfassen, welches fruher intensiv bebaut worden ist,

wobei jedoch keine grosse Tiefe erreicht wurde. Es sind

dies insbesondere die Reviere des Reussen- und Dauergan-
ges, des Karlice- und Rovinaganges und des Greiferganges.*)

Derzeit wird der Abbau am intensivsten im Vierzehn Noth-
helferstollen nachst Malin betrieben. Im Jahre 1887 wurde
er urn 65 m weiter aufgefahren, so dass derselbe eine Ge-
sammtlange yon 11964 m erreichte. Sein Feldort war bis

auf 1 tn Entfernung vom mittlcren Gauge des Dauergang-
zuges vorgeruckt Die mit demselben verquerten drei Lie-

gendtrummer des Dauerganges wurden in beiden Streich-

ungsrichtungen in Untersuchung gezogen. Behufs Untersuch-

ung des weiteren Schurfterrains wurden NW und S von
Kuttenberg je ein neuer Schacht abgeteuft, von welchen
1887 der erstere am Greifergange eine Teufe von 40*5 tn,

der letztere am Rovina-Gangzuge eine solche von 46*9 er-

reichte. **)

*) Eine gnte Beschreibung der neuerdings durch das Aerar bei

Kuttenberg eingeleiteten Baue, sowie deren Vorgeschichte und Erfolge

bietet W. Gflbl in der Oest. Zeitschr. f. Berg- und Huttenwesen, 1887,

pag. 251 ff. Die dort beigegebene Karte bringt das Kuttenberger Erz-
rerier mit den Pingen, GangzQgen, Schurfbauten usw. recht ttbersichUich

mr Aoschauung.
**) Oest. Zeitschr. far Berg- u. Hottenwesen. 1889, XXXVII. Jahr-

gang, pag. 54.
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Unter den in neuester Zeit bei Euttenberg vorgekom-
menen Mineralen beanspruchen Gronstedtit*) und Proustit

besonderes Interesse. — Das Ergebniss des Bergbaues muss
heute noch als gering bezeichnet werden.

Ausser auf edle Metalle, hauptsachlich Silber, ist im
Gebiete des bohmisch-mahr. Hochlandes vormals stellenweise

ergiebig auf Eisen geschurft worden.

Einiger wenig bedeutender, langst eingegangener Baue
im sudlicben Gebirgstheile soil nicht weiter gedacht werden.

Im ndrdlicheren Verbreitungsbezirke sind Eisenerze viel

reichlicber gefunden und abgebaut worden. So sind z. B.

Eisenerzlager bei Polipes NO von Katzow, Chotomefitz NO
von Unter Kralowitz und bei Radwanditz nahe Zbraslawitz

im Gneisse ; und zwischen Knez und Cestin (zwischen Katzow
und Zbraslawitz) im Hornblendeschiefer bekannt. Sie ver-
rathen sich hier durch Erzfundstucke, so wie durch Reste
der ehemaligen Schlackenhalden.

Viel ausgiebiger allenfalls waren die Magneteisen-
erzlager bei Maleschau und bei Hammerstadt.

Das Maleschauer Lager scheint sich auf den Gipfel des
Maleschauer Berges zu beschranken, da mit einem im Thale
angeschlagenen Stollen das Hauptlager nur sehf verschmalert

angefahren worden ist. Die Erze wurden auf der Spitze des
Berges in Tagbauen gewonnen, deren Richtung auf das
Vorhandensein zweier paralleler Lager zu verweisen scheint,

wahrend die Streichungsrichtung der .Lager der allgemein

herrschenden entspricht. Auch ist die eben dort gut ausge-

sprochene Schichtung des „rothen Gneisses" im Liegenden
und Hangenden des Erzlagers durchaus regelmassig. Das
Erz, wie es noch jetzt in den seit mehreren Decennien
ausser Betrieb stehenden und in den ausgehauenen Raumen,
zumeist ersauften Bauen gefunden werden kann, ist manch-
mal eine innige Mischung von kfirnigem Magneteisenstein,

rothem Granat und dunkelgriiner Hornblende, wahrend in

anderen Fallen diese drei Lagerbestandtheile neben einander

ausgeschieden sind oder in den verschiedensten Trummer-
bildungen sich durchkreuzen. Accessorisch finden sich haufig

Quarz und Kalkspath in schonen Krystallen ein. Oft zeigt

sich die dichte Erzmasse von Trummern dieser Minerale

*) K. Vrba, Sitzber. d. kOngl. bohm. Ges. d. Wissensch. 1886,

pag. 13—19.
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durchdrungen, an welche sich dann gewOhnlich Hornblende-
taystalle als aussere Umhullung anschliessen, so dass form-
liehe HornblendeknoUen im dichten Erze eingeschlossen er-

scheinen.*)

Die genaueren Lagerungsverhaltnisse sind leider nicht

zu bestimmen, doch scheint, nach zahlreichen Fundstucken
von mittelkOmigem Ealksteine zu urtheilen, krystallinischer

Kali das Erzlager zu begleiten. Gleicherweise hat v. Andbian
aos Brachstucken, die auf den Feldern zu finden sind, ab-
geleitet, dass die Lagerstatte von zahlreichen Granitadern
dnrchsetzt sein musse und das ganze Lager wahrscheinlich

stockformige Diorite zu Tragern habe.

Die Lagerstatte von Magneteisenerz am Fiolnikberge

NO Ton Hammerstadt zeigt ahnliche Verhaltnisse, vrie sie

bei Maleschau bestehen. Auch hier nimmt das Lager die

hfchste Spitze des Berges ein, auf welcher einige Tagbaue
nad viele schon verfallene Schachte zu sehen sind. Die Be-
schaffenheit der Gangart und des Erzes ist jener bei Male-
schau sehr ahnlich, doch scheint das Magneteisenerz des
Fiolnikberges reicher an Quarz zu sein. Die allgemeine La-
gerung durfte sich von jener bei Maleschau nicht sonderlich

unterscheiden, und namentlich scheint auch hier das Erz-

lager von Granittrummern durchsetzt zu sein, da man im
Schurfgebiete haufig Stiicke eines grobkornigen Pegmatites
findet. (VergL S. 115.)

Nach Zippe**) ist brauner Thoneisenstein bei Ledefi

und Frauenthal gewonnen worden.

Anhangsweise mag hier auch eine Bemerkung uber
einstige Edelsteingewinnung im Gebiete des bohmisch-mah-
risehen Hochlandes beigefugt werden. Bei Radbof und Se-
dloT sollen im letzten Viertel des vorigen Jahrhundertes

„6ranaten-BrQche" bestanden haben und stark betrieben

worden sein. Spater wurden sie an die Koliner Juden ver-

pachtet, welchen man nachsagt, dass sie daraus grossen

Gewinn gezogen haben.***)

*) K. von Hauer bestimmte in einer Erzprobe 37,11°/, Rein-
dsengehalL

*•) Sommer's Konigr. BObmen, XI. Bd., pag. XXm.
***) Ibid. XI. Bd., pag. 366. — Diese Granaten dttrfen nicht mit

den Tormals im Edelsteinnandel bekannten ,,Koliner Edelsteinen" ver-
weebselt werden, welche dem angeschwemmten Sand und Gerolle der
Elbe entstammten.
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Der Bdhmerwald.

Die gewaltige, waldreiche Gebirgsmasse, die von der
Budweiser Ebene im Suden in nordwestlicher Richtung ent-
lang der bdhmisch-baierischen Grenze bis in's Egerland sich

hinzieht, wird nach allgemeiner Gepflogenbeit als Bdhmer-
wald bezeichnet, obwohl sie, wie scnon in der Einleitung

(pag. 19) hervorgehoben wurde, aus zwei orographisch und
geologisch selbstandigen Theilen besteht, namlich dem sud-
lichen bis zum Osserberge reichenden, eigentlichen Bohmer-
walde (Sumava), und dem ndrdlichen, zwischen dem Cer-
chov- und Dillenberge sich erstreckenden Bdhmischen
Walde (Cesky les). Die Hauptrichtungen dieser beiden
Gebirgstheile kreuzen sich unter einem stumpfen Winkel in

dem niedrigen Hugellande, das sich zwischen den Riesen-
pfeilern des Osser- und Cerchovberges ausbreitet. Es sind
somit in der Gebirgsmasse zwischen Bdhmen und Baiern
drei Theile auseinanderzuhalten, von welchen jedem eine
gewisee Selbstandigkeit zukommt. Deshalb soil auch jeder
einzeln beschrieben werden, allerdings in diesem Abschnitte

zunachst nur die beiden bohmisch-baierischen Grenzgebirge

:

Sumava und Cesky les, wahrend die Neumarkter Senke erst

spater im Anschlusse an das mittelbdhmische Urschiefer-

gebirge besprochen werden wird.

Jedoch ist im Allgemeinen vorauszuschicken, dass die

geognostische Schilderung der genannten bdhmischen Ge-
birgstheile eigentlich nur ein unvollstandiges Bild von dem
Aufbaue des bohmisch-baierischen Grenzgebirges zu bieten

vermag, da die bohmischen Gebirge nur Theile von Ketten
sind, die zur Halfte dem Kflnigreiche Baiern angehOren.

Es bildet namlich im sudlichen Gebirge die Sumava
mit dem Baierischen Walde und im ndrdlichen Theile der
Bflhmische Wald mit dem Oberpfalzer Grenzgebirge ein

Ganzes. Daher sollen bei den folgenden Beschreibungen
soweit zum Verstandnisse nothig auch die ausserhalb der
bdhmischen Grenze liegenden Gebirgspartien berucksichtigt

werden, und zwar um so mehr, als die baierischen Gebirgs-

theile eine eingehende geognostische Erforschung durch G.
W. v. GCmbel erfahren haben, dessen Resultate selbstver-

standlich fur die Beurtheilung auch der bdhmischen Gebirgs-

theile massgebend sein mussten und bei den Erforschem der
bdhmischen Gebirgszuge, soweit sie dieselben berucksichtigen

konnten, in der That entsprechende Wurdigung fanden.
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1. Der eioenUlche Bohmerwald (Snawt)

wird im Osten bis Protiwin vom Moldauthale und der Bud-
weiser Terti&rebene, im Norden bis Hradek nahe Schutten-
hofen vom Otavaflusse, und von hier bis Klattau vom mittel-

bdhmischen Granitgebirge begrenzt, in welches letztere sich

das Vorland der Sumava einschiebt und zwar in einer Aus-
buchtung von Bergstadtl und Kolinetz aus gegen Silberberg,
und in einer zweiten, sehr umiangreichen Partie, die sich

von Reschin und Janowitz uber Planitz und Kasejowitz weit
in das Innere des Landes ausdehnt. Die westliche Begrenz-
ung verlauft von Janowitz an Neuern, Kohlheim, und Spirken
vorbei zur Landesgrenze, welche selbst im Sfldwesten und
Suden das hier in Betracht kommende Gebiet der Sumava
umschliesst.

Das Gebirge, welches diesen Raum einnimmt und in

seiner Hauplmasse unmittelbar an der Landesgrenze hoch
aufgethurmt ist, verflacht sich gegen das Innere des Landes
allmalig, wahrend der baierische Gebirgsantheil nach Baiern
ziemlich schroff abfallt. Nur in das Thai der Moldau senkt
es sich auch in BOhmen beiderseits steil. Das Gebirge, wel-
ches heute wohl in alien Theilen zuganglich ist und von
Touristen besucht wird, war mit seinen weiten undurch-
dringlichen Waldungen noch im ersten Drittel unseres Jahr-

hundertes ein Gebiet, von welchem man kaum oberflachliche

Kenntnisse besass und das z. B. in den alten Beischreib-

ungen (Preysler*s, Lindaker's und noser's 1791, Flurl's 1793,
Graf Sternberg's 1806, Dlask's 1822 u. a.) in tjbertriebener

Weise als ein odes Waldgebirge mit finsteren, von wilden
Thieren bewohnten Schlunden geschildert wird, dessen Er-

grundung im Innem namentlich „die oft ansehnliche Gesell-

schaft der Raubschutzen," verbindert, „welche Tag und
Nacht die Walder durchstreichen und alles was ihnen vor-

kommt, selbst Menschen nicht ausgenommen, niederschies-

sen" npiask, pag. 219).

Unter solchen Umstanden ist es selbstverstandlich, dass

die geologische Erforschung der Sumava neueren Datums
ist Noch 1831 , musste sich der vortreffliche F. X. M. Zippe
in seiner „Uebersicht der Gebirgsform. in BOhmen" auf ganz
wenige, einige hohe Berge betreffende Angaben beschranken.

In Sommer's Kdnigreich BOhmen 1839 bis 1841 *) lieferte er

•) Band VII., VDI. und E.

Itt—r, Gaolofle roa BOhmen.
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allerdings schon eine ziemlich eingehende und als einzige

Vorarbeit fur die spateren geologischen Aufnahmen unge-
mein werthvolle Beschreibung des Gebirges, nebst vielen

beachtenswerthen Einzelnangaben. A. E. Reuss in seiner

„Kurzen Uebersicht etc."*) vermochte 1854 die Kenntniss

des BOhmerwaldes nicht sonderlich zu erweitern, konnte
aber wohl hauptsachlich auf Grund der Zippe'schen Arbeiten

immerbin ein Bild des geognostischen Aufbaues des BOhmer-
waldes entrollen, welches dem heutigen schon recht nahe
kommt.

Ebenso wie fur die Reuss'sche Darstellung bildeten die

Zippe'schen Beschreibungen und dessen geognostische Ein-
zeichnungen in die Kreybich'schen Kreiskarten die oft nach
Verdienst anerkannte Grundlage fur die Aufnahmen der k. k.

geol. Reichsanstalt, welche hn Jahre 1853 in Angriff genom-
men wurden. Doch durfen die grossen Verdienste nament-
lich eines Feed. v. Hochstettee um die geologische Er-

forschung des bohmischen Antheiles des bshmisch-baieri-

schen Grenzgebirges nicht unterschatzt werden. Dieser vor-
zugliche Geologe schuf im Vereine mit V. v. Zepharowtch
eine durchaus verlassliche, hdchsteos in Einzelnheiten zu
erganzende Grundlage fur die Beurtheilung des geognosti-

schen Aufbaues der Sumava, die von unverganglichem
Werthe ist.

Der erste, die Granulite und Serpentine, und der zweite,

die alten Goldwaschen im BChmerwalde behandelnde Theil
der eingehenden, mustergiltigen Arbeit v. Hohstettee'S er-

schien 1854,**) der dritte, dem Granite und Granitporphyre,
und der vierte, der Glinunerschiefer-Formation des Eunischen
Gebirges gewidmete Theil 1855.***)

Gleichzeitig befasste sich V. v. Zephaeowich mit der
genauen Erforschung des Vorlandes der Sumava bis zum
Otavaflusse.f)

Durch die Arbeiten dieser beiden Forscher wurde eine
Uebersicht der geognostischen Verhaltnisse der Sumava ge-
schaffen, welche durch die baierischerseits beilaufig zur sel-

ben Zeit von C. W. v. GftMBEL vorgenommenen Aufnahms-

*) L. c. pag. 35—43.
**) Geognostische Studien aus dem Bolunenvalde. Jahrb. der k. k.

geol. R.-A., V., pag. 1 ff., und ibid. pag. 56? ff.

***) Ibid., VI., pag. 10 ff.

f) Beitrage zur Geologie des Pilsener Kreises in Bdiun. I. Jahrb.
d. k. k. geol. R.-A., V., 1854, pag. 271 ff. — U. Ibid. VI., 1855, p. 453 ff.
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ubeiten, die erwunschte Erganzung erfuhr.*) HOCHSTETTER
hatle spater mehrfach Gelegenheitdie Gumbel'schen Ergeb-
msse mit seinen eigenen Resultaten zu vereinigen. Die Kalk-
und Graphitlager bei Schwarzbach hatte C. Peters schon
1853 besdarieben;**) alle spateren Speciakrbeiten fussen

jedoch auf den grundlegenden Darstellungen der fruher ge-

nanaten Forscher. Als die wichtigsten durften in Bezug auf
die archaeische Gruppe die hauptsaehlich das petrographische

Moment hervorhebenden Arbeiten J. N. WoldRich'8,***) der
eingehend das Gebiet N von Winterberg und SO von Berg
Reichenstein beschreibt, und'C. v. CxMEKLANDER'Sf) ange-
rahrt werden kdnnen. An dieselben schliessen sich einige

Abhandhingen an, die noch speciellere Fragen beruhren, wie
z. B. A. Schraitf'S classische Studie uber die Serpentine
von Krems, ff) J. Lehmann'S auf das Gebiet Bezttg neh-
mende Bemerkungen,fff) R. Helmhacker'S mineralogische
Beobachtungen aus dem B6bmerwalde,*t) G. Starkl'8 Stu-
die am Glhnmerdiorit von Ghristianberg,**+) u. a.

Die folgende Darstellung des geogn'ostiscben Aufbaues
der Sumava stdtzt sich in erster Reihe auf die Forschungen
t. Hochstetter's und v. Zepharowich'S, deren Ausfuhr-
ungen zum Theil wOrtlich wiedergegeben werden.

Was zunachst die Oberflachenbeschaffenheit der Sumava
anbelangt, so erweist sie sich im Allgemeinen deutlich ab-
hangig von dem geognostischen Aufbaue. Das verbreitetste

Gestein ist Gneiss, welcher im Ganzen nur flachgewOlbte
Rucken ohne auffallend hervorragende Felsmassen bildet.

Die Granitgipfel, welche sich knapp an der Grenze zwischen
Ober Plan und Kuschwarda ausbreiten, ebenso wie die Berge
der umfangreichen Granulitpartie zwischen Erumau und Ne-
tolitz, und besonders die scharfen Rucken des Glimmer-

*) Die umfangreiche Gesammtdarstellung : Geognostische Beschreibr
nng des ostbaierischen Grrenzgebirges, erechien erst 1868. Gotha.

-) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., IV., 1868, pag. 126 ff.

***) Hercynische Gneissformation bei Gross Zdikau im Bohmer-
walde. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXV., 1875, pag. 259 ff.

f) Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz. Ibid. XXXVII.,
1887, pag. 117 ff.

ft) Vergi. die Anmerk. auf Seite 41. (Es sind dort die Vorzeicben
***) mid +) umzuwechseln).

ttt) Untersuch. liber die Entstehung der altkrystalL Schiefer-

festeme. 1884.

•f) Tschermak's Mineral. Mittheil., 1873, pag. 273 ff.

«t) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXXm., 1883, pag. 638 ff.

9*
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schiefers im Osserzuge sind in ihrer Form von den Gneiss-

bergen deutlich verschieden.

Aus der Budweiser Ebene erhebt sich der Bohmerwald
ziemlich unvermittelt und entwickelt von bier aus eine An-
Bicht von eigenartiger SchOnheit. Die niedrigeren vorderen

Bergzuge lassenctie entfernteren hoheren stufenformig hinter

einander aufsteigen, wodurch ermOglicht wird eine weite,

hochst anmutbjge Gebirgslandschaft zu uberblicken, welche

durch die vorliegehde wasserreiche und fruchtbare Ebene
noch geboben wird.

Dieser an die Budweiser Ebene angrenzende Theil der

Sumava -wird von den breiten waldigen Rucken des Plan-

sker Waldes beherrscht, dessen hochster Ghpfel, der 1080 m
hohe SchOninger von seinem Aussichtsthunne eine herrliche

Rundsicht gewahrt, weldie zugleich den unterscbiedlicben

Gbarakter der Oberflachengestaltung der einzelnen Gebirgs-

theile erkennen lasst.

Von der Plattform des Thurmes erscheint die Sumava
in dunklen Contouren, welche sich sehr deutlich von den
hinter ihnen aufsteigenden leuchtenden Umrissen der Alpen
abheben. Diese hOchst. malerische Aussicht gegen Suden,

wo jenseits des Donauthales die fiber den Nebel der Nie-

derungen emporsteigenden Alpen in weiter Feme den Hori-

zont bekranzeh, verleiht uberhaupt alien HOhenpunkten des

BOhmerwaldes ihren gr6ssten Reiz.

Febd. v. Hochstetteb beschreibt die Aussicht vom
Schoninger sehr anschaulich. „Hoch uber dem wellenfOrmi-

gen Hiigellande des Gneiss- und Glimmerschiefer-Terrains

gegen Sudost und Sud zieht sich am fernen Horizonte die

lange Kette der Kalkalpen vom Oetscher bis zum Watzmann.
Bei durchsichtiger Luft schimmert das Karlseisfeld des Dach-
steins so hell heriiber, die dunkleren Felsspitzen darauf

schneiden sich so rein am Horizonte ab, dass man die Ent-

fernung fasst vergisst. Dieser leuchtende Streifen der Schnee-
berge mit den zackigen pittoresken Contouren ist gegen
Sfldwest plOtzlich abgeschnitten durch die dunkeln Rucken
der Sumava. Zuerst der runde Granitrucken des St. Thomas-
gebirges mit der Burgruine Wittinghausen, dann die lang-

gestreckten waldigen Rucken der grossen Granitmasse langs

der osterreichisch- und baierisch-bdhmischen Landesgrenze,

des Hochfichtet (1337 m) und des Plockensteins (1378 m),

mit den Dreisesseln (1331 m) und dem Hohensteine, vor

ihm die Granitspitzen des Lys^waldes und der Fuchswiese,
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die Iange dustere Granitwand des Langenberges ; writer
gegen Westen die runden Gneisskuppen des grossen Chlum-
und Pleschkenberges, des Schreiners und Kubani, und wety
hinter ihnen die waldigen Gneiss-Plateaus bei Aussergefilde

and Stubenbach uberragt vom Lusen und Rachel."

Der Plansker Wald selbst bildet nur einen Theil 4es
(ip Sommer's BOhmen, IX. Bd., pag, IX. so benaonten)
Plansker Gebirges. Parallel zu ihm im Nordwestenj
jenseits des Berlaubaches verlauft namlich ein zweiter nie-

drigerer Gebirgszug, dessen hochster Gipfel, der Kluk. (737 m)
sein felsiges Haupt in eckigen Umrissen uber die suddst-

lichen Waldstrecken emporhebt. An ihn reihen sich gegen
NW einige andere Berge, wie z. B. der Hedel, Habtfberg,

Storma, Struha, Jankauberg u. a. an. Eine niedere Reihe
von Gneisshugeln trennt diesen Zug von der Budweiser
Ebene. Im Nordwesten hangt er jedoch mit einer dritten

Reihe hoherer Euppen zusammen, welche die beidjen durch
das Thai des Berlaubaches (Kreraser Thai) getrennten Pa-
rallelzuge des Plansker und Kluk halbkreisartig verbinden.

Es sind dies die Berge bei Eugelwaid und Jaronin, der
Wolfeberg, Kroatenberg, Buglata (829 m), hohe Wurzen,
die hohe Liesl, der Steinberg u. s. w., die alle ansehnliche

Felsmassen auf ihren Gipfeln tragen.

Diese drei Gebirgszuge bilden ein Amphitheater von
Bergen, das Plansker Gebirge, welches gegen NW von dem
ubrigen Abfalle des Bdhmerwaldes durch den Wagauer Bach
und die Einsattelung, uber welche die Strasse von ©chsbrunn
nach Elhenitz fuhrt, getrennt ist Durch seine Hohe, Relief-

formen und geognostische Zusammensetzung erscheint es ge-

wissermassen als ein dem eigentlichen BOhmerwalde vor-

hegendes, selbstandiges Gebirge. Es soil hier jedoch dem
Bobmerwalde angeschlossen und im Zusammenhange mit
ihm beschrieben werden, um so mehr, als sich zwei weitere

Granulitpartien in der Oberflachengestaltung von ihrer Gneiss-

umgebung kaum untei-scheiden.

Es ist schon oben erwahnt worden, dass sich die Su-
mava am hOchsten an der Grenze erhebt, von wo aus sie

sich gegen den Otavafluss zu allmalig verflacht.

Etwa bis zur Linie, die man sich beilaufig uber die

Orte Wallischbirken, Ckyn, Pfecin, Straschin und Schutten-

hofen parallel zum Grenzrucken gezogen denken kann, reicht

das hohere Gebirge. NOrdlich von dieser Linie, dem Otava-
finsse zu, verliert das Gebirge allmalig an Zusammenhang,
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da sich zwischen die in Reihen oder Bogen stehenden nie-
deren Berge mehr weniger flache Landstriche einschieben.

Am weitesten dringen im Vorlande der Sumava die Berge
zwischen Schuttenhofen und Hora2diowitz gegen die Otava
vor. Hier erhebt sich der Berg, welcher die Reste der Pra-
chinburg tragt, nach welcher ehemals ein Kreis benannt
wurde, als der am weitesten an den Fluss vorgeschobene
bedeutende HOhenpunkt.

Hier uberall ist Gneiss das herrschende Gestein. Das
ganze Gebiet desselben stellt sich als ein gegen Nordosten

Fig. SB. 1Mb Stromiobnellen der Moldau an dar Teafelimftaer.

sich senkendes, grosswelliges Hochland von cca 800—1000 m
mittlerer SeehOhe dar, welches in alien Richtungen von
tiefen Felsthalern durchfurcht wird. Ein solches enges,

hochst romantisches Thai bildet zunachst die Moldau selbst

von Ferchenhaid aufwarts bis Aussergefild, aber auch weiter

unten, wo sich Granit an den jungen Fluss herandrangt,
welcher in einem engen, vielfach gewundenen, bald von un-
geheueren Felswanden, bald von zahllosen FelsblOoken ein-

geengten Bette einherbraust und an malerisch gelegenen
Ortschaften, Kirchen, KlOstern, Burgen vorbeirauscht, bis er

sich durch die Felsgehange einen Weg in die weite lachende

Ebene erOflfnet. Die Gegenden von Friedberg, Kienberg, die

Teufelsmauer (Fig. 28.), Hohenfurth, Rosenberg usw. reihen

sich am Flusse hinter einander zu einem Bilde von wechsel-
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Toller, hochst romantischer Scenerie. Aehnliche tiefe Thaler
bildet die Flanitz von Husinetz aufwarts fiber Sablat bis zur
Ruine Gans, die Bache bei Winterberg, der Maderbach, der
Widen- und Kislingbach, dann die das Gebirge quer durch-
brechende Otava (Fig. 29.) und alle ihre Zufliisse von rechts

und links.

Die Bergbache zwangen sich zwischen Steinmassen
durch, springen an Felsgehangen rauschend in die Tiefe,

bohren sich in das harte Gestein ein und arbeiten unermud-
b'ch an seiner Zerstorung. Mit Hilfe von kleinem GerOlle,

Fig. t9. P»rtle «ui dem Wldra- (Ot»v».) Thole b«i Innergefild.

welches sie in Klurten und Springen der anstehenden Felsen

absetzen und in Bewegung bringen, vermogen sie die Fels-

massen im Innern auszuhdhlen und sog. StrudellOcher
zu erzeugen, die haufig erst beim Zersprengen grOsserer

Felsmassen ersichtlich werden, wie in dem Falle (Fig. 30.),

fiber welchen A. Fri<5 in dankenswerther Weise Mittheilung

gemacht hat*)
Das sudliche Gneissgebiet erreicht in der Gegend von

Aussergefild und Mader seine hochste Hohe, nur einzelne

Knppen und Rucken steigen noch h6her an, wie z. B. der

•) Ve?mir. XV., 1886. pair. 217.
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Libin bei Prachatitz, der Kubani (1357 m) bei Winterberg,

der Schreiner (1258 m) bei Wallern, der Antigel (1246 m)
bei Innergefild, der Schwarzberg bei Aussergefild u. a.

Die Hochgipfel und Plateaus dieses Gebietes sind von
Waldern bedeckt, welche neben umfangreichen Mooren
(hauptsachlich in der Gegend von Aussergefild und Mader)
die geologische Erforschung sehr erschweren, da Aufschlusse
nur in felsigen Thalgrunden bestehen, auf den abgerundeten
Bergkuppen jedoch nur selten Felsengebilde emporragen.
Dennoch wird der Geognost, wie v. Hochstetter vortreff-

lich bemerkt, selbst nach tagelangem Wandern durch Wald

Fif. 80. BtrudellSuher In FelibliSoken im KUUngbiche lm Btttamerwalde.

Maeb A. FrU. (Zelohnung tod B. Bauit.)

und Moor, wobei er kaum einen Stein zu sehen bekam,

sich gerne „die grossen Eindrucke zuruckrufen, die er em-
pfand, wenn er eintrat in jene ursprunglichen Walder, wenn
er sie an der kundigen Fuhrerhand eines biederen Forst-

mannes durchstreifte , bald zwischen Riesenstammen von
Fichten und Tannen hindurch, wie zwischen den Saulen

eines gothischen Domes, bald iiber Moorboden durch krup-

pelliges Knieholz, oder wenn er muhsam emporkletternd

uber ein Gewirr von Felstrummern und vermodernden Baum-
leichen, durch fest verwachsenes Gestriipp endlich hervortrat

auf die letzte hohe Felsplatte, und nun von einer der hohen
Kuppen hinweg sah uber die ungeheueren, dusteren, schwar-

zen Waldtnassen, aus denen nur da und dort ein blauer

Digitized byGoogle



Der BOhmerwald. — 1. §umava. 137

Raucfa aufeteigt, das Zeichen des Holzhauers, der mit Feuer
und Eisen sich Bahn bricht in die uralten Wilder."

Im nordlicheren Gneissgebiete des Bdhmerwaldes er-

reichen die Berge ihre grosste H6he S von Schuttenhofen
in der Umgebung von Berg Reichenstein, Stachau, Ckyn und
Wallischbirken, wo zwar auch keine schroffen und zackigen
Gebirgsformen vorkonunen, immerhin jedoch die Coptouren
der Berge scharfer sind als im niederen Hugellande, wo die

Formen stets abgerundet erscheinen.

Der nordlichste Grenztheil der Sumava, das sogenannte
Kunische Gebirge, welches aus Glimmerschiefer aufge-

baut ist und die beiden Seeberge : Osser und Seewand urn-

fasst, bildet ein hohes, von vielen tiefen Langs- und Quer-

Fif. 81. IXr baierltehe nod bBhmUcbe Oeser.

Naeh F. r. Soduletter.

thalern durchfurchtes Gebirgsland, welches mit vollem Rechte

zu den landschafUich schfinsten Gegenden des Behmerwaldes
gezahlt wird. Thai und Bergbildung ist bier von durchaus

alpinem Charakter. Tief zwischen hohen, steilen Felsabsturzen

Uegen zwei prachtvolle Gebirgseen : Der Teufelssee und der

Schwarze (Deschenitzer) See, und hoch uber das Gebii-ge

erhebt sich, weit in's Land sichtbar, die charakteristischste

Bergform des BOhmerwaldes , der Osser (Sattelberg) mit

seinen beiden machtigen Felszacken. (Fig. 31.) Von ihm ge-

trennt durch das Lamthal erhebt auf baierischem Grund der

hochste Berg des Grenzgebirges, der Arber, sein Gneisshaupt.

(Fig. 32.)

Vom Osser fallt das Gebirge in der Gruppe des Rant-

scher terassenfdrmig gegen das Hugelland der Hornblende-

gesteine ab, welches die weite Kluft zwischen den hochauf-
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strebenden Pfeilern, dem Osser im Suden und dem Cerchov
im Norden, ausfullt und in Baiern bis zum Gebirgsstocke des
Hohen Bogen sich erstreckt

Zur Schilderung des geognostischen Aufbaues des B6h-
merwaldes ubergehend, wollen wir unsere Aufmerksamkeit
zunachst dem Gramilitgebirge zuwenden, welches im sud-
ostlichen Theile des Gebirges in drei grossen, von einander
getrennten Partien im Gneissgebiete auftritt und fur diesen
Theil der Sumava charakteristisch ist.

Die erste dieser Partien ist die des Plansker Ge-
birges bei Krumau, dessen Umwallung nur in ihrem obe-
ren Theile aus Granulit besteht. Die Grenze desselben ver-

Fiq. 8t. Der Arber Ton Bthm. Klseniteln »n» genben.

Nach F. t. Hochttetttr.

lauft in fast regehnassiger Linie ohne auffallende Ein- und
Ausbiegungen ringsum am Fusse des Gebirges etwa im
ersten Drittel der H6he der Berge. N von Goldenkron bildet

auf eine kurze Strecke die Moldau selbst die Grenze. Von da
zieht sie sich S W-warts gegen Srnin, wo sie von Serpentinen

gebildet wird, und weiterhin, von Amphibolgneiss scharf be-

stimmt, gegen Neuhof, Losnitz und Kalsching, die Kuhberge
XW von Kalsching noch einschliesseud, bis in die Nahe
von Richterhof, wo massige Hornblendegesteine und Serpen-

tine interessante Grenzverhaltnisse geben. Hier wendet sich

die Grenzlinie gegen Suden und das Granulitgebirge bildet

einen grossen halbinselartigen Vorsprung in das angrenzende
Gneissterrain, gegen welches die Grenze keine scharfe ist.

Der Vorsprung umfasst die Berge S von Prossnitz und Hoch-
wald, die Hiigel bei Meisetschlag, Michetschlag, Plattetschlag

bis an die Torfmoore des Olschbaches X vom Langenbrucker
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Teiche und lasst sich auch jenseits der Torfmoore fiber

Ottetstifl gegen Honnetschlag verfolgen.

Zwischen Richterhof und Ochsbrunn hangt diese Aus-
buchtung mit der Hauptmasse des Granulitgebirges zusam-
men. Bei Ochsbrunn bildet Gneiss und Hornblendegestein
eine schmale, etwa 2 km lange, in das Granulitterrain gegen
Mistelholz sich hereinziehende Zunge. Von da an ist die

westliche Granulitgrenze, — bei Dobrusch auf eine kurze
Strecke von Serpentin begleitet, — ziemlich genau durch
den Wagauer Bach bestimmt und verlauft nordwarts bis in

(Jie Nahe von Netolitz. Von diesem nordlichsten Punkte
zieht sich die Grenze in sudostlicher Richtung beilaufig an
Luzitz, Kolowitz und Dobschitz vorbei gegen Saborsch, wo
die Granulitformation unmittelbar an die Budweiser Tertiar-

ebene angrenzt. Wciterhin bis uber SlavCe hinaus ist sie

von ihr durch eine schmale Gneisszone getrennt, verlauft

SW von Gross Cekau durch Jankau am Ostlichen Fusse des

Kluk vorbei und von da wenig ostlich von Tfissau zur Mol-
dau zuruck.

In dieser Umschreibung erscheint das ganze Granulit-

gebirge, jenen keilfdrmigen Vorsprung bei Richterhof abge-
rechnet, an der Oberflache in Form einer Ellipse, deren
grosse SO-NW-Axe von Srnin bis gegen Netolitz 18 km,
und die kleine Axe zwischen Dobrusch und Saborsch 11 km
lang ist. Die hochsten Gipfel des Gebirges liegen auf der

hufeisenfdrmigen Linie, welche den Schdninger mit dem
Mistelholz, Wolfberg, der Buglata, hohen Lie si und dem Kluk
verbindet, so dass die Oberflachengestaltung den Eindruck
eines Ringgebirges macht, welches nur an seiner ostlichen

Seite zerstort erscheint und bei der Ruine Maidstein vom
Berlaubache in felsiger Schlucht durchbrochen wird.

In seinem Verbreitung?gebiete zeigt sich der Granulit

uberall in losen Blocken oder Platten, die besonders an den
Gehangen der Berge oft wahre Felsenmeere bilden, so bei

Jaronin, Berlau, bei den Schmiedh&usern , unterhalb der

Steinwande im Mistelholz, am Sandberge ober Rothenhof,

bei Tuschetschlag, am Hohenstein und am Weissenstein im
Plansker.

Die Hauptmasse des Granulites besteht aus weissem
bis gelblich weissem, seltener rothlichem, immer sehr fein-

kornigem Feldspathe ( Orthoklas , nur untergeordnet

Oligoklas z. B. bei Srnin), und aus groberem, zumeist in

rundlichen KOmchen oder auch papierdunnen Lamellen der
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Feldspathmasse eingelagertem, grau- oder gelblichweissem

Quarz. Beide Bestandtheile vermag man in der Grund-
masse gewOhnlich Jelcht zu unterscheiden, insofern sie nicht

aphanitisch ist, was nur sehr selten vorkommt. Als (hitter

wesentlicher Bestandtheil tritt im Granulite braunrother bis

fleisch- und colombinrother Gran at in krystallinischen

Kornchen von Mohn- bis Hirsekorn-, selten von Erbsen-
Grosse, manchmal jedoch auch erst mit der Loupe erkenn-
bar auf. Mehrals erbsengrosse Granaten sind immer ein

Haufwerk. Wahren Granuliten fehlt der Granat nie, so zwar
dass v. • Hochstettee selbst gliramerreiche gneissahnliche

Gesteine als Granulit auffasst, solange sie feinkornigen Feld-

spath und Granaten enthalten.

Neben diesen drei Hauptgemengtheilen finden sich in

einigen Granulitvarietaten auch noch manche andere Minerale

ein. Zu den wichtigsten gehOrt Cyan it in kleinen, breit-

saulenformigen , jedoch nie mit Endflachen ausgebildeten

Krystallen, oder auch unregelmassigen Kdrnern von blau-

weisser, gelbweisser, auch schon himmelblauer Farbe. Vor-
waltend scheint er in schieferigen Abarten aufzutreten, in

welchen manchmal durch Granat, Cyanit und Glimmer die

Grundmasse ganz zuruckgedrangt wird. Besonders deutlich

erscheint der blaue Cyanit an der Oberflache angevritterter

und von der Sonne gebleichter BlOcke. Spaltungsflachen

pflegen bisweilen von buschelformigen Aggregaten eines

feinstengeligen Bfinerales bedeckt zu sein. Es ist Sillima-
nit (rhomb. Thonerdesilikat Al2 Si03), welcher sich beson-
ders sch6n bei Kugehvaid und Berlau vorfindet.

Femer ist von den accessorischen Mineralen im Gra-
nulit dunkler, tombackbrauner bis schwarzer Magnesia-
glimmer (Biotit) zu beachten, der, ohne charakteristisch

zu sein, doch selbst in den reinsten Granulitvarietaten in

kleinen Blattchen zerstreut vorhanden ist und oft eine be-

deutende Rolle spielt. In den feinkOrnigsten, fast dichten

Abarten sammelt er sich gewissermassen in Lagen und be-

dingt die ausgezeichnete Parallelstructur, resp. im Quer-
bruche eine regelmassige Streifung des Gesteines.

Manchmal findet sich in kornigen Granuliten auch noch
Turmalin in sehr feinen schwarzen Krystallnadeln oder
Buschem ein. Sein Erscheinen schliesst dunklen Glimmer
und Cyanit aus; jedoch mit Granat und weissem Glimmer
pflegt er vergesellschaftet zu sein.
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Naeh ihrer verschiedenen Zusammensetzung hat von
Hochstetteb drei Gruppen von Granulitvarietaten im Plan-
sker Gehirge unterschieden, namlich 1. reine glimmeranne
Grairalite, 2. glimmerrekhe Granulite und 3. turmalinfdhreHde
Granulite.

Der glimmerarme Granulit kommt kornig ent-

wickelt bei Kokotin und bei Hodlwald im Plansker in einer

so feinkornigen Abart vor, dass man auch mit der Loupe
die einzelnen Bestandtheile nicht mehr zu unterscheiden
Termag. KOmigere Varietaten treten auf dem Hugel westlich

von Srnin, im Kremserthale, bei Richterhof links von der
Strasse nach Ochsbrunn, beim Neuhof von Elhenitz usw.
auf. — In einer schieferigen Varietat erscheint dieser Gra-
nulit stellenweise im Plansker. Das Gestein des Leitersteines

auf dem SchOninger steht in der Mitte zwischen der kOrni-

gen und schieferigen Varietat.

Glimmerreiche Granulite lassen ebenfalls eine

kornig schuppige und eine streifige Varietat unterscheiden.

Aus ersterer bestehen z. 8. alle die zahllosen Blocke, welche
an den Gehangen des Plansker, der Berge bei Kugelwaid,
Jaronin, am Steinberge usw. herumliegen. Sie enthalten wohl
am meisten Cyanit, in einzelnen Handstucken oft mehr als

Granat Gneissahnliche Abarten setzen die Felsmassen des

Kluk, des hohen Wurzen, der hohen Liesl, des Groschumer
WaMes, des Hohen Steines bei Tuschetschlag zusammen.
Diese gneissartigen Granulite mit wenig Granaten enthalten

nach v. Hochstetter am Kluk, besonders an seinem NO^
und W-Fusse, ebenso am Buglataberge, bei Jaronin neben
scbwarzem Glimmer noch wenig weissen, der in einer talk-

artigen Varietat zu radial auseinanderlaufenden schuppigen
Buscheln verwachsen ist. — Die zweite, kornig streifige

Abart der glimmerreichen Granulite ist hauptsachlich da-

durch charakterisirt, dass der braune Glimmer in mehr oder

weniger ebenen Flachen mit der gewOhnlich sehr feinkdrnigen

Granulitmasse wechsellagert. Cyanit fehlt hier in der Hegel,

jedoch nicht immer. Man findet diese Abart bei Tuschet-
schlag, am Fusse des Schdninger bei Neuhof, im grOssten

TheOe des Leitersteines auf dem Schdninger, besonders
schon entwickelt bei Adolfsthal links an der Strasse nach
Budweis, dann bei der Hollubauer Muhle, beim Greinerhof

unweit Netolitz usw. Verliert die Abart alle Granaten und
wird dafQr der Glimmer haufiger, so bilden sich Uebergange
in sehr feinstreifige Gneisse aus, wie z. B. auf dem niederen
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Bergrucken, der zwischen Berlau und Neudorf gegen SO in

das Serpentingebiet des Kremser Thales hineinragt. — Beach-
tenswerth ist ein Vorkommen von glimmerreichem feinkor-

nigem Granulite in der Gegend von Srnin und am Sandberge
bei Rothenhof, wo nach v. Hochstetter bis wallnussgrosse

Eugeln, aus der Granulitmasse selbst oder aus reinem Quarze
oder Orthoklas bestebend, in der ubrigen Gesteinsmasse ein-

gebettet vorkommen sollen.*) Bei Klein Zmietscb im Hohl-
wege nach Kugelwaid fand derselbe Forscher im dunnschie-
ferigen Granulite faustgrosse Quarzkugeln.

Die glimmerreidhen Granulite sind im Krumauer Gra-
nulitgebirge am meisten verbreitet.

Turmalinfuhrende Granulite sind die verhalt-

nissmassig seltensten. Typisch kommen sie nach v. Hoch-
stetter am Fusse des Matzo bei Jaronin, bei Siebitz unweit
Ochsbrunn, zwischen Habfi und Jankau an der MMJrenze
des Granulitgebirges und bei Plattetschlag und Meisetschlag

auf dem Granulitvorsprunge vor.

Die sog. „trappartigen" Varietaten der sachsischen Gra-
nulitformation (Pyroxengranulite) hat v. Hochstetter in

Bfihmen nirgends gefunden. Auch Camerlander hat sie

im Gebiete von Prachatitz nicht wahrgenommen, wogegen
sie J. Lehmann von einigen Punkten anfuhrt.

Was die Textur der Granulite im Allgemeinen anbe-
langt, so sei bemerkt, dass der, theils durch die schicht-

weise Anhaufung des Quarzes. theils durch die parallele

Ablagerung des Glimmers bewirkten, vorzuglichen Parallel-

structur stets eine ausgezeichnete Spaltbarkeit des Gesteines

entspricht. Mit der Spaltbarkeit stent gewohnlich auch eine

plattenformige Absonderung in Verbindung, welche so aus-
gesprochen zu sein pflegt, dass stellenweise wenige Centi-

meter dicke, 3—4 Quadratmeter grosse Platten gebrochen
werden konnen. Jedoch auch bei kornigen Granuliten kommt
die plattenformige Absonderung vor und die Falle, wo sie

mit der Parallelstructur nicht flbereinstimmt, sind durchaus
nicht selten, so dass also die Plattenabsonderung nicht mit
Schichtung identificirt werden darf. Vielmehr besteht eine

Aehnlichkeit mit der auch bei Graniten vorkommenden
Plattenbildung. (Vergl. S. 112.)

*) J. Lehmann (Entstehung altkryst. Schiefergest. 1884, pag. 15)

vermcchte die Kugeln im Granulite bei Srnin nicht wieder zu finden.

C. v. Came

r

lander (L. c. p. 141) erklart sie fur Massenanhaufungen
von Sillimanitnadeln.
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Inunerhin unterscheiden sich plattige Granulite durch
ihr mehr geschichtetes Aussehen charakteristisch von ahn-
iichen Granitfelsen, bilden aber wie diese hoch aufragende
maner- und thurmahnliche Felsen, die oft in Folge einer zu
der plattenfSrmigen Absonderung fast senkrecht stehenden
Zerkkftung nach einem Vergleiche v. Hochstettek'8 wie
Conlissen in langen Reiben hinter einander stehen. Sehr
schon ist dies am Leiterstein auf dem Schoninger zu be-
obachten. Im Kleinen macht sich namentlich bei den kdmig
streifigen Granuliten eine scharfkantige rhomboidale Zerkluft-

ung sehr bemerkbar, welche die Verwitterung ungemein be-
ganstigt. Dieselbe fangt mit einem Zerfallen der Masse in

kleine ochergelbe Stucke an, die allmalig in lichtgelben,

mehr sandigen als lehmigen Grus ubergehen.

Dieser ist in oekonomischer Hinsicht von ziemlicher

Bedentung, da er erstens dem mageren Serpentinboden
gegenuber eine fruchtbare Dammerde bildet und zweitens

in Ziegelbrennereien wohl verwendet werden kann. Fester

Granulit findet als Maurer- und Steinmetzmaterial Verwend-
ung. Die Mariensaule auf dem Stadtplatze zu Krumau soil

aus Granulit vom Plansker gearbeitet sein.

Westlich von dem Krumauer Granulitgebirge, dessen
Hauptgruppe der Plansker bildet, erstrecken sich in gleicher

Richtung von S nach N in einer Lange von cca 8 km drei,

durch tief eingeschnittene Thaler von einander getrennte,

parallele Bergrucken mit zahlreichen niederen und hdheren
Kuppen.

Der erste dieser Bergrucken, welcher sich von Tisch

aus zwischen dem Wagauer und dem Gruber oder Melhutka-

bache in die Gegend von Herbes SW von Netolitz zieht,

und dem z. B. der Matzels-Buhel, Wrati, Hohenstein, der

Elhenitzer Berg usw. angeboren, ist ein cca 2 km breiter

Gneisszug, welcher das Plansker Gebirge von dem westlicher

gelegenen sog. Pracbatitzer Granulitgebirge trennt.

Dieses besteht in seiner Hauptmasse aus dem zweiten und
dritten der erwahnten drei Bergrucken.

Der zweite beginnt zwischen dem Gruber Bache und
dem Frauenthaler. Bache S bei Zabof und dehnt sich nord-
warts uber B3enowitz und Felbern in den Hugeln des Thier-

gartens W von Netolitz aus. Der dritte, zwischen dem
Frauenthaler Bache und dem Zivn^bache bei Prachatitz ge-

legene, verbreitet sich von Schlag aus uber Jelemka, Neba-
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hau, &ernowitz und Lhota bis in den Babiwald zwischen
Bieltsch und Witjejitz.

Das ganze SO von Prachatitz sich ausbreitende Gra-
nulitgebirge hat die Gestalt einer unregelmassigen Ellipse,

deren grosse Axe von Zabof bis zur Blanitz bei Bieltsch

10 km lang und mit der grossen Axe der Plansker Granu-
litpartie parallel ist, wahrend die kleine Axe zwischen Pra-
chatitz und Witjejitz 7 Jem misst.

Die genauere Grenze verlauft im Suden von Zabof dem
Bache entlang bis zur Kdppelmuhle (NO von Ghrobold), von
bier in fast gerader Linie bis zum Galgenberge bei Prachatitz,

wobei von Rohn bis zur S&gemuhle oberhalb Prachatitz der
Zivnybach die scharfe Grenze zwischen den Granuliten an
seinem rechten und den ihnen auflagemden, im Libinberge
steil aufsteigenden Gneissen an seinem linken Ufer bildet.

Unmittelbar bei Prachatitz, von der Stadt, schneidet die
Grenzlinie den Zivnybach, zieht sich deutlich bis zum Schnei-
der auf der Wiese hin, von wo sie sich nordostwarts gegen
Bieltsch wendet, gleichzeitig bei dem bier stattfindenden all-

maligen Uebergange des Granulites in Gneiss ihre Scharfe
einbussend. Den einzigen sicheren Anhaltspunkt zur Grenz-
bestimmung bieten bier nach v. Hochstetter eigenthum-
liche Hornblendegesteine, die N von Wostrov anstehen und
schon zu Schurfungen Veranlassung gegeben haben, da man
sie fur Steinkohlen hielt.*) Es sind feldspath- und quarzarme
Gesteine, in denen die braunschwarze, von dunklem Glimmer
regehnftssig durchwachsene Hornblende in grossen blatte-

rigen Partien bis zu 2—3 cm Lange und Dicke, aber ohne
jede reg'elmassige Erystallgestalt ausgeschieden ist und bei

der Verwitterang des Gesteines in Knollen ubrig bleibt. —
Von Bieltsch**) wendet sich die Grenzlinie sudostwarts bis

Tfebanitz, so dass der Burgberg bei Witjejitz schon auf
Gneiss steht. Von Tfebanitz gegen Suden bildet bis Zabof
zurQck der Melhutkabach die Grenze.

.

Die Granulite dieses Gebietes, welche von v. Gamee-
landeb nfiher untersucht worden sind, erwiesen sich alle

als von ziemlich genau ubereinstimmender Zusammensetzung.

*) An anderer Stelle erwahnt v. Hochstetter scheinbar Ton
demselben Orte „schwarzgrtlner Serpentine, die unkundige Private

zu einem Versuchsbaue auf Steinkohlen verfuhrt haben."
**) Nach G. von Camerlander (Jahrb. der k. k. geol. R.-A.,

XXXVII., 1887, pag. 118) dflrfte die Grenze richtiger durch den Ort
Bieltsch gegen den Cihadloberg verlaufen.

Digitized byGoogle



Der Bohmerwald. — 1. Sumava. — (irunulit. J 45

Z. B. in dem Granulite vom Jelemkaberge (80 von Prachatitz)

wurde neben Feldspath, Quarz, Granat (gemeinem, nicht

Atmaodin) and Cyanit, dessen Korner haufig von einem
Rande von Sillimanit *) umgeben sind, auch dunkelgruner
Angit als ftlzartiger Kranz yon dichtgedrangten Stengeln ent-

weder als Umrandung des Gyanits oder frei im Quarze lie-

gend, feraer Biotit, tiefbraune Rutilprismen, Erzpartikeln und
wemg Apatit nachgewiesen. Ganz ahnlich ist der Granulit

vom Galgenberge, Ton der Wallischmuhle (N von Prachatitz)

von Klenowitz (S von Netoiitz) und von einigen anderen
Fundstellen zusammengesetzt.

Interessant ist die Beobachtung v. Camerlandkrs,
lass der Granulit des Prachatitzer Gebietes nicht nur von
Gneissen uberlagert, sondem auch unterlagert wird, so

dass er sich zwischen Gneiss eingeschlossen darstellt. Der
Hangendgneiss gibt die aussere Umgrerizung der Granulit-

partie an. Der Liegendgneiss nun soil ausserordentlich con-
form zum elliptischen ausseren Umrisse des Gebietes ver-

laufen, und zwar von der Rumpalmuhle (N von Prachatitz)

nach 0, S an Witjejitz vorbei uber den Goldbach zum Grun-
berge und zuruck durch das Sudende des Dorfes Nebahau.
Jedocb. sind die Liegendgneisse nicht zu ungestorter Ent-

wickelung gelangt, da sie relativ machtige Granulitlager

eathalten, wie z. B. am Gipfel des Kobyla Berges, N vom
Gipfel des Nebahauer Berges und anderwarts.

Durch den Frauenthaler und Zivny Bach wird das ganze
Prachatitzer Granulitgebiet in drei Theile getheilt, deren
jeder einige Eigenthumlichkeiten aufweist.

Der erste Theil, zwischen Zabof, Klenowitz, Krallen

und Felbern bis Witjejitz besteht fast durchgehends aus
schieferigen, kdroig-schuppigen und kornig streiiigen Gra-
auliten, die sehr selten Cyanit enthalten. Erst bei Felbern
werden die Granulite glimmerreicher und gneissartig. Schon
entblosst und in grossen frei hervorragenden Felsmassen
anstehend sind diese Granulite am Hohen Stein N von Za-
bof, im Kohlerwalde S von Klenowitz, im Bodenbergwalde
u. a. Die plattige Absonderung ist zumeist horizontal, die

Parallelstructur des Gesteines dagegen sehr wechselnd.

*) Sillimanit ist nicht nur fur den Granulit charakteristisch, son-
dem kommt nach v. Camerlander auch ausserhalb des Gr<«nulit-

gebietes Tor, so zwar, dass z. B. der eigenartige Gneiss an der Wald-
lisiere des Eichberges W von Prachatitz geradezu als Sillimanit- (Fibro-
IMi-) Gneiss bezeichnet werden kOnnte.

falser, Geolofie too BSbmen 10
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Der zweite Theil des Prachatitzer Granulitgebietes, dem
die Ortschaften : Pleschen, Schlag, Frauenthal, Laschischt,

Jelemka, Nebahau, Zdenitz, Zernowitz, Lhotka mestska (Stad-

tisch Oed., 0. G. Wostrov, N von Prachatitz), Dubowitz,
Lhota und Bieltscb angehoren, verrath schon grossere Unter-
schiede in der Gesteinsbeschaffenheit. Der Granulit ist von
wechselndem Ausseben und das ganze Gebiet zeichnet sich

durcb seinen Quarzreichthum aus. Z. B. nordSstlich vom Gipfel

des Nebahauer Berges findet man unzahlige Quarzblocke. Alles

herumUegende Gestein ist nach v. Hocjhstetter nur Quarz,
rein, weiss, oft schon krystallisirt, ebenso am Jelemkaberge.

Geognostisch noch mehr hervorragend ist der dritte

Theil des Prachatitzer Granulitgebietes, einmal durcb die

schonen cyanitreichen schieferigen Granulite am Galgenberge,
und besonders durch einen 3 hm langen Quarzgang, der sich

von der Skalka am JT-Ende der Stadt Prachatitz in einer

Streichungsrichtung nach Stunde 1—2 (N 15—30° in 0) bis

zu der Stelle verfolgen lasst, wo die Strasse von Husinetz
mit der von Bieltsch zusammentrifft. Prachatitz selbst liegt

in einem tiefen Thalkessel am Zusammenflusse zweier Bache
auf deren Alluvionen. Hoch und steil erheben sich an der
SW- und 5-Seite der Stadt die waldigen Gneissriicken des
Eichberges, des Schwarzberges und des Libin. Die NO von
der Stadt gelegenen niederen Berge und Hugel bestehen
aus Granulit. Die Grenze zwischen Gneiss und Granulit zieht

sich unter interessanten Verhaltnissen unmittelbar an der
Nordseite der Stadt gegen Westen. Die Stadt selbst hat
noch Gneiss zum Untergrund.

Der erwahnte Quarzgang ragt in einigen schroffen Fel-

sen uber das ubrige Terrain hervor, von welchen die Skalka
oberhalb Prachatitz historische Beruhmtheit geniesst. Der
Quarz des Zuges ist theils rein weiss, theils rOthlich und
gelblich gefarbt, sehr zerkluftet. Seine Drusenraume sind

mit Krystallen besetzt. Er scheint in veranderter BeschafFen-

heit bis zum Schwarzberge fortzustreichen, wo vor Zeiten

ein Versuchsbau auf Silber eingeleitet worden ist, aber nur
Schwefelkies ergeben zu haben scheint.

Sudlich vom Prachatitzer und westlich vom Krumauer
Granulitgebirge, zwischen den hohen Gneisskuppen des Chlum
ostlich, des Libin im Norden, des Kubani im Westen und
dem Granit - Hochlande des Langenberges im Suden, ver-

breitet sich eine dritte Granulitpartie, die als Christian-
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berger Granulitgebirge bezeichnet werden kann. Sie

ist Ton geringerer Ausdehnung als die beiden zuerst ge-

nanntea uad auch viel weniger zuganglich und in geogno-
stiscber Hinsicht charakteristisch. Diese Granulitpartie umfasst
nach v. Hochstetter die Ortschaften Neuberg, Altbutten,

Hundsnursch, Ober Haid z. Th., St. Magdalena, Unter

Schneedorf, Miesau, Christianberg, Markus und Chumhauser
and ist namentlich im sudlichen Theile bei den zuletzt an-
gefuhrten Orten von tiefem Moorboden und dichten Wal-
dnngen bedeckt. Deshalb lasst sich aucb die sudliche Grenz-

linie nicht scharf bestimmen. Hingegen ist die nordliche

Grenze uber Ober Haid, Schreinetschlag, langs des Lang-
wiesbaches S an Haberles vorbei, uber Paulus bis Neuberg
durch Serpentine und Homblendegesteine gut kenntlich ge-

macht. Es bildet auch diese Granulitpartie eine Ellipse,

deren grosse, Ost-West-Aze von Neuberg bis St Magdalena
cca 7 km lang ist, wahrend die kleine S-N-Axe von Ernst-

bronn bis Ober Haid kaum 4 km misst.

Der berrschende Granulit ist Ton kdrniger und kOrnig

sebnppiger Beschaffenheit und zeigt die allmaligsten Ueber-
gange in Gneiss. Auch er durfte stets Fibrolith enthalten.

In der sonstigen Erstreckung der Sumava kommt Gra-

nulit nach v. Hochstetter ganz untergeordnet auch am
Fallbaum und am Fels des Stierplatzes SO vom Osser an
der Landesgrenze Tor. An letzterem Fundorte hat er sich

aos Quarzitechiefer durch Aufnahme von feinkOrnigem Feld-

spathe und reichlichen kleinen GranatkOrnern entwickelt.

' Die beschriebenen drei Granulitpartien des sudlichen

Bohmerwaldes umgibt rundum Gneiss, der uberhaupt im
ganzen Gebirge die vorherrschende Gesteinsart ist und na-

mentKch nordwestwarts Ton Wallern, Sablat und Wallisch-

birken uber Winterberg, Wolin, Berg und Unt. Reichenstein,

Schuttenhofen, Bergstadtl bis Neuern und Janowitz in zu-

sammenhangender Erstreckung sich ausbreitet.

'

Zwischen den hoheren Granitmassen des St Thomas-
gebirges, des Hochfichtet und des PlOckensteins im Suden
and dem Erumauer Granulitgebirge im Norden verbreitet

skh von Unter Wuldau und dem Austritte des Furstlich

Schwarzenberg'schen Schwemmkanales aus Bdhmen uber
Eggetschlag, Schwarzbach, Ober Plan, Horitz, Kirchschlag,

Gojau, Erumau, Rojau, Goldenkron norddstlich bis in die

Gegend von Priethal, Steinkirchen und Payreschau an die

10*
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tertiaren Ablagerungen heran, hier an das Gneissgebirge des
bdhmisch-mahr. Hochlandes sich anschliessend, ein in mehr-
facher Beziehung ausgezeichneter Gneisszug. Zwischen dem
Olschbache im W and der Moldau im ist die beruhmte
Graphitgegend B<3hmens.

Nut zwischen Toschetschlag, Ochsbrunn und Zmietsch
erreicht das Gneissgebirge bedeutende HOhe, wahrend es

sonst in der Umgebung des Krumauer Granulitgebirges nie-

driger als dieses erscheint. In der nOrdHchen Partie ist das
Verhaltniss ein umgekehrtes. Hier bilden die Granulite nur
ein niedriges Hugelland, wogegen der Gneiss in hohen Ber-
gen ansteigt.

Der Gneiss des siidlichsten BOhmerwaldes weist die

verschiedenartigsten Abarten im GefQge als auch in der Zu-
sammensetzung artf. Dies letztere ist dadurch erklarlich, dass
die Einlagerungen von Horablendegesteinen, Graphit und
auch Kalksteinen durch allmalige Uebergange mit dem nor-

malen Gneisse verbunden sind. Es finden sich demnach
Homblendegneisse und Graphitgneisse neben normalen Glim-
mergneissen mit oft sich ziemlich bemerkbar machendem
eingestreutem Turmalin und Granaten. Z. B. bei der Spinn-
fabrik S von Krumau enthalt der sehr glimmerreiche Gneiss

Granaten, die an der verwitterten Oberflache des Gesteines

knotenartig hervorstehen.

Sudlich von der Ghristianberger Granulitpartie und
westlich vom Krumauer Granulitgebirge steigt der Gneiss
von der Grenze der ersteren bei Ernstbrunn zu dem hohen
Granitplateau des Langenberges und der Fuchswiese an,

wahrend er von Osten her uber den Grossen Pleschen bei

Ochsbrunn und den Chlumberg zum Hochlande bei Andreas-
berg sich erhebt.

In diesem Gneissgebiete herrschen schieferige und kor-

nig schuppige Gneisse vor. Sie scheinen im N vom Granu-
lite, im S vom Granite abzufallen und eine muldenfflrmige

Falte zu bilden, an deren Ostlichem Ende der, hohe Chlum-
berg aufragt.

An der und NO-Grenze des Plansker Gebirges, 8 von
SlavCe bis Habri und Cekau, treten nach v. Hochstetter
charakteristische granitahnliche Gneisse mit weissem und
gelblichem Orthoklase, wenig grauem Quarze und braunem
bis schwarzem Glimmer auf. Dieser letztere bildet kleine,

deutlich gestreckte Flasern. Das ganze Gestein hat jedoch
eine hOchst unvollkommene Parallelstructur und ist granit-
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artig in dicke Platten abgesondert. Es durfte auch im Sinne

J. Lehmann'8 besser als Granit denn als Gneiss gedeutet

werden.

Etwas sudlicher, jedoch auch an der Grenze der Gra-
nuiite des Plansker Gebirges, erhebt sich der an 70 m hohe,

schroffe Gneissfelsen, welcher die Ruine des alten Rosen-
berg'schen Schlosses Maidsteui tragt und urn dessen Fuss
der Kremser Bach seine Wasser in wildem Laufe der Moldau
zufuhrt Das fast senkrechte Aufsteigen der Felswande von
der Moldau, als auch von dem Bache auf, ist durch eine

transversale Schichtung bedingt. Der Gneiss ist feinscbieferig,

glimmerreich, enthalt theilweise auch Granatkdrner und bil-

det dann gewissermassen einen Uebergang in Granulit.

Sehr interessant sind die Verhaltnisse, welche in den,

zwiscben den Granulitpartien sich erstreckenden Theilen des

Gneissgebirges herrschen.

Zwischen dem Krumauer und Prachatitzer Granulite

bildet der Gneiss eine von zahlreichen kleinen Querthalern
durchfurchte Bergkette, in welcher der Hohenstein im Hra-
dischte Walde, dessen Felsmassen durch einen breiten Sattel

vom schroff abfallenden Gaissteine, dem Elhenitzer Berge
mit dem Langen Berge und dem StraZ abgetrennt erscheint,

am meisten auffallt. Dieser Haupttheil des Gebirges ist vom
ndrdlichsten Auslaufer (der Doubrava W von Herbes) durch
die Hradetzer Schrocht abgetheilt.

Der ganze zwischen die drei Granulitpartien wie ein-

gekeiHe Gneissgebirgszug ist durch seinen Granatreichthum
ausgezeichnet. In der ndrdlichen Halfte, besonders am n6rd-
lichen Theile des Elhenitzer Berges, am ostlichen Gehange des
Straz in kolossalen Blocken u. a., im siidlichen Gebirgstheile

sehr deutlich an den bei der Kapelle zum guten Wasser
oberhalb Tisch anstehenden Felsen, die am Abhange hinab
ein wahres Meer von wollsackfOrmigen BlOcken bilden ; tritt

eine ziemlich grobkornige, streifige Gneissvaiietat auf, die

aus gelblichem Quarz, Orthoklas, viel dunklem Glimmer (in

nicht paralleler Anordnung) und zahlreichen erbsengrossen
lichtrothen Granaten besteht. — In der siidlichen Gebirgs-
halfte, im sudlichen Theile des Elhenitzer Berges, beim Gais-
steine, auf den Bergen bei Tisch, besonders jedoch im Ko-
gelholz bei Ochsbrunn waltet ein feinkdrniger, streifiger bis

schuppiger Gneiss vor, der aus sehr feinkdrnigem Feldspathe
and Quarz, dunklem Glimmer und unzahligen lichtrothen

Gtanatkdrnern von beinahe mikroskopischer Kleinheit bis zu
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Hirsekorngrdsse besteht, welche letzteren oft in solcher

Menge vorhanden sind, dass die ubrigen Gesteinsbestand-

theile ganz zurucktreten. Diese Gneisse zeigen haufig bedeu-
tende Aehnlichkeit mit Granulit und werden von Hoch-
8TETTEE als Beleg fur die Ansicht einer gleichzeitigen Ent-
stehung beider Gesteine angefuhrt. — Der felsige Kamm
des Elhenitzer Berges, vom Gaissteine bis zur Blouha Hora
(Langen Berge) besteht aus machtigen, mauerartig aufra-

genden Quarzfelsen von rein weisser, rothlicher oder gelb-

ticher Farbung, die ebenfalls viel schmutzig braunrothe Gra-
natkorner enthalten.

Von ahnlicher Beschaffenheit ist der Gneissstreifen

zwischen der Prachatitzer und Ghristianberger Granulitpartie.

Es herrschen bier zwar kornig schuppige Gneisse mit sehr
unvollkonimener Parallelstructur vor, die in bedeutenden
Felsmassen anstehen und granitahnliche BlOcke bilden, wie
z. B. bei Chrobold und besonders im Tonnetschlager Revier
am Libin, Schindaufels, Joselstein, Lenzfels usw. Doch kom-
men die schonen, kornig streifigen bis flaserigen Gneisse mit
Granaten auch hier vor, wie z. B. bei Chrobold, Tonnet-
schlag und Schreinetschlag.

Ein weites Gebiet nimmt der Gneiss, wie oben erwahnt,
westlich von den Granulitpartien von Prachatitz und Chri-
stianberg, so wie von dem sudlicher gelegenen Granitmassive

des Langen Berges und der Fuchswiese ein. Dieses Gneiss-

gebiet erstreckt sich von Prachatitz, Sablat, Wallern bis in

die Gegend von Kolinetz, Besin, Drosau und Neuem, wo es

auf dem Gebiete der ehemaligen kdniglichen oder kunischen
Freibauern von der Glimmerschieferformation des sog. Ku-
nischen Gebirges begrenzt wird.

Der Gesteinscharakter des Gneisses ist in der sudOst-
lichen Halfte dieses grossen, zusammenhangenden Terrains
ein wesentlich verschiedener von jenem der nordwestlichen
Halfte.

Jene erstere, die sich als waldiges Hochplateau vom
Kubani und Schreiner bis in die Gegend von Aussergefild

und Innergefild erstreckt, und die Umgebungen von Sablat,'

Husinetz und Winterberg einnimmt, ist in petrographischer
Hinsicht hdchst einformig. In Handstucken kann man zwar
verschiedene Gneissvarietaten unterscheiden, ohne dass es

jedoch moglich ware, bestimmte Verbreitungsgebiete der ein-

zelnen Abarten zu umgrenzen. Nur im Allgemeinen kann
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angegeben werden, class sehr feldspathreiche, dick-
schieferige, kfimigstreifige Gneisse mit dunklem Glimmer
vorhenschen. Am Kubani und Schreiner sind sie ziemlich

ebenflachig geschichtet, in der Gegend von Aussergefild aber,

namentlich im oberen Moldauthale zwischen Aussergefild

und dem sog. Biertopf, einem bizarren Gneissfelsen am lin-

ken Moldauufer, dessen Namen seiner eigenthumlichen Form
entspricht, und an vielen anderen Punkten zeigen die Gneisse
die rerschiedensten Stauungen ibrer Schichten, welche manch-
mal selbst cylindrisch zusammengebogen sind, so dass man
oach v. Hochstetteb am Querbruche einen Holzstamm mit
Janresringen zu erblicken glauben kdnnte.

Von ganz verschiedenem Cbarakter ist die nordwest-
liche Halfte des Gneissterrains, die sich um Zdikau, Berg
Reichenstein, Schuttenhofen, Hartmanitz, Bergstadtl, Wel-
hartitz, Haidl, die Seewiesen, Cachrau, Drosau bis Neuern
zur Angel (Uhlavka) ausbreitet. Dieser Theil, in welcbem
sich die beruhmten alten Bergorte Berg Reichenstein und
Bergstadtl unserer Lieben Frau befinden, ist der eigentliche

Golddistrict Bdhmens von ehemals, der im Norden durch
eine Linie vom Einflusse des Ostruzna-Baches in die Otava
(unterhalb Schuttenhofen) nOrdlich an Winterberg vorbei bis

an die Flanitz bei Husinetz begrenzt werden kann.
Es ist die von Hochstettee so bezeichnete quarz-

reiche Gneissregion des Bohmerwaldes, in welcher sich

bedeutende QuarzbrOche befinden und quarzitische Gesteine,

so wie reine Quarze sehr verbreitet sind. In BlOcken sind

sie haufig anzutreffen, wie z. B. bei Schuttenhofen am Wege
nach Wodolenka, zwischen Schftttenhofen und Wolschov,
bei Haidl, Swojschitz, Pfestanitz, AlthMten usw. Der herr-

schende Gneiss ist selbst sehr quarzreicb und feldspatharm,
jedoch oft auch so glimmerreich, dass sich glimmerschiefer-

artige Abarten entwickeln, wodurch zumal in der N&he des
Glimmerschiefers alhnaMige Uebergange in diesen verursacht
werden. Ebenso entwickeln sich stellenweise Quarzitschiefer,

die z. B. in grosser Hachtigkeit in der Gegend von Welhar-
titz auftreten. Hier bildet Quarzitschiefer an beiden Ufem
der Ostrazna hohe zackige Felswande, auf deren einer das
alte Schloss von Welhartitz steht.

In der weiteren Umgebung von Gross Zdikau ist der
Gneiss nach J. N. Woldeich von sehr verschiedener Be-
schanenheit , je nach der mineralischen Zusammensetzung
(Glimmergneiss, Amphiboi-, Graphitgneiss), als auch nach
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der Structur (Schuppen-, K6rnel-, Augengneiss, glimmer-
schiefer-, porphyr-, granitartiger Gneiss, aphanitiscner Gneiss).

Der Gneiss wird in seiner Fallrichtung immer glimmerreicher

Die alteren (Liegend-) Schichten enthalten haufig Graphit-,

die Hangendschichten Kalkeinlagerungen. Verbreitet sind in

diesem Gneissgebiete quarzige Ausscheidungen (dich-

ter Quarz secundaren Ursprunges) namehtlich neben der
Strasse von Gross Zdikau nach Aussergefild bei dem Dorf.?

Plane, wo der Quarz in „Kiesbruchen" (Kies = Quarz) zur
Glasfabrikation gewonnen wird ; und quarzige Einlager-
ungen, wie z. B. Quarzitschiefer bei Branickov (am Felsen

Mala baba), Cabus N von Gross Zdikau, NW von Winter-
berg, am Stachauer Berge u. a., Oder Quarzitfels SO bei

Mladikau.

Der Quarzreichthum dieses Theiles der Sumava ist es

eben, der in engster Beziehung zu dem Goldvorkommen
daselbst steht. Das Gold ist in sehr feiner Zertheilung der
ganzen quarzreichen Gebirgsmasse eingestreut und leider

nicht auf Adern und Gange beschrankt, welche Verhaltnisse

allerdings fur den Bcrgbau sehr ungunstige sind.

Weiter nordlich im Vorlande der Sumava bis zuni

Otavaflusse ist Gneiss zwar die herrschende Gebirgsart, die

sicb von Netolitz, Wodnian und Protiwin westwarts iiber

Wolin und Schuttenhofen hinaus verbreitet, jedoch von einer

bedeutenden Anzahl kleiner und grosserer Granitinseln unter-

brochen wird. Das ostlichste Verbreitungsgebiet des Gneisses
stimmt durchaus mit dem nachbarlichen Theile des boh-
misch-mahrischen Hochlandes uberein.

Ganz allgemein ist Biotitgneiss verbreitet. In den
hdheren Gebirgen mit scharferen Contouren und Felsanhauf-

ungen herrscht vorzugsweise eine orthoklasreiche feinkdrnige

Varietat mit wenig dunklem Glimmer. Es ist lichter, kornig
schuppiger Gneiss, der nach v. Zephakowich z. B. bei

Berg Reichenstein, ganz ausgezeichnet bei Nahofan, von
Straschin, in Felsen und Bldcken am Wege nach MaleC u. a.

vorkommt. Am Karlsberge N von Berg Heichenstein, der
von der schOnen Karlsburg gekront wird, ist diese Varietat

quarzreich. Vorragendt Schichtenkopfe bilden den Kamni
des felsigen Ruckens, der die beiden Kuppen des Karls-

berges verbindet. Auch die Gehange des Steinberges sind

mit Biocken eines ahnlichen Gneisses besaet. Ferner tritt

der kornig schuppige glimmercirme Gneiss auf dem Hohen-
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zuge auf, der in iVW-Richtung von Barau fiber Autieschau,

Blsko, Zaluzi gegen Paraeov zieht, weiter am Lipowitzer
Berge S von Dub und auf dem Gross Borer Berge S-0 von
Barau, wo er uberall sehr quarzreich ist. N vou Winterberg
wird die Wolinka von Felspartien desseslben Gesteines ein-

geschlossen. Dasselbe ist auch von hier dstlich und westlich

um Kresane, Zeislitz, Svata Mara, Elschtin, Nakwasowitz
herum und an vielen anderen Punkten im hOheren gebirgi-

geren Terrain verbreitet.

In Handstucken raacbt diese Gneissvarietat, welche mii

dem Gneisse des Michovberges bei Katowitz und einiger an-

derer Fundstellen im bdhmisch-mahr. Hochlande (siehe Seite

64 u. 66) ubereinstimmt, oft den Eindruck eines granitischen

Gesteines. Im Grossen ist jedoch die Schichtung stets eine

aosgezekhnete, wie namentlich an der Wand bei Annathal
am rechten Ufer des Baches.

Eine andere Gneissvarietat unterscheidet sich von der
ersteren durch ihre kornig schieferige Structur und den
viel haufigeren Glimmer, welcher zwischen dem fein- bis

grobkdrnigen Gemenge von Orthoklas und Quarz zusammen-
hangende dunkle Lagen bildet. Dieser schieferige Gneiss

herrscht in der Umgebung von Wallischbirken N und von
der Stadt bei Aujezdetz, Konopischt, Buschanowitz, Dub,
usw., wo er auf den Hdhen in deutlich geschichteten Fels-

partien anstehend ist. Auch SO von Berg Reichenstein, NW
von Barau auf der felsigen Kuppe des Autieschauer Berges,

bei Krani&ko, an den Abhangen des Hrad- und Hirschberges

von Blsko und bei Netonitz ist diese Abart verbreitet und
auf den Hdhengipfeln in Felsen, thalabwarts in reichlichen

Bldcken anzulreffen.

Mehr untergeordnet als diese beiden Gneissabarten sind

cinige andere Varietaten, welche v. Zepharowich im Vor-
lande der Sumava unterschieden hat.

Grobkdrniger Gneiss, wie er in der Granitnahe von
Pisek bis Horazdiowitz entwickelt ist, kommt z. B. am Ho-
stitzer Berge, bei Milikowitz, am Berge S bei Treschowitz,
bei Miliwitz, auf dem Rucken, der sich zwischen Striter und
Marzowitz erhebt, N und von Wolin, ferner bei Neza-
myslitz S von Horazdiowitz und wohl auch anderwarts in

kleineren Partien vor.

An ihn schliesst sich porphyrartiger Gneiss an,

<ler bei Ceprowitz OSO von Wolin vorkommt, wo er am
VVege nach Litochowitz in liegende Platten abgesonderte
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Felsen bildet. Seine ziemlich grobkdrnige Grundmasse besteht
aus viel rothlichem Orthoklas und wenig grauem Quarze mit
unregelmassigen und aufgelosten Lagen von dunklem Glim-
mer. In dieser Hauptmasse sind bis mehrere Centimeter
gros3e Krystalle oder kugelige kornige Ausscheidungen von
Orthoklas porphyrartig eingeschlossen.

Auffallend yerschieden von diesen Abarten ist der
dunnschieferige Gneiss (vergl. Seite 64.), der durch
Ueberhandnehmen des Glimmers ein glimmerschieferahnliches
Aussehen erlangen kann und vorzugsweise im mehr ebenen
Terrain herrschend ist, wie z. B. ausgezeichnet unmittelbar
bei Schuttenhofen S von der Otava. Flussabwarts steht er
bei Klein Ghmelna, bei Chnitz, Zichowitz und am Prachin-
Berge (SW HoraSdiowitz) in Felsen an. Auch auf vielen

anderen Stellen ist diese Gneissabart anzutreffen, jedoch nur
selten ist sie fiber grossere Flachen ausgedehnt. Bei Dou-
brawitz, Zleschitz unweit Wolin, Wischkowitz, Zuzlawitz und
Wonschowitz nachst Ckyn kommt sie in Begleitung von Kalk-
steinlagern vor. von Wolenitz (SO von HoraMiowitz) fand
v. Zephakowich in derselben sparsam Granat in Deltoid-
ikosiedern eingesprengt.

An einigen Orten geht diese Abart in Hornblende-
gneiss fiber, indem sich Amphibol in Nadeln oder Korn-
chen einfindet, der den Glimmer allmalig verdrangt und
seine Stelle einnimt. Eine grflssere Ausdehnung erlangt dieses

Gestein bei Zbynitz NO von Bergstadtl, von wo es sich ge-

gen Tedra2itz ausbreitet. Es erscheint hier als trennendes
Glied zwischen, dem Granite und dem Gneisse und streicht

bis gegen Lhota. Feinkorniger Amphibolgneiss steht unmit-
telbar bei Skal, von Wolin an, wo er ubrigens mit glim-

merreichem, schieferigem Gneisse zu wechsellagem scheint.

Vom praktischen Standpunkte aus ist der innige Zu-
sammenhang zwischen der Giite des Bodens und dem Men-
genverhaltnisse und der Verbindungsart der Bestandtheile

des Gneisses im ganzen Gebiete unverkennbar. Vorzug-
lich kommt es hiebei auf den Glimmer an, von welchem
die grdssere oder geringere Verwitterbarkeit des Gesteines

abhangt. In den einzelnen Glimmerlagen wird das Gefuge
zuerst gestort, dann zerfallt das Gestein in Schichten, urn
sich schliesslich bei fortschreitender Zersetzung in einen

rothen, lehmig sandigen Boden aufzuldsen. Dieser ist z. Th.
guter Ackerboden, eignet sich aber auch vorzQglich zur
Ziegelbereitung.
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Noch zu erwahnen waren aus dem mittleren Theile
des Vorlandes der Sumava Gneissglimmerschiefer und
Quarzite, welche sich untergeordnet am Aufbaue desselben
betheiligen. Die ersteren entwickeln sich aus Gneissen durch
das fast vollstandige Zurflckweichen des Feldspathes und
treten z. B. in grosseren Massen in der felsigen Thalschlucht
des Zollerbaches unterhalb Berg Reiehenstein auf. Vom
Pochwerke am Zollerbache abwarts gegen Unter Reiehen-
stein kann man an den steiien Felswanden in den Gneiss-
schichten einen raschen Wechsel beobachten, indem durch
das Herrschendwerden eines oder des anderen Bestandtheiles
bald Gneissglimmerschiefer, bald Quarzitschichten sich ent-

wickem, die mit gewohnlichem Gneisse wechsellagern.

Quarzausscheidungen sind im Gneisse eine sehr haufige

Erscheinung und von einzelnen quarzreichen Gneissschichten
bis zn machtigen Quarzlagem anzutreffen.

Sehr quarzreiche Schichten treten zwischen Klein und
Gross Bor auf und bilden die Kuppe des Borer Berges.

Weiter kommt Quarz nach v. Zepharowich in grosserer
Meuge bei Dub am 5-Abhange des Brabcitz Berges, der mit
dem Vorkommen am Lipowitzer Berge bei der Kapelle zu-

sammenhangt, bei Zichowetz nachst ' Strunkowitz an der
Blanitz, am Budkauer Teiche und bei Wallischbirken am
Kancov Berge vor. Bei Berg Reiehenstein am Zollerbache

ist der Quarz weiss bis dunkelgrau gefarbt, bald ganz zer-

kluftet, bald fest, und bildet im Gneisse theils kleine Nester,

theils Lager und Gange. Sein Goldreichthum veranlasste den
Bergbau, dem Berg Reichensteia seine Grundung verdankt.
Das* Vorherrschen des Quarzes in der Gesteinszusammen-
setzung ist in der Regel schon von Weitem zu erkennen,
da auf dem steinjgen und unfruchtbaren Boden der Vege-
tationsbestand ein mangelhafter ist.

Wo Quarz rein und hinreichend machtig auftritt, wird
er als Material zur Glaserzeugung gewonnen, wie z. B. sei-

nerzeit unweit Strakonitz im Srbskowalde, dann in den
grossen oben schon erwahnten Kies-Bruchen bei Plane. In

bedeutenden Mengen vorkommender Quarz wird haufig fiir

den Strassenbau gebrochen.

Von den Auslaufern der Sumava, welche tief in das
mittelbehmische Granitgebirge eingreifen und mit der west-
lichsten Partie des bohmisch-mahrischen Hochlandes N von
der Otava bei Schuttenhofen und Hradek zusammenhangen,
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ist schon oben gelegentlich erwahut worden, dass nament-
lich der westlichere, zwischen Besin, Janowitz und Kasse-
jowitz eine Gebirgspartie bildet, welche eng mit dem Nord-
ende des eigentlichen BShmerwaldes zusammenhangt.

Vom Seewandberge an der baierischen Grenze erstreckt

sich nach v. Zepharowich ein Gebirgszug uber Gachrau,

Drosau und Chlistau und zieht sich zuerst ndrdlich, dann
norddstlich zwischen Klattau und Planitz hin, wendet'sich
zwischen Neuraz und Mysliv noch mehr. Ostlich gegen Kot-

taun und Polanka W bei Kassejowitz und ninunt endlicli

eine nordliche Richtung gegen Jung Scnoliwetz an, allmalig

je weiter gegen Nordost desto mehr an Breite einbussend.

In dieser .Richtung lockert sich auch der Zusammenhang,
der Parallelismus der Langsthaler schwindet und das Gneiss-

gebirge geht ziemlich allmalig in Granit uber.

Das vorherrschende Gestein in diesem Gebiete, zu wel-

chem auch die isolirte, rundum von Granit eingeschlossene
Gneissinsel N von der Silberberg-HoraZdiowitzer Strasse, bei

den Ortschaften Smrkowetz, Bfezan, Neprachov, Welleschitz

und Tejfowitz, gestellt werden mag, ist ein glimmerrei-
cher feinkfirniger Gneiss, der aus rOthlichem Ortho-
klas, grauem oder rothlichem Quarze und dunklem Glimmer
besteht. Dieser bedingt durch seine lagenweise Anordnung
den Gneisscharakter des Gesteines, welches sonst durchaus
dem angrenzenden Granite gleicht. Der normale Gneiss von
angefuhrter Zusammensetzung enthalt keinerlei accessorische

Gemengtheile. Nur in einzelnen, z. B. feinkdrnigen, glimmer-
armen Lagen erscheinen hie und da Granaten, wie z. B. in

der Umgebung von Planitz, hauptsachlich auf dem Rucken,
der N von Skrancitz verlauft; ferner bei Sobietitz nachst
Klattau an der Strasse, am Kamme des Spalen^ Berges, hier

in einem feldspathreichen Gneisse, der in einer nackten Fels-

partie ansteht und in Handstucken als Granulit angesprochen
werden kOnnte.

Stellenweise findet sich im Gneisse Hornblende ein

und verdrangt den Glimmer. Es ist dies hauptsachlich in

grobkfirnigen Gesteinen der Fall, in welchen nicht selten

nebst Glimmer auch entweder der Feldspath oder der Quarz
zurucktritt, wie man N von Krischtin auf dem Gipfel des
Hugelruckens beobachten kann, welcher dem Spalen^ Berge
parallel lauft und mit ihm derart verbunden ist, dass die

Thalbucht, in welcher Aujezd liegt, von drei Seiten von
Hohenzugen umschlossen \vird. Weiter findet man Horn-
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blende a«cessorisch an eben der Stelle an der Klattauer
Strasse bei Sobietitz, wo der Gneiss Granaten enthalt. (Siehe

weiter oben.) Hier kommt Amphibol ziemlich haufig in ku-
geligen Nestern im Gneisse angehauft vor. Das ganze Stuck
der Strasse von Klattau bis hieher ist in Bezug auf die

Grenze zwischen Gneiss und Granit sehr lehrreich. Der Gra-
nit um Klattau bis Slawoschowitz, Wiederkomm und Lazanky
ist nach v. Zephaeowich ausgezeicb.net durch porphyrartig

ausgeschiedene grosse Orthoklaskrystalle. Diesem Granite
nun ist der Gneiss zwischen Lazanky und Sobietitz so sehr

ahnlich, dass er nur mit Parallelstructur vexsehener Granit
zu sein scheint. Jedoch ist die Schichtung eine ganz deut-

liche. Schmale Granitgange durchsetzen diesen Gneiss in

aDen Richtungen.

Weiter sudlich, bei Skrancitz, Hnacov, Zborov, Nitzau,

Stipoklas, Louzna und Mileitz ist der an den Granit schein-

bar angrenzende Gneiss in einer schmalen Zone sehr glim-

merreich und dunnschieferig. Soleher Gneiss findet sich in

ganz ahnlicher Ausbildung gewShnlich auch in der Nahe
von Kalksteinlagera vor, worauf v. Zepharowich als auf
ein beachtenswerthes Moment fur die Beurtheilung der Ent-

stehung des Granites, ebenso wie fur die Auffindung
von Kalksteinlagern aufinerksam macht. Man darf wohl
den Glimmerreichthum als eine Umwandlungserscheinung
auffassen.

Wieder in anderer Weise bekundet sich die Thatsache,

dass der Gneiss in der Granitnahe eine Metamorphose erlitt

dort, wo das Gestein an der Granitgrenze sehr quarzreich

wird, ja sogar in Quarzit ubergeht. So z. B. an der Strasse

zwischen Plaoieka und Cihan und in der Umgebung dieser

Orte, zwischen Kwaschniowitz und Nekvasov, femer bis

gegen Kassejowitz.

Dass auch der Granit an der Beruhrungsgrenze eine

Umwandlung erfahrt, scheint N von Neudorf zu beobachten
zu sein, da v. Zepharowich diesen Punkt als einen anfuhrt,

wo „der deutliche Uebergang von Granit in Gneiss" auffallen

soD. Allein hier trennt den typischen Gneiss vom normalen
Granit eine Uebergangszone von Granitgneiss, die man wohl,
ohne fehlzugehen, zum Gneisse einbeziehen darf. Von einem
allmaligen Uebergange des Granites in Gneiss im Sinne einer

gleichzeitigen Entstehung dieser beiden Gesteine kann
bienach allerdlngs nicht die Rede sein.
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Von krystallinischen Schiefem betheiligt sich weiter am
geogaostischen Aufbaue der Sumava trlinunersehiefer,
der besonders im nordlichsten Grenztheile des Gebirges eine

bedeutende Rolie spielt.

Er bildet hier eine ziemlich umfangreiche zusammen-
h&ngende Partie, welche das ganze sog. Kunische Ge-
birge umfasst und seine hOchste H6he in der Seewand
(1343 m) und im Osser (1283 m) erreicht. Weitere hervor-

ragende Gipfel sind der Fallbaum (1241 m), der Panzer
(1152 m), der Rantscher oder Freihols-Berg (830 m) u. a.

Die Umgrenzung des Glimmerschieferterrains ist nicht immer
scharf zu bestimmen, da der Glimmerschiefer oft allmalig in

Gneiss ubergeht.

Febd. v. HOCH8TETTEE hat die Grenzen des Glimmer-
schiefergebirges wie folgt festgestellt. Von der Spitze des
Lakaberges an der baierischen Grenze zieht sich die nord-
Ostliche Grenzlinie zwischen dem hOchsten Punkte des Fall-

baumes und des Pampfer Berges hindurch zur Pampfer
Glashiitte am Regenbache. Jenseits des Regenbaches wendet
sich die Grenzlinie nordlich, am Ostlichen Gehange des Panzer-
und Bruckelberges hin, nach Dorrstadt und Todlau, und von
da mit einer mehr westlichen Richtung gegen Deschenitz.

Von hier aus bilden die Alluvionen zuerst des Deschenitzer
Wassers, dann der Angel die Grenze bis gegen Chudiwa.
Zwischen dem Hofackerberg und Chudiwa biegt sich die

Grenzlinie fast rechtwinklig um und nimmt von da an, durch
Hornblendegestein scharf bestimmt, eine sfldwestliche Richt-
ung, lauft zuerst am rechten Ufer des Angelbaches hin,

Kohlheim und St. Leonhard noch einschliessend, setzt dann
mit der Strasse nach St. Katharina fiber auf's linke Ufer,

geht aber an St. Katharina dstlich vorbei und tritt zwischen
Unter und Ober Hutten zwischen dem 63. und 62. Grenz-
steine, NW von der Huisenm&hle aus BObmen nach Baiern
hinfiber. Die sfidwestliehe Grenzlinie der Formation verlftuft

vom Lakaberge aus auf baierischer Seite, tritt aber eine
halbe Stunde ostlich von Ferdinandsthal wieder auf bdh-
misches Gebiet ein, und zieht sich nun bei Schloss Deffernik
vorbei am sudlichen Fusse des Brettlberges bei Elisenthal

hin. Wo die bOhmische Grenze sich nordlich umbiegt in der
Nahe des Weges, der von der Rothsailhutte nach Scheiben
in Baiern fuhrt, tritt die Glimmerschiefergrenze wieder auf
baierische Seite hinaus. Dadurch erscheint ein kleines Stuck
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der bei Ferdinands* und Elisenthal Torspringenden Ecke von
Bobmen noch als Gneiss.

Gneiss begrenzt das Gebirge im Suden und im Norden.
Wahrend nun der gezackte Osser den ausgepragten Typus
schroffer Formen, wie sie dem Glimmerschiefergebirge haufig

eigen sind, aufweist, erhebf stth anf b&toriscner Seite ien-

seits des Lamthales der Gneiss im Arber (1485 m) una im
Rachel (1450 m) zur hochsten HOhe des ganzen bohmisch-
baierischen Grenzgebirges.

Das Glimmerschieferterrain des Kunischen Gebirges 'hat

eine Lange von 30 km und eine mittlere Breite von 8 int.

Dorch drei tiefe Thaleinschnitte: das Querthal des Regen-
baches bei Eisenstein, das Querthal des Osserbaches und
das Langsthal des im Frischwinkel entspringenden Eisen-

strasser Baches, wird es in vier Theile eingetheilt, deren

petrograpbische Beschaffenheit eine verschiedene ist,

Im sudOstlichen, eoen so wie im nordwestHchen Theile

ist namlich schon der Uebergang in Gneiss ausgesprochen,
so dass man diese Zonen als Gneissglimmerschiefer
bezeichnen konnte. Nur im mittleren, durch den Eisenstrasser

Bach in eine sudliche und nfirdliche Gebirgskette getrennten

Haupttheile ist typischer Glimmerschiefer mit ver-

einzelten Einlagerungen von Quarzitschiefern herrschend.

Diesem mittleren Haupttheile gehdren in der hdheren sud-
lichen Bergkette die Seewand und der Osser, in der nfird-

lichen niedrigeren Gebirgskette der Panzerberg, Bruckelberg

und Hochfiederet an.

Der verschiedene Gesteinscharakter beeinflusst im All-

gemeinen auch die Bergformen, denn im ersten und dritten

Haupttheile herrschen einfOrmige Rucken vor und nur in

den tiefen Thaleinschnitten vermag man machtigere Fels-

massen zu beobachten, wie z. B. am Scheibenmacberriegel
bei Eisenstein. In dem zweiten Haupttheile jedoch steigen

die Felsmassen schroff an, bilden auf den Bergspitzen scharfe,

zackige Kamme imd bedecken Alles mit machtigen Bldcken
und Trummern.

Der Glimmerschiefer des Kunischen Gebirges ist in

seiner typischen Ausbildung ein dickschieferiges, sehr glim-

mer- und quarzreiches Gestein, dessen theils lichter, theils

dunkler, manchmal auch grunlicher, chloritartiger Glimmer
meistens feinschuppig ist, wobei jedoch die Schuppen zu
grossen Membranen verfilzt zu sein pflegen, welche sich zwi-

schen den flachen Quarzlinsen wellenfOrmig hinwinden.
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Untergeordnete Gemengtheile sind reichlich vorhanden,
zumal Granat, Andalusit, Titaneisen (Kibdelophan KobelTs).

Spuren von Feldspath, seltener Chlorit und vereinzelt Tur-
malin. Alle diese unwesentliehen Beimengungen sind an

dem verwitterten Ge-
stein viel deutlicher

zu beobacbten als am
frischen. Der rOth-

licbe Andalusit pflegt

mit der Quarzmasse
innig verwachsen zu
sein. Die gewOhn-
lichen langsauknfftr-

migen Krystalle, die

am Fusse des baieri-

schen Osser schon
vorkommen sollen,

hat v. Hochstetter
auf bohmischer Seite

nicht gefunden. Eben-
so gelang esihm nicht,

die Fundstelle am
Panzerberge bei Ei-

senstein aufzufinden.

von woher Mayer *)

aus dem Glimmer-
schiefer himmelblau-
en, grunen und grun-

blauen Cyanit derb
und schon langsau-

lenformig krystallisirt

beschreibt. — Der ty-

pische Glimmerschie-
fer herrscht an den
Seewanden und von
da langs der Landes-
grenze bis zum Osser,

besonders ausgezeichnet auf den beiden- Osserspitzen selbst

:

ferner am Scheibenmacherriegel bei Eisenstein (M)-Fuss des

Fallbaum) und am Panzerberge, theihveise auch im Frisch-

*) Sammlung physikal. Aufsatze, besonders die bOhmische Natur-
geschichte betreffend. Dresden. 1791—1798. FOnf Bde. III. Bd., p. 288.
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winkel, auf dem Hochflederet (STT-Theil), am Rantscher und
bei der Ruine Baiereck. Das Gestein bildet hier uberall

seharfe kantige Bl6cke und Platten, welche nur dem mecha-
nischen Zerfallen, nicht jedoch der Verwitterung untenvorfeii

zu sein scheinen.

Neben der typiscben ist auch noch eine andere quarz-
reiche Glimmerschiefervarietflt ziemlich verbreitet. Sie ist

bedentend dfinnschieferiger und ebenflachiger, enthalt Glim-
mer in grosseren Schuppen in Lagen mit Quarz abwechselnd,
dafur weniger Granat, und von den fibrigen oben genannten
accessorischen Bestandtheilen wohl keinen. Besonders schon
plattig ist diese Abart bei FreihCls und Chudiwa bei Neuern
entwickelt.

In der Nahe der Gneissgrenze, z. B. am Lakaberg,
FaDbaum, Hochflederet, Brennerberg u. a. geht der Glim-
merschiefer durch Aufnahme von Feldspath und das Ueber-
handnehmen des dunklen Glimmers in Gneiss glimmer-
schiefer fiber. Manche Varietaten dieses letzteren machen
ganz den Eindruck von Quarzitschiefern mit Feldspath.

Uebrigens sind Quarzitschiefer ziemlich haufig dem
Glimraerschiefer regelmassig eingelagert, wie z. B. in einer

Zone vom hOchsten Punkte der Seewand fiber das Zwergeck
hinaus, in Felsen bei Mullerhfitten (P. Neuern), am Hammern-
bach und anderwarts.

Im sonstigen Gebiete der Sumava kommt Glimmer-
schiefer oder ihm ahnliche Gesteine, abgesehen von der
grossen den sfidlichsten Landestheil einnehmenden Erstreck-

ung, die schon gelegentlich der Schilderung des bdhmlsch-
mahrischen Hochlandes beschrieben wurde (Seite 83.), nur
ganz untergeordnet in einzelnen Lagen im Gneisse vor.

Die drei besprochenen Hauptgesteinsarten : Gneiss,

Granulit und Glimmerschiefer bedingen im Bdhmerwalde die

Lagerungsverhaltnisse, welche deshalb gleich bier erflrtert

warden sollen.

Im sfidlichsten Gneissterraine ist die Streichungsricht-
ung von SW nach NO (Stunde 3—5) bei nordwestlichem
Einfallen der Schichten aUgemein herrschend. Im Einzelnen
bAtehen hie und da allerdings Abweichungen, welche durch
die genaue Verfolgung der Kalk- und Graphitlager bestimmt
werden kdnnen. Auf der schmalen Gneisszone, die zwischen
den Tertiarablagerungen der Budweiser Ebene und dem
Kromauer Granulitgebirge verlauft, ist das Streichen von

Xttttr, Geologie tou BShmen, 11
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Slavce ein ostliches, waiter im Nordwesten ein zur Granulit-

grenze paralleles, nach St. 8—10 verlaufendes mit einem
sudwestlichen Einfallen von 40 bis 60°. Ueberhaupt ist das
Streichen des Gneisses in der Nahe des Granulites zu der

Grenze desselben durchaus parallel, was auch fur die Gneiss-

erstreckung zwischen der Krumauer und der Prachatitzer

Granulitpartie gilt, wo das Streichen der Schichten nord-
warts (St. 1—12) gerichtet ist. Das Fallen von 80° gegen

ist ein solches, dass der Gneiss den Granulit des Plansker
Gebirges uberall gleichmassig unterteuft, den Granulit der
Prachatitzer Partie jedoch Gberlagert. (Vergl. Fig. 34. u. 36.)

Zwischen der Prachatitzer und Ghristianberger Granulit- .

partie herrscht eine sudfistliche Streichungsrichtung (St 8
bis 9), wobei der Gneiss sudwestwarts von den Prachatitzer

Granuliten unter 40° ab und unter die Christianberger Gra-
nulite einfallt. Diese letzteren scheinen dem Gneisse regel-

massig eingelagert zu sein.

Fig. 84. Durchacbnltt darcb daa Krumauer Grannlltgeblrge.

Nach F. T. Bodutetter.

1. Granulit. 2. Serpentln S. Onelat. 4. Hornblendegeataln. B. Kalksteln. 6. TartlSr.

Die Granulite des Plansker Gebirges zeigen eine im
Ganzen muldenartige Lagerung (Fig. 35.) ; die Granulite der
Prachatitzer Partie hingegen hat v. HoCHSTETTER als einen
convexen Dom aufgefasst, indem er die Lagerung der Schich-
ten in ihrer Mitte fur ziemlich horizontal, an den Randern
jedoch unter den Gneiss einfallend ansah. Da die horizon-
tale Lagerung im Centrum des Gebirges nach v. Camer-
lander nicht besteht und Gneiss dort den Granulit unter-
teuft, so stellt sich die ganze Gebirgspartie als Antiklinale

dar, wie ja auch schon aus dem Profile (Fig. 36.) zu ersehen
ist (in welchem bei 1 am Nordende vielleicht noch ein

Schichtenzug von Gneiss einzuzeichnen ware).

Sudlich von dem Granulitterrain der Sumava ist das
Streichen der Schichten im Allgemeinen ein sudostliches

(St. 8—9) mit nordwestlichem Einfallen, also ein der b6h-
misch-baierischen Grenze im Ganzen paralleles. Nur im
sudlichsten Theile im grossen Bogen der Moldau, geht das
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Streichen des Gneisses und Glimmerschiefers, dessen Grenze
hier N bei Tweras vorbei veriauft, zwischen Ottau und
SchOmern die Moldau fiberschreitet und sich nordwarts zwi-
schen Thurnplandles und Priethal fiber Zal&tz gegen Wel-
lescbin hinzieht; in ein ostliches, bei einem Einfallen der
Schichten gegen Norden, fiber. Das Thai der Moldau schnei-
det diese Richtung ab, und am rechten Flussufer ist die
Streichungsrichtung des Gneisses schon eine durchaus nord-
ostliche (St. 3-4) rait nordwestlichem Verflachen, d. h. eine
der im bdhmisch-mahrischen Hochlande vorwaltenden La-
gerung vollkommen entsprechende. Dies ist auch ein Grand,
weshalb wir das sudliche Moldauthal als Grenzscheide zwi-
schen den beiden Gebirgen annahmen.

Im nOrdlicheren Theile der Sumava, wo Gneiss das
herrschende Gestein ist, ist der Schichtenbau sehr regel-

Kf **• Darchiehnltt dnroh dl» Qranalltpartl* dn Plaaiktr.

Nacb F. r. BochttttUr.

1. Ornnnllt. 2. SarpanUo. (. Onelu. 4. HornblendegMtaln. 6. Kalk*tein.

massig. Die Streichungsrichtung halt sich im Allgemeinen
parallel zur Landesgrenze, veriauft also von SO gegen NW
(St. 8—9) bei einem nordOstlichen Einfallen von 30—50°.

Xur local in der Granitnahe kommen ahnlich wie in der
Granulitnahe Abweichungen vor. Im Allgemeinen jedoch
schmiegen sich auch hier die Gneisse unter Beibehaltung
des herrschenden Streichens dem Granite an, den sie somit
uberlagern. Auf baierischer Seite fallen sie im Gegentheil

eben so regelmassig unter den Granit ein, so dass der

gauze machtige ' Granitkern der Sumava von Hochstetter
als ein machtiges, dem Gneisse eingeschaltetes Lager auf-

gefasst wurde.*)

*) Hierauf grflndete v. Hochstetter seine beiden Behauptungen,

dass erstens die Haaptgranitmasse des BOhmerwaldes nicht eruptiv sei,

and zweitens, dass dem Bohmerwalde eine Mittellinie seiner Gebirgs-

11»
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Eben so einfach und regelmassig ist der Baji des
Glimmerschiefergebirges an der baierischen Grenze, wenn
man von ganz localen Stdrungen der Lagerung absieht. Vom
Lakaberg bis fiber den Osser hinaus ist das Streichen fiber-

all nach Stunde 8—9, das Verflachen ziemlich steil (60 bis

70° gegen NO), wodurch der schroffe Charakter der Fels-

massen mit den auf baierischer Seite gegen SW fiberhan-

genden Wanden wesentlich bedingt ist. Erst in der'Rant-
scher Gruppe, am NW-Ende des Gebirges, gegen die Horn-
blendegesteine zu, tritt eine kleine Aenderung in der Schich-
tenstellung ein, indem sich die Schichten allmalig mehr
westlich bis sfidwestlich (nach St. 5 und 4) mit steilem,

nordwestlichem Verflachen gegen die Hornblendegesteine
zuruckbiegen. Die ganze Glimmerschieferformation des Kfi-

nischen Gebirges wird auf baierischer Seite von Gneiss

Fig. K. SnrehNbsitt darch dM Chri«tl»nberg«r and Pr»ch»tiUer Crr»nuHtg»birge.

Kaeh F. T. HoehtMUr.

I. Onnallt. SL Serpentta. 8. Oneln. 4. Horablandegeitata. 5. Onnit.

unterteuft, auf bohmischer Seite eben so regelmassig von
Gneiss fiberlagert. Nur westlich von Neuern schmiegen sich

an dieselbe Urthonschiefer (Phyllite) mit Einschaltungen von
phyllitartigen Gneissen an. (Fig. 37.)

Im Vorlande der Sumava ist das Streichen der Gneiss-
schichten ebenfalls im Allgemeinen ein von Sudost gegen
Nordwest gerichtetes, zeigt jedoch schon viel haufigere Ab-
weichungen von dieser Regel als im Hochgebirge. Von
Schuttenhofen abwarts beobachtet man am haufigsten St 7
(fiOS), wahrend gegen Winterberg und weiter hinaus bis

Wolin allmalig sudOsUiches Streichen nach St. 10—11 ein-

tritt und herrschend wird. Das Verflachen bleibt stets ein
nordfistliches. Oestlich von der Wolinka macht sich nach

erhebung ganzlich fehle. Er ist von diesen Ansichten spater selbst abge-
kommen.
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v. Zephakowich eine andere Lagerung bemerkbar, indem
hier etwa von Ckyn an eine Umanderung der Streichungs-
richtung nach NO eintritt. Bei Wallischbirken und Strunko-
witz kann man St. 5—4 beobachten und noch Ostlicher bei
Dub wird das Streichen ganz nordlich (St. 2). Hier unter-
bricht den Gneiss ein von Wolin bis gegen Strunkowitz in

sudostlicher Ricbtung verlaufender Granitarm. Jenseits des-
selben bei Kranidko, und W von Cepfowitz streicht der
Gneiss gegen den Granit, weiter Gstlich oberhalb Barau an
beiden Ufern der Blanitz herrscht jedoch wieder die Richt-
ung nach St 2 mit nordwestlichem Einfallen, die dann im
Gneissgebiete bis gegen Pisek herrschend bleibt. Zumeist
pflegt das Streichen des Gneisses auch in der N&he von
Granitpartien ein nordlicb.es oder nordostliches zu sein, wie
z. B. an der ostlichen Grenze des Granitarmes, der sich von

Palaritd Bei Ntutm Omct Lam

Fig. a. Dnrduebnltt darch lu Nordendo da» Samara.

Naeh a W. v. OBald.
!. Sntim. 2. GnefMgllmmeridilefer. S. GUnuaertchlefer. 4. Qnariluehiafer. (. Ohlorl-
thefacr Scbiefer mlt a- Kalklagern. 7. Untere Urthonichiefer. 8. PbjrUItgnelu. ». Obere

Urthorochiofer. 10. Oranlt. 11. Lagersyenlt.

Hostitz an der Otava bis gegen Zihobetz bei Schuttenhofen
hinaeht, und anderwfirts.

Im Planitzer Gneissgebirgszuge entspricht das Streichen

der Schichten der Gebirgsrichtung, d. h. es halt ungemein
regelmassig eine sudwest-nordostliche Richtung ein, wobei
die Schichten gegen NW einfallen. In der Umgebung von
Klattaa ist das Verflachen zumeist ein steiles (60 bis 70°).

Hier lasst sich am Eamme des Spaleny-Berges eine Ab-
weichung der Lagerung (Streichen nach N, St 1—2, Fallen

gegen W unter 60°) beobachten. In der Umgebung von Pla-

nitz ist das Fallen des Gneisses weniger gleichmassig, das
Streichen jedoch zumeist nur in der Granitnahe von dem
angegebenen abgelenkt.

Die Hornblendeschiefer, schieferigen Serpentine, Kalk-
steine und alle sonstigen geschichteten Einschaltungen stim-
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men in ihrer Lagerung durchaus mit der des umschliessenden
Gesteines — zumeist Gneiss — uberein und helfen diese

nicht selten genau zu bestfmmen.

Unter diesen untergeordneten Gesteinen nehmen in der
Sumava Hornblendegesteine eine erste Stelle ein. Beson-
ders haufig treten sie im Gneissgebiete zwischen Krumau
und Unter Wuldau auf. Zugleich sei hier bemerkt, dass sie

uberhaupt im ganzen Gebirge in der Nahe Von Kalklagern
nur selten fehlen.

Im Gebiete der drei Granulitparlien kommen sie beinahe
stets in Gemeinschaft mit Serpentinen vor, denen gegenuber
allerdings ihre Bedeutung etwas zurucktritt. Homblende-
schiefer bilden den Untergrund des Dorfes Srnin am SO-
Fusse des Plansker, werden unmittelbar NW hinter dem
Dorfe von Serpentin unterbrochen und treten erst weiterhin

am Wege gegen Krems, beziehungsweise Goldenkron wieder
zu Tage.

In der Nahe des zweiten ehemaligen Adolfsthaler Ham-
mers beginnen Hornblendegesteine von eigenthiimlicher Be-
schaffenheit. Sie sind feinkfirnig, schwarzlich grin, ohne
Parallelstructur, plattig abgesondert und erinnern sehr an
die kOrnige Masse eines Diorits, der feldspathfrei, oder eines

Eklogits, der granatfrei geworden ist Sie halten an bis zur
Wendung des Weges, von wo aus man die ersten Hauser
des einstigen Eisenwerkes erblickt.

Weiter tritt Hornblendegestein deutlich bei Richterhof

unweit der Kohlmuhle auf. Es ist theils Homblendescbiefer,

theils Amphibolit, der in Hornblendegranit uberzugehen
scheint.

Im Granulitgebiete von Prachatitz wir der Granulit von
Zabor bis zur K6ppelmuhle von Hornblendegesteinen be-
gleitet, die nach v. Hochstetter jenen von Richterhof
gleichen. Die Strecke der Granulitgrenze von der Sagemuhle
bis zum Schneider an der Wiese am Galgenberge N von
Prachatitz bietet durch das Auftreten von Hornblendeschie-
fern neben Serpentin und Graniten hOchst interessante Ver-
haltnisse dar. Auch weiterhin bei Bieltsch am Wege von
Witjejitz nach dem Schwarzwalde, an der Strasse von Pra-
chatitz nach Wallem, am Schwarzberge und anderwarts
kommen Hornblendegesteine vor, und zwar an den letzt-

genannten Stellen in Wechsellagerung mit Gneiss.
"
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Im Granulitgebirge von Ghristianberg treten Horn-
blendegesteine an der Nordgrenze bei Ober Haid, Schreinet-

schlag fiber Paulus bis Neuberg in Gesellschaft von Serpen-
tinen auf. Grosse Blficke von Hornblendegesteinen findet

man namentlich N und W von Ober Haid langs der Torf-

moore des Rossaubaches.
Bedeutend umfangreicher sind die Partien von Horn-

blendegesteinen, die im Gneissgebiete in der Nachbarscbaft
der Granulitgebirge auftreten.

Im siidlichsten Gneissgebiete sind sie ziemlich verbrei-

tet, wenn auch nur zumeist in wenig machtigen Einlager-

uugen. So kommt Amphibolscbiefer z. B. zwischen Unter
Wuldau und Eggetschlag vor. Bei Eggetschlag selbst wird
er herrschend und wird hier nicht selten von unregelraassigen

kleinen Adennassen durchschwarmt, die G. Peteks als Sye-

nit bezeichnet bat. S und N von Eggetschlag geht das

Schiefergestein in Amphibolgneiss uber. Bei Schwarzbach
und Stuben herrscht schon wieder Glimmergneiss.

Das Krumauer Granub'tgebiet ist langs seiner sudlichen

Grenze von Goldenkron bis Ottetstift von amphibolitischen

Gesteinen begleitet, die in der Mitte ihrer Erstreckung bei

Kalsching und Richterhof am machtigsten entwickelt sind,

an beiden Anfangen jedoch im Gneisse auskeilen. Auch ge-

gen Sfld ist der Uebergang in Gneiss ein allmaliger. Weiter-
hm kommen Homblendeschiefer zumeist nur noch in Ver-
bindung mit Kalksteinen vor, wie bei Huttendorf, Eggetschlag,

Tattern usw. Uebrigens wechsellagern die Hornblendege-
steine auch in jener Zone, wo sie weitaus vorherrschend
sind, haufig mit Gneiss und Kalkstein und werden von Gra-
nhgangen durchsetzt, wie z. B. bei Krumau. Die Horn-
blendegesteine sind meistentheils kdrnig-streifige , wohlge-
schichtete, ebenflachige Schiefer mit einem ziemlich ansehn-
lichen Feldspathgehalte, die jedoch einerseits in reine Hom-
blendeschiefer, anderseits in granitische Gesteine ubergehen.
Im Ganzen sind sie sehr quarzarm. Accessorisch wurden
Glimmer, Eisenkies, Magnetkies und Granat — dieser bei

Weixeln N von Krumau, und S von der letzteren Stadt,
wo auch der glimmerreiche Gneiss Granaten fuhrt — be-
obachtet

Im Gneissgebiete Osthch vom Granulitgebirge treten

Hornblendegesteine nur sparsam in einzelnen Lagen auf.

Auch westlich vom Granulitgebiete in dem machtigen
Gneissgebirge des Bohmerwaldes kommen Homblendeschiefer
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nur untergeordnet vor. Sie werden vereinzelt schon um Un-
ter Reichenstein und Hartmanitz angetroffen und wechsel-
lagern zwischen Cachrau, Drosau, Olchowitz und Neuern sehr
mannigfaltig mit Glimmergneissen, den allmaligen Uebergang
des Gneissgebirges der Sumava in das mittelbohmische Ur-
schiefergebirge vermittelnd.

Im Gebiete des Glimmerschiefers im Kunischen Gebirge
treten theils Hornblendeschiefer, theils massigere Amphibol-
gesteine in einem schmalen Lagerzuge auf,* der sich uber
die Ruine Baiereck gegen Glashutten erstreckt.

Im Vorgebirge der Sumava sind Hornblendeschiefer im
Gebiete des Gneisses nur vvenig verbreitet. So z. B. fand
v. Zepharowich N beim Dorfe Kladrub W von Katowitz
auf einigen Hugeln und am Eladruber Berge selbst Amphi-
bolschiefer entblosst. Sie sind auch SW von Kladrub in
der gleichen Streichungsrichtung (nach N bei ostuchem
Einfallen) anzutrefifen.

Ein ziemlich verbreitetes und wichtiges Gebirgsglied
des Bohmerwaldes ist Serpentin, der zumal im sudlichen
Theile in Verbindung mit Granulit und Hornblendegesteinea
auftritt. Die alteren Erforscher des Gebietes, namentlich
J. Czi2ek und v. Hochstetter hjelten inn, wie oben schon
mehrfach erwahnt, fur ein Umwandlungsproduct von Eklogit

und Hornblendegestein. Neuere Forschungen haben diese

Annahme (in mehreren Fallen) nicht bestatigt.

Im Bereiche des Krumauer Granulitgebirges bildet

Serpentin von Srnin am /SO-Fusse des Plansker bis zur
Pleschowitzer Schlucht bei Goldenkron einen cca 1 km
langen Zug, der im Zusammenhange mit Hornblendeschiefer

den Granulit zu unterteufen scheint. Er bildet weiter eine

grose, von NW nach SO gestreckte, 7 km lange und 3 bis

4 km breite Partie in der Thalmulde von Krems, die

vom Berlauer (oder Kremser) Bache durchflossen wird; fer-

ner erscheint er zwischen Gross Cekau und Saborsch
(SO von Netolitz); weiter in kleinen Partien bei Dobrusch,
Richterhof, Ottetstift, bei Neuhof und auf der
H6he des Plansker, so wie bei Mistelholzkollern.
Ueberall bildet er theils an der Grenze des Granulites, ge-

wissermassen ihn unterteufend , theils inmitten desselben

Lager, die sich bald wieder auskeilen.

Die petrographische Beschaffenheit ist eine ungleiche,

nur bei dem Vorkommen im Kremser Thale von A. Schkauf
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genau ermittelte und in mustergiltiger Weise beschriebene.*)

Es lassen sicb bier drei Zonen unterscheiden. Die erste,

ausserste, wird von Almandinfels gebildet, der aus Al-
mandin, iraglichem Diallag mit untergeordneter Hornblende,
Opacit und etwas Olivin besteht. Die zweite, mittlere Zone
wird von Gesteinen eingenommen, die aus Enstatit, Bron-
zit und Omphacit zusammengesetzt sind und in zwei
Abarten vorkommen, , einer dichten aus den) ersten und
dritten, und einer kornigen, welche aus alien drei genannten
Bestandtheilen besteht. Endlich die dritte Zone, das cen-
trale Gebiet, wird von 0.1 i vinserp en tin und dessen
verschiedenen, durch Umwandlung aus dem'selben hervorge-
gangenen Begleitern eingenommen. Am Contact mit Granulit

scheint das Serpentingestein einer besonderen Umwandlung
zu unterliegen, indem in einer Spalte nahe bei der Kxemser
lluhle ein schwarzliches' Detritusgemenge von Olivinserpen-

tin, wenig Omphacitkornern, halb zersetztem Feldspath und
sehr viel Biotit, alles durch ein apolares Grundmagma ver-

kittet, in einer anderen Spalte eine chloritische Ausscheidung
(Berlauit) angetroffen wurde.

Das ursprunglicbe Gestein des Olivinserpentines ist

echter Olivinfels, bestehend aus Olivin, der zum Theil in

Serpentin umgewandelt ist, aus Pyrop und Omphacit. Der
reine sog. „Serpentin" von MfiC erwies sich als kflmiger,

2nr Halite in Serpentin umgewandelter Olivinfels. In dichten

Abarten scheint die Umwandlung des Olivins in Serpentin

weiter vorgeschritten zu sein. Der Pyrop des Olivinserpen-

tines soil nach Schrauf kein ursprunglicher, sondem ein

secundar durch Zusammenschmelzen von Olivin und Alman-
din entstandener Bestandtbeil sein. Er pflegt zumeist von
einer Hulle umgeben zu sein, aus der er sich leicht losldst

und welche K e 1 y p h i t **) genannt wurde. Mit dem Serpentin

*) In der schon melirmals erwahnten ansgezeichneten Arbeit:

Beitrage zur Kenntniss des Associations-Kreises der Magnesiasilikate.

Paragenetische Studien im Serpentingebiete des sddl. Bdbmerwaldes.
Groth's ZeiUchr. f. Kryst. u. Mineralog. J 882, VI., p. 321 ff.

**) Derselbe kann als eine Verbindung von 2 Molek. Granat und
1 Molek. Olivin betrachtet werden. Eine Analyse ergab A. Schrauf:
SiO, 40-41, ALO, 1335, Fe,03 2*47, Cr,03 175, FeO 702, MnO 0-31,

CaO 506, MgO 2740, Gluhverlust 221 Proc, Sununa 9997. Gew. 3064,
Harte 6*5—7. Durch kunstliches Zusammenschmelzen von Almandin
und Olivin hat Schrauf eine Masse erhalten, die sich mit Kelyphit
vergteichen lasst. — Durch die Untersuchungen an anderen Gesteinen
in anderen Gebieten ist bestatigt worden, dass die kelyphitischen Hullen
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ist sie fest verbunden und wird von Schrauf als pyrogenes
Gontactproduct des Pyrops aufgefasst. Der Oraphacit endlich

tritt in Kornern auf oder nimmt manchmal auch das Innere

der Pyrope ein. Er ist der aus dem gluthflussigen Magma
zuerst zur Ausscheidung gelangte Gemengtheil.

Die Bestandtheile des Gesteines erleiden einestheils

durch Auslaugungsprocesse, anderentheils durch anderwei-
tige Vorgange Umwandlungen, die A..SCHHAUF sehr genau
studirt hat. In Spalten des Serpentines setzen sich Carbonate
von Ealk und Magnesia ab, die leicht als Zersetzungspro-
ducte von Silikaten zu erkennen sind. Kieselsaure schlagt

sich als Hyalit, Halbopal, Ghalcedon und Quarz nieder. Neu-
bildungen aus Olivinserpentin sind ferner auch Hydrosilikate,

zumal von Magnesia, die wahrscheinlich durch Absatz aus
den in Lflsung ubergegangenen Serpentinbestandtheilen ent-

standen sind. Durch weitergehende Metamorphosirung des
Olivinserpentines entstehen Minerale mit einem sehr hohen
Kieselerdegehalt, welche Schbauf Siliciophite nennt.

Die das Gestein durchdringenden Gewasser entziehen nam-
lich demselben fortwahrend Magnesia, so dass schliesslich

nur ein Kieselskelet zurfickbleibt und sich Gesteinsabarten
ausbilden, die etwa in der Mitte zwischen Serpentin und
Opal stehen. Die Siliciophite vom Typus Opal sind wahre
Umwandlungspseudomorphosen von Opal nach Serpentin.

Der Granat und seine Kelyphithulle werden durch
Wassereinwirkung in demselben Masse umgewandelt, wie
sich Olivin in Serpentin und dieser in Siliciophit umsetzt.

In diesem letzteren sind daher weder Pyrop noch Kelyphit

zu unterscheiden, sondern ihre Stelle nehmen grune bis

erbsengrosse Knoten ein, deren Hulle, entsprechend dem
ursprunglichen Kelyphit, aus Parachlorit (einem Zwischen-
glied zwischen Serpentin und Chlorit), der Kern aber aus
einem erdigen braunen Hydrosilikat mit geringen Resten
von Granat besteht.

Aehnliche petrographisch-mineralogische Verhaltnisse

durften auch in manchen anderen Verbreitungsgebieten des
Serpentines zu beobachten sein.

nicht einheitlicher Natur sind. — Zu bemerken ist, dass F. v. Hoeh-
s tetter die Umhullungen der Granaten und ihr Verhalten dem Serpentin

gegenuber schon sehr wohl kannte, sie jedoch als aus einem chlorit-

oder glrmmerartigen Mineral bestehend, auffasste. — Nach Camerlan-
der entspricht dem Kelyphit manchmal auch eine Umhtlllung von Au-
gitstengeln. (Siehe S. 175.)
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Was den Umfang des Serpentinvorkoramens im Kremser
Thale anbelangt, so lasst er sich etwa fglgenderweise um-
grenzen : Vom rechten Ufer des Berlaubaches unterhalb
Adolfsthal zieht sich der Serpentin auf das linke Ufer uber
Mfu1

, und kehrt bei Krems wieder. auf das rechte Ufer in

zwei Flugeln zuruck, die durch einen vom SchOninger her-
abreichenden Granulitarm, welcher knapp bei Krems den
Berlaubach Qbersetzt, von einander getrennt werden.* Der
eiae Flugel verlauft sudOstlich gegen Hollubau, der andere
sudwestlich uber Chlum gegen Lutschau. Oberhalb Krems
ist d%r Serpentin durch den Chlumeceker Berg auf dem
linken Bachufer und durch die Granulithugel zwischen Chlum
and Mehlhiedl auf dem rechten Ufer zu einer schmalen Zone
zusammengedrangt. Bei der Rothen Muhle (0. G. Krems)
breitet er sich wieder aus und bildet zwei Flugel. Der nord-
OstHche verlauft uber Chlumecek, Stupna, Chmelna bis un-
mittelbar an Neudorf, also beinahe 6 km weit; der sudwest-
Hche, grOssere Flugel, erstreckt sich, viele Ausbuchtungen
bildend, rechts und links vom Berlaubache uber Mehlhiedl
und Roisching in die Niederung gegen Johannesthal bis an
den Fuss des Napolaniberges SO von Berlau, und am linken

Ufer des Baches uber die Einschichten Smetana (0. G. Ber-
lau), Simacek bei Lutschau, Bergschneider (©. G. Berlau)

und Chlap. Mag man somit von der ringfOrmigen Granulit-

umfassung des Berlauthales in welcher Richtung immer nie-

dersteigen, sei es vom SchOninger herab gegen Adolfsthal,

von Kugelwaid nach Berlau, von der Buglata gegen Neu-
dorf, oder vom Kluk nach Bohauschkowitz und GhlumeCek,
— uberall flndet man an den unteren flachen Gehangen
Serpentinmassen entbldsst.

Die schonsten Aufschlflsse sind an dem Berlaubache
selbst zu beobachten, namentlich wenn man von Adolfsthal

bachaufwarts geht. Unterhalb der Hollubauer Muhle setzen

die kdrnig streifigen Granulite pldtzlich gegen Serpentin und
dieser bald darauf wieder gegen den Granulit ab, auf wel-
chem die Muhle selbst steht. (Fig. 38.) Der Serpentin er-

scheint hier zwischen Granulit facherfSrmig eingekeilt. Gegen
das Dorf Hollubau legen sich seine Schichten allmalig flacher

auseinander und an seinem Ende bei Hollubau selbst scheint

er dem Granulit Brmlich muldenartig aufzuliegen. Geht man
jedoch von der Hollubauer Muhle langs des Baches weiter
gegen Krems, so trifft man den Serpentin mit Granulit auf
uberraschende Weise wechselnd. Auf einer kurzen Strecke
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von etwa 200 Schritt reichen in den Serpentin drei Gra-
nulitanne hinein, von welchen der mittlere von einem kaum

2 dm machtigen Granitgange durchsetzt

wird. (Fig. 38.) Wetter folgt bis Krems nur
Serpentin. Erst weiter bachaufwarts, rechts

an der Strasse, die von Krems nach Chlum
fuhrt, reicht Granulit abermals in den Ser-

I I* n|* pentin hinein, der weiter oben am Bache
wieder herrschend wird. Hier jedoch ver-
lieren sich die felsigen Gehange des Ufers
und der Bach schlangelt sich langsam durch
Serpentin und Granulitschutt.

Im Serpentin werden, wie oben aus-
gefuhrt, durch Verwitterung und Umwand-
lung verschiedene Minerale gebildet, so
namentlich Chalcedon, Hornstein (Silicio-

phit?), Opal, die nicht nur Spalten, son-
deru auch Hohlraume ausfullen und uber-

-j&r | ziehen. Ausser diesen fand v. Hochstet-
g tee auch Ghlorit, Talk, Asbest, Magnesit

| und Helmhackee entdeckte in demselben
bei Krems Obsidian (Moldavit) in bis nuss-

£ grossen Kornern, wodurch die Frage uber

§ den Ursprung dieses Minerales, welches

| man fur ein Kunstproduct (Glas) anspre-
chen wollte, gelfist erscheinen konnte. Fund-
stellenfur rotheHornsteine mitUeber-
gangen in Jaspis und Carneol sind in

„ der Umgebung von Krems, zumal in der
I. Richtung gegen Adolfsthal und Mfi£; for
? g weisse Hornsteine von oft schoner
|P biscuitartiger, kryptokrystallinischer Be-

^ schaffenheit, mit Uebergangen in weisse

fc
Opale, in der Rachel, welche vom Plansker

z, «f | ner m nordlicher Richtung oberhalb der
-- ....

|g Hollubauer Muhle in den Berlaubach mun-
| det, sowie in einem Wasserriss N von der

I Strasse von Mfic nach Chlumecek; fur

Opale von verschiedenen Farben und
Magnesit N und von MriC, zwischen

Hollubau und Chlum, bei den Laushausern N von Stupna
und in der Nahe der ehemaligen Eisenerzgruben N von
der Rothen Muhle.

£ k

p 3
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§

Digitized byGoogle



Der Bohmerwald. — 1. Sumava. — Serpentin. 173

Im Allgemeinen durften die ubrigen oben angefuhrten
Serpentinvorkommen mit dem Kremser tibereinstimmen,

doch sind sie darauf hin noch nicht naher untersucht. Na-
mentlich ist zu beachten, dass sie V. HoCHSTETTER alle

dureh sehr deutliche Uebergange aus Homblendegesteinen
entstehen lasst, was vielleicht doch in einzelnen Fallen zu-

treffen mag, trotzdem bei neueren Begehungen die besagten
Uebergange an mehreren Stellen nicht wieder anzutreffen

waren. Selbst ein genaues Studium der Hornblendegesteine
in den Serpentingebieten ware sehr empfehlenswerth, da ja

doch nun einmal der Gedanke angeregt ist, dass auch sie

das Product der Umwandlung irgend eines anderen Gestei-

nes sein kdnnten.

iKbttt

fig. SB. Chlorit- nnd Tilkglnge im Serpentin bel Srnin.

Orlginalaathfthme Ton F, t. EochttttUr.

a Serpentin. — b Chlorit- nnd Telkgiinge.

Bei Srnin steht Serpentin unmittelbar am nordwest-
lichen Ende des Dorfes in. klippigen zerbrSckelten Massen
an. Selbst das frische schwarzgrune Gestein ist sehr rissig

und zerkluftet, die Klufle sind zumeist .mit Kieselmineralen,

Chlorit, Talk und Asbest bedeckt, welche Minerale ubrigens

auch in grOsseren Nestern und Gangen angehauft erscheinen.

Manche Gange werden von einer chloritischen lettenartigen

Masse gebildet, in welcher Speckstein von lichtOlgruner

Farbe, Magnesit, Opale aller Art, Hornsteine, ein Mittelding

zwischen Serpentin und Opal, in Knollen eingebettet vor-

kommen. Die Originalabbildung Hochstetter'S (Fig. 39.)

zeigt die Lagerung der Gange im Serpentin. — Etwas weiter-

hin von dieser Stelle am Wege gegen Goldenkron sollen die

Serpentine ganz allmalig in braunschwarze, deutlich geschich-

tete feldspatharme Hornblendegesteine mit Ostlichem Strei-

chen (St. 6) und fast saigerer Schichtenstellung ubergehen.
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N von Goldenkron in der Schlucht bei Pleschowitz treten
Serpentine deutlich zu Tage und lasssen sich bis zur Mol-
dau verfolgen, welche sie jedoch nicht uberschreiten. Am
rechten Gehange der Schlucht sind sie von last dichter Be-
schaffenheit und dunkelschwarzgruner Farbe, durchzogen
von feinen Chrysotilstreifen und Trummern von lauchgrunem
edlem Serpentin. Sie enthalten auch Bronzit und Pikrolith,

zeigen starke Einwirkung auf die Magnetnadel, fuhren jedoch
weder Granaten, noch chloritische oder talkige Gauge, noch
auch Kieselgesteine. Sie durften ubrigens vollkommen dem
Serpentin von Schebifov (siehe pag. 103.) entsprechen. In
der ganzen Erstreckung Von Srnin bis in die Pleschowitzer
Schlucht scheint Serpentin in Verbindung mit Hornblende-
gesteinen den Granulit lagerartig zu unterteufen.

Oberhalb Goldenkron, etwa 40 m fiber dem Spiegel der
Moldau, ist das ganze Plateau von Geschieben und Schutt
bedeckt, in welchem man in staunenswerther Menge alle

oben angefuhrten Serpentinminerale finden kann. Die Stein-
haufen sind hier thatsachlich von Sammlern ausgebeutet
worden. Die bohmischen Opale (Halbopale, Milchopale etc.)

stammen zum grossten Theile von dieser Fundstatte.

Ein weiteres Serpentinlager tritt zwischen Saborsch
und Gross Cekau SO von Netolitz zu Tage in der Bucht,
die sich vom Dechternteiche auf der Budweiser Tertiar-

ebene westwarts gegen die Dobschitzer Berge erstreckt. Es
herrschen im Allgemeinen langs der Bache, die hier zusam-
menfliessen, sumpfige Torfmoore und Gebirgsschutt. Nur
in der Mitte der Bucht erhebt sich inselartig ein Hiigel,

fiber welchen der Weg von Saborsch nach Gross Cekau
fuhrt. Dieser mm besteht in seiner sudlichen Halfte aus
einem Serpentintrummergesteine, in welchem Opale selten,

porOse und cavernOse Hornsteinmassen (Siliciophite?) jedoch
sehr haufig sind. Helmhacker fand in dem Serpentin auf
Kluften auch Orthoklas und Albit. Frisches Gestein ist in

der Richtung gegen Holschowitz im hfiheren Terrain stellen-

weise anstehend.

An dem Wege, der von Kugelwaid nach Gross Zmietsch
fuhrt, ferner bei Dobrusch in der Richtung gegen Ochsbrunn,
kann man Serpentine beobachten, die von papierdunnen
Lagen von Magneteisen durchzogen sind und etwas Bronzit

enthalten. Sie sind deutlich geschichtet, und sollen mit zahen
schwarzen Hornblendegesteinen wechsellagern und Nester
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ron grauschwarzem Quarze enthalten. Sie bilden ein etwa
2 km langes Lager, das in seiner sudlichen Halfte die Grenze
von Granulit und Gneiss bfldet, mit seiner nordlichen Halfte
aber in die Granulite zwiscfeen Kugelwaid und Gross- Zmietsch
hereinreicht. Den ziemlich dichten Amphibolit bei Dobrusch,
S Tom Dorfe, fand C. v. Gamerlander zusammengesetzt aus
Hornblende (in Blattchen, in strahlstelnartiger oder buscbelig
stengeliger Ausbildung), aus untergeordnetem Plagioklas,

diallagartigem Augit, Quarz und Pleonast. Nebst Hornblende-
gestein begleitet den Serpentin bei Dobrusch auch ein Augit-
gestein mit betrachtlichem Granatgehalt. Die Granatkomer
pflegen von Augit in Stengelaggregaten umhullt zu sein.

Weiter steht im Plansker Gebirge Serpentin am Fusse
des Hugels oberhalb der Kohlmiihle, ehe man nach Richter-
hof abwarts geht, in einem kleinen Felsen an. Er scheint
hier auch in Verbindung mit Homblendeschiefer, massigem
schonen Amphibolit und Ampbibolgranit zu stehen, welche
Gesteine durch ganz allmalige Uebergange mit einander ver-

bunden sind.

Der Serpentin bei Ottetstift bildet rechts von der Strasse
von Honnetschlag nafch Ottetstift, nicht zu weit entfernt von
diesem letzteren Orte, einen niedrigen Hugel („Bohmstein-
felsel"). Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Granulit unter
den Torfmooren des Olschbaches von Tuschetschlag bis in

die Gegend von Ottetstift heruber reicht und hier in dem
scbmalen, von Serpentin und Hornblendegesteinen begleiteten

Streifen auskeilt.

Im Dobruscher, Richterhofer und Ottetstifter Serpentin
sollen nach v. Hochstetter Bjeselgesteine utad Magnesia-
minerale ganzlich fehlen. — Von den abrigen oben (S. 168.)

angefflhrten Serpentinvorkommen ist nichts Naheres zu be-
richten.

Im Prachatitzer Granulitgebiete tritt Serpentin am
scbdnsten bei der Gemeindemuhle NO von der Stadt zu
Tage. Er ist nach v. CAMERLANDER aus einem granatfuh-

renden Olivin - Augitgesteine hervorgegangen. Das Gestein
zeigt im Dunnschliffe in dem sch6n entwickelten Maschen-
systeme nicht zu reichhche frische Reste von Olivin in Form
unregelmassiger wasserheller Eorner, neben KSrnchen und
Blattchen, seltcn Krystallchen eines fast wasserhellen bis

schwach lichtgrunen Pyroxenes, nebst viel Erzpartien (meist

Magnetit) und sehr seltenen Picotitblattchen. Der Serpentin
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beginnt nach v. Hochstetteb gleich hinter der Stadt links

vom Wege nach St Peter in den Feldern. Unweit des sog.

Lusthauses flberlagert er concordant den Granulit. Verfolgt

man die Streichungsricbtung des terpentines nach Sudosten,
so gelangt man zu dem erwahnten interessanten Aufschlasse

bei der Gemeindemflhle,, wo der Granulit mit pegmatitartigem

Granit, Serpentin und Diorit vergesellschaftet ist. Jenseits

des Zivnybaches bis zur Feidelmuhle findet man Serpentin

nur noch in losen Stucken.

Im Christianberger Granulitgebiete kommt Serpentin
unter ganz analogen Verhaltnissen wie in den ebeu bespro-
chenen Granulitpartien an der nQrdlichen Grenzlinie von
Ober Haid bis Neuberg vor. Die' Serpentine von Ober Haid
lassen sich in einer schmalen Zone bis gegen Sehreinet-

schlag verfolgen. Sie haben dasselbe Aussehen wie die

Serpentine von Dobrusch und Richterhof (S. 175.) und sind
ganz deutlich geschichtet. Bedeutender ist das Serpentin-
gebiet zwischen Haberles und Neuberg. Schon von weitem
machen sich in der sonst wald- und felderreichen Gegend
nahezu nackte Steinhugel bemerkbar, die sich von Haberles
gegen Paulus und von hier gegen Neuberg zu beiden Seiten

des im Moorboden laufenden Muhl- oder Herrenbaches hin-

ziehen. Sie bestehen aus Serpentin, der als unfruchtbarer

Bodenuntergrund den Landleuten sehr wohl bekannt ist und
von ihnen gefQrchtet wird, da dort, wo er auftritt, nichts

recht gedeihen will. Die besten Aufschliisse dieser Serpen-
tine bestehen bei Paulus, wo das bronzitreiche Gestein deut-

lich geplattet ist Nach v. Camerlander war das ursprung-
liche Gestein dieses Serpentines ein Olivin-Augitgestein,

welches in seiner Umwandlung weniger vorgeschritten ist

als z. B. der Serpentin des Gaisberges N von Prachatitz.

In dem ubrigen Verbreitungsgebiete der Sumava sind
Serpentine nur stellenweise ganz untergeordnet vorhanden.

Ein weiteres, wichtiges Gebirgsglied des eigentlichen

BOhmerwaldes bilden Kalksteine, die namentlich im Vor-
lande der Sumava streckenweise reichlich vorhanden sind.

Im Granulitgebiete des Plansker Gebirges wurde ein

korniger dolomitischer Ealkstein als bedeutungslose Einlager-

ung im Hornblendegesteine zwischen Adolfsthal und dem
ehemaligen zweiten Hammer (Fig. 38. S. 172.) beobachtet.

In der Umgebung der drei Granulitpartien sind Kalk-
steinlager im Gneisse weit haufiger. Sie bilden durchaus
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regelmassige Lager mit zumeist deutlicher Schichtung und
veranderlicher Machtigkeit bis fiber 30 m. Sie sind vorwal-
tend grobkornig, weiss oder licht gefarbt. FeinkOrnige Ab-
arten pflegen nicht selten zur Schichtung parallel gestreifl

zu sein, wohl durch Graphiteinschaltungen. Neben Graphit,
der iibrigens nicht nur als Pigment, sondern auch in kry-
stallinischen Schuppen vorkommt, flnden sich im Kalksteine
accessorisch ein : Glimmer, Quarz, schwarze und grime Horn-
blende, Grammatit, Eisenkies, Talk, Speckstein und Asbest
auf Eluftflachen, Serpentin in Adern und kleinen Nestern,
wodurch oft richtige Ophicalcite entstehen. (Vergl. S. 42.)
Die Kalklager sind gleicherweise, wie wir es im bohmisch-
mahrischen Hoch-
lande kennen ge-
lemt haben, (S. 91
ff.), oft von Granit-

pangen durchsetzt,

wahrend manchmal
Granit oder Quarz
auch rundliche

Massen im Kalke
bildet. Aehnlich ver-

halten Sich Diorite
OrlglnaUnftUhme Ton Ftrd. r. BoeJuleUtr (18">4).

-_„l_i • TT m.2 " GrobkBrnlger Granit b Verwlttarter Granit. c Quk
Welcne im KalKe d KBrnlger Kalk«tein. e Dlorlt. / Gncin.

Gange, seltener La-
ger und fragmentartige Stucke bilden. Diese Verhaltnisse hat
v. HOCH8TETTER durch eine Skizze aus dem Kalkbruche
unterhalb des Krumauer Schlossberges am linken Moldau-
ufer veranschaulicht. (Fig. 40.) Die Mehrzahl der Kalksteine

durfte dolomitisch sein.

Die geschilderten Verhaltnisse gelten im Allgemeinen.
In einigen Ealklagern treten noch andere Erscheinungen zu
Tage, die, wenn nicht von Bedeutung, einzeln nicht Erwahn-
ung finden kOnnen, wie es ja uberhaupt auch zu weit fuhren
mochte, wollte man alle Punkte, wo Kalklager zu beobachten
sind, namhaft machen. Es ist schon oben angedeutet wor-
den, dass die Lagerungsverhaltnisse in der Umgebung der
Granulitpartien am genauesten aus dem Streichen von Kalk-
und Graphiteinlagerungen abgeleitet werden kflnnen. Eine
solchergestalt bestimmte Streichungslinie verbindet die Kalk-
vorkommen bei Huttenhof (nahe der Grenze W von Ober
Plan), bei Habichau (P. Schwarzbach), bei Schlackern und
Mutzkern. Eine andere Streichungslinie verknupft die zahl-

Fig. 40. Partle am einem Kalkbruche unterhalb dea
Knmauer SchlosBberget.

X*Imt, Geologic Ton Bohmen. 12
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reichen Ealklager zwischen Krumau und Payreschau, die am
schonsten im Einschnitte der Moldau aufgeschlossen siad,

wie bei Krumau selbst, bei Dumrowitz., zwischen Rojau und
Goldenkron, unterhalb Maidstein, bei Payreschau. Dieser

Streichungslinie gehoren auch die Ealke bei Lagau SW von
Krumau an.

Eine weitere Kalklinie geht uber Turkowitz, dstlich

fiber den Neuhof oberhalb Krumau, gegen Srnin und Gol-

denkron. Ferner treten Kalke bei Stein NNW von Hontz,
S von Kalsching und bei Weixeln auf. Hier kommt typischer

Stinkkalk vor, welcher beim Anschlagen mit dem Hammer
einen widerlichen bitumindsen Geruch von sich gibt. In sei-

nem Streichen liegen auch die Kalke bei Losnitz (zwischen

Krumau und Kalsching) und beim Jagerhause oberhalb Neuhof.

Die Kalklager in der Umgebung der Ortschaften Stuben,
Schlackern, Mutzkern, Planles und Eggetschlag bieten nach
C. Peters manches Interessante. Sie bilden im Allgemeinen
nur wenig machtige Massen, von sehr verschiedenem Strei-

chen und Verflachen. Im Kalke nahe beim Habichau-Hofe
wurden Graphit, Amphibol, beide vorwaltend als Pigment,
Tremolith, Asbest und Eisenkiesel ' als untergeordnete Bei-

mengungen vorgefunden. Bei Schlackern, Mutzkern und Plan-

les verhielten sich die Kalke ahnlich. Ein Lager bei dem
erstgenannten Orte fand Peters von einem Dioritgange

durchsetzt. Ein aufgelassener Kalkbruch bei Huttenhof am
Sudabhange des Hochwiesen liess einen durch mehrere Gra-
nitdurchbruche gestorten Bau erkennen. Die unreinen und
daher nicht zur Verwendung geeigneten Kalkmassen ent-

hielten hauptsachlich kornig stengeligen Amphibol, Quarz,
gelbbraunen Granat, oft in ansehnlichen Dodekaedem aus-

gebildet, stellenweise auch rosenfarbigen faserigen Kalk (Ara-

gonit?). NW von Ober Plan tritt ein Kalksteinlager bei der

Hopfehnubie unweit von den Salnauer Jagerhausern auf.

Sudwestlich von der Christianberger Granulitpartie soil am
Nordfusse des Tussetberges gegen Gutbausen zu ein Kalk-

steinlager im Gran it ehemals ausgebeutet worden sein.

Westlich vom Granulitterrain der Sumava kommt kry-

stallinischer Kalkstein in Lagern vor an der Flanitz zwischen
Husinetz und Sablat, bei der Dwurer Muhle und bei Zabrdi

am linken Ufer, ferner unterhalb Sablat am rechten Ufer

bei der Thaler Einschicht. Hier ist es ein grauweisser, schfln

krystallinischer Kalk, der stellenweise Glimmer, Chlorit und
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Talk, Hornblende raid Granat enthalt. Seinerzeit waren bei

Zuderschlag gegenuber der Ruine Gans am linkeft Flanitz-

ufer die grossten Kalksteinbruche, in welchen der Kalk haufig

ron Granitgangen durchdrungen und von durch Ausspul-
ungen entstandenen Hohlr&umen unterbrochen war. Kalk
kommt ferner bei Winterberg (0), am M>-Fusse des Eubani
im sog. Huschitzer Reit und bei Wallem (NO und NW) in

Lagern oder in Partien dem Gneisse eingestreut vor.

Nocb weiter westlich, zwischen Gross Zdikau und
Schuttenhofen ist das Gneissgebiet reich an Ealklagern. Bei

Gross Zdikau selbst liefem die Hfebeny (Kamme 80 vom
Orte) nach J. N. Woldrich einen feinkomigen, grauweissen,

steUenweise rOthlichen, technisch sehr wohl verwendbaren
Kalk, der sich unter dem Mikroskop als zusammengesetzt
aus Kalkspath und Dolomit, sowie untergeordnet eingestreu-

tem Quarz, Pyrit und vielleicht Granat erweist. Weiter kommt
Kalk von Zdikau bei Bransov, JV Ton Gross Zdikau bei

der Waniekmuhle, NW von Zdikau am Novotn^-Hugel, bei

Jaroschkau N von Stachau, bei Mladikau am Cabuser Bache,
zwischen Nitzau und Milau, bei Aubislau (0), Pfecin (W und
NW), Wonschowitz (NO und SW), Urowitz, Wischkowitz,
Modlenitz (0) usw. in kleineren oder grdsseren Einlagerungen
von sehr verschiedener Gute vor.

Ein grosses Lager von krystallinischem Kalk erstreckt

sich auf beiden Ufern der Ostruzna (Forellenbach) zwischen
Hartmanitz und Bezdekau, bei einem Streichen nach St. 8

und nordwestjftchem Einfallen unter 40°. Das Hangende des
Lagers bilden Quarzitschiefer. Kleinere Einlagerungen sind

bei Nuserau am linken Otavaufer, bei Trsitz, Zikau und
Swojschitz in der Nahe der Granitgrenze, ferner bei Wodo-
lenka, 8 von Hradek, bei Lukau N von Hartmanitz, in der
unteren Vorstadt von Schuttenhofen, bei Hradek (nahe St.

Lorenz), bei Pfestanitz am Wege nach Welhartitz, bei Libie-

titz und Theresiendorf (SW von Schuttenhofen), und west-
licher bei KOppeln am SO-Fusse des Sallerberges, wo nach
v. Hochstetter im Kalke auch Putzen von Manganschaum
Torkommen, bei Gesen (S von Cachrau), bei Swina (SW
von Welhartitz), auf den Seewiesen und wohl auch ander-

wirts noch zu beobachten. Wo der Kalk sehr rein ist, wird

er namentlich zu Zwecken der Glasfabrikation gewonnen.
Im Kfinischen Gebirge fehlt Kalk dem eigentlichen hohen

Giimmerschieferterrain ganzlich. Er tritt nach von Hoch-
otettek erst an der iHT-Grenze der Formation bei Glas-

12*
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hutten und St. Katharina auf, wo die Glimmerschiefer zum
Theil mit Chloritschiefern und Phylliten wechsellagern (VergL

Fig. 37.). So z. B. am Hofackerberg N von Glashutten in

einem cca 4 m machtigen Lager, und auf der Eisensteinzeche

zur Hilfe Gottes links am Wege von Glashutten nach St.

Katharina. Hier tritt der Kalkstein in drei, je 2—3 m mach-
tigen Lagerzugen auf, ist im Korne sehr wechselnd, von rein

weisser, rother (Manganfarbung) ,
gruner (durch Pistazit) r

grauer (durch Hornblende) und anderer Farbe und reich an
accessorischen Beimengungen. Unter diesen sind besonders
beachtenswerth: derber rother Granat, oft in grossen eifOr-

migen Massen dem Kalke eingewachsen und durch Zersetz-

ung in Thon- und Brauneisensteine ubergehend, welche mit
dem Kalksteine zugleich gewonnen wurden; femer mit dem
Granat vergesellschafteter Pistazit und Hornblende und darin.

haufig Kupferkies (Chalkopyrit), Eisenkies, Magnetkies und
Magneteisen eingesprengt. In Spuren fand man auch Eisen-
glanz (Haematit), Zinkblende und Bleiglanz, in grosseren

Massen Asbest, Chlorit und zersetzte serpentinartige Minerale.

Im Vorlande der Sumava sind Kalklager im Gneiss-

gebiete ebenfalls gemein. Alle sind dem Gneisse conform
eingelagert und gewOhnlich durch allmalige Uebergange mit
ihm verbunden, so dass gegen das Hangende und Liegende
eine scharfere Begrenzung fehlt. Sie stimmen im Allgemei-

nen durchaus mit den Kalksteinen tiberein, die aus dem
Gneissgebiete nordlich von der Otava, welches noch zum
bohmisch-mahrischen Hochlande einbezogen wurde, oben be-
schrieben worden sind. (Vergl. S. 90 ff.)

In der Umgebung von Barau und Wallischbirken sind
Kalksteinlager nach v. Zephaeowich NO von Barau am
rechten Ufer der Blanitz, zwischen Mfekynetz und Cepfowitzr
Zaluzi und Kwaskowitz, femer bei Borcitz, S und SO von
Dub auf dem Spalen?- und Bababerge, bei Twrsitz, am
Teiche bei Wallischbirken an der Strasse nach Strunkowitz,.

am Kancovberge, bei Setechowitz zu beobachten. Bei Dub
ist der Kalkstein z. Th. sehr dicht, dunkelgrau, oft auf
Spaltflachen mit Dendriten versehen. Eine Analyse dieser

Abart vom Bababerge ergab: Kohlensauere Kalkerde 77'29»

unlOslicher Ruckstand 22*15 Procent, wenig Thonerde, Eisen-
oxyd, Wasser und Spuren von kohlensauerer Bittererde. Bei
Strunkowitz ist der Kalkstein zumeist feinkornig, bei Wal-
lischbirken sehr dicht.
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In der Umgebung von Wolin und Ckyn koramt kry-

stallinischer Kalkstein bei Lhota PtaCkova, S von Horosedlo,
bei Bodkau, gegenuber von Zuzlawitz an der Wolinka, bei

Bohnmilitz, S von Spole und zwischen diesem Orte und
Solan, in Ckyn, N von Elcowitz, von Zleschitz, bei Starov

auf beiden Bachufern, von Zechowitz, bei Wolin selbst,

bei Prechowitz an der Strakonitzer Strasse, zwischen Wolin
and Nemetitz, zwischen Nihoschowitz und Doubrawitz vor.

Die Ealksteine von Ckyn und Elcowitz sind die dichtesten.

Eine Analyse des ersteren ergab neben 89'58°/ kohlensaueren
Kalkes, 4*93% kohlensauerer Bittererde. Er enthalt haufig

Glimmer, ebenso wie der Kalk von Zleschitz. Im ElCowitzer

Kalke wurde auf Kluften Steatit gefunden. Im Zleschitzer und
Zechowitzer Kalke wurde Graphit in Schuppen oder unregel-

massigen Partien beobachtet.

In der Umgebung von Berg Reichenstein sind Kalklager
S von Milcitz, zwischen Albrechtsried und Kadeschitz, bei

frhobetz, Sobieschitz, Ostruzno, Nezditz, NW von Straschin,
,

sowie SW unter der Maria-Kirche, am Wege nach Damic
beobachtet worden. Bei Zihobetz, Ostruzno und Sobieschitz

sind die Kalke ausgezeichnet spathig. Bei Straschin hatte
v. Zephahowich Gelegenheit, im krystallinisch kOrnigen
Kalksteine, der accessorisch lichtbraunen Glimmer, Feldspath,

Amphibol und Quarz enthielt, eine durch einen Sprengschuss
zuMig erOffnete Hdhle zu besichtigen, die sich bergeinwarts
bei einer Breite von cca 15 m beilaufig 50 m weit erstreckte.

Er fand die Decke der Hohle gewOlbt, unverkennbare Spu-
ren der Auswaschung an sich tragend und den Beginn von
Tropfsteinbildung zeigend. Der abschussige Boden war aus-
serst schlupfrig und ganz* mit rothem Lehm (bedeckt, wie er
durcn Zersetzung von Gneiss entsteht. Herabgefallene Kalk-
stucke lagen in demselben eingebettet

In der Nfihe von Schuttenhofen kommen krystallinische

Kalke bei der Stadt selbst, bei Podmokl, Zimitz, am Zimitzer
Berge und am Wege von hier nach Schichowitz vor. Der
Zimitzer Kalk erwies sich oft glimmerrelch.

Bei Horaidiowitz treten Kalksteine in Verlangerung des
Hostitzer Zuges (Seite 91.) bei Svatopole und Boubin, am
Pracbinberge unter der Ruine, bei Gross Hitschitz, in Hejna*
am Hitschitzer und Pucanka-Berge, dann zwischen EQinfeny
Ujezd und Bojanowitz auf. Der Kalk von Svatopole ist sehr
wht, weiss, quarzreich (22-94% unl63l. Ruckstande). Im
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Gross Hitschitzer Kalke koramen Talkschuppchen und Gram-
matit vor.

In der Umgebung von Strakonitz am recbten OtaTaufer
tritt krystallinischer Kalkstein N von Jinia an der Strasse

von Strakonitz nach Wodnian auf, ferner bei Strunkowitz

an der Wolinka und S von Kraseiov am Wege nach NemCitz,

Bei Strunkowitz ist er feinkornig, bei Kraseiov kleinkCrnig,

grauweiss. Eine bier am Wege nach Nemcitz einem veriasse-

nen Kalkbruche entnommene Probe ergab neben ST'O^/o
kohlensauerem Kalk, 7*33% kohlensauere Bittererde (nebst

1% A12 3 und Fe2 3 , 2% unlosliche Ruckstande und 2*64%
Wasser).

^^flffT^fffci^

Fig. 41. Schlehtenrelhe In elner K»lkgrut>« bei Jinin

Orlgin»l»ufn»hme von V. r. Zepharmich (1WS4).

O Dimmerde. Q Q' Gnelw. Q Quart. K K' K" KaUutein. L lebmlge*
Zwlsctaenmlttel.

Als Beispiel der oft complicirten Lagerangsverhaltnissey

welche in den einzelnen Kalkbruchen beobachtet werdea
konnen, moge das von V. v. ZepSahowich aufgenommene
Bild einer kleinen Grube bei Jinin wiedergegeben weVden.

(Fig. 41.) Hier war die Schichtenfolge von oben nach unten
folgende : Unter der Dammerde Gneiss G', hierauf eine unter-

brochene und verbogenc Kalksteinschicht K", darunter dunn-
geschichteter welliger Gneiss G rait einer gekrummten zu-

sammenhangenden Quarzlage und mehreren Unsenfdrmigen
Quarznestern Q, hierunter eine Schicht eines lockerkOrnigen

krystallinischen Kalksteines K', welche durch ein lehmiges
Zwischenmittel L von dem zu unterst anstehenden festen,

kleinkornigen Ralksteine K getrennt war.

Aueh im westlichsten, uber Klattau und Planitz tief in

das innere Bdhmen sich erstreckenden Auslaufer der Sumava
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sind Lager von krystallinischen Kalksteinen ziemKch hauflg.

In der Umgebung von Klattau trifft man Kalk bei Kozmacov
anf der osthchen Anhdhe ober dem Wege nach Gross Hoscb-
titz, S bei letzterem Orte, zwischen Kydlin und Obitz, zwi-

schen diesem Orte und Boleschin, zwischen letzterer Ort-

schaft und Wiederkomm nachst dem Bache, Na vrehach (auf

den Hugeln) bei Boleschin, bei Wostfetitz, auf den Kuppen
S von Aujezd auf Miecholuper Gebiet, von Domazhcky,
NW von Mislowitz, bei Bystre und Neuhof. Von Boleschin

bis Domailicky scheint der Kalk als unterbrochenes Lager
zu streichen, das vielleicht auch mit der Mislowitzer Linie

zusammenhangt.
In der Umgebung von Planitz kommt krystallinischer

Kalk NO und W von Klein Planitz, weiter am Witkowitzer

Berge und in der Streichungsrichtung nach Nordost in den
Feldern, zwischen Nitzau und Lowcitz, bei Mysliv und gleich

ausserhalb Nehodiv am Wege nach Stipoklas vor.

Auch sonst durften Kalklager in diesem Gebiete an

manchen Stellen zum Vorschein kommen. ,

Alle, soweit sie bekannt sind, erscheinen dem Gneisse

ganz gleichmassig eingeschaltet und durch allmalige Ueber-
gange mit ihm verbunden. Nur an einer Stelle ist die Sehicht-

ong des Kalksteines und Gneisses von der im Gebiete herr-

schenden verschieden, namlich bei den drei oder mehreren
Lagern ostlich von Kozmacov. Diese streichen nach St. 12
und stehen auf dem Kopfe. Ein Granitgang durchsetzt die

gauze sehr regelmassige Folge der Kalkstein- und Gneiss-

schichten.
Im 'Hangenden und Liegenden des Kalksteines wird

der Gneiss oft besonders glimmerreich, diinnschieferig und
glimmerschieferahnlich, in anderen Fallen ' wieder tritt ein

Mischgestein aus grossen Partien von Orthoklas, Kalkstein

and Quare auf. Wo man ernes oder das andere dieser Ge-
steine — namentlich das letztere — findet, kann man mit

grosser WahrscheinMchkeit auf die Anwesenhei t von
Kalk sehh'essen.

In dem gemengten Gesteine sind besonders Ortho-

klas und Calcit vorzuglich krystalhnisch ausgebildet, zumal
der vorherrschende Orthoklas in grossen Individuen. Die
Orthoklaspartien sind nach v. Zephahowich ganz gespickt

mit Amphibolnadeln, die bis 5 mm Dicke und mehrere em
LSage erreichen und auch Endflachen zeigen. Die grosseren

NadeJn pflegen zumeist verwittert und in ein steatitartiges
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Mineral umgewandelt zu sein. In der kleinspathigen Ortho-
klas-, als auch Kalkmasse sind'ziemlich reichlich kleine braune
und rothe Granaten eingestreut. Auch Oligoklas und kleine
Titanitkrystalle komraen vor.

Das Gestein fend v. Zephaeowich am vorzuglichsten
in den Kalkbruchen bei Boleschin entwickelt. Es ist ubri-

gens moglich, dass es nur ein von Kalk durchdrungener und
umgewandelter Pegmatit ist. Auf Kluften im Kalke erscheint

manchmal Bergholz.

Bei Bystre kommt ein schmutzig grauer, dunkel ge-
streifter, kleinkorniger dolomitischer Ealkstein vor, der meist
voll kleiner drusiger Locher, Zellen und unregelmassiger
grosserer Hohlungen ist, welche mit kleinen, sehr netten,

eben- oder drusig krummflachigen Bitterspath-Bhomboedem
ausgekleidet sind, auf welchen noch hin und wieder grfissere

durchscheinende Galcitkrystalle von der Form — 2 R. —
Va B. sitzen. Auch hier bemerkt man auf Kluften bergholz-
ahnliche Rinden.

AUe angefuhrten Ealksteine enthalten accessorisch mehr
oder weniger reichlich Glimmer, Pyrit und Graphit.

Unter den massigen Eruptivgesteinen, welche am Auf-

baue des eigentlichen Bdhmerwaldes Theil nehmen, ist Gra-
nit von grOsster Wichtigkeit. Er tritt im Gebirge in meh-
reren grossen und kleinen Partien auf, von welchen die

bedeutendste Rolle der Hauptgranitmasse langs der bohmisch-
baierischen Grenze zukommt. Dieselbe wird von dem ge-

waltigen Granitgebiete, welches sich nordlich von der Donau
durch Ober- und Nieder-Oesterreich bis tief nach BOhmen
hinein erstreckt (Vergl. S. 107.). durch die Senkung abge-

trennt, welche das Thai der grossen Muhel mit dem Moldau-
thale verbindet und von einem Gneisszuge begleitet wird.

Von diesem Passe, durch welchen der furstlich Schwarzen-
berg'sche Schwemmkanal fuhrt, steigt der Hauptrucken der

Sumava als ausgezeichnetes Granitgebirge in nordwestlicher

Richtung auf. Doch schon Ostlicher, sudlich von Rosenberg,
Hohenfurth und Friedberg, verbreitet sich vom rechten Ufer

der Moldau uber die Landesgrenze hinaus ein zusammen-
hangendes Granitterrain, das westwarts im St. Thomasgebirge
am hOchsten ansteigt und die sudliche Begrenzung der Gneiss-

niederung zwischen Unter Wuldau und Aigen bildet, wanrend
der Hauptgranitrucken der Sumava im Norden aos

derselben aufsteigt.
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Dieser letztere begrant mit dem Scbindlauerberge und
der Schonebene in Oesterreich, zieht sich dann in nordwest-
licher Richtong als Hochwiesmatrucken mit dem Fosenberg,
weiter als Hochfichtet und Reischelberg, immer hoher sich

erhebend, langs der bd hmisch-osterreichischen Grenze bis

zum Pldckenstein und der Dreieckmark (am Grenzpunkte von
Bohmen, Oesterreich und Baiem) und von da weiter langs

der bobjnisch-baierischen Grenze uber den Dreisesselberg

und Hohenstein. Zwischen Neuthal und Tusset unterbricht

das Querthal der Kalten Moldau, die sich am sudostlichen

Ende der Filzau mit der Warmen Moldau vereinigt, den
Gebirgskamm. Jenseits der Kalten Moldau bilden der Farren-
berg, bohmische Rohrenberg, Bretterberg, Tussetberg mit
den Schillerbergen eine NO von der Warmen, SO von der
Kalten, NW von der Grasigen Moldau (auch Kuschwarda-
bach genannt), SW von dem Moorbache und Markbache
(welche beide aus demselben Torfmoore bei den Markhausern
entspringen und in die Kalte, beziehungsweise Grasige Mol-
dau abfliessen) umschlossene Berggruppe. Das Thai der Gra-
sigen Moldau bei Kuschwarda ist ein zweites Querthal. Von
Kuschwarda nordlich sind die Hauptbergkuppen der Schlossel-

berg, Rohrenberg, Langenruckberg, Scheureckenberg und die

Spitzberge. Bei Furstenhut und Buchwald gegen Ferchenhaid
za ist das Thai des kleinen Moldaubaches das dritte Quer-
IhaL Nun folgen die Tafelberge, der Post- und Hochbretter-
berg, der Siebensteinfelsen und der Schwarzberg, an (lessen

^O-Fusse die Hauptquelle der Moldau als ein kleiner nur
fingerdicker Wasserstrahl aus einem Gneissfels herausquillt,

sich aber bald im Siebenfilz verliert und dann mit bedeu-
teHd vermehrter Wassermenge als Schwarzbach aus dem-
selben Moor nOrdlich abfliesst, aus welchem mit sudlichem
Abflusse nach Baiern auch die Dz entspringt. Dann folgen

sich an der Landesgrenze der Marberg, die Lusenspitze, der
Spitzberg, Plattenhausenberg, Ealtstaudenberg, und weiter
die nordostlichen Gehange der schon auf baierischem Gebiete
sich erhebenden Rachelberge, des Kammeralwaldes, Rachel-
waldes usw., die hier nur durch Torfmoore unterbrochen,
das bohe Gebirgsplateau bedecken. Der Ahombach, W von
Mader, bildet so ziemlich die Grenze des Granites auf bOh-
mischer Seite. Von hier an ist uber den Mittagsberg und Stein-

delberg in der Gegend von Stubenbach auf eine Meile weit
langs der Landesgrenze Gneissterrain, bis dann am Lakaberge,
W von Stubenbach, die Glimmerschieferformation beginnt.
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Auf der ganzen beschhebenen Strecke ist Grairit zwar
herrschend, doch erscheint auf kurze Strecken an der Lan-
desgreaee bohmischerseits Gneiss, der je nach den Aus- und
Einbiegungen der Grenze bald von baierisoher, bald von
bohmiseher Seite her die Grenze erreicht. Zum erstenmale

in der Gegend von Euschwarda, wo die weit ausgedehnte
Grosse Au am linken Ufer der Grasigen Moldau, bier Wolfau-
bach genannt, bis uber Unter Zassau hinaus zur Landes-
grenze aus Gneiss besteht. Eine schmale Gneisszone scheint

audi zwischen Landstrasse und Unter Lichtbucbet die sud-
westlich vorspringende Ecke von Bobmen abzuscnneiden. Die
grosste Unterbrechung erleidet das Granitgebirge auf etwa
eine Meile Weges an der Grenze wetter nordwestlich, zwi-
schen Buchwald und dem Marberg bei Purstling. 8 von
Buchwald am Teufelsbache verlasst der Granit Bohmen,
setzt aber durch Baiern fort und tritt beim Marberg wieder
auf behmisches Gebiet. Von bier an bis zum Zweislerfllz,

aus dem der Ahornbach entspringt, wechseln Gneiss und
Granit manigfaltig ab.

Die nordostliche Grenze des Granitgebirges lasst sich

in den waldigen und sumpfigen Gegenden nicht mit Sicher-

heit bestimmen. Sie verlauft im Suden der Moldau entlang.

Von Hinterstift her uber die Salnauer Jagerhauser hinauf
bis in die Gegend von Haberdorf setzt der Gneiss rioch aut

das rechte Moldauufer uber und bildet hier eine schmale
Zone. Die weitere Grenze geht an der Filzau herauf bis

nach Guthausen und biegt sich von da, westlich am Schil-

lingbach hinauf, die Schillerberge einschliessend so, dass sie

zwischen Ober und Unter Zassau die Grenze erreicht. Gleich

uber der Grasigen Moldau zieht sie sich aber wieder nord-
ostwarts, an Kuschwarda, welches auf Granit liegt, voruber,
folgt dann auf eine kurze Strecke dem Schlfisslbache, geht
westlich an den Adlerhutten vorbei uber den Todtenkopf
und die Spitzberge zum Moldaubachel, von der eigenttichen

Moldau immer eine halbe Stunde sudlicb entfemt. Die Gra-
nitgrenze schneidet das Moldaubachel wenige Schritte unter-
halb der Stelle, die „zum gnadigen Herrn" genannt wird,

und zieht sich dann S an den Tafelbergen bin, N an Fur-
stenhut vorbei, zwischen Huttel und Buchwald fiber die Lan-
desgrenze. Ueber Huttel selbst greift eine Gneisszunge in

das Granitterrain herein.

Im nflrdlicheren Verbreitungsgebiete ist die Granit-

grenze dem Gneisse gegenuber schwer zu bestimmen, da
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Humus und Moordecken in den WaMungen oft auf weite

Streeken kaum einen Stein finden lassen. Auf dem Marberg
heirseht Granit vor, den von Purstling herahfliessenden Ma-
derbach begieitet jedoch schon Gneiss. Eine schmale Gneiss-

zone streicht dann zwischen dem Marberg and Lusen Ton
Baiern herein, geht uber Purstling, den Kaltstaudenberg.

breitet sich uber den Modelwald und Plohausen aus und
hfingt bier mit dem grossen Gnedssterrain bei Aussergefild

zusammen. Westlich scheint aber wieder eine schmale Zone
uber den grossen Weitfaherfilz nach Baiern zu veriaufen.

Lings der Grenze uber den Lusen, das Hochgericht, den
Spitzberg, an der hdchsten Spitze des Plattenhausen vorbei

verbreitet sich wieder Granit bis in die Nahe des Weges,
der von Purstling gegen den Rachel zu fuhrt. Eine zweite

schmale Gneisszunge scheint sich von Baiern herein uber
dea Rachelwald, Kammerwald, Muhlbuchet und den Platten-

bansenberg bis zum Stangenfilz S von Purstling zu erstrecken.

Das „Rachelhaus" steht auf der Grenze zwischen dieser

Gneisszone und dem Granite, der sich zwischen dem Weit-
fallerfilz nod dem „verlorenen Schachtfilz" uber den Gayruck-
wald, die Neuhuttenfilze, den Plattenbausenlilz sudlich bis

an die Landesgrenze ausdehnt.

Endlich der nordlichste Verbreitungsbezirk des Granites

an der Landesgrenze umfasst die Strecke zwischen dem
Weitfallerfilz und Zweislerfilz, dann die Waldstrecken Ostlich

bis zu den Plohaushutten und Fischerhutten W von Mader,
und breitet sich nordlich noch wenig am linken Ufer des
Ahornbaches aus. Im Hirschgesppeng und hn Fallbaum gegen
Stubenbach zu ist schon entschiedenes Gneissterrain.

Dieses ganze machtige Grenz-Granitgebiet der Sumava
wird von zwei Granitabarten beherrscht, namlich von gleich-
massig kdrnigem Granite, der hauptsachlich den langen

Rue-ken des PlOckensteins zusammensetzt und daher von
v. Hochsxetter PlOckensteingranit benannt wurde,
und zweitens von porphyrartigem Granite, der.im
nordwestlichen Thefle des Gebirges nOrdlich vom Querthale
der Kalten Moldau hauptsachlich verbreitet ist. Diese beiden
Ausbildungsformen des Granites sind naturlich nicht streng

von einander geschieden.

Im sudlichsten Landestheile begrenzt Granit sudlich

von der Moldau das ungefahr 14 km breite, gegen Nordost
auslaufende Glfmmerschieferterrain, dessen oben schon ge-
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dacht wurde.*) Die Grenze verlauft nach G. Peters**) Ton
Heurafel bis zur grossen Doppelkriimmung der Moldau dem
Flusse entlang, an dessen nach Norden vorspringendem Bo-
gen der Glimmerschiefer fast tangential vorbeistreicht. Von
Hohenfurth an behalt er das linke Ufer bis zu einem sudlich

von Rosenberg einmundenden Bache, und geht an diesem
uber Seiften, Bludau, Zartiesdorf und Trojern nordostlich

an die Maltsch unweit Bohmisch Reichenau. Diese Um-
grenzung ist naturlich nur im Allgemeinen giltig, da Ein-
zelnheiten schwierig zn bestimmen sind. So steht z. B. der
Glimmerschiefer NW von Hohenfurth an den schroffen Gra-
nitmassen des rechten Moldauufers bis in sehr bedeutender
Hohe an. Dagegen kommt Granit in vereinzelten Kuppen

— der Kuhberg nachst Hohenfurth ist

die ansehnlichste — und vielen kleinen

untergeordneten Massen im Glimmer-
schiefer vor (vergl. Fig. 43.), welche we-
sentlichen Einfluss auf die Oberflachen-

gestaltung ausuben. Besonders das Mol-

_ ___ dau- und Maltschthal sind an Stellen, wo
-tk— " der Glimmerschiefer von Granit durch-

«#. 4i. coDMet .wucben setzt ist, schluchtartig verengt.

°"SfS
r

bt"Hohin"Ah
Gr'" Unmittelbar an der Moldau, gegen-

N«eh o. pom. uber von Hohenfurth erscheint der Gra-
nit vom Glimmerschiefer uberlagert. Die

Schichten des letzteren streichen nach St. 3—4, sind stellen-

weise stark weUig verbogen, so dasB sie nach G. Peters
manchmal auch dem gewdhnlichen nordwestlichen Verflachen

entgegengesetzt nach SO einfallen. Der gleichmassig klein-

kOrnige Granit enthalt lichten und dunklen Glimmer und
ist unregelmassig kubisch zerkluftet. Gegen die Auflagenmgs-

grenze wird er grober, verliert den dunklen Glimmer, dringt

in den Glimmerschiefer in eigenthumlicher Weise ein und
ist manchmal am Contact mit dem Schiefer zur Texturebene

desselben parallel geplattet Beides ist auf Fig 42. deutlich

wahrzunehmen.

») S. 88 und 161. Nachzutragen ist, dass dort, wc 4er Glimmer-

schiefer und Gneiss Ostlich an und nachst der Maltsch zusammenstossen,

der erstere dem Gneisse nach Peters entweder unmittelbar oder unter

Vermittelung eines chloritischen Gesteines auflagert. Bei Unter Haid

scheint Chlorit ein stetes Gemengtheil des Glinnnerschiefere zu sein, der

hier im Allgemeinen von gruner Farbe ist

**) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1852, m. Heft 4., pag. 73. —Ibid.
IV., 1858, pag. 28« fl.
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Ein ahnliches Verhaltniss kann man nach Peters bei

Rosenberg beobachten: Hier springt in die jahe Krummung
der Moldau vom Ostlichen Gehange ein allmahg sich ernie-

drigender Felsgrat vor, auf welchera die Burg steht. An der
Wurzel dieser Felszunge enthalt der Glimmerschiefer drei

kleine Granitstocke (Fig. 43.). Nahe der Spitze der Zunge
steht derselbe Granit in einer kubisch zerklufteten Masse an.

Umgeht man nun diesen Felsen, so trifft man im Glimmer-
schiefer an der Spitze der Landzunge auf ein granitisches

oder Tielmehr gneissartiges, mit dem Schiefer untrennbar
verknupftes Gestein, welches von einem eca 2 m machtigen
Dioritgange durchsetzt wird (3 in Fig. 43.). Der Glimmer-
schiefer des linken Ufers enthalt ausser zwei kleinen SWcken
eine umfangreiche Granitmasse, gegen
welche er sudlich einzufallen scheint,

wahrend er im Norden von derselben

abiallL Dieser Granit ist feinkdrnig, fuhrt

lichten und dunklen Glimmer und er-

scheint in platte Saulen zerkluftet.

In der weiteren Erstreckung des
Granites sudlich von der Moldau herrscht

ein grobkSrniger Granit vor. Das Gestein &&,&£%£%££
ist ziemlich quarzreich, enthalt fast nur >»««•

KaHfeldspath , Glimmer nur in kleinen N,ch a JVter*-

Schuppchen oder Haufchen eingestreut, """"flgS: * Gr""-

und soil keinerlei accessorische Gemeng-
theile aufweisen. Beachtenswerth ist die oft sehr ausgezeichnet
plattenformige Absonderung. Der bei Bohmisch Reichenau,
Steinbach, Katharinahammer verbreitete tj^pische porphyr-
artige Granit, welcher auch die grosse Masse des Stern-

waldes bei Leopoldfeldern in Ober Oesterreich zusammen-
setzt, geht bei Hohenfurth in ein Gestein von minder grobem
Kom und mit mehr lichtem als dunklem Glimmer uber. Diese

Granitabart erstrekt sich langs der ganzen Sudgrenze des
Glimmerschiefers und zeichnet sich durch imposante Fels-

groppen aus. Sie schliesst sich mehr dem porphyrartigen als

dem gleichmassig kdrnigen Granit an. Auch das St. Tho-
mas-Gebirge ist aus dem porphyrartigem Granite
aufgebaut.

Der Grenzrucken des eigentlichen BOhmerwaldes, NW
Ton dem Aigen-Unter Wuldauer Pass, wird im sudlichen

Theile von dem sog.Plfickensteingranit eingenommen.
Dieses grobkdmige und gleichmassig komige Gestein besteht
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aus weissem oder gelblichem Orthoklas in unvollkommenen
Krystallen, die immer matt und gewissermassen im ersten

Stadium der Kaolinisirung erscheinen, aus graulichweissem
Quarz in unregelm&ssigen bis haselnussgrossen Kdrnern, aus
dunklem und lichtem Glimmer. Accessorische Gemengtheile
sind nicht beobachtet worden.

Der lange Rucken des Hoehfichtets und des PlCcken-
steines mit dem Dreisesselberge und Hohensteine — diese

beiden Felskuppen schon auf baierischem Gebiete, — ferner

die Rossberge S von Hirschbergen, der Hochwald und Jokes-
wald usw., kurz der ganze Gebirgsstock, derN von der Kalten
Moldau und NW von der Moldau begrenzt ist, wird von
dieser Granitvarietat zusammengesetzt. Der Gesteinscharakter
ist im Ganzen sebr gleichmassig, nur an der Grenze gegen
Gneiss •wird das Gestein porphyrartig. Es verwittert verhfilt-

nissmassig sebr leicht, woruber unangenehme Erfahrungen
namentlich in dem 400 m langen Tunnel gemacht wurden,
in welchem der Schwarzenberg'sche Schwemmcanal beim
Hirschberger Forsthause durch das Granitgebirge geleitet ist.

Die leichte Verwitterung, gepaart mit einer kubischen Zer-
khiftung, erklart die unendliche Anzahl von Felsblflcken, mit
denen die Gehange der Berge bedeckt sind. Auch uber die
Umrisse der Berge erheben sich einzelne auffallende Fels-
formen, an welchen der lange Rucken des PlOckensteines
uber den Dreisesselberg zum Hohenstein besonders reich ist
Ein wahres Felsmeer von in wilder Unordnung aufgehauften
Felsbldcken breitet sich zwischen dem Hirschberger Forst-
hause und dem hohen Pldckensteiner See aus, mit welchem
der Name des unubertroffenen Bohmerwaldpoeten Adalbert
Stiftek*) untrennbar verknOpft ist. Eine hone Felswand
ragt vom See steil auf. Ersteigt man den Hochrucken, so
uberraschen und fesseln den Blick die in manigfachsten
Formen aus Granitplatten und Blocken aufgebauten Felsge-
bilde, welche bier uber die Oberflache hervorragen. Eine der
grossartigsten dieser Felspartien ist der Dreisesselfels (Fig. 44).

Gleich iVvon der Kalten Moldau tritt porphyrarti-
ger Granit auf, der neben Orthoklas und Oligoklas viel

dunklen Glimmer fuhrt, wogegen der Quarz zurucktritt.

Accessorisch kommt bisweilen Hornblende, Titanit und Ti-
taneisen vor. Diese Granitabart ist in der Sumava weiter

*) Dem ausgezeichneten Naturschilderer wurde anf dem PlOcken-
stein ein Denkmal errichtet.
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Terbreitet als der PlGckensteingranit, von welchem sie sich

auch dorch ihre grossere Widerstandsfahigkeit gegen Ver-

witterung unterscheidet und zweitens dadurch, dass siehaufig

von kOmigen Graniten durchsetzt wird, was beim Plocken-

steingranit nie vorkommt In Folge ihrer Verwitterungs-

bestaadigkeit erscheinen die poi^hyrartigen Granite nur selten

in zerrissenen Felsgebilden und auch die losen Blocke sind

idler und massiger.

Im Gebiete am linken Ufer der Kalten Moldau aufwarts

bildet der porphyrartige Granit zunachst den TuB3etberg,

welcher mit der Schlossruine auf seinem zackigen Scheitel

und mit seiner WaUfahrtskapelle tief in der Stille des Ur-

waldes zu den herrlichsten Partien des BOhmerwaldes

>42 „^»» L

Fig. 44. Der Drelieoelffeli (Granit).

ITich B. PUtiur.

geh6rt. Am sudlichen Fusse des Berges war vor Zeiten ein

Quarzbruch offen, der Quarz fur die Glashutte Eleonoren-
hain lieferte. Auf dem Rflhrenberge kann man das gang-
formige Auftreten kleinkorniger, so wie grosskOmiger turma-
linfuhrender Granite beobachten.

Im Gebiete nOrdlich von Kuschwarda ist der Granit
einem haufigen Wechsel unterworfen. An der Schlossruine
von Kuschwarda, in der Stadt selbst, dann gegen Land-
strasse und Lichtbnchet zu ist das Gestein noch echt por-
phyrartig. Der Kapellenberg NW von Kuschwarda ist ganz
bedeckt von unzahligen Blocken, welche auch bei Lichtbuchet
in riesiger Grosse auftreten. Zwischen Josefsthal und Scheur-
eck findet man reichlich Bldcke des PlSckensteingranites,
die in der Nahe von Furstenhut wieder ganz aufhoren. Da-
gegen findet man hier neben porphyrartigem viel kleinkor-
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nigen Granit von verschiedener Zusammensetzung and dem
entsprechender Farbe (gelbweiss, graublau, grauschwarz).
Besonders auffallend sind die fast aphanitischen, sehr festen,

grauschwarzen Granite, die nur selten einzelne grosse Feld-
spathkrystalle eingewachsen enthalten, dagegen haufig von
Quarzadern durchschwarmt sind, welche an den verwittertea
Gesteinsblficken wulstartig hervorstehen. Von besonderer
Beschaffenheit ist ein granitisches Gestein, welches in Bldcken
an der Hauptstrasse von Kuschwarda nach Winterberg, zwi-
schen Pnmperle und Lcimsgrub, als auch im Bette des
Kuschwardabaches in grosser Menge vorkommt. Das Gestein.

ist aus denselben Bestandtheilen zusammengesetzt wie der
Granit, jedoch ist die Grundmasse beinahe dicht und in der-
selben sind oft mehrere em grosse Orthoklaskrystalle, kleinere

OligoklaskCrner, feinschuppige matte Glimmerpartien und
rundliche, erbsen- bis wallnussgrosse QuarzkOrner porphy-
risch eingewachsen. Die letzteren losen sich beim Zerschlagen
des Gesteines leicht aus der Grundmasse heraus und sind
durch ihre bisweilen schon blaue Farbe (die sehr an Dichroit

erinnert) ausgezeichnet.

Ausser in der Gegend von Kuschwarda kommen Bldcke
dieses Porphyrgranites (im Sinne GCtmbel's) in der
weiteren nordwestlichen Erstreckung der Sumava an der
Moldau hinauf nur mehr an vereinzelten Punkten vor, z. B.
bei Elendbachel an der Moldau, am Steinriegel bei Mehre-
garten u. a. Beim Biertopf unterhalb Aussergefild sind die

BlOcke wieder weit verbreitet und nicht selten dadurch aus-

gezeichnet, dass die ausgeschiedenen Krystalle und Kornerr

welche im typischen Gesteine zumeist in bedeutender GrOsse
und Menge vorhanden sind, oft vollstandig zurucktreten, so

dass ein ganz feinkorniges Gestein entsteht, welches sehr an
gewisse Diorite erinnert,

Uebrigens findet man mit den Bldcken des Porphyr-
granites stets zugleich kleinere Blocke eines Quarzpor-
phyres mit grauer Grundmasse, in der sparsam schwarze
Glimmerblattchen und erbsengrosse Feldspathkorner, reich-

licher dafur graulicher Quarz in kleinen, vollstandig ent-

wickelten Erystallen ausgeschieden sind.

Die Porphyrgranite und Quarzporphyre scheinen im
Gneisse gangartig aufzutreten. Sie begleiten die Hauptgranit-

masse des eigentlichen Bohmerwaldes an ihrer ndrdlichen

Begrenzung auf eine Lange von 3 Meilen aus der Gegend
von Kuschwarda bis in die Gegend von Aussergefild und
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sind nach v. Hochstetteb charakteristisch fur das Gneiss-
Terrain des oberen Moldauthales, das die Haupt-Granitmasse
uberlagert.

Noch ndrdiicher im funften Verbreitungsgebiete des
Granites, in der vom toarberge gegen die Lusenspitze vor-
springenden Ecke Bohmens, offenbart sich der innige Zu-
sammenhang zwischen porphyrartigem Granit und Gneiss
durch das bunte Durcheinander von Gneiss- und Granit-
blocken. Eine Art porphyrartigen Gneisses (Augengneiss)
vermittelt hier geradezu den allmaligen Uebergang von einem
Gesteine zum anderen. Leider wurde jedoch die Grenze
zwischen dem geschichteten und massigen Gesteine nicht

entblosst vorgefunden, was in diesem umvirthlichsten Theile
der Sumava, wo Wald und Moore stundenweit Alles be-
decken, nicht Wunder nehmen kann.

Sehr interessant ist in diesem Theile der Grenzgranit-
masse des Bohmerwaldes das Auftreten des untergeordneten
kleinkOmigen Granites, der sich, abgesehen von einzelnen
Blecken, in einem langen Zuge genau in der Streichungs-
richtung des Gebirges (St. 8—9) aus Baiem fiber den Lusen
bis in die Nahe des Plattenhausenberges etwa 7 km weit ver-

folgen lasst. Die Lusenspitze selbst ist nach v. Hochstetter
nichts als ein kolossaler steil kegelformiger Steinhaufen dieses

kleinkOmigen Granites. Es ist, als ob man eine Riesenfuhre
scharfkantiger, plattenformiger Steine hier auf dem 1800 m
bohen Bergiucken, der sich vom Marberge aus sudwarts
erstreckt, abgeladen hatte. Der Granit ist ein feinkomiges
Gemenge aus vonvaltendem Feldspath und Quarz mit wenig
schwarzem und noch weniger weissem Glimmer.

Weiter im Inneren des Landes, nOrdlich von dem eben
beschriebenen Granitzuge des Grenzruckens der Sumava ver-

breitet sich Granit in drei grossen, durch Gneissstreifen von
dem Grenzzuge abgetheilten Partien.

Die sudlichste derselben ist der m&chtige Granitstock

zwischen der Christianberger Granulitpartie und derMoldau
— manchmal auch das Sdlnauer Gebirge genannt— dessen
ndrdliche Begrenzung von Blumenau bis zum Gutbache S
von Wallern, die Ostliche von Goldberg uber Hinterhaid,

Spitzenberg bis in die Gegend von Althutten, die sudwest-
liche uber den Ochsenbeig, Hintring und SchOnau gegen den
Gutbach geht. Ueber Salnau und Sonnberg erstreckt sich

eine Gneisszone zwischen dem Granitgebiete und den Torf-

tatmr, Geologie too BShmen. 13
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mooren derMoldau hin, bei Schdnau aber und weiter hinauf
bei Humwald scheinen die Granite bis zur Moldau zu gehen,
so dass sie nur durch die grosse Flache der Filzau von
den Graniten bei Tusset getrennt sein durften. Es gehoren
diesem Granitstocke der Lysy-Hubel, die Fuchswiese, der
Langenberg, die Steinschicht bei Ober Schneedorf, der Stein-
berg, die Kronetberge, der Pendelberg, Garnweg- und Duren>-
berg, der grosse Sternberg und der Spitzberg an.

Herrschend ist ein grobkdrniger, porphyrarti-
ger Granit, der sich von dem ahnlichen Gesteine, wie es
bei Tusset, Kuschwarda usw. gewShnlich vorkommt, durch
die geringere Grosse der ausgeschiedenen Feldspathkrystalle,

sowie besonders dadurch unterscheidet, dass Oligoklas nur
selten in kleinen wasserhellen KQrnern sichtbar wird, dunkler
Glimmer dafur haufig und reichlich, oft auch Hornblende
auftritt, in welchem Falle manchmal Quarz ganzlich ver-
schwindet und wahrer Syenit sich ausbildet. Stellenweise
ist brauner Titanit vorhanden.

Untergeordnet treten klein- und grobkornige turmalin-
fuhrende Granite ziemlich haufig auf. Die ersteren bilden
fast auf jeder uber das Hochland emporragenden Kuppe
anstehende Felsmas*en, und werden in BlScken besonders
reichlich bei Humwald, Uhligsthal u. a. angetroffen. Die
schwarzen Steinwande des Langenberges, sowie uberhaupt
das ganze Berggebiet, gehort mit seinen Felsrnassen, Block-
haufen und finsteren Waldern zu den wildeslen Gegenden
des Bohmerwaldes.

Im Suden bei Hintring, Sonnberg und Althutten fallt

Gneiss scheinbar unter den Granit ein, im Norden, von An-
dreasberg und Ernstbrunn her, scheint er ihn zu uberlagern.

Bei Mader W von Aussergefild, nahe heranreichend an
die porphyrartigen Granite der Hauptmasse, treten wieder
grob- bis mittelkCrnige Granite auf, die zum PlOckenstein-
g ran it einzubeziehen sind, von welchen sie sich nur wenig
durch grflsseren Quarzreichthum und den selten vorkommen-
den lichten Glimmer unterscheiden. Ihre sudhche Grenze wird
vom Gross-Mullerbache bei Mader gebildet. Von da erstrecken,

sie sich uber Tettau und den Adamsberg am linken Ufer der
Widra hin uber das Forsthaus von Schatzenwald bis in die

Gegend von SchlSsselwald und Rehberg. Hier breiten sie

sich einerseits Ostlich von Schlfisselwald uber die Widra aus,

auf deren rechtem Ufer sie noch in Felsen anstehen, ander-
seits uber Rehberg bis nahe an Grunberg bei einer Breite
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I von cca 4 km. Der Schatzenwalder Schwemmcanal durch-
schneidet diesen Granitstock in einem grossen Bogen in der
Nahe des Antiglhofes und das zweitemal westlich von Reh-
berg. Am sog. Schlossel bei Schlosselwald besteht aus diesen
Graniten das linke Felseogehange des Widrathales. An der
Sudgrenze wird der Stock vom Gneisse mit steilem Einfallen

unterteuft, an der Nordgrenze, welche an der fiber machtige
Bldcke wegstfirzenden Widra oberhalb der Bruckmfihle schon
aufgeschlossen ist, von Gneiss mit St. 7 und nordostlichem
Einfallen unter 35° Qberlagert.

Weiter westlich bildet Granit im Gneisse einen grossen
Stock, dessen Umriss ziemlich die Gestalt eines rechtwinke-
ligen Dreieckes zeigt. Die Hypothenuse desselben, entsprechend
der sudwestlichen Begrenzung, hat abgesehen von manig-
fachen Einbiegungen und Lappen, eine mit der Streichungs-
richtung des Gneissgebirges ubereinstimmende Richtung nach
St. 9. Sie verlauft vom Stubenbacher See nordwestw&rts fiber

Gruberg, Fornberg, Alt Hurkenthal bis zum Regenbache N
Ton Eisenstein. Die dstliche Grenze des Stockes zieht sich

vom Stubenbacher See bis zum St. Guntherberge bei Gut-
wasser (P. Hartmanitz) und die nordliche von hier uber
Glaserwald an der Gerlhutte vorbei weder zum Regenbache.
Der ostliche Theil dieses Granitgebietes, welches die sich

im Eislingbache vereinigenden zahlreichen Bache nach alien

Richtungen durchschneiden, ist bergig, das ubrige Terrain
stellt nur ein unregelmassiges Hugefland vor. Ausgedehnte
Torfmoore Ziehen sich am Laufe der Bache hin, besonders
beim Scherlhof (P. Stubenbach) und bei Neu Hurkenthal.

Das herrschende Gestein ist ein porphyrartiger
Granit, der jedoch stellenweise, z. B. am Stubenbacher
See und am St. Guntherberge, in eine dem Plockenstein-

granite ahnliche Varietat ubergeht. Feink6rnige und pegmatit-

artige Granite sind hier, eben so wie im Rehberger Granit-

gebiete selten. Am Stubenbacher See kann die Beruhrung
zwischen Granit und Gneiss beobachtet werden. An der

Westseite des im Dunkel der Wfdder wie ein schwarzer
Spiegel sich ausbreitenden Sees ragen steile Felswande empor,
deren nordlicher Theil noch aus einem grobkSrnigen Granite

besteht, wahrend der sudliche Theil aus Gneiss oder eigent-

lich glimmerreichem Quarzitschiefer zusammengesetzt ist,

welcher den Granit unterteuft.

Noch auffallender als hier ist der Quarzreichthum an der

Granitgrenze am St. Gfintherberge auf der sog. EinSde, wo
13*
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Quarzfels in Form eines cca 2 m machtigen Ganges einen
stark venvitterten Granit durchsetzt, dessen KlOfte von gelb-

weissem, in frischem Zustande weichem, an der Luft verhar-

tendem Steinmark ausgefullt sind. Der Quarz selbst ist

gelblich auf Drusen schon krystallisirt, zur Bereitung von
Hartglas vorzfiglich geeignet, stellenweise auch Gold fuhrend.
Vor vielen Jahren wurden auf dem St. Guntherberge die im
Granit auf Kluften vorkommenden Quarzkrystalle gebrochen
und den Wallfahrern als „Diamanten von St. Gunther" theuer
verkauft. Das Volk hielt dieselben eben so wie die Quellen
des Wallfahrtsortes fur besonders heil- und wunderkraftig.

Abgetrennt von den bisher beschriebenen, ziemlich

zusammenhangenden Granitmassen kommt Granit im inner-
bohmischen Gneiss- und Granulitgebiete des Bohmerwaldes
in einer erheblichen Anzahl kleiner und grosserer Inseln vor.

Zunachst im Granulit des Plansker Gebirges tritt Granit
in zvvei Varietaten auf, einer kleinkornigen und einer grob-
kOrnigen, welche den Granulit stock- und gangfSrmig
durchsetzen.

Die erste herrscht vonvaltend in der granitreichsten

Gegend der Granulitformation, in der Bergkette, welche die
beiden Parallelzuge des Plansker und Kluk verbindet. Aus
ihr bestehen namentlich die niedrigeren Kuppen und ein-
zelnen Felsen an den Gehangen zwischen Berlau und Neudorf,
bei Ober Neudorf und den Siebenhausern. Es ist in der
Hauptsache ein kleinkorniger Granit mit grauem Quarz, weis-
sem und gelblichem Feldspath, lichtem und dunklein Glim-
mer. Er verwittert leicht. Bisweilen fmdet sich antatt des
dunklen Glimmers Turmalin in feinen Nadeln ein, wodurch
das Gestein eine gewisse Aehnlichkeit mit Turmalingranulit
(S. 142.) erhalt.

In den hOheren Bergen bei Jaronin bietet ein besonders
lehrreiches Beispiel fur das Auftreten des kleinkaraigen Gra-
nites die lange Felsmauer, welche auf dem Rucken, der vom
Buglataberge gegen Norden auslauft, sich von Sud nach Nord
erstreckt. Am Anfange der Mauer (von der Buglata aus) ist

der Granit kleinkornig und in Quadern zerkluftet. Weiter
nordwarts wird das Korn des Gesteines grober, Turmalin
findet sich ein und es bildet sich ausgezeichneter Turmalin-
granit aus, der nur sehr wenig weissen Glimmer enthalt.

Dieser Granit ist nur in rohe horizontale Platten abgesondert.
Darauf folgen wieder jene ersten kleinkOrnigen Granite mit
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kubiscber Zerkluflung, die ganz alhnalig in sehi' feinkornige

und feinschieferige Gneissgranulite mit einer senkrechten

Paralleltextur nach St. 4 (00 W), aber mit derselben hori-

zontalen Abspaltung wie die Granite ubergehen. Mit ihnen

bricht die Felsmauer ab. In ihrer weiteren Fortsetzung herrcht

abermals Gneissgranulit, der an einer Stelle von einem Gra-

nitgange senkrecht durchsetzt wird.

An anderen Punkten als den angeiuhrten kommt klein-

korniger Granit nur in geringen Massen.vor, wie an den
einzelnen Blocken z. B. am westlichen Gehange des Buglata-

und Pleschenberges gegen Wagnern und Woditz hinab u. a.

zu erkennen ist.

Noch- untergeordneter erscheint die Verbreitung der

erwahnten grobkSrnigen Granite. Sie treten haupt-

saehlich im nordOstlichen Theile des Plansker Gebirges auf,

zumal auf dem Wege der von Chmelna nach Neudorf fuhrt

;

an den JVO-Gehangen des Kluk-Zuges zwischen SlavCe und
Jankau, wo sie uberall mit feinkornigen Turmalingraniten in

Verbindung stehen. Ferner trifft man sie am Naplaniberge

S von Berlau, bei Klein Zmietsch, bei Groschum, Saborsch,

Pleschowitz ; auf der Granulitzunge bei Hochwald, Penketitz,

Meisetschlag, Plattetschlag usw. Charakteristisch ist, dass

diese Granite nach v. Hochstetter, wenn sie im Granulite

auftreten, neben Turmalin auch Granat in bis erbsengrossen
Kornem fiihren, wogegen sie im angrenzenden Gneissgebiete

nie Granaten enthalten sollen.

Im Prachatitzer Granulitgebiete ti^eten Granite an der

Grenzlinie -zwischen Bieltsch und Tfebanitz in manigfaltigster

Wechsellagerung mit Granulit und Gneiss auf, v\)rnehmlich
auf dem Witjejitzer Burgberge. Grobkdrnige Granite mit Tur-
malin und schdnen Granatkrystallen sind z. B. S von Lhotka,
N von Bieltsch, am Bababerge usw. haufig. Sehr interessant

ist die EntblCssung oberhalb der Gemeindemuhle bei Pra-
chatitz (vergl. S. 176), wo pegmatitartiger grobk6rniger Granit
den Granulit durchbricht und inn -theilweise umhullt. Nach
Gamerlandee ist der Plagioklasgehalt des Gesteines auf-

fallend. Jenseits des Zivn^baches ist an den Felsen am rechten
Ufer des Baches bis zur Sagemuhle ein interessantes Gestein
der Beobachtung zuganglich. Es besteht aus einer sehr
feinkornigen graugrunen Grundmasse, in welcher weisse

Feldspathkrystalle, Quarzkorner und in grosser Menge ein

lauchgriiner bis schwarzlichgruner Ghloritglimmer (Pennin?),
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manchmal auch Homblendekrystalle eingebettet liegen. Das
Gestein, welches mit manchen Vorkommen der Kremser Gegend
ubereinstimmt, darf seinem Habitus nach als Porphyrgranit
bezeichnet werden. Ein fihnliches Gestein findet sich in

BlGcken ubrigens auch auf der Grenzlinie von Gneiss und
Granulit von Rohn bis zum Galgenberge. Unterhalb des
Feidelhofes kann man es in Verbindung mit einem grobk5r-

nigen, biotitreichen Granite beobachten.

Im ChristianbeFger Granulitgebiete werden die Serpentine
auf ihrem ganzen Zuge von Haberles bis Neuberg (S. 176)
von einem ganz ahnlichen Porphyrgranit begleitet. Man findet

ihn in zahlreichen BlOcken, und bei Paulus an dem von Neu-
berg kommenden Bache im Serpentin als Gang entwickelt.

F. v. HOCH8TETTER hebt hervor, dass die Richtung, in

welcher der eigenthumliche Granit hier auftritt, genau in

der Fortsetzung der Prachatitzer Vorkommen liegt, und dass
er ihn auch in dem dazwischen liegenden Gneissterrain auf
der Fortsetzung der Linie bei Rohn, Luzernier und Chrobold,

ferner in der weiteren Fortsetzung von Neuberg sfidostwarts

besonders bei Zodl, und endlich bei Prossnitz an der Grenze
zwischen dem Gneisse und dem Tuschetschlager Granulit-

vorsprunge gefunden habe, aber nirgends mehr anstehend,

sondern uberall nur in zahlreichen grosseren und kleineren,

bald rundlichen, bald mehr plattenformigen Bldcken. Es lasst

sich also dieser Granitstrich in gerader Linie 15 hn weit in

sudflstlicher Richtung (St. 9—10) verfolgen.

Im Sfiden von den Granulitpartien des Bohnierwaldes
erhebt sich der Granit fiber das niedrige Hfigelland des
Gneissgebirfces in zahlreichen Kuppen, besonders bei Ober
Plan, S von Honnetschlag, bei Schwarzbach, Unter Wuldau,
Hflritz, Kirchschlag u. a. Auf den Spitzen der Kuppen pflegt

er in mauerformig aufgethurmten Platten, am Fusse der
Kuppen in zahllosen Bldcken vorhanden zu sein. Dieser Granit

unterscheidet sich von dem porphyrartigen Gesteine des St.

Thomasgebirges, als auch von dem grobkSrnigen Granite des

Plockensteines durch seine kleinkOrnige Structur. Er ffihrt

beide Glimmer, oft auch SehOrl in feinen Nadeln. Nicht

selten wird er fibrigens auch von Turmalingranit in Gang-
oder Nesterform durchsetzt.

Dass ein pegmatitartiger Granit hfiuflg auch die Kalk-

steinlager begleitet, ist oben schon erwahnt und mit Bei-

spielcn belegt worden. (Vergl. S. 178, 179.)
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Westlich vom Granulitgebiete im eigentlichen Gneiss-

terrain der Sumava sind granitische Einlagerungen ausserst

selten. Kaum hie und da trifft man auf einen Block eines

pegmatitischen oder auch feinkOrnigen, oft Turmalin fuhren-
den Granites. Nur in der Granitnahe an der baierischen Grenze
sind granitische Ausscheidungen haufiger vorhanden, z. B.

bei Innergefild, an der westlichen Seite des grossen Seefilzes

am Hanefberge, am Eainzenberg N Ton Filipshutten usw.
Hier uberall scheint der Granit im Gneisse nur Apophysen
oder Gange zu bilden.

In der Umgebung von Gross Zdikau ist Granit nament-
lich zwischen der Wolinka, dem Spulkabache und dem
Zdikauer Bache, d. h. zwischen den Ortschaften Urowitz,

Rabitz, Zeislitz, Ziretz, Gr. Zdikau, welches am linken Bach-
ufer selbst auf Granit ruht, RaCov, Budkau, Nespitz, Cabus
und Brancov verbreitet. In kleineren Partien erscheint hier

Granit S von Gross Zdikau, S von den Oberhausern, S von
Stachau gegen die Blahamuhle zu, N von Stacbau uber
Jaroschkau bis Aubislau, 8 von Nitzau, N von Jawornik (bei

Stachau), zwischen Mladikau, Hora und Rohanov. Das grosse

zuerst erwahnte Verbreitungsgebiet wird von einem Granit-

stocke eingenommen, welcher den Racover Berg umgibt. Die
ubrigen Granitvorkommen durften zumeist in Lagern, seltener

in Gangen entwickelt sein.

Man kann in diesem Gebiete nach WoLDftiCH einen

grobkOrnigen (Gneiss-)Granit und einen kleinkdmigen (Pl6k-

kenstein-)Granit unterscheiden. Der erstere kommt nament-
lich in Begleitung der Kalksteinlager vor; der letztere ist

in dem Granitstocke NO von BranCov und bei Budkau typisch

entwickelt. Er besteht in der Hauptsache aus kleinen Feld-

spath- und QuarzkOrnern, dunklem und untergeordnet auch
weissem Glimmer. Im Dunnschliff unter dem Mikroskop
(Fig. 46.) vermag man neben diesen Bestandtheilen auch
noch Zersetzungsproducte zu unterscheiden. Der Quarz
enthalt reichlich Flussigkeitseinschlusse und Poren sowie
Apatitnadeln. Der Feldspath ist vorwaltend truber und zer-

setzter Orthoklas, zum geringeren Theile Plagioklas, der

im polarisirten Lichte deutlich farbige Streifung zeigt.

Zum Granite durften auch zum Theil die von WoLDfelCH
zum Porphyr gestellten Gesteine dieses Gebietes, namentlich

das Vorkommen vom Gross Zdikauer Brauhause, gehfiren.

Es sind Porphyrgranite mit einer feinkOrnigen, jedoch
makrokrystallinischen Gruhdmasse, in welcher grossere Ortho-
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klaskrystalle, Hornblende und Glimmer ausgeschieden erschei-
nen. Quarz ist sehr selten.

Von Plane westwarts in der Richtung gegen Ausser-
geiild treten im Gneisse mehrfach Granitgange auf. Es ist theils
grobkdrniger, Muscovit und Turmalin haltiger Pegmatit, theils
ein feldspathreicb.es Umwandlungsgestein mitvielen sehr schfo
ausgebildeten braunrothen Granaten (gewfihnlich 2 02.aoO)
bis zu ErbsengrOsse. In Winterberg an der Felswand, auf
welcher das Schloss steht, rechts von der Strasse nach.
Kuschwarda, kann man die Wechsellagerung schieferiger
Gneisse mit feinkOmigen Graniten beobachten.

In der nordwestlicheren Erstreckung der Gneisszone
sind granitische Einlagerungen
haufiger. Envahnenswerth sind
zunachst die wahrscheinlich

gangartig auftretenden Porphyr-
granite, welche hauptsachlich

in der Gegend von Berg Rei-
chenstein*) und Hartmanitz vor-
kommen. Sie dfirften ziemliuh

genau dem weiter oben ange-
fuhrten Gross Zdikauer Vorkom-
men entsprechen. Auch hier ist

Quarz selten. An vielen Orten
gehen sie in ein aphanitisches

Gestein fiber. Sie lassen sich

nach den aufgehauften Blocken
in bestimmten Strichen verfoT-

gen, wie z. B. unterhalb Unter
Reichenstein aus der Gegend

von SchrObersdorf bis in die Gegend von Kriesenitz in einer

Linie nach St. 5, dann aus der Gegend von Kundratitz, S an
Hartmanitz vorbei, langs des Forellenbaches an dessen lin-

kem Ufer bis zum Scheschulka auf eine Strecke von cca
5 km nach St 8—9, genau in der Streichungsrichtung des
Gneisses ; ebenso zwischen Wodolenka und dem Zusammen-
flusse des Kalenybaches mit der Ostruzna nach St. 11—12r
parallel zur weiter westlich in derselben Richtung verlauf-

*) Ieh bemerke mit Bedauern, dags mir J. Lehmann's grosses

Werk: Untersuchungen fiber die Entstebung der altkrystalliniscbea

Scliiefergesteine. Bonn 1884, nur in unvollstandigen Excerpten zugang-
lich war, weshalb ich mich hier darauf beschranken muss, auf die Dar-
legungen im Kapitel V. des Werkes einfach zu verweisen.

Fig. 46. KlelnkBrnlger (PlSckenitelo-)
Gr»nlt von BatoT. (sofach vergr.)

Nach J. N. Woldnch,

1 Qnart mit Apatltosdeln. i OrthoklM.
S Flagioklu. 4 Blotit. S GrUne zerieizte
Mine. 6 Polarialrendefaiarlge Sabstanz.
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enden Granitgrenze und ubereinstimmend mit der Streich*

ungsrichtung des Gneisses in jener Gegend; ferner auch
zwischen Kolinetz und Mokrosuk, bei Welhartitz, bei St. Lo-
renz unweit Hradek, oberhalb Nenielkau an der Ostruzna

and wohl auch an vielen anderen Punkten.

Nahe unterhalb des Zusammenflusses des Kislingbaches

mit der Widra hat . v. Hochstetteb granitische Gesteine

unter eigenartigen Verhaltnissen im Gneisse beobachtet. Es
soil dort, wo die Otava in einem grossen Bogen zuerst

westlich und dann wieder Ostlich fliesst, in einem Gange
nacb Aussen hin eine kleinkornige granitische Masse durch
ein felsitschieferartiges Zwischenmittel von porphyr&hnlichem
Granit im Innern des Ganges abgetrennt sein. Dieser regel-

massig ausgebildete Gang soil den Gneiss durchsetzen, ohne
an diesem irgend welche Veranderungen bewirkt zu haben.
Sein eigenthumlicb.es petrographisches Verhalten ist allenfalls

auf contactmetamorphische Einflusse zuruckzufuhren.

Im Glimmerschiefer-

terrain des KQnischen Ge-
Ei"mtra" '"***«

birges ist Granit als Peg- *E-dW™»_. -rrsrm4*
matit mit weissem Glimmer ^^rfW^Krrrr '/ ^\\\

N

und Turmalin, bisweilen ' * ' * '

auch Granat, in Vielen Pig.46. D«reb«ehntitdarebdMOIimm«nebiefcr.

Blocken uber das ganze t,tniu zvl">hm E1,
^J'g

r

e
"* und dem Brtefc«'-

Gebiet zerstreut. Ansteh- x»«b p. r. Hoduutur.

ende Gangmassen Sind ' GUmmtnotaiefer. $ Porpbyr.

ebenfalls zu beobachten,
z. B. bei Eisenstein am Kirchhofberge, an dem Felsen beim
Stierplatz u. a. Kleinkorniger Granit steht SO vom Osser

an, wo viele Blocke auch weit hinab das Gehange des Ber-

ges an der Landesgrenze bedecken.

Sudostlich bei Eisenstrass gegen Frischwinkel zu, eben
so wie von der Spitze des Bruckelberges aus in nordwest-
licher Richtung bis in die Gegend von Grun am westlichen

Gehange des Gebirges findet man zahlreiche Blocke eines

porphyrahnlichen Gesteines, welches bald mehr granitisch,

bald entschieden porphyrisch ist, so dass bier neben Por-

phyrgranit auch Quarzporphyr vorhanden zu sein scheint.

Im Bereiche zwischen Eisenstrass und dem Bruckelberge ist

die, bei stets gleichmassiger Streichungsrichtung an den
Phorphyren beidemale wechselnde Fallrichtung des Glimmer-
schiefers um so auffallender, als dies die einzigen Punkte im
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Gebirge sind, wo ein widersinniges Fallen beobachtet wurde.
<Fig. 46.)

Im nSrdlichen Vorgebirge derSumava bis zum Otava-
flusse tritt Granit in Gangen so haufig auf, dass es nicht

moglich ist, alle Vorkommnisse zu verzeichnen. Uebrigens
vermag man die Verbreitung des Granites gewonlich nur
nach verstreuten Blocken zu beurtheilen. Im Allgemeinen
lassen sich grobkornige und kleinkSrnige Granite unterschei-

den, die neben und mit einander aufreten.

GrobkOrniger porphyrartiger Granit, in wel-
chem grosse Orthoklaskrystalle (Zwillinge) in einem groben
Gemenge von Orthoklas, grossen grauen Quarzkornem
und einzelnen sparlichen dunkelfarbigen Glimmerschuppen
eingebettet liegen, ist nur untergeordnet verbreitet, wie z. B.
S von Svatopole (SO von Horazdiowitz) am Wege nach
Kladrub, und bei Gaierle NO von Berg Reichenstein, wo
die Anordnung der grossen Orthoklaskrystalle in eigenthum-
liche lang saulenfdrmige, sich nicht selten dichotomisch thei-

lende und daher, nach einem Gleichnisse v. Zephaeowich'S
an Encrinitenstengel erinnernde Gebilde, Ofters auffallend ist.

Mehr verbreitet scheinen kleinkdrnige, zumeist

glimmerarme und lichtfarbige PlOckenstein-Granite zu sein,

die haufig Turmalin fuhren. Man findet sie selten anstehend,
gewohnlich nur in BlOcken, wie z. B. NW von Barau bei

der Ruine Helfenburg, am Hajekberge SW von Barau,
O von Ckyn an der Wolinka, in zahllosen Blocken an der
Blanitz N von Putim SW von Pisek und an der Otava
soweit, als ihr Bett, welches gegen Pisek zu von Gneissfelsen

eingeengt wird, noch breiter ist.

Von Putim verbreitet sich Granit in einem Zuge sQd-
ostwarts gegen Maletitz. Von dieser Partie ist durch tertiare

Ablagerungen an der Blanitz ein zweiter Granitzug getrennt,

der sich von Razitz uber Hefmaft nach Skal erstreckt. Im
Allgemeinen halt dieselbe Richtung auch eine dritte Granit-

partie ein, die sich von den Helfenburger Bergen uber den
Stetin-Hof bei KraniCko, Jawornitz, Tourov, Borfiitz, den
Hajek-Berg, Gross Blanitz bis Klein Bor erstreckt. Die beiden

Enden dieses Zuges erweitem sich, die Mitte ist am Sattel

zwischen Tourov und Borcitz sehr verengt. Der Kamm der

Helfenburger Berge halt zwischen Mekynetz und Jawornitz

eine sudnordliche Richtung ein. Die Berge bilden die Basis

eines gleichschenkligen Dreieckes, in welchem sich Granit
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fiber Jiretitz, Kojecm und Bohonitz bis Marzowitz ausbreitet.

Zwischen den beiden ersteren Ortschaften komrat im Gra-
nite haufig Schorl vor. Sudlich von der Helfenburg bilden

Granitkuppen zuerst einen gegen Westen offenen Halbkreis

ron Jawomitz bis zur Blanitz. Vom SO-Abhange des iso-

lirten Hajekberges verbreitet sich der Granit mehr, setz't

bei Gross Blanitz uber das Flusschen und breitet sich in

Form eines Viereckes zwischen den Ortschaften Cichtitz,

Klein Bor, Hracholusk, Zichowetz und Strunkowitz aus. Der
Bergzug von Jawornitz sudostwarts bietet als Hintergrund
eines schdnen Thales vom Duber Schlosse aus einen lieb-

lichen Anblick. Zwischen Schipoun am Goldbache und Strun-

kowitz an der Blanitz brevet sich innerhalb des Granit-

Terraines eine Tertiarablagerung aus. Durch den Schotter

dringt jedoch stellenweise, z. B. bei Schipoun und Protiwetz,

Gneiss an die Oberflache, der somit vom Granite einge-

schlossen ist.

Inmitten dieser Granitzuge, deren Gestein kleinKornig,

ziemlich wechselnd, oft sehr quarzreich und festist, und in

diesem Falle zumeist Turmalin fuhrt, liegen isolirte Granit-

partien A"von Barau bei Swinetitz und Blsko, sowie weiter

nordlich zwischen Mladejowitz und Paracov.

Die gr6sste zusammenhangende Ausdehnung jedoch
erreicht der kleinkdrnige Granit im Vorlande der Sumava
nach v. Zkphaeowich in der Umgebung von Wolin. In

zahbreichen Ausbiegungen und Lappen entsendet die Granit-

masse zwischen Malenitz und Swata Mafa, Zales und Ckyn
zwei Arme an beiden Ufern der Wolinka auhvarts. S von
der Wolinka gehOren diesem Granite der Bohumilitzer,

Marti-, Brdo-Berg, westlich vom Flusschen der Nahofaner
und Watzowitzer Berg an. Von Watzowitz aus zieht sich

am linken Ufer der Wolinka der eine Arm uber Kruschlau,

Nozin bis gegen Nemetitz nordostwarts. Am rechten Wo-
linkaufer nimmt der Granit den Cernetitzer Berg ein und
die Anhdhen zwischen Buschanowitz, Stranowitz und Pt^d-
slawitz. Zwischen den letzten Orten und Marzowitz unter-

bricht Gneiss in geringer Breite den Zusammenhang des

Granites, so dass erst von Marzowitz an der 6stliche Arm
wieder gegen Norden uber Litochowitz und Neusluzitz bis

Miliwitz fortsetzt, gegen Westen parallele Rucken entsendend,

die an der Wolinka bei Pfechowitz und bei der St. Anna-
und Schutzengelbergkapelle bei Wolin enden.
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Mit diesem kleinkornigen (PlOckenstein-) Granite kom-
men an manchen Orten gemengt Blocke eines Porphyr-
Granites vor, in dessen feinkoraiger grauer zaher, vor-
waltend aus Feldspath und Glimmer bestehender Grund-
niasse grossere Krystalle von Feldspath, Glimmer, Quarz und
Amphibol eingebettet liegen, wodurch das Aussehen des
Gesteines ein porphyrartiges wird. Man findet Blflcke dieser

Granitvarietat vorzuglich in der Umgebung von Ckyn bet

Watzowitz, Kruschlau, Zleschitz, Stranowitz, fiuschanowitz,

Bohumilitz, Budilau, Radostitz, Stitkov? Budkau, Cabus und
anderwarts. Die Blocke pflegen mejsfens in langen schmalen
Streifen angehauft zu sein, wodurch ein gangfOrmiges
Auftreten des Gesteines wahrs/heinlich wird. Die Gange
durchkreuzen theils die Streicljungsrichtung des Gneisses,

wie z. B. von Berg Reichenstein in der Senke zwischen
Buchholz (Pohorsko) und Zuklin am Bache in nordlicher

Richtung gegen Straschin und von hier westwarts zwischen
Nezditz und Ostruzno; theils stimmen sie jedoch auch mit
der Streichungsrichtung des Gneisses vollkommen uberein
(Lagergange). Diese sind jedoch seltener. Einen solchen Zug
kann man z. B. ebenfalls bei Berg Reichenstein vom Karls-
berge bei Neuhof uber Rindlau unterhalb des Ortes Zosum,
dem Kamme des Zosumer Berges gleichlaufend bis gegen
den Konigstein bei Jawornik verfolgen. Gleicherweise stimmen
die kleineren Striche des Porphyrgranites bei Duschowitz,
Kumpatitz und Milcitz N von Berg Reichenstein, sowie SO
von der Stadt, zwischen Milau und Jachimov mit dem Strei-

chen des Gneisses uberein.

Von vielen anderen Vorkommen des Porphyrgranites
seien nur noch die grOsseren Granitpartien erwahnt, die SW
und SO von Strakonitz an beiden Ufem der Wolinka auf-

treten. Eine erstreckt sich zwischen Zwottok und Libetitz,

die andere bei Jinin von West nach Ost. Es scheinen Lager-
gange zu sein.

Anstehend lasst sich der Porphyrgranit seltener be-
obachten, doch fehlt es auch nicht an derartigen Vorkommen.
Felsen bildet er z. B. am Bache bei Gabus und bei Wolin.
Sie sind kubisch zerkluftet oder in horizontale Platten ab-
gesondert. Unmittelbar bei Zechowitz (SW von Wolin) am
Wege nach Nuzino tritt ein gegen 100 m machtiger Gang
dieses Gesteines im Gneisse auf. Er wird selbst wieder von
schmalen Gangen eines feinkdrnigen Granites durchschwarmt.
Weitere Belege fur das gangartige Auftreten des Granites
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bieten sich der Beobachtung in der Vorstadt von Wolin am
Wege nach Doubrawitz, wo mehrere Gange von N nach S
streichen, ferner an der Wolinka unterhalb Malenitz, wo ein

machtiger Gang in Felsen ansteht.

Schliesslich waren in dem Voflande der Sumava noch
Granite anzufuhren, die stets nur schmale Gange bilden

und von sehr wechselnder, zumeist jedoch grobkOrnig
pegmatitischer Structur sind. Hieher gehort z. B. der
Ganggranit N von Cepfbwitz am Wege nach Skal NW von
Barau. Es ist ein Pegmatit mit vorherrschendem weissem
Orthoklas, mit Quarz, Muscovit und viel schwarzem Tur-
malin in grossen saulenformigen Krystallen oder stengeligen

Aggregaten. Femer der sehr grobkornige, eigentlich nur aus
von Quarz durchwachsenem, rOthlichem oder blaugrauem
Orthoklas und wenig dunklem Glimmer bestehende Gang-
granit W von Strunkowitz an der Blanitz. Ein ahnlicher

Granit scheint auch einen Gang im kleinkomigen Granite

auf der Kuppe des Cestitzberges S von Barau zu bilden.

Bei Mutenitz S von Strakonitz wird der dort herrschende
feinkornige oder feinschuppige (je nach der Glimmermenge)
Gneiss von zahlreichen granitischen Gangen durchsetzt. In

einem dieser Pegmatit-Gange, welcher in einer Machtigkeit

von etwa 1 m quer uber den Weg nach Vorder Zborowitz, nicht

zu weit von Mutenitz, im Gneisse nach St. 10 streicht, hat

v. Zepharowich*) Titanit und ein Zerset^ungsproduct, wel-

ches er Strakonitzit benannte, entdeckt. Naher gegen Mutenitz

durchsetzt den dort quarzreichen Gneiss ein Gang, der aus

einem Gemenge von rdthlichgrauem Quarz und grunlichem
Flussspathe besteht. In Drusenraumen pflegen beide Mine-
rale in Krystallen ausgebildet zu sein, der Fluorit in der

Regel in apfelgrunen Oktaedern.

Die feldspathreichen Granite und porphyrischen Ge-
steine A'erwittern zu Kaolin, welcher stellenweise ziemlich

reiche Lager bildet. So z. B. wurde ein cca 2 m machtiges
Kaolinlager in der Nahe des Forsthauses von Kubern SO
von Winterberg in etwa 5 m Tiefe aufgefunden. Leider war
die Quahtat der Porzellanerde keine besonders gute. Auch
bei Grim im Kfinischen Gebirge wurde ein Kaolinlager

entdeckt.

*) Ueber einige interessante Mineralvorkommen von Mutenitz bei

Strakonitz in Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., IV. 1863, pap. 695 ff.
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Von sonstigen eruptiven Ganggesteinen sind im
eigentlichen Bflhmerwalde nur wenige bekannt. Genauere
petrographische Studien werden in dieser Hinsicht unsere
derzeitigen Kenntnisse wohl sehr erweitern.

Einiger Vorkommen von Quarzporphyren, welche
meistens mit gewissen Graniten vergesellschaftet sind, ist

schon oben gedacht worden. (Vergl. S. 192 u. 201.)

Quarzporphyr kommt femer nach WOLDRICH bei 2iretz.

Brancov und anderwarts in Blocken vor, deren Verbreitung

auf ein gangartiges Vorkommen hinweist. Die kryptokrystal-

linische Grundmasse des Gesteines ist blaulichgrau. In ihr

liegen erbsen- bis haselnussgrosse Orthoklaskrystalle, darunter

zahlreiche Zwillinge, seltener Oligoklase und hie und da
Quarzkomer eingebettet. Das Aussehen des Gesteines ist

ein typisch porphyrartiges. Die Grundmasse desselben er-

weist sich unter dem Mikroskop aus Orthoklas, Plagioklas.

Quarz, Biotit, Magnetit, Augit, Viridit und Apatitnadeln
zusammengesetzt.

G. v. Camerlandek beschreibt einen Quarzglim-
merporphyrit, den v. Hochstetter als ein zwischen
Porphyr, Granit und Diorit stehendes Gestein bezeichnet
hatte, aus dem Bieltschthale iV von Prachatitz und vom
Fusse des Jelemkaberges S von Prachatitz. Makroskopisch
zeigt das Gestein Feldspathkrystalle (Plagioklas) und grunen
Glimmer in einer grunlichgrauen Grundmasse. Diese lost

sich u. d. M. in ein Gemenge von Plagioklas, wenig Quarz
und Biotit auf, welch' letzterer sehr oft in Ghlorit oder tief

weingelben Epidot umgewandelt ist.

Im Granulitgebiete des Planskerwaldes kommt Diorit-
porphyrit nach v. Hochstetteb bei Mfic von Krems
unmittelbar an der Nordseite des Dorfes vor. In einer grau-
lichen Grundmasse liegen weisse Feldspathkrystalle und
schwarze Hornblendekrystallbuschel porphyrartig einge-

wachsen. Die Hornblende soil zumeist in eine serpentinartige

Masse umgewandelt sein und das ganze Gestein bedeutende
Aehnlichkeit mit Gabbro haben.

Diesem sehr ahnlich scheint der Dioritporphyrit zu
sein, dessen Auftreten im Profll bei der Gemeindemuhle von
Prachatitz oben schon Erwahnung fand. Das Gestein ist

dunkelgraugrun, bestehend aus einer dichten Grundmasse
mit zahlreichen haarfeinen langen Hornblendenadeln und
Plagioklask6rnern. Die Grundmasse lost sich erst bei sehr
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starker VergrOsserung (400fach) in vorherrschende farblose

oder hchtgrunliche Hornblendemikrolithen und grunlich-gelb-

liche EpidotkOrnchen, nebst ganz wenig Feldspath, Quarz
und Magnetit auf.

Echte Diorite kommen im sudlichsten Gebirgstheile

im Glimmerschiefergebiete vor, wie aus Fundstucken zu ent-

nehmen ist, die z. B. zwischen dem Kuhberge und den
kleineren westlicher aufragenden Kuppen, am Ostabhange
des Klosterwaldes am Sudfusse der Kuppe von Wieles u. a.

verbreitet sind. Als anstehende Gangmasse fand C. Peters
Diorit nur im Burgfelsen von Rosenberg. (Fig. 43.) Dass die

Kalksteinlager sehr haufig von Dioritgangen durchsetzt wer-
den, wie z. B. bei Schlackern und anderwarts, ist oben schon
erwahnt worden. Es mag zwischen den dioritischen Gang-
gesteinen und dem Umstande, dass die Kalklager sehr oft

in wahrem Amphibolgneiss eingelagert sind, ein ursachlicher
Zusammenhang bestehen. Der aphanitische Diorit aus dem
Kalklager bei Schlackern wurde von C. Peters genauer
beschrieben. Makroskopisch lassen sich darin Feldspath,
Amphibol und Quarz unterscheiden.

Bldcke eines Diorites (?) fand G. Peters auch unweit
Schwarzbach.

Biotitdiorit tritt in der randlichen Gneisszone. des
Granulitgebietes von Prachatitz nach Camerlander bei

Grilling, Witjejitz, Zernowitz, Zdenitz, am Libinberge in

zwei Gangen, auf dem Freiberge ziemlich in der Mitte zwi-
schen Prachatitz und Christianberg, und wahrscheinlich in

der Fortsetzung dieses letzteren Vorkommens bei der sog.

Waldmuhle NO von Christianberg auf. Die Farbe des Ge-
steines ist im Allgemeinen schwarzgrau, durch den vonval-
tenden Biotit bestimmt, neben welchem man mit dem blossen
Auge auch noch Hornblende, Quarz, Feldspath (Plagioklas)

und Apatitkrystallchen unterscheiden kann. Diese Bestand-
theile des Christianberger Gesteines sind von G. Starkl
sehr genau beschrieben worden. Camerlander hat noch
accessorischen Zirkon nachgewiesen, und in dem Gesteine

von Grilling auch Epidot gefunden.

Der Biotitdiorit, dessen Gangmachtigkeit am Libingipfel

cca 100, bei der Christianberger Waldmuhle cca 30 m be-
tragt und bei Grilling ebenfalls bedeutend ist, eignet sich

seiner Zahigkeit und Wetterbestandigkeit wegen vorzuglich zu

Steinmetzarbeiten und wird zu denselben um so lieber ver-

wendet, als er frisch gebrochen ziemlich leicht zubearbeiten ist.

Digitized byGoogle



208 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Die granitischen Gesteine, besonders der Porphyrgranit,

werden Ofters feinkOrnig bis aphanitisch. Die aphani-

tischen Gesteine sind ira Gneissgebiete ziemlich verbreitet,

werden jedoch leider nur in Blocken gefunden, weshalb
uber ihre Lagerungsverhaltnisse nichts Bestimmtes zu sagen
ist In der Umgebung von Gross Zdikau kommen nach
J. N. Woldbich diabasartige Aphanite vor, die

durch ihren Augitgehalt — neben Plagioklas, Orthoklas,

Biotit, Quarz, Viridit, Opacit, Magnetit, Pyrit— ausgezeichnet

sind. Sie werden in BlScken namentlich zwischen Klein

Zdikau und Mehlhuttel, bei Ghuranov, Budkau, Na Lizu,

Ziretz, Franzensthal (Biertopf) und in einer sehr dichten

Varietat W von den Unterhausern am Ostgehange des Sta-

chauer Berges und unterhalb Jirkalov gefunden.

Ein diabasartiges Gestein von mittelkorniger Structur

steht SW von Mladikau an.

Minetteartige oder kersantitahnliche Gang-
gesteine kommen nach C. v. Camerlander im Prachatitzer

Granulitgebiete an zwei Stellen vor. Zunachst ware hieher viel-

leicht ein in der oberen Partie des mehrfach erwahnten Profiles

bei der Gemeindemuhle auftretendes Ganggestein von schie-

ferartigem Aussehen zu stellen, welches dem blossen Auge
nur schwarzbraunen Biotit und weisse Feldspathpunkte in

schAvarzlicher Grundmasse zeigt, unter dem Mikroskop aber
als ein Gemenge von vorwaltendem Feldspath (Plagioklas

z. Th.), Quarz, Biotit, Apatit, nebst untergeordneten Rutil (?)-

Mikrolithen, Epidot- und GranatkOrnchen erscheint.

Das zweite Vorkommen beim Salzerhof SO von Pra-
chatitz stimmt mit dem ersten ganz uberein; nur im Korn
ist es etwas grober.

An technisch verwendbaren Mineralen und an Erzen
ist der eigentliche Bdhmerwald arm. Von den ersteren ist

Oraphit von allergrflsster Wichtigkeit.

Graphitlager sind vorziiglich im sudlichen Theile des
Gebirges verbreitet, bei Muhlneth und Platten (bei Friedberg),

bei Eggetschlag, Planles. SchSmem und Zahradka in Strei-

chungslinien mit Kalklagern. die z. Th. auch uber die Moldau
fortsetzen. Eine HauptgraphitLinie beginnt zwischen Schwarz-
bach, Stuben und Rindles mit St. 3—4 (NO), biegt bei

Mugrau pletzlich in St. 8 um, streicht in dieser Richtung
fiber Reichetschlag, Zichlern, Klein Uretschlag bis N von
Kirchschlag, wo sie sich wieder gegen Nordosten wendet.
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Auf dieser Linie liegen die meisten und ergiebigsten Gra-
phitlager und Ausbisse wie namentlich jene bei Sehwarz-
bach, Stuben, Rindles, Mugrau, Zichlern, Hubene, Reichet-

schlag, Hossenschlag, Reith, Kirchschlag, Passem, Podesdorf,

Weislowitz, Hoschlowitz, Pohlen, Kabschowitz und Unter
Breitenstein. Nordlicher kommt Graphit bei Tattern und
Klein Drosen, ferner bei Wettern
und bei Niemsching nahe Krumau
vor. (Fig. 47.)

Im westlicheren Gneissgebiete

ist Graphit . viel weniger haufig.

Z. B. findet man unreinen Graphit
bei Lukawitz unweit Drosau, am
Wege von Schuttenhofen nach
Wodolenka, am Svatobor bei der
genannten Stadt; ferner am Mal-
sitzberge S von Wolin unter der
Kirche, bei Budaschitz sudlich von
Schuttenhofen, zwischen Cepitz und
Zimitz ; ferner nach WoldRICH in

der Umgebung von Gross Zdikau,

wo er meist zwar nicht von schlech-

ter Qualitat,*) jedoch nicht machtig
genug ist. Denn bei den unternom-
menen Schurfungen NW bei Win-
terberg unterhalb Rabitz, SW bei

Gross Zdikau, S von Mehlhuttel

bei Hadruwa und bei Plane wurde
selbst in 20 m Tiefe kein machti-

geres Graphitlager angefahren.

WOLDfelCH hat aUCh auf Ei- Fig. *1. Elnfihit |ln_a»« Orapblt-

genheiten einiger Vorkommen auf-

merksam gemacht, die als Beleg

fur den organischen Ursprung des Graphites angesehen wer-
den konnen.

Ueberall sind die Graphitlager, soweit zu ermitteln,.

dem Gneisse regelmassig eingelagert. Die Lagerungsver-
haltnisse in dem Hauptgraphitgebiete zwischen dem Olsch-
bache und Schwarzbach sind nach C. Peters**) folgende;.

bergwcrk bei KrnnMo.
Nach A. BrechUr.

*) Eine Analyse des Vorkommens von Gross Zdikau ergab 89'72'/.

Graphit, IS*/, Feuchtigkeit und 967, Asche.
**) Die Kalk- und Graphitlager bei Schwarzbach in Bohmen. Jahr-

bnch d. k. k. geol. R.-A., IV. 1853, pag. 188.

remen
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Die ganze weite Thaknulde des Olschbaches wird von einer

1—2 m m&chtigen Torfablagerung ausgefullt, welche eine

eben so dicke Lehmschicht bedeckt, unter welcber der moist

stark verwitterte Gneiss im Hangenden der Graphitlager

ansteht. Zu oberst erscheint eme cca 1 m machtige Schicht

eines graphithaltigen, hie und da von Kalkadera durchzo-

genen Gneisses, darunter 2 m wohlgeaehichteten Glimmer-
gneisses mit etwas Amphibol, endlich unmittelbar am Gra-
phitlager ein deutlich geschichtetes glimmerfreies Gestein,

welches in eine braune, brockelige Masse verwittert ist.

An anderen Orten liegt der Graphit unter einem etwa 2 m
m&chtigen Kalklager. Er selbst bildet zumeist mehrere, durch
uberall stark verwitterte, jedoch als Gneiss erkennbare Zwi-
schenmittel getrennte Lager, deren Machtigkeit zwar eine

ungleiche, im Ganzen aber mit der Tiefe zunehmende ist,

und in gewissen Tiefen auf 15 bis 20 m angegeben wird.

Der Graphit ist meistentheils unrein und so ungleich-

massig in seiner Beschaffenheit, dass die relnen von den
verunreinigten Sorten sorgfaltig abgeschieden werden mussen.
Doch kommen auch ansehnliche reine Massen voir. Im All-

gemeinen ist der Graphit dicht bis grossblattrig, amorph
als auch krystalUnisch, fest und schiefrig, bis weich und
milde.*)

Von alien in BShmen 1887 bestandenen Unternehm-
ungen auf Graphit (15) entfielen mehr als die Halfte auf
den sudlichen BOhmerwald, namlich 8, von welchen 5 im
Betriebe waren. Mit 723 Arbeitern (darunter gegen 80 Kin-
der) wurden 120.285 metr. Centner Graphit imWerthe von
469.331 fl., also zum Mittelpreise von 3 fl. 90*2 kr. per
metr. Centner erzeugt. Die wichtigsten Producenten waren:
Adolf Furst von Schwarzenberg in Schwarzbach undKrumau
mit 60.834 metr. Cent. (Naturgraphit zum Preise von fl. 1"60

bis 20 fl. und Raffinaden im Preise von 80 kr. bis 8 fl.

per metr. Cent.), die Gewerkschaft der Mugrauer Wirthschafts-

*) Ch. Mene hat in einem Mugrauer Naturgraphit 94-94'/,C. ge-
funden. A. Belohoubek, Chem. Lasty, V. 1880, Nro. 1 u. 2 hat eine
ziemliche Anzahl bohmischer Naturgraphite und Raffinaden analvsirt.

Eine sehr grapbitreiche Probe von Schwarzbach enthielt ST^Ol'/o Rein-
graphit. Unter den Raffinaden stammte die reinste mit 96 -

1267„ Rein-
graphit von Mugrau. — Fr. S to lb a, Oiem. Listy, XIR. 1889, pag. 118,
hat nachgewiesen, dass das aussere Aussehen von geschlemmten Gra-
pbiten bei Beurtheilung der Qualitat derselben sehr trugerisch sein kami,
da scheinbar vorzugliche Sorten bei der Analyse auch nur 36'll*/» rei-

nen Graphit enthielten.
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besitzer mit 30.992 metr. Cent. (Naturgraphit im Preise von
38 kr. bis 17 fl. fur den Centner), Anna Porak's Erben in

Krumau mit 20.700 metr. Cent. (Raffmaden im Werthe von
1 bis 5 fl.) und Adolf Josef Furst von Schwarzenberg in

Mugrau mit 7659 metr. Cent. (Naturgraphit von 1 fl. 50 kr.

bis 15 fl., Rafflnade von 1 fl. bis 8 fl. pro metr. Cent.*)

Man ersieht aus diesen Angaben, wie sehr der Preis des

Graphites je nach der Qualitat variirt, wobei zu beachten
ist, dass die bohmischen, oder besser gesagt, Bohmerwald-
Producte von alien osterreichischen den besten Durchschnitts-

preis erzielen. Von der gesammten Osterreichischen Graphit-

meugung entfielen 1887 auf Bdhmen 60"79%- Etwas uber
era Drittel der Gesammterzeugung, namlich 48.194 metr.

Coat, wurden nach Deutschland, Belgien, Holland, Frank-
reich, Ddnemark, Schweden und Amerika ausgefuhrt, der

Rest im Inlande abgesetzt und verarbeitet.

An Erzlagern ist die Sumava verhaltnissmassig

sehr arm.
Zunachst sind dieGoldlagerstatten hervorzuheben,

welche Bfihmen im Mittelalter als eine unerschOpfliche Fund-
pube des edelsten Metalles beruhmt machten. Heute zeugen
von dem wahrscheinlich fur immer verschwundenen goldenen
Zeitalter des BOhmerwaldes nur die Reste der alten Berg-
baue, auf welchen Gold aus seinem Muttergesteine direct

gewonnen wurde, und die weit reichlicheren Seifenhugel,

d. h. die Ueberreste ehemaliger Goldwaschereien.
Pmgenzuge und sonstige Spuren des einstigen Gold-

bergbaues befinden sich nach v. Hochstettee im Ge-
biete der Flanitz bei Oberschlag, Kolmberg, Albrechtsschlag

SW von Sablat, welche neueren Datums zu sein scheinen.

Ferner kommen Pingen bei Aussergefild und Innergeflld am
Widrabache vor. Hauptsachlich jedoch wurde der Gold-
bergbau bei Berg Reichenstein betrieben, wofur die zahl-

losen Pingenzuge und Halden an den felsigen Gehangen
des Zollerbaches und die Ueberreste alter Pochmuhlen zeu-

gen. Am linken Ufer der Otava (des Kislingbaches) sind

Reste der alten Goldbergbaue besonders am Kiesleitenberge

zwischen Stadeln, Babilon, Gutwasser und Hartmanitz vor-

handen, woselbst ein langer Pingenzug vom Forellenbach

bei Bezdekau sudsiidostwarts uber den Kislingbach hinaus

*) SUt Jahrb. des k. k. Ackerban-Minist. f. 1887. 3. Heft, 1. Lief.,

Wen 1888, pag. 80 ff.

14»
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bis Sattelberg und Rehberg verfolgt werden kann. Auf Gold
und Silber wurde auch bei Bergstadtl unserer lieben Frau
und bei Drouchawetz gebaut.

Von alien diesen einstigen Goldbergbauen ist unbe-
dingt jener von Reichenstein von grosster Bedeutung. Dem
Golde, welches hier in Quarzitschichten oder derbem Quarz
eingestreut, ehemals reichlich vorgekommen sein muss, ver-

dankt die Stadt ihre Grundung und ihre Bluthe im 14. Jahr-

hundert. Wie lebhaft der Bergbau war, der bier betrieben

wurde, das beweisen die zahlreichen Spuren langs des
Zollerbaches, wo man von der Weihermuhle bis zum Losnitz-

bache an den steileo Felswanden viele Mundlflcher stollen-

artiger Eintriebe und Spuren alter Feuerarbeiten wahrneh-
men kann. Von den nordlichen Felswanden am Zollerbache
uberblickt man gegen Berg Reichenstein ein von unzahligen
Halden und Pingen bedecktes, so durchwuhltes Gebiet, dass
hier wohl kaum ein Stein auf seinem ursprunglichen Platze
verblieben ist. Die Alten sind allem Anscheine nach nicht

in die Tiefe gegangen, sondern haben den goldhaltigen

Quarz von Tage aus gewonnen, wobei sie eigentlich nur
die Berglehnen am Ausgehenden der Goldadern durchwuhlten.

Die altesten Nachrichten fiber Berg Reichenstein stam-
men aus dem J. 1345, um welche Zeit nach Graf Stern-
berg*) der Bergbau hier in hochster Bluthe gestanden
haben diirfte. Denn es sollen hier damals mehr als 300
Quick- und Goldmuhlen im Gange gewesen sein. Welche
Bedeutung zu jener Zeit die Stadt hatte, beweist der Um-
stand, dass sie im Stande war, dem Konige Johann von
Luxemburg in seinem Zuge gegen Landshut in Baiern mit
600 Bergknappen beizustehen, wofur ihr der Konig mittels

Urkunde vom Tage Michaelis besagten Jahres die ersten

Priviligien ertheilte. Zum Range einer Bergstadt wurde
Reichenstein erst von Rudolf II. im J. 1584 erhoben. Von
1536 bis 1543 betrug die Gesammtausbeute an edlen Me-
tallen 85 Mark 2 Loth Gold und 11.784 Mark 2 Loth Silber.

Im Jahre 1581 baute bloss die Stadtgemeinde und gewal-
tigte einen Stollen und ein Gebaude mit einem Aufwand
von 60 Thalern vierteljahrlich. Es beweist dies denNieder-
gang des Bergbaues, uber welchen auch Graf Schlick 1596
nichts Erfeuliches zu berichten weiss. Vielmehr rath' er

dem Kaiser, fur Knin, Pribram und Reichenstein einige

*; Umrisse etc. I. Bd. pag. 250 ff.
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Rutbeugeher anzustellen, da im alten Mann nichts mehr
anzufangen sei und nur im unverritzten Gebirge durch neue
Schurfe ein Ergebniss erzielt werden konne. Es scheint

somit der ehemals so reiche Bergsegen vielmehr durch Er-
scbopfung als durch deu 30jahrigen Krieg zum Erliegen ge-
kommen zu sein.

Der Goldbergbau um Berg Reichenstein hat sich trimmer
mehr erbolt. Das Aerar hatte ihn zu Ende der 30er Jahre

dieses Jahrhundertes aufgenommen und als Hoffnungsbau
mit 24 bis 30 Mann in regelmassigen Betrieb gesetzt, jedoch
leider ohne Erfolg, weshaJb er aufgelassen wurde. Zu An-
fang der 50er Jahre unternahm es ein Privater, der fruhere

Schlchtmeister des Werkes A. Cemy\ den Bau fortzufuhren,

erzielte jedoch auch nur geringe Resultate. Dennoch wurde
an Hoffnungsbau bis in die neueste Zeit gefristet. Nach
Cerny's Angaben*) wechselte der stellenweise sichtbareGold-
gehalt des Quarzes von 2 Loth bis 5 Mark in 1000 Gentnern,
ja einzelne reiche Mittel enthielten sogar 10 Mark Gold, und
auch das Nebengestein hatte stellenweise einen Gehalt von
2-9 Loth Gold.

Lindacker**) hat einige reiche Goldstufen beschrieben,

die auf dem Rathhause zu Berg Reichenstein aufbewahrt
werden. Eine davon ist erst 1764 auf freiem Felde in der
Ackerkrume gefunden worden.

Es ist klar, dass die zahlreichen Wasserlaufe des Ge-
birges seit undenklichen Zeiten aus dem goldhaltigen Ge-
steine K6rner des edlen Metalles mit Sand und Schutt

zugleich fortschlemmten und so eine Aufbereitungsarbeit

Terrichteten, die den ersten glucklichen Findern allerdings

ermOglichte, grosse Schatze verhaltnissmassig leicht und
schnell zu gewinnen. In der That ist das Auswaschen des

Goldes dem Gewinne durch Bergbau vorangegangen und
gab wohl erst verhaltnissmassig spat Veranlassung zu directer

Ansbeute der Goldadern. Der Chronist Hajek verzeichnet

eine AnrnM Sagen, nach welchen Goldwaschereien schon
im 7. und 8. Jahrhunderte bestanden haben mussten. Unter
Herzog Nezamysl im J. 760 sollen Goldwascher an der
Otava, wo damals Gold in solcher Menge vorhanden gewesen
sein soil, dass drei Wascher an einem Tage eine ganze
Mark zusammen bringen konnten, eine Stadt gegrundet und

*) VergL V. . Zepharowich, 1. c pag. 284.
**) Meyer's Sammtang physik. Aufsatze, 8. Bd., pag. 828.
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Pisek (Sand) benannt haben. Auf ahnliche Weise soil Schutten-

hofen, HoraMiowUk, Strakonitz und Wodnian entstanden
3ein. Zur Zeit del^Herzogs Kresomysl im J. 847 brachen
zwischen Bauern und Goldw&schern Streitigkeiten aus, die

zur'Folge hatten, dass die Goldwaschereien zum Theil ein-

gestellt und den Bergleuten ihre Siedlungen niedergebrannt

und die Schachte verdorbcn wurden. Die Bergleute schwuren
dem Berather des Herzogs, Horymir, Rache, welcher er nur
dureh einen kuhnen Sprung mit seinem Rosse Semik entrann.

Wiewohl dies Alles in das Gebiet der Sage gehfirt,

• scheint daraus doch hervorzugehen, dass Goldwaschen in

BOhmen schon vor dem 10. Jahrhnnderte im Gange waren
und zwar zuerst im Bdnmerwalde und im stidlichen Theile

des bohmisch-mahrischen Hochlandes an den Flussen Lusch-
nitz, Blanitz, Lomnitz, Otava. Im Riesengebirge soil erst

im 13. und 14., im Erzgebirge erst im 16. bis 18. Jahr-

hundert Gold gewaschen worden sein. Die Bluthezeit dieser

Goldgewinnung im Bdhmerwalde muss vor das 13. Jahr-

hundert, d. h. vor den grossartigen Aufschwung des Berg-
baues in Bfihmen fallen, und speciell bei Reichenstein und
Bergstadtl dem dortigen Goldbergbau, zu welchem es die
Veranlassung gab, vorausgegangen sein.

Von dem grossen Umfange der einstigen Goldwaschen
im Bfihmerwalde zeugen die zahllosen Seifenhugel, welche
fast alle Wasserlaufe begleiten und bis im hflchsten Gebirge

nahe an den Quellen der Bache noch angetroffen werden,
wie z. B. am Alten Schwellbache und am Ernstberger Bache
auf dem Hochriicken, uberwelchen die hochste Kuppe des gold-

fuhrenden Gneissgebietes der Sumava, der Kubani 1362 m
sich erhebt, am Widrabache bei Innergeflld, am Marchwasser
auf den Seewiesen und anderwarts. Hier begleiten die Seifen

den Lauf der Bache jedocli nur so.weit, als ihre Stromung
eine gelinde ist, und horen dort auf, wo die, durch den
Zusammenfluss mehrerer Bache angeschwollenen Wasserlaufe
mit reissender Gewalt eng ausgefurchte Felsthaler durch-
strdmen. Sobald im Vorlande des Hochgebirges die Strom-
ung wieder langsamer wird und in weiteren Thalern mach-
tigere Alluvionen zum Absatze gelangen konnten, finden sich.

sofort wieder Seifenhugel ein, und zwar die haufigsten und
grdssten am Zusammenflusse zweier oder mehrerer BacheT
an der Innenseite starker Krummungen der Wasserlaufe,

kurz dort, wo die Ablagerung grosser Sandbanke stattfinden

musste. Einen vorzuglichen Beleg fur das Gesagte bietet
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der Widrabach, an welchem bei Innergefild Seifenhugel vor-

handen sind, weiter unten aber auf der ganzen Strecke

ganzlich fehlen, wo die nun mit dem Maderbache verbun-
dene Widra in rasendem Laufe brausend und scbaumend
fiber Granitblocke hinwegsturzt, und erst wieder dort begin-

nen, wo die Widra nach ibxer Verbindung mit dem Kisling-

bache als Otava in eiiiem breiteren Thale ihren Lauf massigt.

Nan begleiten die Seifenhugel den Fluss bis Pisek. Beson-
ders zabJreich und gross sind sie beim Einflusse des Losnitz-

nnd Zollerbaches bei Unter Reichenstein, der Wolschovka
mid Ostruzna bei Schuttenhofen, der Wolinka bei Strakonitz

and der Blanitz bei Pisek. An letzterem Flusse sind die

Seifenhugel zwischen Sablat und Husinetz, besonders an der
Einmundung des Aubaches am zahlreichsten, sind aber auch
bei Rutim, Zdar, Protivin, Wodnian, Barau und Strunkowitz
anzutreffen. An der Wolinka erscheinen Seifenhugel bei

Wobn und Winterberg, bei Horazdiowitz am Wildbache,
der von links aus der Gegend Ton Silberberg kommt. An
der Ostruzna nndet man sie bei Hradek, Eolinetz, Welhar-
titz, und an deren Zuflussen bei Pfestanitz, Kaschowitz,

Malonitz, Jindrichowitz usw. An der Wolschowka und deren
Zuflussen bei Wolschov, Petrowitz, Hartmanitz, Gutwasser.

In der Berg Reichensteiner Gegend am Zollerbache, Losnitz-

bache und der Widra. Ausserhalb des Flussgebietes der

Otava an den Zuflussen der Moldau: dem Seebache bei

Aussergefild und dem Eapellenbache bei Schattawa am Fusse
des Eubani, und ferner am Drnovf-Bache, der aus der Wel-
hartitzer Gegend uber Besin gegen Klattau fliesst.

Die Seifenhugel sind von verschiedener Grdsse, 3 bis 8 m
hoch, unordentlich neben einander aufgeworfen und oft

durch morastige Gruben von einander getrennt. Sie sind

zum grossen Theile noch immer unfruchtbare, kaum mit

darrein Gras bedeckte Sand- und Schotterhaufen, zum
Theile jedoch auch schon zu Feldern eingeebnet oder mit
Wald bewachsen. Tausende und abertausende fleissige

Hande mussten bier thatig gewesen sein, urn die Unmassen
Sand und Schotter zu durchwuhlen und ihnen das letzte

Goldkdrnchen abzugewinnen.
Es ist selbstverstandlich, dass auch heutigen Tages

die Wasserlaufe der Sumava dem Urgebirge seinen Gold-

gehalt eben so entfuhren mussen wie ehemals, und dass

daher ihre Anschwemmungen goldhaltig sind. Es ist dies

ubrigens durch Wascharbeiten in neuerer Zeit erwiesen
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worden. Graf Sternberg konnte constatiren, dass die Ge-
winnung des Goldes aus den Alluvionen der Bohmerwald-
bache mehr als zweimal so theuer zu stehen kfime, als das
Gold werth ist, und Schichtmeister Cern£ hat noch in den
50ger Jahren darch seine Verwaschungs-Untemehmungen
«rwiesen, dass eine nutzbringende Ausbeute des Goldes
nicht moglich ist. Er fand neben Goldschuppchen im Fluss-

sande als Seltenheit auch Edelsteine in Geschieben, oft noch.

mit Spuren von Krystallflachen, wie Korunde, Rubine, Sa-
phire, Smaragde, Spinelle, Granaten, feraer Titaneisen in bis

eigrossen abgerundeten Stucken, seltener Nigrin und Graphit.

Hienach durfte v. Hochstetter mit der Ansicht im
Allgemeinen Recht haben, dass es eine Illusion sei zu er-

warten, dass im Bdhmerwalde noch einmal aus nassen
Minen ein neues Galifornien erstehen werde. Hdchstens ist

die Annahme zulassig, dass unter dem Moorboden und
unter der Decke tausendjahriger Urwalder sich hie und da
Sand- und Schotteranhaufungen erhalten haben konnten,
die dem Entdecker in geringem Umfange reiche Ausbeute
zu bieten vermochten. Die Erfahrung, dass das Gold in

quarzreichen Gebirgsmassen fein zerstreut, nicht aber auf

Adem concentrirt ist (siehe S. 152), gibt auch wenig Hoff-

nung, dass im Bdhmerwalde einstens mittels Bergbau- ein

erheblicher Goldgewinn erlangt werden konnte, selbst wenn
eine genaue bergmannische Durchforschung des Gebietes,

wie sie heute wegen des Waldbewuchses undurchmhrbar
ist, moglich ware.

Auf Silber wurde vor Zeiten bei Krumau an meh-
reren Orten gebaut, wie noch heute vorhandene Spuren
von Pingen und Halden beweisen. Nach Sternberg *) fallt

die Blflthe der Krumauer Silberbergwerke in das 15. bis 16.

Jahrhundert, zu welcher Zeit der Gewinn ein grosser ge-

wesen sein soil. Das der Stadt angehdrige Bergwerk soil

im J. 1543 monatlich 50—60 Mark Silber geliefert haben
und der Besitzer der St Lorenz-Zeche war sogar zu einer

Abgabe von 100 Mark Silber an Johann von Rosenberg
verpflichtet. Johann von Rosenberg befreite die Stadt im
J. 1530 vom Bergzehend und ertheilte ihr das Recht des
Schmelzens und Verkaufes edler Metalle gegen eine Abgabe
von 15 Gulden von der Mark Gold und von 16 Groschen
von der Mark Silber. Kaiser Mathias verordnete 1613 die

») Umrisse etc. I. Bd. S. 216 ff.
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Verwendung der Steuer zum Bergbaue. In der Umgebung
von Krumau finden sich Reste des ehemaligen Bergbaues
namentlich bei Alsching und der dazu gehongen Einschicht

Bergwerk, Hier wurde der Bergbau noch'

um das Jahr 1760 betrieben und zu Anfang
dieses Jahrhundertes neuerdings erfiffnet, je-

doch ohne Erfolg.

Bei Prachatitz und bei Schnei-
ders ch lag SW von Sablat wurden in den
40er Jahren dieses Jahrhundertes Versuchs-

baue auf Silber unternommen, die jedoch zu
keinem Ergebnisse fuhrten. Bei letzterem

Orte am linken Ufer des Planskerbaches ge-

gen Sablat zu ist auf G&ngen mit Quarz und
Kalkspath Rothgiltigerz, (Pyrargyrit), Blei-

glanz, Zinkblende, Eisenkies und Haematit
vorgekommen, leider hat jedoch der Abbau § I a «
keinen Ertrag ergeben und ist daher aufge- jp. & 2

J"
lassen worden. | ^ e "g a

Silber wurde nebst Gold vor Zeiten | . Mi |^|
namentlich auch im Gebiete zwischen dem | / «. i °

§
Kalenybache und der Ostruzna bei Bergstadtl il •> £ '| I
und Drouchawetz gewonnen. Ein langer Pin- '>,% * | S

genzug erstreckt sich von Drouchawetz k J 1 1
Tom Bergstadtlberge sudwarts bis zum Gra- | I S

* «
nitgebirge, welches hierher einen Auslaufer . j i I -rf

"

entsendet. Silbererze sollen namentlich bei ft" |j|||
Jindfichowitz N von Welhartitz vorgekom- I —

-

'jf$
6 I

men sein. gg> i.'
' |

Der Beginn des hiesigen Silberberg- «| If ^
"

banes fallt in den Anfang des 16. Jahrhun- '&

f/
j* 4

dertes. Ednig Wladislav verUeh an Zdenek
J
A

|
ton Rozmital die erste Bergfreiheit auf Wei- g
hartitz und Bergstadtl. Um das Jahr 1530 //
machte der Ertrag des Bergbaues 4000 Mark {/
Silber jahrlich aus. Die Gruben sollen nicht J

durchErzannuth, sondern durch Streitigkeiten § \

der Besitzer bald in Verfall gerathen sein.

Zwischen Planicka und Bystre kommen auf der Anhdhe
rechts von der Strasse nach Klattau an der Grenze des
mittelbohmischen Granitgebirges im Gneisse Pegmatit- und
Quarzgange vor. Hier soil vor Zeiten ein Silberbergbau
bestanden haben.
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Eisenerze sind in der Sumava nicht sehr verbreitet,

immerbin waren sie vormals in dem wald- und holzreichen

Gebiete von Bedeutung. Machtigere Eisenerzlager waren im
Kremser Thale Gegenstand eines regenAbbauesund die Grand-
lage der dortigen Eisenindustrie. Die Erze sind allenfalls

secundare Verwitterungsproducte und bilden an mehreren
Punkten viele Meter machtige Lager. Es ist Brauneisenerz

in erdiger Form als Eisenocker, oder als faseriger Braun-
eisenstein in Form schoner und grosser Geoden von brau-

nem Glaskopf. Die Geoden sind gewohnlich von Aussen
in Ocker umgewandelt, im Innern aber mit traubigen, nieren-

formigen stalaktitischen Gebilden bedeckt und der Hohlraum
mit feinem Sande angefullt. Es wurden auch Geoden von
1 m Durchmesser ausgegraben.

Die Erze wurden allenfalls schon vor sehr langer Zeit

durch Tagbau gewonnen, wie die alten versturzten Gruben
beweisen, deren Spuren am sudlichen Gehange des zwischen
Berlau und Neudorf auslaufenden Hugelzuges sichtbar sind.

Um die Mitte dieses Jahrhundertes befanden sich die ergie-

bigsten Gruben auf dem von der Rothen Muhle ausgehenden
sudwestlichen Serpentinflugel in der Nahe der Einschichten

Simacek und Ghlap, ferner auf dem rechten Ufer zwischen
Roisching und Mehlhiedl am Nordfusse des Plansker, und
zwischen Ghlumecek und Bohouschkowitz am Sudwestfusse
des Kluk. F. v. HoCHSTETTER'S Originalprofil (Fig. 48.)

zeigt die Lage der Eisenerzgruben zwischen Ghmelna und
Roisching, deren Erze noch vor nicht zu langer Zeit zu-

sammen mit Roth- und Thoneisensteinen aus der Budweiser
Tertiarebene auf dem Hochofen zu Adolfsthal verschmolzen
wurden. Der Ofen besteht zwar heute noch, doch ist er

ausser Betrieb gesetzt, und die ganze Eisenerzunternehmung
beschrankte sich 1887 auf die Gewinnung von 5557 metr.

Centner Thoneisensteine zur Fabrikation von Ockerfarben,

wobei 6 Arbeiter beschaftigt waren.*)

Im Eunischen Gebirge wurde vormals auf Brauneisen-

steine auf der Eisenzeche zur EKlfe Gottes links am Wege
von Glashutten nach St. Katharina gebaut. Auch die Ort-

schaften Eisenstein und Eisenstrass sollen ihren Namen den
Erzen verdanken, die einst in ihrer Nahe gegraben worden
sind. Bei der Eisensteiner sog. Schweizerei sind noch Spuren
alter Gruben zu sehen, ebenso weiter hinauf bis auf die

*) Stat Jahrb., 1. c. pag.
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Hone zwischen dem Spitzberg und der Seewand, wo auch
eine Waldstrecke „bei den rothen Gruben" genannt wird.

ha ganzea Gebiete ist die rothe und gelbe Eiseafarbung
anffidlend. Hie und da kann man auch noch Stucke von
Brauneisenstein finden, oder doch Stucke einer eigenthum-
tichen, durch faseriges Brauneisenerz zusammengebackenen
Breccie aus Glimmerschiefer-, Quarzit- und Quarzbrocken.

2. Iter BJhmlsoha Wald (&esk* 1m)

bikiet, wie wir schon in der Einleitung bemerkt haben, eine

selbstandige, gegen die Sumava deutlich begrenzte und auch
sonst als Gebirgseinheit sich darstellende Bergkette. Er erstreckt

ach von den Cerchovbergen bis zum Dillenberge in nord-
nordwestlicher Richtung in einer Gesammtlange von 10 Meilen
und bildet gegenuber der viel ausgedehnteren und auch
hoheren Sumava, welche ihre Ausliiufer und Rucken tief in

das Innere des Landes entsendet, nur eine verhaltnissmassig

schmale Gebirgskette von etwa 700 m mittlerer KammhOhe,
welche gegen die Sumava im Suden, ebenso wie gegen das
Fichtelgebirge im Norden, das mittelbOhmische Schiefergebirge

und das Earlsbader Gebirge im Osten so deutlich abgeschlos-

sen erscheint, dass sie ihre Selbstandigkeit schon hiedurch
documentiren wurde, selbst wenn der geognostische Aufbau
dieselbe nicht ebenfalls darthun wurde, wie es in der That
der Fall ist.

Im Suden wird der Bohmische Wald durch die breite

Neumarker Senke von der Sumava, im Norden durch das
Egerer Zwischengebirge vom Fichtelgebirge getrennt, und im
Osten ist seine Grenze gegen das mittelbohmische Urschiefer-

gebirge und das Earlsbader Gebirge uberaus deutlich durch
einen Quarzzug gekennzeichnet. Auf baierischer Seite hangt
der Bohmische Wald mit dem Oberpfalzer Waldgebirge zu-

sammen. Sein Verflachen ist hier ein allmaUges, wahrend
der Abfall nach BOhmen zu ein steiler ist. Bei der Sumava
haben wir das Gegentheil kennen gelemt; der schroffe Ab-
fall ist nach Baiern, das alhnahge Verflachen nach BOhmen
gerichtet.

Der BOhmische Wald, dessen ein Theil in die Umgeb-
nng der Curorte Marienbad und Franzensbad Mt, musste
naturlich eher zum Gegenstande von Begehungen gemacht
werden, als der wildc sudliche Theil des bflhmisch baieri-

schen Grenzgebirges. Trotzdem vermochte v. Hochstetter
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noch 1855 die sudlicheren Gebirgstheile vom geologischen

Standpunkte aus ganz berechtigt als terra incognita zu be-
zeichnen. Allerdings der ndrdliche, in das Egerer Landchen
eingreifende Gebirgszipfel hatte schon langst vor dem die

Beachtung mancher Forscher gefunden.

Vor Allen ist wie immer Fr. X. M. Zippe zu nennen,
der eine sehr brauchbare Vorarbeit fur die spateren Auf-
nahmen in seinen geognostischen Einzeichnungen in die

Kreybich'schen Karten und in seinen Darlegungen und Notizen
in den betreffenden Banden von Sommer's KQnigreich B6h-
men*) geliefert hat. Derselbe vorzugliche Forscher hat
ubrigens auch einige Mineralvorkommnisse des Bdhmischen
Waldes beschrieben**) und so die Kenntniss des Gebirges
bedeutsam gefOrdert.

Einen Beitrag zur Kenntniss des Bohmischen Waldes
hat auch A. E. Beuss in seiner Abhandlung uber die geo-
gnostischen Verhaltnisse des Egerer Bezirkes***) geliefert, doch
bezieht sich derselbe nur auf den nSrdlichsten Auslaufer
vom Dillenberge an. Wie armlich es damals noch um die

Kenntniss des geognostischen Aufbaues des Gebirges bestellt

war, erhellt aus den kargen Bemerkungen in BEUSS' „Kurzer
Uebersicht etc."f)

F. v. Hochstettee's Aufnahmen konnten daher nur
auf sehr unvollkommenen Vorarbeiten fussen. Um so mehr
ist anzuerkennen, dass es ihm in vorzuglicher Weise gelun-

gen ist,ff) erstens den von ihm selbst ausgesprochenen Zweck
der geographischen Vervollstandigung des geognostischen
Bildes eines in dieser Beziehung bis dahin unbekannten
Theiles der Erdoberflache zu erfullen, und zweitens uber-

haupt die Geologie des Urgebirges wesentlich zu fflrdern.

Von baierischer Seite war das Gebiet schon im Jahre

1852 und 1863 unter v. GttMBEL'Sftt) Leitung aufgenonunen

*) Bd. 6. und 7. Pilsener und Klattauer Kreis. 1888, 39.
**) Verhandlungen der Gesellschaft des vaterland. Museums in

BOhmen. 1889, p. 19, 1840, p. 41 ff.

***) Die geognostischen Verhaltnisse d. Egerer Bezirkes u. Ascher
Gebietes. Mit 1 Karte. Abhandlungen der k. k. geol. Reichsanst. Wien
1862, I. Bd., 1. Abtheilg.

f) L. c 1854, pag. 86.

ft) Jahrb. der k. k. geol. R.-A., VI. Bd. 1855, pag. 749 ff.

ftf) Uebersicht der geognost. Verhaltnisse der Oberpfalz. Cor-
respondenzbl. des zool.-mineralog. Vereines in Regensburg. 1854, Nro. 1.

— Das baier.-bohm. Grenzgebirge, Gotha 1868.
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worden, so dass durch Hochstetteb's Ergebnisse das
geognostische Bild des Grenzgebirges ein vollkommenes
wurde.

Das Egerer Zwischengebirge, welches die Verbindung
zwischen dem eigentlichen Bdhmischen Walde und dem
Fichtelgebirge bewerkstelligt und welches wir noch dem erste-
ren Grenzgebirge' anfugen, hat nach den vorgenannten For-
schera auch J. Jokely aufgenommen und zugleich mit dem
sudlich angrenzenden Gebirgstheile beschrieben.*)

Die Oberflachenbeschaffenheit des BOhmischen Waldes
ist im Allgemeinen die eines Mittelgebirges, ohne besonders
hohe Bergkuppen, jedoch nicht ohne scharfe Contouren und
auffallende Felsgebilde. Theilweise mit Berficksichtigung des
Gesteinscharakters und der Schichtenstellung hat v. Hoch-
stettee im Gebirge funf Gruppen unterschieden, die im
Ganzen aus den orographischen Verhaltnissen abgeleitet sind.

Wir werden an dieselben als sechste Gruppe das Egerer
Zwischengebirge anschliessen.

Die erste und sudlichste Gruppe bildet das 6erchov-
gebirge, welche sich schroff aus dem flachen Hugellande
der Neumarker Senke erhebt und sofort zum hdchsten Punkte
des ganzen Gebirges ansteigt. Von diesem, dem Cerchov
(1039 m), verlaufen gewissermassen nach alien Seiten nie-

drigere, abgerundete, bewaldete Bergrucken, als der Hoch-
berg, Langenfels, Beerenfels, Schwarzberg, die alle mit auf-

ragenden Felsmassen gekrOnt sind.

Die Thalfurchen des Haselbaches und der Wasser-
suppen trennen diese erste von der zweiten Gruppe, dem
Barnsteiner und Stockauer Gebirge bis zum
Pfraumberge, welches aus zwei ziemlich parallelen Berg-
rucken besteht, die durch die Langsthaler des Mauthhauser
Baches und der Radbuza von einander geschieden sind. Die
Wasserscheide zwischen diesen beiden Bachen bildet der

Querrucken bei dem Dorfe Gibacht. Die westliche Bergkette,

das besagte Barnsteiner Gebirge, bildet an der Landesgrenze
von Grafenried aus fiber den Haselberg, Hochstein, Helle-

fleckenwald, Barnstein bis zum Plattenberge, der sich west-
warts gegen PlOss und Wenzelsdorf ausbreitet, und zum
Kuhberge einen steilen, mehr als zwei Meilen langen Ge-
birgsrucken. Die fisthche Bergkette beginnt mit dem Zadek-
berge bei dem Dorfe Nepomuk SW von Klentsch und

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., vTL Bd. 1856, pag. 479 ft
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erstreckt sich fiber Stockau und Rindel bis gegen Weissen-
sulz. Sie bildet in der sudlichen Halfle einen schroffen Fels-

kamm mit dera Haltrovberg, Schauerberg (auch Kniebrecher
genannt), Nimmvorguterfels bis zum Hirschstein und Lissa-

berge (W Ronsperg, 869 m). Von den beiden letztgenann-

ten hochsten Gipfeln des Zuges an senkt sich diese Gebirgs-

gruppe zu HQgelreihen, die gegen Heiligenkreuz und Weissen-
sulz zum Querthale der Radbuza auslaufen. Jenseits der
Radbuza verbinden sich beide Bergketten in eine, welche
uber den Euhberg und Wolfsrangerberg mit dem Barn-
steiner Gebirge zusammenhangt, vom Wurkaberg JV von
Schmolau uber den Niklasberg, Apolloniaberg, Weizen- und
Galgenberg (755 m) jedoch mehr in der Fortsetzung der 6st-

lichen Kette bis zum Pfraumberge (837 m) sich erstreckt.

Mit diesem ndrdlichsten Hochpunkte endet die zweite Berg-
gruppe.

Der gauze Gebirgsriicken ist ziemlich scharf contourirt,

bildet jedoch namentlich im sudlichen Theile einen durch
die Schichtenstellung bedingten, gegen Baiern schroff abfal-

lenden und in uberhangenden Felsmassen anstehenden Fels-

grat, der diesem Gebirgstheile einen wilden romantischen
Gharakter verleiht Am meisten auffallend nicht nur hier,

sondern im ganzen BOhmischen Walde ist der Pfraumberg,
welcher als mehr isolirter Hugel im Flachlande des west-
lichen und sudwestlichen BOhmens als ein burggekronter
Kegel weithin sichtbar ist. Von seinem felsigen Gipfel, wel-
cher die Burgruine tragt, erdmiet sich dem Auge ein herr-
licher Rundblick uber das Grenzgebirge, sowie weit nach
Baiem und Bdhmen hinein.

Die Niederung zwischen Waidhaus in Baiern und Hayd
in Bdhmen trennt diesen Gebirgstheil von der dritten Berg-
gruppe des BOhmischen Waldes, welche die Gegend zwi-
schen Alt Zedlisch und Waldheim und die Ta-
chauer W alder umfasst und im Norden im Allgemeinen
von den Querthalern des Rothen Baches, Reichenbaches
und Katzbaches, die zusammen die Mies bilden, abgeschlos-
sen wird. In diesem Theile hOren die langgestreckten Berg-
ketten auf. Viele gedehnte Bergrucken und abgerundete Hugel
bilden zusammen ein grossweUiges Bergland, in welchem der
BOhmische Wald seine gr6sste Breite von beilaufig 3 Meilen
erlangt. Die am meisten hervorragenden Bergkuppen sind:
der Ahornberg bei Schonwald SW von Tachau (689 m),
der Klitscherberg bei Langendornas (754 m), der Uschauer-
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und Hollerberg bei Purschau, der Steingrill-, Esel- und Lan-
geoberg und ganz an der Grenze der Rabenberg W von
Goldbach bei Neuwindischgratz.

Jenseits des Rothen Baches beginnt die vierte Berg-
grappe des BOhmischen Waldes, in der Gegend von
Paulusbrunn, Galtenhof, Promenhof nnd Drei-
hacken, ein niedriges welliges Hugelland mit wenigen
aofragenden Kuppen, dagegen jedoch ziemlich ansgedehnten
fiochebenen. Es wird von mehreren Langs- und Querthalern
darcbfurcht und steigt am hOchsten im Kohberg bei Paulus-

brunn, im Edelwald nnd Eberbuhlwald bei Hals, dem Pfeffer-

buhl und Hochwald bei Galtenstallung an. Dem Schiehtenbau
aach steht dieser Theil des Grenzgebirges im engsten Zu-
sammenhange mit dem Karlsbader Gebirge, von welchem er

in der That nor durch das Thai des Altbaches getrennt -wird.

Im Norden geht der Gneiss dieser Gruppe in den
Glimmerschiefer der funften Berggruppe des BObmischen
Waldes, namlich in die Gruppe des Dillenberges fiber,

zwischen welcher und der vorigen Gruppe keine orographi-

sehe Grenze bestebt. Auch das GUmmcrschiefergebirge des
Dillen besteht aus breiten Rucken und Hochebenen, welche
in der runden Euppe des Dillenberges selbst zu 939 m auf-

steigen. Von diesem Nordpfeiler des BObmischen Waldes fiult

das Gebirge nordwarts zum Wondrebflusschen terassenfdr-

vsof ab. Ebenso steigt das Land jenseits des Thales allmatig

an und begleitet somit die Furche des Wondrebflusses bei-

derseits als ein Hugelland, welches man dem BOhmischen
Walde anschliessen und wohlberechtigt als Egerer Zwi-
schengebirge bezeichnen darf. Es vermittelt die Ver-
bindung zwischen dem BOhmischen Walde und dem Fichtel-

gebirge.

Der geognostische Aufbau des BOhmischen Waldes ist

ein einfacher. Das ganze Gebirge, welches gegen Osten
ausserst deutlich durch den oben erwahnten Quarzzug ab-
geschlossen ist, besteht bis auf das nOrdliche Ende aus Gneiss,

ausser welchem sich am Aufbaue desselben hauptsachlich

noch Granulit, Glimmerschiefer, Hornblendegesteine, Granit
und im Egerer Zwischengebirge Phyllite betheiligen.

Gneiss herrscht in den ersten vier der oben angefuhr-
ten sechs Berggruppen-des BOhmischen Waldes. hn Cerchov-
gebirge ist das Gestein im Allgemeinen kOrnig streiflg, mit
dunklem Glimmer, nur im Hangenden am Ostfusse des
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Cerchov wird es quarzreich, schuppig und glimmerschiefer-

ahnlich. Beim Bau der Strasse von Elentsch nach Wald-
munchen traf man vor vielen Jahren bei dem Dorfe Nepomuk
im Gneisse auf ein sog. Krystallgewolbe, welches schdne
Quarzkrystalle, zum Theil von ausserordentlicher Gr6sse, von
gelblicher, weinggelber, rauchgrauer und schwarzbrauner
Farbe enthielt. Bruchstucke von diesen Krystallen wurden
dem Prager Museum ubergeben, die meisten jedoch zu
Kunstgegenstanden verschliffen.

Auch in der zweiten Berggruppe ist der Gneiss kdrnig
streifig mit dunklem Glimmer, manchmal, z. B. auf der Fels-

kuppe des Hirschsteines bei Frohnau oder in Berg W von
Ronsperg, ausserst ebenflachig geschichtet, so dass hier die

grossten Platten gebrochen werden konnen. Am Schmalz-
berge bei Muttersdorf ist der Gneiss schuppig und enthalt

haufig Nigrine, welche in abgerundeten Stucken in den
Wasserrissen gegen die Stoffelmuhle herab massenhaft ge~

sammelt werden konnen.
In der dritten Berggruppe herrschen bei Neu Losimthal

und Waldheim schuppige Zweiglimmergneisse mit einem so

charakteristischen grunen Talkgemengtheile, dass sie von
Hochstettee Talkglimmergneisse benannt hat. Weiter
im Hangenden am Uschauer Berg, Zeidelberg, Zeidelbacher
Flurwald, Klitscherberg und auf den von ihm nordwarts aus-
laufenden Bergriicken ist wieder ein kdrnig streifiger Gneiss,

wie im Gerchovgebirge, verbreitet. Er bildet auf den Gipfeln

der Berge bedeutende Felsmassen und bedeckt die GehSnge
mit gewaltigen Bldcken. Noch weiter im Hangenden gegen
das Quarzlager zu wird der Gneiss feldspatharm und glnn-

merreich, glimmerschieferahnlich, wie bei Gross Gropitzreith,

am rechten Miesufer bei Tachau, am Hohen Stein u. a. Die
schuppenartigen Gneisse bei Goldbach N von Waldheim ent-

halten sehr haufig Rutil eingewaschen, welchen man ubri-

gens auch im Kaltwasserbachel bis unterhalb Goldbach im
Bachbette oft in eigrossen Kornern antrifft. Stellenweise ist

der Gneiss auch graphitisch, wie z. B. unweit Heiligen, bei

Gropitzreith usw. Debrigens ist eben in diesem Gebirgstheile

die Ermittelung der Verbreitung der einzelnen Gesteinsarten

und ihrer gegenseitigen Verhaltnisse wegen des machtigen
Waldbewuchses sehr schwierig, urn so inehr, als eiQ ausserst

rascher Wechsel der Gesteine stattfindet und namentlich der

Gneiss ungemein haufig von Hornblendegesteinen und Gra-

nit durchsetzt wird.
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In der vierten Berggruppe des BOhmischen Waldes
vermag man wesentlich zwei Gneissabtheilungen zu unter-

scheiden. Der sudliche Theil bis zum Hammerbache wird
Ton kOrnig streifigem Gneisse eingenommen, der namentlich
an der Landesgrenze sehr haufig mit Graniten, Hornblende-
gesteinen und Granulit wechsellagert, ganz so wie im an-

grenzenden Gebiete bei Barnau in Baiern. Auf vielen Bergen
bildet er machtige Felsgruppen und Blockanhaufungen, wie
namentlich bei Hals, im Edelwald, Eberbuhlwald, bei Galten-

hof und im SteingerGlle bei Promenhof.

In der nOrdlichen Abtheilung, im Dreihackner Gebiete,

wird der Gneiss sehr quarzreich, nimmt Elnlagerungen von
Quarzitschiefer auf, enthalt zum Theile Granaten und wird
so glimmerschieferartig, dass man ihn fuglich als Gneiss-

glimmerscbiefer bezeichnen darf, welcher nordwarts in den
Glimmerschiefer der Dillengruppe ubergeht. Eine besonders
quarzreiche Zone verzeichnet v. HOCH8TETTEE langs der
4ranitgrenze uber den Hugelzug von Hinterkotten und den
Kuhberg nach Klein Siehdichfur, wo sie von graphitischen

Gneissen und wirklichen Graphitschiefern begleitet wird.

Glimmerschiefer entwickelt sich, wie gesagt, allmalig

aos dem Gneisse der vierten Berggruppe des BOhmischen
Waldes, um im Dillenberge herrschend zu werden. Daher ist

die Abgrenzung gegen den Gneiss nur im Allgemeinen zu
bestimmen. Sie verlauft von Mahring in Baiem anfangs nord-
ostwarts, hierauf, von der bOhmischen Grenze an, mehr
gegen Norden zwischen Maiersgrun und Altwasser hindurch
bis zum Sandauer Granite des Kaiserwaldes, der weiter gegen
Konradsgrun den Glimmerschiefer im Osten begrenzt. Im
Norden bilden die Tertiarablagerungen des Egerer Beckens
und femer die Phyllite des Egerer Zwischengebirges die

Grenze der Formation.

Am meisten verbreitet ist ein quarzreicher Glimmerr
schiefer mit weissem, hie und da gelb oder rOthlich gefarb-

tem Glimmer, zu welchem sich untergeordnet auch Biotit

und Chlorit gesellt. Das Gestein herrscht auf dem Dillenberge

selbst und wird auf dem von ihm nordwarts uber den Lin*

denbuhl (663 m) und sudwarts uber den Planlohwald gegen
Neumugel sich erstreckenden breiten Gebirgsrftcken in ein-

zelnen vorragenden Felsmassen anstehend angetroffen. Fur
den Glimmerschiefer des Dillen sind kleine schOn auskrystal-

lisirte Granaten, welche ehemals beim sog. „Fuchs" und

Katxtr, Oeologic Ton BShmen. 15

Digitized byGoogle



226 !• Arcbaeiscbe Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefereystem.

„Granatenbrtinnlein" schachtmassig gewonnen warden, so
wie feinfaseriger, gelb- oder grauweisser Buchholzit, cha-
rakteristisch. Bei der Rumpelmuhle am sudwestlichen Ab-
hange des Dillen und auch anderwarts kommen schoue, oft

raehrere Centimeter lange, graurothliche bis pfirsiehbluthen-

rothe Andalusitkrystalle in Quarzlinsen eingewaehsen vor,

GtFMBEL erwahnt ausserdem als accessorischer Beimengun-
gen Schorl, Hornblende und Kibdelophan.

Die Schichten des typischen Glimmerschiefers sind h&ufig-

gewunden und geknickt, und an ihrer verwitterten Oberflache
tritt der Quarz wulstenftrmig hervor. Quarzreiche Abarten
gehen stellenweise, wie z. B. bei Grafengrun, in Quarzit-

schiefer uber. An der sudlichen Grenze gegen das Gneiss-

gebirge zu stellen sich alunalig Uebergange in Gneiss ein,

und im Norden, beziehungsweise im Hangenden entwickeln

sich eben so alunalig Glimmer und Ghlorit haltige Schiefer,

welche den Uebergang in den Urthonschiefer des Egerer
Zwischengebirges vermitteln.

In den ubrigen Berggruppen des BOhmischen Waldes-
tritt Glimmerschiefer nur ganz untergeordnet stellenweise im
Gneisse auf, aus welchem er sich allm&Ug auabildet. Be-
sonders zu erwahnen ware hdchstens das etwas umfang-
reichere Vorkommen ira Stockauer Gebirge bei Schuttwa
unmittelbar im Liegenden des Quarzfelszuges und zwischen
Haselbach und Siehdichfur. Der Glimmerschiefer von Schuttwa
ist sehr quarzreich, wobei die Quarzlinsen nachHoCHSTETTER
grosstentheils als Drusen mit ausgezeichneten schonen Kry-
stallen ausgebildet sind, deren Oberflache haufig einen nieren-

oder rindenfdrmigen Ueberzug von Psilomalan aufweisL

Granulit ist im Bohmischen Walde wenig verbreitet.

In der Cerchovgruppe kommen Blocke eines granatreichen
kOrnigen Granulites W von Fichtenbach vor, wahrend grfis-

sere Einlagerungen eines zum Theil schOnen Turmalingra-
nulites knapp an der Grenze jedoch schon auf bairischem
Gebiete bei Arnstein und Kramberg auftreten.

In der zweiten Berggruppe erscheint Granulit in wenig
machtigen Zwischenlagen im Gneisse bei Grafenried, Neu
Possigkau, zwischen Klein Gorschin und Wasserau, dann in
grSsserer Ausdehnung abermals auf baierischer Seite an der
Landesgrenze zwischen Schwarzach und Straschhutte bei

Stadlern, und sudwestlich von hier bei Schonau und Schonsee.
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In der dritten Gruppe des Gebirges treten schone kor-

uige und kornig streifige Granulite, so viel bekannt, nur
knapp bei Mauthdorf am sudlichen Fusse des Weissenbuch-
waldes auf.

In der vierten Berggruppe des Bdhmischen Waldes
konimt Granulit an der Landesgrenze zwiscben Paulushutte

and Baderwinkel in einem Zuge vor. Er scheint bier mit

schuppigem Muscovitgneiss und klein- bis mittelkornigem

Granit in Verbindung zu stehen. Beim Galtenhofer Jager-

hause und bei Hermannsreutb begleitet er in einer schonen
kornigen und kornig streiflgen, granatreichen Abart die dor-

tigen Hornblendeschiefer. Zwischen Ringelberg und Hals bei

Galtenstallung und weiter nordlich tritt er im Gneiss in

kleinen Lagern auf.

Hornblendeschiefer sind in der dritten Gruppe des

Bdhmischen Waldes, in der Gegend zwischen Alt Zedlisch

und Waldheim und in den Tachauer Waldern so sehr ver-

breitet und wechseln so rasch mit demGneisse und feinkor-

nigen Lagergraniten, dass es unmfiglich ist, alle Vorkommen zu
verzeichnen. Es verhindert dies fibrigens auch der Umstand,
dass in dem reichbewaldeten Gebiete der rasche Gesteinswechsel

zumeist nur aus herumliegeoden Felsstucken zu ersehen ist,

wahrend die Abgrenzung des Umfanges der einzelnen Schich-

tenstriche und die Bestimmung ihres Verhaltnisses zum Neben-
gesteine in der Regel nicht durchgefuhrt werden kann.

Eine Einlagerung von Hornblendeschiefer im Gneisse

ist zunachst bei Josefsthal zu verzeichnen. Ferner trifft man
Hornblendeschiefer mit kleinkOrnigen Graniten in raschem
Wechsel namentlich auf dem Wege von Inselthal nach Sch5n-
wald. Sehr feldspatharme, fast nur aus schwarzer Hornblende
bestehende Schiefer finden sich ausgezeichnet zuerst 5 bei

Neuhausel als Lager nach St. 10—11 mit einem ostlichen

Einfallen unter 80°. Der grfisste Hornblendeschieferzug des

Gebietes beginnt jedoch am Hollerberge S von Pmschau,
beim Wachterhofe, und zieht sich von da fiber Purschau, den
St. Annaberg nordwestwarts nach St: 9 uber.SchSnwald
hinaus zur oberen Muhle. Es sind sehr ebenflachige, ziemlich

grosskdrnige, aus schwarzer Hornblende und wenig Feld-

spath bestehende Schiefer. Parallel zu diesem Zuge streicht

Hornblendeschiefer am westlichen Fusse des Elitscher hin.

Hier sind bei der Eiuschicht Helldrot und beim Abdecker
viele grosse Blocke des Gesteines verbreitet.

15*
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In der Grenzzone gegen den Quarzzug zu in der Ta-
chauer Gegend sind Hornblendeschiefer ebenfalls ziemlich

haulig. SchOne Profile fiber die Wechsellagerung von Gneiss,

Granit und Hornblendeschiefer sieht man nach Hochstetter
am rechten Ufer des Zeidelbaches zwischen Gross Gropitz-

reith und' der Georgsmuhle bei Tachau, ferner in dem ro-
mantischen Thale der Mies zwischen Heiligen und Sorghof,

so wie am Schonwalder Bache bis zum Albersdfirfer Weiher
aufgeschlossen. Die Hornblendeschiefer am linken Ufer des
letztgenannten Baches sind dadurch ausgezeichnet, dass sie

kleine Titanitkrystalle, Pistazit und Eisenkies enthalten.

Im ndrdlichsten Gneissgebiete des BShmischen Waldes
sind Hornblendeschiefer in der Abtheilung sudlich vom

Fig. 49. Profll durch des Bohmlicban Wald und in Oberpfalxer Waldgeblrge.

Nacb C. W. t (KaM
B Bojltcbe Gneiuformation. B Hercynltobe Oneluformatton. O Gllmmer-

•cbieferfonnatlon. P (am NO-Ea&e) Phyllitformation.

/ (In B) Lagergranlt. t (in S) Granit, Granulit and Hamblen deirhlefer.

2 (In 0) Btockgranlt. S Qnarifolt und Quarxiucbiafer. 4 Carbonschicbten.
Bei SW Rotbllegendea.

Hammerbache, besonders an der Landesgrenze in Wechsel-
lagerung mit Gneiss, Granulit und Granit ziemlich haufig.

Vom Baderwinkel bis Hermannsreuth wechseln Hornblende-
schiefer mit kleinkGrnigem Lagergranit. Sie erstrecken sich

an der Sudseite des Katzenberges bin bis zum Galtenhofer
Jagerhause und sind an diesem Punkte, ebenso wie bei
Hermannsreuth von Granulit begleitet, wie oben erwahnt
wurde. Ein weitererHornblendeschieferzug zieht sich von
Promenhof gegen die 'Landesgrenze.

Blocke eines harten massigen Hornblendegesteines
kommen ebenfalls an der Granulitgrenze vor. In der Ab-
theilung nordlich vom Hammerbache, im Dreihackner Gebiete
und im Glimmerschiefergebirge des Dillen, sind Amphibol-
gesteine ausserst selten. Ein isolirtes Mbrkommen wurde SW
von Oberdorf (NW von Kuttenplan) verzeichnet.
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Die angefuhrten vier Hauptgesteine bedingen die La-
gerungsverhaltnisse des Bohmischen Waldes, welche daher
gleich bier besprochen werden sollen.

Im Cerchovgebirge und in dem Gebiete des Barnsteiner
und Stockauer Gebirges ist das Hauptstreichen der Schichten
ein nordnordwestliches nach St. 10 bis 11, bei meistens
sehr steilem, oft saigerem norddstlichem Einfallen. (Fig. 49.)

Diese Schichtenstellung bedingt namentlich im Grenzrucken
die schroffen, baierischerseits uberhan-
genden Felsgrate, welche demselben ein

so wildromantisches Aussehen verlei-

hen. In der dritten Berggruppe des B6h-
mischen Waldes herrscht im sudlichen

Theile ebenfalls im Allgemeinen ein

Streichen nach St. 10— 11, wogegen es

im nordlichen Theile mit Stunde 9 mehr
nordwestlich wird. (Fig. 50.)

Wahrend hier immerhin die allge-

meine Streichungsrichtung der Sehich-
ten von Sudosten nach Nordwesten bei

constantem nordOstlichem Verflachen

gewahrt bleibt , tritt in der vierten

Berggruppe des Bohmischen Waldes
mit einem Male eine Aenderung der
Streichungsrichtung ein. Das Streichen

wird mit Stunde 3—4 ein gerade ent-

gegengesetzes , nimmt weiterhin eine

beinahe rein nordliche Richtung nach
Stunde 1—2 an, wobei das Einfallen

an der Ostgrenze der Gruppe ein sud-
ostliches, an der Westseite jedoch ein

nordwestliches ist. (Fig. 50.) m dieser

Weise erschelttt die ganze Berggruppe
als der eigentliche Gebirgsknoten zwi-
schen dem bdhmisch-baierischen Grenzgebirge, dem Fichtel-

gebirge und dem Karlsbader Gebirge, an welch' letzteres sie

sich ubrigens in jeder Beziehung am engsten anschliessL

Im Glimmerschiefergebiete des Dillenberges sind die

Lagerungsverhaltnisse ebenfalls etwas complicirter als im
sudlichen Theile des Gebirges. Nahe an der Gneissgrenze
bei Mahring in Baiern u. a. ist das Streichen der Schichten
ein nordostliches nach St. 3—4 und das Fallen ein nord-
westliches. Wetter gegen die Mitte der Glimmerschiefer-

Fig. 60. IitgernngikHrtchen
d*s nSrdUeben Ttaatles del

Botualichen Waldet.

N»oh ftrd. . Bochttetttr.

II, III, IT, V dla xwalte,
dritle, Ttcrta and fnnft* Berg-
gruppe de> Seblrgei. Die

SUUIiolen der Ptelle lelgen
du Streichen, die Pfeile Mlbit
die Fallriehtnng der Schichten
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230 • !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

erstreckung, bei Maiersgrun, Grafengrfln, bei Lohhauser
u. a., herrscht dasselbe Streichen nach St. 3—4, allein das
Einfallen ist ein entgegengesetzes, nach Sudosten gerichtetes.

Auf der Hflhe des Dillenberges erscheinen die Schichten fast

schwebend, da das Einfallen bei verschiedener Richtung
kaum je 10 Grad ubersteigt. Am westKchen Gehange des
Dilen und an der Grenze gegen den Urthonschiefer jedoch
ist das Streichen wieder dasselbe wie an der sudlichen
Gneissgrenze, d. h. nach Stunde 3—4 mit steilem Einfallen

unter 60 Grad nach NW. (Fig. 51.) Hienach ware anzu-
nehmen, dass der Glimmerschiefer dem Gneisse regelmassig

aufgelagert ist, dann eine Mulde bildet, hierauf als Sattel

im Dillenberge aufsteigt, um im Norden wieder nordwestlich
zu verflftchen. Hier sind ihm die Phvllite eben so regel-

massig aufgelagert, wie er selbst im Suden dem Gneisse.

DilUnbtrg Orofengrtin Bildraumhtrg ^mrnthtrnieh Or. Sitdichfnr

! _ 1 ! o

** t

Fig. 61. DurehachnUt dareh du Nordtnde it BcShm. Waldes.

Nach J. Jokey.

1. Gneiu. S. Glimmerachlefer.

Dieser Lagerung entsprechen im Allgemeinen auch die oro-

graphischen Verhaltnisse des Glimmerschieferterraines.

Von sonstigen Gesteinen, welche sich am Aufbaue des
Bohmischen Waldes in untergeordneter Weise betheiligen

und den besprochenen krystallinischen Schiefern mehr we-
niger gleichmassig eingeschaltet sind, waren zunachst kry-

stallinische Kalksteine zu envahnen, welche in zwei Lagern
auftreten.

Das eine, mehrere Meter machtige Lager befindet sich

bei Mauthdorf am linken Ufer des SchOnwalder Baches. Es
ist kOrniger Kalk, welcher den dortigen Amphibolschiefern,
die in seiner Nahe durch Biotitaufnahme in Hornblende-
gneiss ubergehen, eingelagert ist. (Siehe S. 228.)

Das zweite Kalksteinlager geh6rt dem Glimmerschiefer-

gebirge an. Es ist demselben NW von Grafengrun ganz
regelmassig eingeschaltet, — im N nach St. 2—3 mit sud-
Cstlichem Verflachen unter 30—50 Grad, im S nach St. 5
bis 6 mit sudlichem Einfallen von 80°, — und wird in meh-
reren Bruchen ausgebeutet. Der Kalkstein ist schmutzigweiss
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bis grau, mit lichteren und dunkleren feinkornigen Streifen,

haufig gemengt mit Glimmer und Schwefelkies.

In der Nahe kommen auch graphithaltige Glim-
merschiefer vor.

Serpentin ist im BOhmischen Walde noch weniger
Terbreitet. In der dritten Berggruppe ragt aus dem Horn-
blendeschiefer unmittelbar bei Neuhausel, rechts von der
Strasse nach Reichenthal ein kleiner kahler steiniger Ser-

pentinhugel mit klippigen Felsen hervor. Auch im Holler-

berg -Purschauer Hornblendeschieferzuge scheint Serpentin

bei der Schonwalder Muhle aufzutreten, da dort Fundstucke
des Gesteines ziemlich haufig vorkommen.

Besonders interessant und wichtig ist der Quarzfels-
gang, welcher den BOhmischen Wald im Osten abschliesst

und welcher nach v. Hochstetteb mit Recht der boh-
mische Pfahl genannt werden darf, da er das Gegenstuck
des bekannten Pfahles (Vallum) im Baierischen Walde bildet,

welcher am Fusse des sudlichen Grenzgebirges baierischer-

seits Ton Klafferstrass am Dreisesselberge nordwestwarts bis

gegen Bodenwahr im Oberpfalzer Waldgebirge in einer Ge-
sammtlange von beilaufig 36 Stunden sich erstreckt.

Audi der bohmische Pfahl tritt auf unser Gebiet aus
Baiern heruber. Seinen sOdlichen Anfang nimmt er jedoch
auf bohmischem Boden am Zwergeck an der Seewand (vergl.

S. 161), uberschreitet alsbald die Grenze, durchsetzt baieri-

scherseits das Glimmerschieferterrain des Kunischen Gebir-

ges in den liegendsten Schichten, wendet sich in das Horn-
blendeschiefergebiet zum Hohen Bogen, und lasst sich an
der Grenze des Sehiefers und Gneisses ziemlich genau bis

S von Gross Rappendorf verfolgen. In der Ebene von Furth
erleidet er mehrfach Unterbrechungen, tritt auf der Kuppe
des Dieberges Avieder deutlich hervor und kehrt zwischen
Ober Vollmau und Plassendorf nach BOhmen zuruck.

Hier erhebt sich der Pfahl an der Oberflache auffallend

zuerst sudlich von Klentsch nahe der Landesgrenze bei

Vollmau am Ostfusse des Cerchov als ein „am Stein" ge-

nannter Bergrucken. Hie und da ragen zackige Quarzklippen
empor und jenseits des Hochofner Baches zwischen der

Glasschleife bei Hochofen und Meigelshof erhebt sich eine

mehr als 10 m hohe kahle und zerrissene Felsmauer, welche
schon von weitem in die Augen fallt. In Meigelshof selbst

macht sich der Quarzzug noch bemerkbar, dann tritt eine
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durch die Ortlichen Verhaltnisse bedingte Unterbrechung auf
anderthalb Stunden ein.- Zu Grus verwittertes Grundgebirge,.

tiefe Lehmschichten, die ausgedehnten Anschwemmungea
des Chodenschlosser und Klentscher Baches bilden namlicb

von Klentsch am Fnsse des Gebirges breite sumpfiger
tGmpelreiche Niederungen, aus welchen keine anstehendea
Gesteine hervortreten. Erst vor Neu Gramatin hebt der
Quarzzug wieder an und streicht in einer steilen Felsmauer
genau in der Fortsetzung der Meigelshofer Linie nach St. 11
ununterbrochen 6 Jem weit bis jenseits des Stockauer Baches-

W von Ronsperg. Bei Neu Gramatin sind die Quarzfelsen am
bedeutendsten. Vor dem Dorfe steht ein Kreuz und im Orte
selbst die westliche Hauserreihe auf denselben. Die weitere
Fortsetzung bis Schuttwa wird durch umherliegende Blocke
und eine niedere Terasse am Bergabhange bezeichnet. Nord-
lich von dieser Ortschaft erhebt sich der Quarz wieder kamm-
artig und streicht nun bis uber den Stockauer Bach fort, au&
dessen Schwemmlande er in beilaufig 10 m hohen Felsklippen

aufragt. Weiterhin zwischen Hostau und Muttersdorf hin-
durch gegen titeiligenkreuz bezeichnen abermals nur einzelne

Quarzstucke die Fortsetzung des Ganges, welcher erst wieder
S von Heiligenkreuz am Westabhange des Schwarzen Berges
als kleine steinige Terasse deutlich hervortritt und unmittel-

bar bei dem Dorfe auch wieder in klippigen Felsen aufeteigt.

Am linken Ufer des Baches zieht er unter der Kirche durch
als auffallender, mit grossen QuarzblCcken bedeckter Ruckea
nach St. 11 nordwarts und fallt in das Bett der Radbuza
unterhalb Weissensulz in steilen zerrissenen Felsen ab. Jen-
seits der Radbuza erhebt sich wieder ein kleiner Quarz-
felsen, in dessen Fortsetzung am westlichen Fusse der Cerna
hora-Hohe bis etwa 1 km vor Pabelsdorf sich eine Quarz-
mauer erstreckt, worauf der Gang bis uber Pabelsdorf hia
nur nach verstreuten Stucken verfolgt werden kann, bis er
hinter dem Orte am Wege nach Tutz abermals in einem
Felshiigel deutlich hervortritt. Derselbe wird durch den Weg
nach Rail gewissermassen in zwei Theile getrennt, von wel-
chen der Pabelsdorf zugekehrte eine kegelformige Gestalt

hat und auf der Spitze ein Kreuz tragt. Die ganze Quarz-
masse des Hugels ist in etwa 1 m dicke Banke abgesondert,

an welchen man die Streichungsrichtung nach St. 11 und
ein dstliches Einfallen bestimmen kann.

Mit diesem Hugel, der uber das Flachland auffallend

hervorragt und einen weiten Ausblick uber dasselbe gewahrtr
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endet die deutliche Spur des Quarzzuges und bleibt auf
eine 4 Stunden weite Strecke westlich von Hayd unter der
tiefen Dammerde verborgen. Da jedoch in Steinbruchen
z. B. bei Eonraditz SW und bei Inichen NW von Hayd
der Quarzfels unter der Oberflachenachichte blossgelegt und
hiedurch auf die in Feld und Wald verstreuten Blocke auf-

merksam gemacht wurde, so konnte auch auf dieser weiten
Strecke, trotzdem sich der Gang von Pabelsdorf aus 6stlich

einbiegt, dessen Richtung bestimmt werden. Erst wieder in
der Nahe von Tachau zwischen Bernetzreith und Gross
Gropitzreith steht eine weithin sichtbare steile Felsmauer
da, deren Fuss ungeheuere QuarzblOcke bedecken. Gegen
den Zeiderbach fallen die Quarzfelsen steil ab, urn sich am
jenseitigen Ufer bis uber Tachau hinaus nicht wieder
auffallend zu erheben. Die Streichungsrichtung des Zuges
nach Stunde 9 auf Tachau zu ist bier nur nach einzelnen
Blocken zu bestimmen, die am linken Miesufer unweit der
Angstmuhle 1 km oberhalb Tachau immer reichlicher wer-
den. Am Wege nach Stiebenreith gegen den Lugelberg zu
steigt der Quarz wieder in seiner ganzen Machtigkeit empor
und zieht uber den Rucken des Berges bin. Jenseits des
Teufelsbaches kommen nur noch einzelne Quarzfelsstucke
vor bis etwa zum Wege, welcher von Frauenreith nach
Stiebenreith fuhrt. Hier, SO von Hals, an der Grenze der
dritten und vierten Hochstetter'schen Berggruppe des B3h-
mischen Waldes, hOrt der machtige Quarzzug pldtzlich auf.

(Fig. 50., S. 229.)

In dieser ganzen Erstreckung von der baierischen
Grenze bei Furth bis gegen Hals, bildet der Quarz im All-

gemeinen die Grenze zwischen dem BOhmischen Walde und
dem Ostlich anliegenden mittelbehmischen Urschiefergebirge.

Jedoch bestehen an einigen Stellen Ausnahmen hievon. Genau
auf der Grenze erstreckt sich der Quarzgang von Vollmau
„am Stein" bis Meigelhof, ebenso von Heiligenkreuz an bis
an den Fuss des Pfraumberges W von Hayd. Allein bei
Schuttwa, da, wo der Quarzgang den Stockauer Bach erreicht,

biegt das Schiefergebirge in das Gneissgebiet des Bdhmischen
Waldes ein, geht an Hoslau und Natschetin vorbei, zwischen
Trohatin und Berg durch fiber den Galgenberg bei Mutters-
dorf, zwischen diesem Orte und Wasserau hindurch, an
Haselberg vorbei, und schliesst sich erst bei Heiligenkreuz
wieder an den Quarz an. Auch weiter im Norden an der
Grenze der dritten Berggruppe des BGhmischen Waldes ist
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der Quarzgang keineswegs genau an die Gneissgrenze ge-

bunden. Erst bei Tachau vom Kollingberg und Gerichtsberg

bis gegen Stiebenreith fallt die Schiefer- und Gneissgrenze
wieder in den Quarzzug. Dieser bestimmt also keinen eigent-

lichen Horizont und ist auch kein Lager, sondern ein Gang
und eines „der grossten Denkmale linearer Dislocationen,

die uberhaupt in unserem Welttheile bekannt sind." *)

Der Quarz des Ganges ist von ziemlich verschiedener
Beschaffenheit. An der Felsmauer bei Meigelshof ist er zwar
manigfaltig weiss, grau, gelblich, rothlich, violett gefarbt,

gestattet jedoch in der Hauptsache zwei Abarten zu unter-

scheiden : eine hornsteinartige, gelbliche und undurchsichtige,

und eine mehr krystallinische, grauliche, glasglanzende und
halbdurchsichtige. Charakteristisch ist auf Kluften ausgeschie-

denes Brauneisenerz. Der Quarz ist hier haufig.sehr stark

zerkluftet und in kleine Stucke zerbrfickelt, die direct als

Strassenschotter benutzt zu werden pflegen. Bei Heiligen-

kreuz tritt an den Quarzbldcken am linken Bachufer die

Durchaderung der gelblichen oder rothlichen, hornsteinarti-

gen Masse von einer reineren weissen sehr deutlich hervor,

weil die erstere meistens mit Flechten uberzogen ist, von
welchen die letztere verschont bleibt. Es mag diese Erschein-

ung mit der leichteren Verwitterung der eisenschQssigen Va-
rietat zusammenhangen. Am Lugelberg, zumal auf dessen
hflchstem Rucken, dem sog. Vogelherd, ist der Quarz fast

rein weiss. So zerstuckelt und zerkluftet der Quarzfels allent-

halben ist, so sind doch Drusenraume mit Krystallen selten.

Besonders auffallend jedoch ist der Mangel an accessorischen

Beimengungen.

Abgesehen von dem machtigen Quarzfelszuge an der

Grenze des Gebirges, ist der BGhmische Wald an Quarz-
einlagerungen nicht reich. An der Landesgrenze in der Gegend
von Reichenthal**) werden hauflger als sonstwo Quarzblocke

'

gefunden. Bei Reichenthal selbst soli ehemals ein hoher
Quarzfels emporgeragt haben, der jedoch zur Strassenbeschot-
terung ganzhch aufgebraucht worden ist.

In der vierten Berggruppe erscheinen Einlagerungen
von Quarzitschiefer namenflich im Dreihackner Reviere nOrd-

*) E. Suets: Das Antlitz der Erde, I. pag. 270.
**) Sadlich von Reiclienthal am Mtlhlteiche bei Reichenau auf baie-

rischem Gebiete, aber unmittelbar an der Landesgrenze, konunen ini

Gneisse schOne, an beiden Enden ausgebildete Qnarzkrystalle mit selte-

neren Formen ror.
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lich vom Hammerbache. Eine besonders quarzreiche Zone
erstreckt sich langs der Granitgrenze fiber den Hugelzug
Ton Hinterkotten und den Kuhberg gegen Klein SiehdichfQr,

Klemensdorf und Schanz. Bei dem erstgenannten Orte auf
der durren Wiese und am Kuhberge oberhalb Oberdorf lie-

gen grosse Quarzblflcke herum. Sie enthalten nicht selten

Drusen; die Quarzkrystalle pflegen mit Psilomelan Qberzogen
zu sein, und bisweilen stellt sich auch Uranglimmer (Autu-
nit) in kleinen deutlichen Krystallen ein. Nflrdlicher, bei

Klein Siehdichfur, wird der Quarz in solcher Weise herr-

sohend, dass hier wohl ein zweiter Quarzgang anzunehmen
ist. Es begleiten denselben graphitische Gneisse und
Graphitschiefer, und der Quarz selbst ist zum Theil

ron Graphit ganz schwarz gefarbt. Ausser Graphit fand
v. Hochstetter in den Schotterbruchen bei Herrnberg
Ersenglimmer (Haematit), Manganit und auf Drusen oft

schone Amethystkrystalle.

Etwas westlicher sind Einlagerungen von Quarzitschie-

fern besonders zwischen Neumetternich , Tannenweg und
den Hackenhausem verbreitet. Auch hier werden sie von
Graphitscbiefern begleitet.

Von massigen Gesteinen ist im Bdhmischen Walde
Grnnit am meisten verbreitet. In den beiden sudlichsten

Berggruppen ist er nur ganz untergeordnet vorhanden, an
der Oberflache auffallend eigentlich nur am Pfraumberge,
dessen kdrnig streifigen Gneiss er in zabireichen Gangen
durchsetzt. Es ist ein kleinkorniger bis mittelkOrniger, Oligo-

klas und Biotit haltiger Granit, der an den Gehangen des

Berges in BlOcken eben so haufig angetroffen wird als der

Gneiss, und an dem Felsgrat, welcher uber den Berg mit

fast senkrechter Schichtenstellung von Soden nach Norden
hinzieht, mit Gneiss auch in Wechsellagerung beobachtet

-werden kann. Der alte viereckige Burgthurm auf dem Gipfel

des Berges ist aus Granitquadern gebaut.

Vereinzelte Einlagerungen von kleinkOrnigen Graniten,

die sich nur durch herumliegende BlOcke zu erkennen ge-

ben, hat v. Hochstetter in der Cerchovgruppe bei Fich-

tenbach und am Schwarzbache S von Sophienhfitte, in der

zweiten Berggruppe zwischen SchQttwa und WaldersgrQn
am Steinbruchberge, bei Muttersdorf am Schmalzberge, bei

Nenbau W von Muttersdorf, S bei Weissensulz und an der
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Landesgrenze bei Eisendorf verzeichnet. Bei Berg kommt in
Blocken ein Turmalin und Beryll haltiger Pegmatit vor.

Sehr haufig sind besondere kleiokdmige Lagergranite,

wie schon oben erwahnt, in der dritten Berggruppe des
BOhmischen Waldes. An der Landesgrenze bei Waldheim
treten im Talkglimmergneisse (vergl. S. 224) lichte Lager-
granite von feinstem Korn, mit beiden Glimmern, auf, die
vortreffliche Gebrauchssteine liefem. Von der Grenze her
uber Reichenthal nordwarts, fiber das Waldgebiet um die
KChlerhutte, Glashutte bis gegen Neufurstenhutte breitet sich

auf cca '/* Meile Flache kleinkdrniger Granit aus, dessen
Umrisse gegen den Gneiss in der dichtbewaldeten Gegend
leider nicht genau bestimmt werden konnen. Der Granit ist

meistens in ungeheuere kubische BlOcke zerkluftet und bildet

am Dachsbau bei Reichenthal und am steinernen Thor
grosse Felsmassen. Auch wetter nordlich erstreckt sich zwi-
schen Paulushutte und Goldbach gegen Inselthal Granit aus
Baiern nach BOhmen herein. Das Gestein ist theils gleich-

massig grobkOrnig (Pldckensteingranit), theils porphyrartig.

Die erstere Ausbildungsform bildet namentlich im Paulus-
brunner Revier schfine Felspartien, von welchen z. B. das
ruinenartige sog. „alte Schloss" mit seinen dicken, uber ein-

ander liegenden Platten den Felsformen am Pldckensteine
und Dreisesselberge (S. 191) gleichkommt.

Im Hangenden dieser grfisseren Granitpartien sind ge-
ringe Graniteinlagerungen im Gneisse und Homblendeschiefer
(vergl. Seite 227) ungemein haufig, wie man vorzQglich am
Wege von Inselthal nach SchOnwald und auf der Strecke
von Paulushutte ostwarts uber den Anleitenwald, Pollerberg,

Thornberg bis Brand und Sorghof beobachten kann. Kleinere
Granitgebiete vermochte v. Hochstetter S bei St. Katha-
rina und Hochofen uber Munchsfeld an Hesselsdorf vorbei
bis in die Gegend von Petlarn; dann nfltdlich von Sch6n-
wald gegen Gurnberg zu auszuscheiden. In der ersteren Er-
streckung ist der Granit kleinkOrnig, Biotit und Muscovit
haltig, lichtfarbig, und wird allgemein zu Bauzwecken be-
nutzt. Im zweiten Gebiete liegen an der Oberflache des zu
feinsandigem Grus verwitterten Granites uberall abgerundete
Blocke umher. Einzelne Granitblficke fmdet man flbrigens

auch an zahlreichen anderen Punkten im Gneissgebiete z. B.
bei Petlarn, am Hollberg, Steinberg, Eselberg, Langenberg,
Ahornberg bei Wosant, Albersdorf usw. In einem Pegmatit-
gange, welcher beim Petlarner Brand unweit des Jager-
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hauses den Gneiss durehsetzt, kommen im Quarz eingewach-
sen schone schwarze Turmalinkrystalle von ansehnlicher
GrOsse vor.

Im ostlichsten Gobiete der Gruppe treten theils klein-

kdraige, theils porphyrartige Granite zwischen Heiligen,

Frauenreith, Sorghof und Mauthdorf auf. Ihre gewaltigen

Felsblocke, welche die Bachlaufe dammen und an den Ge-
hangen der Berge herumliegen, machen die durch tiefe

Thaleinschnitte ausgezeichnete Gegend zu einer sehr roman-
tischen.

In der vierten Berggruppe des Bohmischen Waldes
sind nur auf der durren Wiese bei Hinterkotten kleine Gra-
nittinsen beobachtet worden. Eben so selten ist das Auf-
treten des Granites im Glimmerschieferterrain der Dillen-

gruppe, wo nur vereinzelte Blocke z. B. bei Lohhauser, im
Planlobwalde u. a. auf. kleine Granitvorkonunen hindeuten.

Von sonstigen eruptiven Massengesteinen ist aus unse-

rem Gebiete nur ein Glimmerdiorit beschrieben worden,
der am Muhlberge bei Dreihacken angeblich als ansehnliche

stockformige Masse im Gneisse aufsitzt. Das Gestein besteht

aus Oligoklas, lauchgruner Hornblende und viel Biotit, und
fuhrt den vulgaren Namen „Kohlmunze". An der Oberflache

liegen viele abgerundete BlOcke mit oft schaliger Textur
herum, welche nach v. Hochstetteb bloss die aus dem,
ubrigens gleichmassig zusanunengesetzten, Gesteine heraus-

gewitterten festeren Kernmittel sind.

Dem BOhmischen Walde fugen wir noch eine sechste

Berggruppe an, welche wir das Egerer Zwischengebirge
netmen und fur sich allein besprechen wollen. Es ist das

Tom Wondrebflusschen durchstromte HugeDand, welches

an der Landesgrenze zwischen dem Glimmerschiefer des

DOlen und dem Granite des Fichtelgebirges sich ausbreitet.*)

Dieses Zwischengebirge besteht eigentlich nur aus Urthon-
sehiefer, der in Sudosten ganz regelmassig dem Glimmer-
schiefer der Dillengruppe auflagert, indem er sich aus ihm
allmalig entwickelt und auch im Nordwesten unter denselben
Yerhaltnissen von einem Glimmerschieferstreifen begrenzt

*) Fr. X. M. Zippe hatte ate orographische Scheide zwischen
dem BOhmischen Walde und dem Fichtelgebirge das Wondrebthal an-
gehommen, da es einer Gebirgsspalte zu entsprechen scheint, die aus
dem Egerlande fiber das Waldsassische bis zum mittelfrankischen Jura
veriiuft. Die spateren Forscher haben diese Abgrenzung beibehalten.
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wird, so dass er in der That dem Glimmerschiefer als jto-
geres Gebirgsglied muldenfCnnig aufliegt. Dies ist der Grundr

weshalb wir das Egerer Zwischengebirge als Ganzes dem
B6hmischen Walde anschliessen, da wir ja doch scbon die
vierte und funfte Berggruppe Hochstetter'S bei dem Ge-
birge belassen haben, obwohl sie eigentlich dem Erzgebirgs-

systeme angehoren.

Das kleine Gebirge wurde vdn REUSS,*) Hochstet-
ter**) und Jokely ***) beschrieben und dessen Mittelge-

birgscharakter betont. 'Es ist seiner Oberfluchengestaitung-

nach ein Hugelland, welches sich im Theile sudlich vom
Wondrebflusschen gegen Gosel zu allmaljg vom Glimmer-
schiefergebirge des DUlen senkt, dann im St. Lorettoberge
bei Alt Kinsberg wieder aufsteigt, um weiter nordlich in das
Wondrebthal ziemlich jah abzufallen. Bei Unter Lindau
dringt der Urthonschiefer inselartig durch die Decke der
Tertiarablagerungen des Egerer Beckens. Im Theile nordlich
von der Wondreb bis zum Granitstocke des Fiehtelgebirges-

erstreckt es sich als ziemlich gleichmassiges Mittelgebirge.

Es erhebt sich hier zunachst in einzelnen Inseln uber die
Tertiargebilde, vtie z. B. am Nordwestende von Eger, am
Gansbuhl, zwischen Pirk und Schlada im Kammerwald und
bei Rathsam an der Landesgrenze. Bei Gehaag, Nonnenhof
(bei Eger), Schlada und Reisig (NW von Eger) ste"igt es-

in schmalen Zungen aus der tertiaren Niederung auf, urn

in der Umgebung von Eger alsbald bergigen Charakter an-
zunehmen und sich mit einigen ziemlich hervorrangenden
Kuppen zu kronen, als dem Galgenberg, Spittelberg, dem
Kammerwald, Ober Kunreuther Berg, Grunberg, St Anna-
berg und dem Bergzuge des Buch-, Soos- und Kulmwaldes-
(Vergl. das Profil Fig. 52 auf S. 240.)

In geognostischer Hinsicht besteht das ganze kleine*

Gebirge ausser dem nfirdlichsten Rande, soweit er von der
Tertiarbedeckung entblosst ist, aus Phylliten, welche im
Liegenden mehr krystallinisch und glimmerschieferahnlich

sind, im Hangenden aber in dunnschieferigen seidenglanz-

enden, stellenweise dachschieferartigen Urthonschiefer uber-

*) Die geognostischen Verhaltnisse des Egerer Bezirkes und des
Ascher Gebietes in Bohmen. Abhandl. d. k. k. geol. R.-A. I. Bd. I. Ab-
iheilung. 1852.

**) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. VI., 1855, pag. 767.
»**) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. VII., 1856, pag. 485, 515, 522.
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gehen. Die erstere Abart, welche mit dem Glimmerschiefer
beiderseits untrennbar verknupft ist, herrscht im sQdlichen
Gebirgstheile bei Boden, Alt Albenreuth, Palitz gegen Gosel
und Kinsberg, im nordlichen Gebirgstheile in der Gegend
von Pirk, Zettendorf, Stein, Eger, Ober und Unter Kunreuth
bis Unter Pilmersreuth. Die letztere mikrokrystallinische Ab-
anderung des Urthonschiefers, von etwas erdiger Beschaffen-
heit und sehr vollkommener Spaltbarkeit, kommt in der
Gegend von Alt Kinsberg und in der vom TerUar urn-

schlossenen Partie bei Unter Losau vor. In der Granitnahe
erleiden die Phyllite Umwandlangen in Fleck- und Knoten-
schiefer, welche jedoch nur in der Unter Sandauer Gegend
selten beobachtet werden konnen.

Ebenso wie im Snden vom Dillen her wird der Urthon-
schiefer auch im Norden am Granitstocke des Fichtelgebirges

nun Theil von Glimmerschiefer begrenzt. Der ganz
allmalige Uebergang eines Gesteines in das andere ist in

der Gegend von Schlada, Reisig und des basaltischen Kam-
merbuhls, der spater besprochen werden wird, zu beobach-
ten. Im Allgemeinen ist der Glimmerschiefer ebenflachig und
kleinschuppig, nur stellenweise wird er grossschuppig und
granatfuhrend. Accessorisch enthalt er hie und da. auch
Feldspath, Chlorit und Turmalin. An der Granitgrenze ist

bei Trogau, Seeberg, nahe bis zum Sorg-Meierhofe und
weiter ostwarts gegen Ober Lohma bei Franzensbad der
Glimmerschiefer in ein gneissartiges Gestein umgewandelt
(Fig. 52.)

Im Glimmerschiefer als auch im Phyllit, zumeist gegen
die Grenze beider Gesteinsarten zu, findet sich haufig Q uarz
ein. Derselbe bildet entweder Gauge, welche den Urthon-
schiefer in verschiedener Richtung durchsetzen, wie stellen-

weise bei Unter Lindau, am Grunberge, bei Stein und Spittel-

hof; oder es entwickelt sich Quarzitschiefer, welcher

in regelmassigen Einschaltungen auftritt, z. B. NO von Ul-

riefasgrun, NW von Ober Sandau, SO von Ober Losau, SO
von Taubrath u. a.

Accessorisch enthalt der gang- oder aderfdrmig aus-

gebildete Quaiz hie und da Manganerz und, wie der Quarz-

schiefer, auch Feldspath, Turmalin, Pyrit und Magneteisen.

Die Lagerungsverhaltnisse des Egerer Zwischengebirges

sind einfach. Die Phyllite lagern dem Glimmerschiefer gleich-

massig auf. Im stidlichen Gebirgstheile ist das Streichen
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I
4 6

gebirge mit inbegriffen,

vorherrschend nach St. 4—5 ge-
richtet, nur im Osten bei Konrads-
grfln wendet es sich in St. 7. Das
Einfallen ist vom Glimmerschiefer
ab, in vollkommener Uebereinstim-
mung mit diesem, bei steiler Neig-
ung gegen NNW bis Nord gerich-

tet, gestaltet sich bei Alt Einsberg
zu einem ganz saigeren, wendet
sich allm&lig nach SSO und wird
in der Gegend von Wies noch S
von der Wondreb entschieden sud-
lich.

Im nordlichen Gebirgstheile

herrscht ebenfalls zwischen Urthon-
und Glimmerschiefer vollkommene

_ unuwmertnuth Uebereinstimmung der Lagerung.

Der Phyllit ebenso wie der
Glimmerschiefer sind von dem Gra-
nite des Fichtelgebirges gehoben
worden und schmiegen sich dem-
selben daher im Ganzen genau an,

d. h. ihr Streichen verlauft parallel

zur Granitgrenze. Jedoch auch Falle

von wirklich abweichendem , ge-
gen den Granit gerichtetem Ver-
flachen kommen vor, z. B. bei Mark-
hausen von Tobiesenreuth. Jo-
k^ly glaubt, dass diese Erschein-

ung durch sp&tere Verwerfungen
verursacht worden ist Sonst ist

aber das Streichen ziemlich gleich-

massig nach St. 5 gerichtet und
das Fallen ist ein steiles sudliches.

Es bildet somit das Egerer Zwi-
schengebirge eine Mulde zwischen
dem Glimmerschiefer des Dillen im
Suden und dem Granite des Fich-

telgebirges im Norden. (Fig. 52.)

An Erzen ist der ganze B6h-
mische Wald, das Egerer Zwischen-

ausserst arm.
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Die bedeutenden Quarzmasseu des bOhmischen Pfahles
und des aagrenzenden Gebietes scheinen leider nicht gold-
haJtig zo sein, so dass die einst vorgenommenen Wasch-
Tersuche wohl keinen Ertrag lieferten. Man trifft Spuren von
fragtichen Goldwaschen auch ausserhalb des Pfahlgebietes

z. B. bei Lohhauser. Nach Flubl *) hatten Goldseifen auch
urn Alt Albenreuth bestanden.

Im Egerer Zwiscbengebirge jedoch ist auf einzelnen
Quarzgangen Gold mit eingebrochen, da nach Flurl'S Mit-
theiluogen im 16. Jahrhundert in der Alt Albenreuther Ge-
gead ein ziemlich umfangreicher und ergiebiger Goldberg-
bau betrieben wurde. Im Jahre 1574 wurden bloss wahrend
der drei letzten Quartale an Gold, welches 22 Karat fein

taielt, 9 Mark 10 Loth und 1 Quentchen geliefert. Zwanzig
Jahre spater muss die Ausbeute nur mehr eine ganz geringe

gewesen sein, so dass wohl nicht erst der 30jahrige Krieg

den hiesigen Goldbergbau zum Stillstande brachte. Spater
wurde der Bau wiederholt von Neuem in Angriff genommen,
obne je einen nennenswerthen Ertrag zu liefern.

Auf Kupfer-, Blei- und Silbererze wurde nament-
lich in der Grenzzone gegen den Glimmerschiefer im Gebiete

am Dreihacken gebaut, welches durch das haufige Vorkom-
men von Kupferkies, Eupferschwarze, Schwefelkies, Arsen-
ktes, Zinkblende und Bleiglanz ausgezeichnet ist. Vor langen

Zeiten musste bier der Bergbau ein sehr reger gewesen sein,.

wie aus den ungeheueren Berg- und Schlackenhalden zu

ersehen ist, welche sich in der Gegend befinden. Dreihacken
erhielt von Rudolf II. am 1. September 1606 ein Bergprivi-

legium, welches spater von Josef II. bestatigt wurde, zu

einer Zeit, als der Bergbau in der Umgebung allerdings

schon an 40 Jahre ruhte,**) da die Werke ertrunken und
die Kunste zerstort worden waren. Im J. 1836 ist jedoch

der Bau von einer Gewerkschaft wieder aufgenommen wor-

den und bis in die 50er Jahre gefristet und durch mehrere
Versucbsbaue erweitert worden. Auch zu Beginn der 70er

Jahre hat sich eine neugebildete Gewerkschaft, wenn anders

die Angabe J. F. Schmidts***) richtig ist, mit WiedergewSl-
tigungs- und Abbauvorrichtungsarbeiten beschaftigt.

*; Beschreibung der Gebirge von Baiern und der oberen Pfalz.

1792. pag. 390.
*•> Sternberg, Umrisse etc. L Bd., 1. Abth., pag. 263.

***., Gescb. d. Berg- u. Huttenwesens in Bohm. 1878, pag. 226.

Iitur, Oeologle tod BShmen. 1"
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Eupfererze warden ehemals hauptsachlich bei Drei-

hackenund Schmelzthal (St. Stephanizeche) gewonnen. Zu
Anfang dieses Jahrhundertes wurde W von der Glashutte

von Grafengrun ein Versuchsbau auf Eupfererze eingeleitet,

der jedoch bald wegen geringer Ergiebigkeit aufgelassen

wurde. Die Erze, hauptsachlich Eupferkies, seltener Kupfer-
pecherz und Malachit kamen nach Jok6ly in Nestern, Drusen,

oder nor kdmigen Partien auf einem an 2 m machtigem
Quarzgange vor, welcher auch zu Tage ausbiss und bei

einem sudflstjichen Einfallen ein Streichen in Stunde 3—

4

erkennen liess.

Bleiglanz kommt nebst untergeordneten Eupfererzen

.

auf Gangen im Gneisse besonders bei Neumetternich vor,

wo auf ihn noch vor nicht zu langer Zeit auf der Stock-
zeche gebaut wurde. Der Bleiglanz bricht hier in beilaufig

1 m machtigen, angeblich in St. 5—6 streichenden und
nordwarts einfallenden Quarzgangen ein. Das Nebengestein
ist quarzreicher Gneiss, der in St. 11—12 streicht und in

Osten verflacht.

Unter ahnlichen Verhaltnissen erscheint Bleiglanz auch
SO von dem alten Pochwerke N von Elein Siehdichfur, wo
er allem Anscheine nach mehr silberhaltig ist, ferner west-
lich bei den nordlichen Hausern von Neumetternich und an
der Barenzeche, am Ruhberg W von Neumetternich. Die
hier vorgenommenen Kuttungen ergaben nebst Bleiglanz

auch Zinkblende, fuhrten jedoch zu keinem befriedigenden

Resultate.

Im Bereiche des Glimmerschiefers, jedoch nach J. Jo-
k^ly hfichst wahrscheinlich demselben Gangsysteme ange-
hOrend, wie die eben angefiihrten, wurde Bleiglanz ehemals
bei Maiersgrun abgebaut. Leider blieb der erhoffte Segen
aus, so dass der Bau schon im J. 1815 vOllig aufgelassen

werden musste. Auch sudlich bei Grafengrun wurde vor
Zeiten ein Bleibergbau betrieben, der im Anfange dieses

Jahrhundertes am rechten Thalgehange neuerdings in An-
griff genommen und mit Unterbrechungen bis in die 50er
Jahre gefristet wurde.

Spuren eines ehemaligen Bleibergbaues finden sich auch
am Bildraumberge.

Die Eobalterze, welche im Gebiete des BOhmischen
Waldes vorkommen, scheinen nach J. Jok^ly einem ande-
ren Gangsysteme anzugehOren als die Quarzgange mit Blei
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and Kupfererzea. Die betrefifenden Gange setzen sowohl im
Gliiumqaehiefer als auch im Urthonschiefer auf, besonders
in der Umgebung von Promenhof und durften wahrschein-

lieh von noch anderen Erzen begleitet worden sein. Doch
ist hieruber, eben so wie fiber die Lagerung und sonstige

Verhaltnisse nichts Naheres bekannt geworden.
Die Eobalterze — bei Maiersgrun (S W) und bei Taub-

rath wurde Eobaltmanganerz gewonnen — sind im Blau-
farbenwerke, welches einst in Promenhof bestanden hat,

verarbeitet worden. Dieses Werk ist jedoch schon 1780 aus
Mangel an Kobalt aufgegeben worden.*)

Auf Eisenerze wurde vor Zeiten im Bdhmischen
Walde an mehreren Orten gebaut, namentlich in der Gegend
von Schanz 8 von Marienbad. In den 40er Jahren dieses

Jahrhundertes wurde im Gneissterrain suddstlich von Hacken-
h&user Brauneisenstein (Limonit) stollenmassig gewonnen.
Das Erz war hier in mit Quarz gemengten, von wenigen
Decimetern bis etwa 2 m an Machtigkeit wechselnden Lagen
dem Gneisse gleichmassig eingeschaltet. Aehnlich verhielt

sich das Erz, welches zwischen Hackenh&user und Altwasser

am rechten Thalgehange durch Schachtabteufen gewonnen
worde. Spater wurde bier ein ziemlich ausgedehnter Bau auf

Brauneisenstein bei der Wonschamuhle zeitweise betrieben.

Das haufig von Quarz durchdrungene Erz bildet dort bis

1 m machtige Putzen im Quarzitschiefer oder quarzreichen

Gneisse, welcher am Tage bis in eine Tiefe von mehr als

2 m in eine lehmige Grusmasse verwittert ist, welche eben-
falls Nester und Lagen von Brauneisenstein enthalt, jedoch
von mebr erdiger, ockeriger Beschaffenheit.

Bedeutender scheinen die Brauneisenerzlager im Be-
reiche des Urthonschiefers im Egerer Zwischengebirge zu
sein. Sie kommen hier in Nestern und Lagen vor, welche
dem Phyllite gleichmassig eingelagert sind und deren Mach-
tigkeit zwischen wenigen dem und 3 m wechselt. Das Ne-
bengestein pflegt in ihrer Nahe zersetzt und so eisenschussig

zu sein, dass es zum Theil auch schwartenweise gewonnen
und an die Hfitten abgeliefert wurde. Am meisten verbreitet

ist der Eisenstein bei Wies, wo schon vor langer Zeit an
mehreren Orten auf Eisen gebaut wurde und wo noch un-
langst etwa 1 km NW vom Dorfe das Erz mittels eines

Hauptschachtes und auf mehreren in Norden und Osten

*) Sommer's BOhmen, VL Bd., pag. 229.

16*
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getriebenen Strecken gewonnen wurde. Die wdeaentliche

Erzeugung an Eisenstein soil vor 30 Jahren beilaung 50
Centner betragen haben.

Bei Unter Pilmersreuth ist das Vorkommen des Braun-
eisenerzes jenem von Wies ganz ahnlich, nur dass bier die

Erze minder tief gelagert und weniger machtig sind. Hier
worde der Brauneisenstein zeitweise in Tagbauten gewonnen.

Auch sonst ist der Urthonscbiefer haufig eisenschussig,

zumal an der Grenze gegen das Tertiare, wo sich in grosse-

« ji

Fig. S3. Glledernng der kryttalllnlichen Scbleferreihs im nBrdl. bBhmlsch-
balariaehen Grenrgeblrge.

B Bojlseba GMlMformatlon. B BeroynUcbe Gneluformatlon. & Qllmmar-
cbleferfonnation. P (am WO-Ende) Pbyllltformatlon.

/ (In S) LagorgranK. t (In B) Granit, Granallt nnd Hornblendeacbtefer.
» (In Q) Btoakgranit. 8 Quarafoli und Quanltschiefar. i CaxbontebiabMB.

Be! SYT Rothllegendea.

rer Tiefe wohl auch machtigere Lager vermuthen lassen.

Jedoch steht heutigen Tages hier kein nennenswerther Eisen-
erzbau im Betrieb.

Um die Mitte dieses Jahrhundertes wurde W von Sauer-
lingshammer, NW von Ulrichsgrun, ein dort fri&her bestan-

dener Bau auf Brauneisenerz wieder aufgenommen, jedoch
ohne Erfolg.

Nachdem wir den geognostischen Aufbau des ganzen
B6hmerwaldes kennen gelernt haben, mOge die GUederung
der machtigen Schichtenreihe der krystallinischen Schiefer,

welche das Gebirge zusammensetzen, angedeutet werden.
Das Urgneisssystem ist nur durch die hercynische

Gneissformation GOmbel'S (vergl. Seite 46) vertreten,

welcher die Gneisse, Granulite, Hornblendeschiefer, Serpen-
tine, Kalke etc. der Sumava, als auch des Bohmischen Wal-
des angehoren. Diese Formation ist am meisten verbreitet-

Hingegen ist das raumlich beschranktere Urschiefer-

system (S. 47 ff.) im. BOhmerwalde in seinen beiden Forma-
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tionen (S. 51) entwickelt, Der Glimmerschieferforma-
tion gehOren zunachst die Ghmmerschiefer beider . Gebirge
an. Im BOhmischen Walde folgt nach oben aueh noch die

Phyllitformation des Egerer Zwischengebirges. Die Glie-

derung der Schichtenreihe des BOhmischen Waldes ist ubri-
gens aus dem Profll Fig. 53. zu ersehen.

Das Fichtelgebirge.

Dieser gewaltige Gebirgsknoten zwischen den Systemen
des BOhmischen Waldes, des Erzgebirges und des Franken-
waldes, der sich jedoch am engsten an das Erzgebirge an-

schliesst, umfasst nur in der Ascher Grenzausbuchtung ein

kleines Gebiet in BOhmen. Seiner Haupterstreckung nach
gehOrt das Gebirge dem KOnigreiche Baiern an. Es besteht

in seiner am hOchsten anstrebenden Masse ans Granit, anf
-welchen nOrdlich mit gleichem Streichen die Munchberger
Gneissmasse folgt Diese beiden Grnndmassen des Gebirges

sind von einander getrennt und umgeben von vielfach ge-

storten sedimentaren Ablagerungen, namentlich der altpalaeo-

zoischen Schichtenreihe. Von diesen letzteren ist in dem
kleinen bohmischen Gebirgsantheile nichts vorhanden.

Dieser verbreitet sich aus dem Ascher Landeszipfel

sudhch bis Seeberg an den Glimmerschiefer de9 Egerer
Zwischengebirges und im Osten bis zu der breiten Thal-
mulde, welche sich von Schflnbach gegen Elster in's Voigt-

land hinauszieht. Nach GuMPEECHrs*) und einiger Anderer
Speciahnittheihingen, und nach Zippe'8**) allgemeiner Ueber-
sicht lieferte A. E. REUS8***) 1852 eine eingehende Be-
schreibung des Gebirges, die wenige Jahre spater von J. Jo-

mfei-Ynoch in einigenPunkten vervollstandigtwerden konnte.f)

Der LOwenantheil an der Erforschung der Hauptge-
birgsmasse in Baiern, an welcher sich seit den Jugendjahren
tmserer Wissenschaft mehrere Geologen betheiligt natten,

gehOrt dem unermudhchen G. W. v. GCmbel an, veelcher

erst 1879ft) den verwickeKeft Bau des Gebirges in gewohn-

*) Beitrage zur geognostischen Kermtniss einiger Tbeile Saehsens
and BOhmens. Berlin 1836.

**) Sommer's B&bmen, Bd. XV.
***) Geogn. Beschr. d. Egerer Bes. etc., 1. c.

t) Jahrbuch der k. k. geol. R.-A., VH. 1856, pag. 506 ff.

•ft) Geognostische Beschreibung des Fichtelgebirges. Dritte Ab-
theBrag der Geognost. Beschreib. des Konigreiches Baiern. Mit Karte u.

Tafeln. Gotha, Perthes, 1879.
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ter klarer und grandlicher Weise in einem grossen zusam-
menfassenden Werke dargelegt hat.

Die Oberfl&chengestaltung des bOhmischen Fichtelgebir-

ges ist eine ziemlich bergige, von dem Hugelterrain des
Egerer Zwischengebirges und namentlich von der ruhigen
Oberfl&che des Tertiarlandes sehr auffallend verschiedene.

Es hangt dies mit dem geognostischen Aufbaue insofern

zusammen, als der Granitstock des Gebirges zwischen Mark-
hausen und Fleissen aus dem Tertiaren des Egerlandes un-
mittelbar, zum Theil wallartig steil aufsteigt. Jedoch ist

dieser Granitstock, wiewohl relativ uber die Umgebung er-

haben, im Ganzen hochflachig, nur von einzelnen Kuppen
ttberragt. Die wichtigsten sind auf bObmischem Gebiete der
Plattenberg bei Liebenstein (637 m), der Riedersberg bei

Hirschfeld, ferner der Storelberg, Zitterdal und Vogelherd-
berg, welche mit scharfen Umrissen aus dem niederen Egerer
Hugellande steil sich erhebend, der Gegend von Wildstein

und Schnecken einen romantischen Charakter verleihen. Auf
baierischer Seite gehoren dem Granite die hochsten Gipfel

des ganzen Gebirges (Schneeberg, Ochsenkopf), so wie der
malerische Hohenberg knapp an der bOhmischen Grenze
und die Felsgruppen der Kosseine und Luisenburg an.

An das Granithochland schliessen sich einige nordwarts
auslaufende Glimmerschieferrucken an, welchen sich im Nor-
den und Nordwesten die Berge von Asch, Niederreuth und
Neuberg zugesellen. Hier sind der Hainberg 752 m, Kegel-
berg 689 m und Lerchenberg 783 m um Asch, der Wachtberg
bei Oberreuth 714 m, der Leithen 465 m, der Hungersberg
690 m und Finkenberg um Grun und Neuberg die hOchsten
Punkte, welche zum Theil selbst das benachbarte Granit-

gebiet uberragen.

Im aussersten nordwestlichen Gebiete von Asch senkt
sich das Gebirge, hier aus Phylliten bestehend, ziemlich be-
deutend und bildet nurmehr einige von SW nach NO ver-

laufende Hugelzuge, die um Rossbach, Mahring und Schil-

dern am hdchsten ansteigen. In gleicher Weise fallt der
Glimmer* und Urthonschiefer vom Granitstocke des Hinter
Schnecken- Waldes terassenfOrmig uber Fleissen in das
Schdnbachthal ab, bleibt jedoch immerhin ein hochwelliges

Bergland, welches von zanlreichen Bachen durchflossen, zu
den anmuthigeren Landschaften BOhmens gehdrt. .

Der geognostische Aufbau des bOhmischen Fichtei-

gebirges ist ein einfacher. An den Granitstock, welcher un-
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mitteftmr aus dem Tertiar des Egerer L&ndchens aufsteigt,

legt sich im Norden und Osten Glimmerschiefer an und
diesem folgt nach Aussen hin Urthonschiefer.

Glimmerschiefer verbreitet sich im aussersten Zipfel

Bdhmens nordlich von Neuenbrand, Himmelreich und Hohen-
dorf (in Sachsen) fiber Asch bis Schildern, Neuberg und
Gran, nimmt in Sachsen die Umgebung von Ober und Unter
Brambach ein, und kehrt als ein ganz schmaler Streifen

fiber Fleissen bis Ermesgrfin und Watzkenreuth wieder nach
Bfibmen zurfick. Am Hain- und Lerchenberge bei Asch, dann
bei Niederreuth, Fleissen, Ermesgrfin, Steingrub ist das Ge-
stein grossschuppig und granatreich, sonst ist es im Allge-

meinen feinschuppig, allmalig in Phyllite fibergehend. An
vielen Orten wird das Gestein sehr quarzreich und geht

namentlich an der Grenze gegen den Urthonschiefer z. B.
bei Steinpdhl, Eilfhausen, Thonbrunn und Fuchshauser N
von Fleissen in Quaratschiefer fiber. Accessorisch enthalt

der Glimmerschiefer maachmal Ghlorit, Turmalin und Feld-

spatb.

In der Granitnahe, namentlich von Fleissen westwfirts,

fiber den Donich- und Ebterwald im Ascher Gebiete und
weiter fiber Hinter Himmelreich und Nassengrub zur baie-

rischen Grenze ist der Glimmerschiefer durch den Einfluss

des Granites nmgewaadelt und zwar in einer Weise, die das

Emdringen von granitischem Magma in den Schiefer wahr-
schemh'ch erecheinen lasst. Das Gestein wird ziemhch grob-

kdrnig und feldspathreich und enthalt lichten und dunklen
Glimmer in Flasern oder langlichen Flecken und Streifen

ausgeschieden. Es steht dem Granite petrographisch ziemlich

nahe, jedoch beh&lt es seine gescbichtete Structur im All-

gemeinen bei. Stellenweise ffihrt es auch Schorl, dessen
saulenf&rmige Krystalle parallel zur Structurflache eingelagert

sind. Zunachst dem Granite wird das Gestein sehr ghmmer-
reich und durch ausgeschiedene Quarz- und Feldspathlinsen

dem Augengneisse ahnlich.

Erne von der zusammenhangenden Glimmerschiefer-
masse losgetrennte Partie beflndet sich inmitten des Gra-
nites NW von Liebenstein am nordOstlichen Gehange des
Schellenberges.

Weiterhin aft der .Gebirgsabdachung folgen dem Glim-
raeraebJefer Phyllite. Sie nehtnen den aussersten Zipfel

der Ascher Ausbuchtung in der Gegend von Schildern, Man-
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ring, Friedersrenth, ZiegenrQck, Gottmannsgron, Rossbach bis

Rrugsreuth und Gran ein. Die Grenze gegen den Glimmer-
schiefer verlauft beilftufig von der baierischen Grenze bei

Ttfeuhausen in NON uber Angerl bei Steinpdhl vorboi, langs

•des Sudabhanges des Hungersberges'(690' m) gegen Kxugs-
reuth und von da ostwarts durch Sachsen in die Gegend von
Fleissen, wo auf eine Strecke der Hannabach die Grenze bil-

det, die sich dann uber Watzkenreuth zum Tertiaren wendet.
Mit dem Glinxmerschiefer ist der Phyllit durch ganz allmalige

Uebergange verbunden, daher die beiderseitige Grenzbestimm-
Tang nur eine annahernde sein kann. Glimmerschieferahnliche
Abarten sind besonders um Schildern, Eilfhausen, Thon-
brunn, Krugsreuth, Durngrun und Unter Schonbach ent-

wickelt. Sonst ist der donnschieferige, seidenglanzende,

stellenweise dachschieferartige Urthonschiefer allgemein ver-

breitet Gegen den Granit zu wird er oft fleckig und kornig.

Im Gebiete der beiderlei krystaliinischen Schiefer kom-
men untergeordnet einige bemerkenswerthe Gesteine vor.

Kalkstein bildet im Glimmerscbiefer SW von Ober-
reuth ein Lager, welches dem umgebenden Gesteine genau
entsprechend in St. 5—6 streicht und gegen K unter 30
bis 35° einfallt.

Haufiger sind Quansfels und Quarsitsebiefer. Diese
letzteren trifft man im Glimmerscbiefer nahe der Grenze des
Urhonscbiefers bei Steinpdhl, am Finkenberge in der Gegend
von Eilfhausen, bei Thonbrunn und Fuchshauser N voa
Fleissen. (Siehe S. 247.)

Qnarz kommt untergeordnet in Nestern und Gangen
im ganzen Gebirge hauflg vor und bildet auch einen mach-
tigen Gang, der die Fortsetzung des Quarzzuges im Kaiser-

walde bei Sandau und wohl auch des bohmischen Pfahles

zu bilden scheint. Er erscheirit nach Reuss gleich an" der
Tertiargrenze bei Seeberg, streicht bei dieser Ortschaft n6rd-
lich vorbei im Granite uber den Gaisberg bis zum Kalvarien-

berge bei Haslau, erleidet bier eine Unterbrechung bis zu
den Ziegelhutten, von welchen an er sich zu einem etwa
l'/j im Tangen und uber 250m hohen Rucken erhebt, dessen
scharfe klippige Gontouren sehr deutlich von den runden
Granrtkuppen der Umgebung abstecben. Wetter vertfith er
sich in Blocken und Brnchstucken gegen Voider Himmel-
reich bis Nassengrub. Hier verlasst er das Grankgebirg* und
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setzt im GHmmerschiefer bei den Forst-Hausera fort bis zum
Sudende von Asch. Nordlich von der Stadt ist Ton dem
Quarzgange uber Tag nichts zu sehen, aber bei Schonbach
und Soldatenhauser, feraer 80 tod Schwarzenloh und bei

Steingeroll sind zahlreiche QuarzblGcke verstreut, und beim
Abdecker SO vom Sorg-Meierhofe bildet in dicke Platten

abgesonderter Quarzfels auch eine Felsklippe. Falls diese

Quarzvorkommen wirklich die Fortsetzung des Ganges S
von Asch bilden, so wurde sich der Gang bier, wie Jokely
sagt, in drei Trumme zerschlagen, von denen der eine ge-

gen Sorg, der andere fiber Steinpdhl und Steingeroll und
der dritte W bei Schonbach voriiber gegen die Soldaten-

hauser verlaufen wurde. Hier scheinen sie sich aber aus-

zukeilen und nicht weiter in den Urthonschiefer fortzusetzen.

Uebrigens treten gleichsam in Begleitung des Hauptganges
namentlich im Glimmerschiefer Nebeng&nge' auf, z. B. bei

Rommersreuth, NO von Hinter Himmelreich und vielleicht

aueh am Goethestein, einem isolirten Quarzfels NWK von
Haslau an der Strasse nach Hof, bei welchem Goethe wah-
rend seines Franzensbader Aufenthaltes gern weilte. Im
Granit bei Schnecken N von Wildstein scheint auch ein

Guarzgang aufzusetzen.

Ebenfalls im Granit erscheint nordlich bei Haslau am
reehten Tbalgehftnge bis zum sog. Burgstall anscheinend als

Lager ein eigenartiges Schiefergestein, welches A. E. RettSS
beschrieben und Egeranschiefer benannt hat. Es Let licht-

farbig, gelblieh, grQnlich oder braunlich, zumeist dunnschie-
ferig and besteht in der Hauptsache aus einem femkornigen
Gemenge von Kalkspath, einem diopsidartigen Mineral, Tre-
niolHh und Glimmer, die je nach ihrer Menge das Aussehen
des Gesteines beeinflussen. In Zwischenlagen oder Nestern
erscheint nun Egeraa,*) Granat, Quarz, Periklin, Opal und
PyriU Diese Schiefer streichen zwischen Stunde 1 bis 11,

bei einem steilen westlichen Einfallen von 65 bis 90 Grad.
ImLiegenden ist grobkornig flaseriger Granitgneiss entwickelt

ganz Shnlich, wie er sonst an der Granitgrenze als Gontact-
gebilde vorzukommen pflegt. Am linken Thalgehange- ist der
Schiefer nurmehr in Fragmenten vorhanden, sonst herrscht

bier allgemein porphyrartiger Granit, welcb^er sich nordwarts

*) Egeran (Vesuvian) ist ein basisches Alluminium-Calcium-Silikat
von meist gelber, grtlner, brauner, auch blauer und schwareer Facrbe-

Iryst tetragonal. H« 6'6. 6 = 8-4.
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bis ungefahr zur Httfte der Erstreckung dieser Schiefer an
beiden Thalgehangen hinneht, writer nordlich aber in mittel-

kordigen Granit ubergeht. Hienach hat es den Anschein, als

wenn der Egeranschiefer an der Grenze des porphyrartigen

und mittelkdmigen Granites als eine fiber 500 m lange

Lagermasse, und zwar wahrscheinlich als Liegendes eines

ehemaligen Ealksteinlagers, eingeschaltet gewesen, bei der
Thalbildung jedoch zerstQrt und bis auf die vorhandenen
Reste fortgefuhrt worden ware.

Der Granitkern des bdhmischen Ficbtelgebirges, wel-

cher das Gebiet zwischen Fleissen und Fischern im Suden
uber Liebenstein und Haslau bis Vorder Himmelreich und
Neuenbrand im Norden umfasst, besteht in der Hauptsache
aus zwei Granitabanderungen, die ziemlich genau von ein-

ander geschieden sind. Den sudlichen Gebirgstheil, d. h. die

Umgebungen von Tobiesenreutb, Eichelberg, Liebenstein,

Seichenreuth , Halbgebau und Lindau ninunt porphyr-
artiger Granit ein, wahrend im nOrdlichen Gebirgstheile

in der Gegend Ostlich von Haslau um Rossenreuth, Otten-

grun, Voitersreuth, Wildstein und Schnecken, ferner um
Rommersreuth, Steingrun und sudlich von Vorder Himmel-
reich und Neuenbrand mittelkOrniger Normalgranit
herrscht. Beide Abftnderungen bestehen vorwaltend aus
Orthoklas, dann aus Quarz und beiden Glimmern, von wel-
chen Muscovit im sudUchsten Bezirke an der Grenze der
Tertiarablagerungen nach Jok±l,y gabz besonders haufig

ist, ja stellenweise allein herrschend wird. Plagioklas ist

allenfalls untergeordnet vorhanden, Tunnalin und Granat
accessorisch. An beiden Abanderungen ist eine dickplattige

Absonderung gewohnlich, minder haufig eine Absonderung
in Blocke. Ein solcher typischer Block ist der sogenannte
Schusselstein (nach schusselformigen AushChlungen an der
oberen Seite) an der Grenze bei Neuenbrand. Beide Aban-
derungen des Granites sind durch allmalige Uebergange mit
einander verbunden und nach Jok£ly von gleichem Alter.

Dieses zusammenhangende Granitgebirge wird ebenso
wie die krystallinischen Schiefer des Fichtelgebirges von
Granitgangen durchsetzt, deren Gestein zumeist fein-

kornig oder pegniatitartig ist, ziemlich viel Plagioklas und
keinen Biotit enthalt. Manchmal wird der Glimmer fiber-

haupt durch Turmalin ersetzt, zu welchem sich bisweilen

auch Granat gesellt. Zwischen Liebenstein und Tobiesen-
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reuth sind im porphyrartigen Granite zahh-eiche Gange eines

feinkornigen Granites als auch eines Pegmatites entwickelt.

Sie scheinen kein gleiches Strekhen zu haben. Audi in der
Gegend von Liebenstein, Seichenreuth, Halbgeb&u und am
Rindersberg kommt feinkflrniger Ganggranit im porphyrar-
tigen Granite h&ufig vor, jedoch noch zanlreicher sind die

Granitgange im Normalgranite, namentlich um HagengrQn,
Voitersreuth, Ottengrfin, Haslau, Rommersreuth, im Garber-
hauwalde und im Neuenbrander Reviere, wo sich die Gange
zumeist nur durch zerstreute Bruchstacke verrathen. Auch
hier scheinen die feinkornigen und die Pegmatrt-G&nge ein

verschiedenes Streichen zu haben.

Im Glimmerschiefergebiete sind Granitgange minder
zahlreich, am haufigsten noch in der Granitnahe. Manchmal
wird der Feldspath nahezu allein herrschend. Er verwittert

Yerhaltnissmassig rasch zu Kaolin. Nach Jok:£ly ware der

zwischen Fischern und Liebenstein ehemals bestandene Bau
auf Porzellanerde auf einem solchen zersetzten Pegmatit-
gange betrieben worden.

Wegen ihrer abweichenden Beschaffenheit ist eine

grosskornige Granitabart erwahnenswerth, welcbe neben
kflrnigem Turmalin zahlreiche Granaten eingestreut enthalt.

Sie kommt bei Steingrun, zwischen Markhausen und Tobiesen-
reuth und anderwarts vor und bildet hier wahrscheinlich im
Normalgranite auch Gange.

Die Lagerungsverhdltnisse im bOhmischen Fichtelge-

birge hangen in splcher Weise vom Centralgranitstocke ab,

dass sie erst hier besprochen werden kOnnen. Der Glimmer-
schiefer und Urthonscniefer schmiegen sich an den Granit

genau an, weshalb auch ihr Streichen im Allgemeinen der
Langenaxe des Granitstockes entspricht. Es ist beim Glimmer-
schiefer im westlichen Theile in St. 5—6, im osflichen

Theile bei Fleissen in St. 7—8 gerichtet, wobei das nOrd-
liche Einfallen dort 30—65, hier 70 bis 80 Grad betragt.

Je weiter vom Granite, desto geringer wird der Neigungs-

winkel, welcher an der PhyUitgrenze bis auf 26 Grad herab-

smkt Der Urthonschiefer lagert dem Glimmerecbiefer durch-
aus regehnaseig auf und streicht seiner Grenze parallel bei

Sehftdern und Mahring bis Friedersreuth zwischen St. 2 bis

3, weiter ndrdKch um Thonbrunn, Rossbach bis an die

Toigtlancfacbe Grenze,' eben so wie derGlimmerscmefer, in

St 6—7. Bei Watzkenreuth and Ober SchOnbach ist das
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herrschende Streichen in St. 6—9 gerichtet; doch kommen
locale Abweichungen vor. Das Verflachen ist im AUgemeinen
ein ndrdliches oder nordostlches. (Fig. 54.)

An Erzen scheint das Fichtelgebirge keineswegs ami
gewesen zu sein, wenn auch sein Reichthum an edlen und
unedlen Metallen nicht so gross wie im Erzgebirge war.
Beweise dessen sind die vielen Mythen und Sagen, welche
auf die Erzvorkommen des Fichtelgebirges Bezug haben,
die historischen Nachrichten fiber ergiebige Bergbetriebe in

vergangenen Jabxhunderten und endlich die noch heute im
Gange befindlichen Bergbaue in Baiern. Allerdings im b6h-
mischen Gebirgsantheile ist es in alien diesen Stucken ziem-
lich armlich bestellt.

tig. St. Profll dttreh daa bStam. Itohtalfabirga (tob Saeberf noxdwaitwllrta).

Haeh J. JMlf.
L OHmmaraehlafar an dar OranHgrenn metamorphoatrt. 9. Urthomchlofor.

S. TertMxgebllda daa Egarar Baokana. «. Oraolt.

Gold soil nach Jok£ly einst im Schwemmsande einer

Quelle bei Goldbrunn N von Griin (NO von Asch) in Kor-
nern vorgekommen sein. Die Einscbicht soil diesem Um-
stande ihren Namen verdanken.

Silbererze und Bleiglanz kommen am Hungers-
berge bei Neuberg auf einem Quarzgange im Glimmerschiefer
vor. Unter ahnlichen Verhaltnissen sollen dieselben Erze
auch von Steinpdhl (0. G. Neuberg) einbrechen.

Quecksilber ist vor drei Jahrhunderten bei Ober
Schonbach aus Zinnober gewonnen worden. Graf StebH-
bebo berichtet hieruber, dass sich eine Gewerkscbaft zu-
sammengefunden habe, welche urn eine Bergfreiheit einge-
kommen sei, urn auf den atten Gruben und Stollen Mariae
Verkundigung und.Dreikdnig bei SchOnbach auf Quecksilber
zu bauen. Die angesuchte Bergfreiheit wurde am 1. M&rz
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1563 mit sechsjahrigem Zehentnachlass ertheilt. Es wurden
iran damals 50 Centner Quecksilber gewonnen und die

Gewerke hofften noeh in demselben Jahre 20 bis 30 Centner
zu machen. Aus unbekannten Grunden ist der Bergbau als~

bald aufgelassen worden.
Auf Zinn soil am sog. Zinnberge zwischen Oberreuth

und Wernersreutb (0 von Asch) gebaut worden sein. In

der That befinden sich dort im Bereiche des Glimmersc'hiefers

sparliche Pingen und Haldenreste. Auch der N von Schil-

dern entspringende , nordwarts fiber Friedersreuth nach
Baiem abfliessende Zinnbach kann mdglicherweise seinen

Namen den einstigen Zinnseifen zu verdanken haben.
Eisenerze, welcbe im Egerer Zwischengebirge vor-

zuglich im Urtbonscbiefer vorhanden sind, kommen im
Phyllite des bOhm. Fichtelgebirges, obwohl derselbe hauflg

eisenschussig ist, nicht so reichlich vor, dass sie abgebaut
werden kflnnten. Vor Zeiten wurde jedoeh auf Limonit im
Glimmerschiefer bei Fleissen am sog. Eisenberge gebaut,

wo das Erz auf Quarzgangen vorkommt, und in Steiogrub

bestand ein Eisenwerk. Unter denselben Verhaltnissen trifft

man Brauneisenerz stellenweise im Granite. So wurde ein

Eisenerze fuhrender Quarzgang bei Halbgebau N von Lie-

benstein vor Jahren abgebaut
Im Anschlusse hieran mag endlich noch einiger Sauer-

linge gedacht werden, welche dem Glimmerschiefer ent-

quillen und nur als Trinkwasser benutzt werden. Jok^lt
fuhrt folgende namentlich an: In Asch befindet sich ein

Sauerling in der Rosmaringasse, ein anderer im Wiesen-
thale nahe der Stadt. Ein Sauerling ist in Niederreuth,

einer bei Grun. Im Bereiche der Torfablagerungen, die

im Fichtelgebirge haufig vorkommen, treten mehrere Sauer-

linge zu Tage, so im Rohrbachthale S bei Fuchshauser,

W von Steingrub im Fleissenthale bei der Kohlmuhle, ferner

auf der Wiese 80 bei Fleissen, wo das Wasser auch einen

reichen Eisengehalt hat und von angenehmem Geschmack ist.

Das Erzgebirge.

Den bezeichnenden Namen verdankt das Gebirge, dessen

Haupttheil sich an der bdhmisch-sachsischen Grenze in nord-

6stlicher Richtung hinzieht, seinem einst sehr grossen Erz-

reichthume, — von welchem heutzutage allerdings nur noch

Spuren vorhanden sind. Der Erzreichthum ist fur das Ge-
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birge solcherweise charakteristisch, dass er, wie F. v. HOCH-
stetter*) zuerst hervorhob, geradezu als ein Hilfsmittel fftr

die Begrenzung des Gebirges angesehen werden kann. Von
alien Bergmassen, wekhe den GrenzrGcken zwischen B6h-
men und Sachsen umgeben, weist bloss das Earlsbader Ge-
birge mit dem Eaiserwalde Erzlagerstatten auf, die jenen des
Grenzkammes dnrchaus entsprechen. Folgt man diesem Hin-
weise 'und pruft man den Zusammenhang des eigentlichen

Erzgebirges mit den beiden genannten Gebirgstheilen genauer,

so gelangt man zu dem Ergebniss, dass diese letzteren im
geologischen Sinne thatsacbJich dem Erzgebirgssysteme an-

gehoren und einen integrirenden Theil desselben bilden, —
eine Ansicht, welche ubrigens schon vor einem halben Jahr-

hunderte der treffliche Zippe angedeutet hat
Der Grenzrucken des Erzgebirges, welcher nach Bohmes

steil abfallt, verflacht gegen Sachsen ganz allmalig bis zur
Senke, die sich von Werdau und Zwickau uber Chemnitz
und Hainichen bis nahe gegen Dresden hinzieht und von
einem Streifen Carbon- und Postcarbonablagerungen begleitet

wird. Dieser Streifen bildet die Sudostumrandung eines nicht

hohen Gebirgszuges in Sachsen, der vorwaltend aus Granulit

aufgebaut ist und daher das sachsische Granulitge-
birge genannt wird. Dieses nun gehort ebenfalls dem Erz-
gebirgsysteme an, welches somit drei Gebirgszuge umfasst,

von denen das Karlsbader Gebirge zur Ganze Bohmen, das
Granulitgebirge zur Ganze Sachsen und endlich das eigent-

liche Erzgebirge beiden Eonigreichen gemeinsam angehdrt.

Bei der Beschreibung der bdhmischen Gebirgstheile,

namlich 1. des Karlsbader Gebirges und 2. des eigentlichen

Erzgebirges, werden wir uns nur soweit, als zumVerstand-
niss nothwendig, auch auf das sachsische Gebiet beziehen.

1. Du Karlsbader Oeblrge

umfasst das archaeische Gebirgsland siidlich von der Eger
zwischen dem Duppauer Basaltgebirge im Osten, dem Boh-
mischen Walde im Westen und dem mittclbohmischen Ur-
schiefergebirge im Suden. Im Westen ist seine Grenze scharf
gekennzeichnet durch die Einsenkung von Schanz und Unter
Sandau, ebenso im Norden durch das Flachland des Falke-

*) Jahrb. d. k. k. geolog. R.-A., VI. 1855, pag. 810. — Ferner ist

zu vergleichen: Ibid., VII. 1856, pag. 816 ff. i
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aan-Elbogener Tertiarbeekens. Aucfa im Osten ist die oro-

graphische Grenze gegen das Duppauer Basaltgebirge eine

ganz deutliche and nur im Suden gegen das Urechiefergebirge

ist dieselbe zum Theil nicht scharf ausgepr&gt. Sie verlauft

hier tod Kuttenplan und Plan sudlich uber Truss, Wiedo-
witz, Sinzendorf bis gegen Joratin, von dort zuruck uber
Damnau und Pawlowitz gegen Schlief und von hier stets

nordostwarts gegen Ddrflas, 8 an Leskau und Neumarkt
vorbei gegen Kutsch, Prasles und zwischen Luditz und
Ghiesch hindurch zum Duppauer Basaltgebirge bei Stadt-

hofen. Hier geht das Gebirge meist unmerklich in das Wellen-
land des mittelbdhmtschen Urschiefergebirges uber.

Im allgemeinen Bau des Gebirges ist der schroffe Auf-
stieg aus der Senke der Eger besonders auffallend. Der
westliche Auslaufer, der sog. Eaiserwald, ist der hdchste
Theil des Gebirges, von welchem es nordwarts in die Ge-
gend von Tepl und Karlsbad, aber besonders in suddstlicher

and ostKcher Richtung ganz alnnalig abdachi Es verbalt

sich also das Karlsbader Gebirge gerade entgegengesetzt wie
das Erzgebirge, welches gegen Sudosten, nach Bdhmen zu,

steil absturzt, hingegen nordwestwarts sanft abfallt ; wahrend
das Karlsbader Gebirge seinen steilen Abfall nach Nord-
westen, das alhnalige Verflachen gegen Sudosten gerichtet

hat Beide Gebirge ergftnzen sich daher gewissermassen zu
eioer Welle, die durch das Egerthal in zwei Flugel zerlegt

wurde. Der sudliche Flugel ist das Karlsbader, der nord-
liche Flugel das eigentliche Erzgebirge. Bei Kdnigsberg und
Maria Kulm hangen beide Gebirgstheile am deutlichsten zu-

sammen.
Dass beide Gebirge demselben Systeme

t
angehoren und

mit einander zusammenhangen, hat, wie erwahnt, schon Zippe
angedeutet*) und A. E. Reuss naher dargelegt.**) Hiemit
war in der geologischen Auffassung des Karlsbader Gebirges
ein bedeutender Fortschritt erzielt, nachdem schon vordem
die Kenntniss des geognostischen Aufbaues desselben von
einer ganzen Reihe namhafter Forscher gefdrdert worden
war. Der Weltcurort Karlsbad musste ja die besondere Auf-
merksamkeit der Fachleute den geologischen Phaenomenen
zuwenden, welchen er seine ganze Existenz verdankt. Daher
gehort der Ostliche Theil des Gebirges in der weiteren Um-

*) Sommer's Bohmen. VI. Bd. 1838, pag. V.
**) Geognost. Beschr. d. Eger. Bez., 1862, 1. c.
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gebung von Karlsbad zu den Gegenden Bohmens, welche
seit der Kindheit der Geologie immer und immer wieder
zum Gegenstande von Untersuchungen gemacht worden sind.

Bewahrte Forscher, wie Klapboth, *) Leop. v. Buch, **}

F. A. Reubs (Vater),***) HosEB,f) v. Struve, BEBZEiiius,tt)
betheiligten sich an der Ldsung der Quellenfrage und der
Erforschung der geognostischen Beschaffenheit des Karlsbad
umgebenden Gebirges. In letzterer Hinsicht hat sich ein an-
erkennenswerthes Verdienst namentlich J. W. v. Goethe er-
worben, dessen Antheil an der Durchforschung des Gebir-
ges f++) besonders hervorgehoben zu werden verdient, als

Beleg des wahrhaft bewunderungswurdigen Umstandes, dass
der grosse Dichter in gleicher Weise wie die Hohen der
Poesie, auch die Tiefen der Wissenschaft zu umfassen be-
strebt war. K. v. Hoff *f) brachte 1825 zuerst die Lage
der Quellen in Beziehung zu den geologischen Verhaltnissen

und B. Gotta **t) erlauterte ihr Verhaltniss zu einem Horn-
steingange. E. R. v. WABNSDOBFF***t) veroffentlichte 1846
und 1855 zwei Arbeiten, welche einige irrthumliche Annah-
men y. Hoff*s richtig stellten und eine wesentlich selbst-

standige Auffassung der geologischen Verhaltnisse zum Aus-
druck brachten. Diese Forscher sind die einzigen, welche
bis zur Mitte unseres Jahrhundertes uber die Beziehungen
der Karlsbader heissen Quellen zu den geognostischen Ver-
haltnissen sich zu selbstandigen, begrundeten Ansichten auf-

geschwungen hatten. Jedoch erst v. Hochstetteb erforschte

das ganze Terrain genauf*) und entwickelte eine Quellen-

*) Chem. Untersuchung d. Mineralquellen zu Karlsbad. Berlin 1790.
**) Beitrag zu einer mineral. Beschreib. der Karlsbader Gegend.

Freiberger Bergmann. Journal. V. 1792.
***) Mineral. Bemerk. auf einer Reise naeh Karlsbad. Berlin, 1796.

t) Beschreibung von Karlsbad. Prag, 1797.

ft) Untersuchungen der min. Wasser yon Karlsbad, Teplitz und
KonigswarL Leipzig. 1823.

ftt) Abhandl. zur Kenntniss der bohm. Gebirge von und urn

Karlsbad. Karlsbad, 1807. — Leonhard's Jahrb. f. Mineral, etc. 1807. —
Sammtl. Werke. Cotta'sche Ausg. 40. Bd

?
pag. 129 ff.

*t) Geognostische Bemerkungen ttber Karlsbad. Gotha 1825.

**t) Leonh. N. Jahrb. J83 r
>, pag. 253.

***t) Einige Bemerkungen uber die Granite von Karlsbad. Leon-
hard's uud Bronn's N. Jahrb. 1846, pag. 386. — Bemerkungen uber geo-

gnostische Verhaltnisse Karlsbads. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VI., 1855,

pag. 88.

t*i Aufnahmen der k. k. geol. R.-A. 1855. — Jahrb. VI., 1855,

p. 906—7. — Ibid. VII., 1856, pag. 816 ft — Karlsbad, die geognost
Verhaltnisse seiner Umgebung und seine Quellen. Karlsbad, 1866.
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theorie,*) ' welche er zwei Decennien spafer an einem
neuen Aufschlusse durchaus bestatigt fand.**) Das schfinste

Lob fur die Resultate Hochstetter'S beruht darin, dass

weder A. E. Reuss***) 1862, noch G. C. LAUBEf) 1884
Veranlassung hatten, denselben Wesentliches beizufugen und
anderer Meinung zu sein. Allerdings C. F. NAUMANNft) ver-

mochte Hochstetter'S Ansichten nicht in Allem beizu-

stimmen,

Ebenso wie im nfirdlichen Theile des Gebirges konnten
sich die unter Hochstetter'S Leitung im J. 1854 und 1855
vorgenommenen Aufhahmen der k. k. geol. Reichsanstaltfff)
auch im sudlichen Gebirgstheile auf eine Anzahl alterer Vor-

• arbeiten stutzen. Einen- Theil des Karlsbader Gebirges hatte

Leop. v. Buch auf der Kreibich'schen Karte des Elbogener
Kreises geognostisch colorirt, und eine weitere Einzeichnung
hatte Zippe vorgenommen.*t) Eingehende Untersuchungen
haben sich eigentlich nur auf den sudlichsten Theil des
Gebirges, namlich die Umgegend von Marienbad, beschrankt,

welcher Curort in ahnlicher Weise wie Karlsbad zu geolo-

gischen Untersuchungen herausforderte.

Unter den ersten Erforschern der Umgebungen des

Bades ist neben dem alteren Reuss **f) wieder J. W. von
Goethe zu nennen,***f) der durch seine Gesteinszusammen-
stellungen allenfalls anregend wirkte. Strenger wissenschaft-

lich sind die Arbeiten von Gutbier,-}-*) CoTTA.f**) KAPP,f***)

*) Sitzber. der math, naturw. CI. Kais. Akad. Wien, XX, 1856,

pag. 13-86.
**) Denkschrifl. Kais. Akad. Wien, XXXIX. Bd., 1878.
***) Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und ihre Umgebung voin

naturhist u. medicin.-geschichtl. Standpunkte. Prag, 1862.

t) Geolog. Excursionen im Thermalgebiete des nordwestl. Boh-
mens. Leipzig, 1884.

ft) Ueber den Granit des Kreuzberges bei Karlsbad. Leonhard's
u. Geinitz' N. Jahrb. etc. 1866, pag. 145-180.

ttt) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. VI. 1855, pag. 801. — Ibid. VII.,

1856, pag. 316. — Ibid. pag. 382.

*t) Elbogener u. Pilsener Kreis. Text in Sommer's Bohmen. Bd.
TL and XV.

**f) Marienbad, physikalisch, chemisch und medicinisch geprflfl

und dargestellt Prag, 1818.

***t) Werke, Cotta'sche Ausg. 40. Bd., pag. 288 ff.

t*)jn Heidler's „Pflanzen u. Gebirgsarten von Marienbad" etc.

Prig, 1837.

f*) Leonh. u. Bronn's Neues Jahrb. etc. 1838, p. 529.
+***) Die Quellenregion v. Marienbad. Leonh. u. Bronn's N. Jahrb.

etc. 1840, p. 338.

KttMtr, Oeolofie von BShmen. 17
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Klipstein,*) A. E. Reuss,**) C. Kersten***) und besonders
E. R. V. WABNSDOBFF.t) welche mit grosstem Lob erwahnt
werden mussen.

Einige der oben schon citirten neueren Publicationen
beziehen sich ebenfalls auf den Marienbader Theil des Ge-
birges. Zu denseiben gesellt sich ferner eine erwahnens-
werthe petrographische Studie H. B. PATTON'S.ft)

Seiner Oberfldchongestaltung nach erscheint das Karls-

bader Gebirge als ein Flochland, das nur von verhaltniss-

massig wenigen auffallenden Hochpunkten uberragt wird. Der
sudwestliche Gebirgstheil, der Kaiserwald, bildet einen mach-
tigen, breiten, nordlich von Unter Sandau und Konigswart
von West nach Ost gestreckten Riicken, von welchem klei-

nere Bergzuge nach Norden und Sudosten auslaufen. Er
erhebt sich namentlich vom Egerlande aus schroff bis zu
seinen hochsten Euppen, dem Judenhauberg und der Glatze

die nicbt nur die hochsten Punkte des Kaiserwaldes (987 m) r

sondern uberhaupt des ganzen, von hier gegen Nordosten
allmalig abdachenden Karlsbader Gebirges sind.

Eines der erwahnten Nebenjoche trennt sich vom Glatz-

berge los und erstreckt sich in sudOstlicher Richtung bis

zum Filzhubelwalde, wo es sich westlich gegen das Auscha-
thal senkt, wahrend ein Zweig davon als Marienloh-, Reh-
knok- und Darnwald nahezu in sudlicher Richtung Qber
Marienbad fortsetzt.

Nord- und westwarts erstreckt sich von dem Haupt-
joche des Kaiserwaldes bei sanfter Abdachung bis zum-Fal-
kenauer Becken, zum Theil auch bis fiber die Eger hinweg
und zum Egerlande eine Berggruppe, welche durch einige

Thaleinschnitte ebenfalls in mehrere Theile getrennt wird,

die besondere Namen fuhren. So verlauft zwischen dem

*) Geognost. Beobachtungen ttber die Umgeb. von Marienbad,
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., II., 1861.

**) Einige Zweifel fiber die Altersverschiedenheit der Granite von
Marienbad. Leonh. u. Bronn's N. Jahrb. Ifc44, p. 129 if.

***) Die chem. Zusammensetz. der Feldspathe der Granite sowie an-
derer Gebirgsarten v. Marienbad. Leonh. u. Bronn's N. Jhb. 1845, p. 646 ff.

f) Geognost. Erinner. an Marienbad. Leonh. u. Bronn's N. Jahrb.

1844, p. 409 ff. — Beitrage zur geolog. Kenntniss von Marienbad nnd
Karlsbad. Ibid., 1861, pag. 769 ff. — Geognosie von Marienbad. In Kratz-
mann's N. Fuhrer in u. urn Marienbad. 1864. 2. Aufl. 1862.

ff) Die Serpentin- u. Amphibolgesteine nOrdlich von Marienbad
in Bolimen. Tschermak's Mineral, und petrogr. Mittheil. N. F. IX. Bd.
1888, pag. 89-144.
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Gross Liebaubache und dem Lobsbacbe gegen Frohnau,
Ebmelh und Steinbach der vora Durrnberge und Knokberge
bei Lauterbach (856 m) verhaltnissmassig bedeutend uber-
ragte Zankwald (669 m). Ferner zwischen dem Gross und Klein
Liebaubacbe der Stock des "WGhrberges bei Wohr (735 m)
mit Auslaufern gegen SchSnlind, Tiefengrun und Liebau.
Endlich ein drittes Nebenjoch umfasst den Steinknokberg
bei Schonficht (727 m) und den Arbersberg bei Miltigau,

and senkt sich westwarts bis zum Egerlande hinab. An die

zwei letztgenannten Berggruppen schliesst sich nordwestlich

die relativ viel niedrigere Gruppe des Urthonschiefers um
Konigsberg an mit dem Kocher (521 m) und den HOhen
des Steinbacher Revieres, wozu auch noch die Berggruppe
von Maria Kulm mit dem Mariahilf Berge (567 m) am linken

Egerufer zu rechnen ist, die geologisch und orographisch

noch diesem Gebirgszuge angeh6rt.

Der Kaiserwald ist ein von tiefen Thalern und Wasser-
rissen durchfurchtes Gebirge von eigenartiger, durch einen
grossen Wechsel der Formen ausgezeichneter Oberflachen-

gestaltung. Es hangt dies mit dem geognostischen Aufbaue
aufs Innigste zusammen. Es bildet namlich im Kaiserwalde
Granit den centralen Gebirgsstock, mit welchem die Axe
desselben zusammenfallt und von welchem die krystallini-

schen Schiefer allseits abfallen. Aber eben der empordrin-
gende, den Schiefermantel hebende Granit hat diese Hfille

zum Theil zertrummert, vielfach verworfen, sie auch uber-

deckt, so dass die Schiefergebilde, wie Jok^ly sagt, in ihm
Fragmente und Schollen bilden, „gleichsam wie in einen

Teig eingeknetet und in verschiedenen Richtungen daraus
hervorragend, oder sie erscheinen in mehr minder ausge-

dehnten Lappen als Decken dem daruntcr ausbeissenden
Granit aufgesetzt. Hieraus ergibt sich eine seltsame Combi-
nation von Bergformen, die nur aus solch' einem unregel-

massigen Zusammenvorkommen von Gebirgsarten hei"vor-

gehen kann. In den Thalern zeigen sich schroff abfallende

Granitgehange, theils mit sanft gewellten oder ganz flachen

Schieferrucken, theils aus Granitmassen hervorragende Grate

zerborstener Schieferschollen, oder es enthalt der plateau-

fOnnig geebnete Theil einer mehr zusammenhangenden Schie-

ferhulle einzelne aufgesetzte Granitkuppen, nicht selten um-
saumt von einem Trummerkranz oft kolossaler Blocke".
Dies alles zeigt sich besonders auffallig in den tiefeingenagten

Thalern des Liebaubaches, der sich, vermehrt durch den

17*
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sog. Schinderbach, unterhalb Konigsberg in die Eger ergiesst,

des Kneibelbaches (oder Leibenbaches), der bei Tippessen-
reuth in die Wondreb miindet, bei Konigswart, Amonsgrun,
Markusgrun (bei Miltigau) usw.

Aehnliche Verhaltnisse herrschen auch in dem n6rd-

lichen Gebirgstheile, in der weiteren Umgebung von Karlsbad,

welcher durch die H6hen von Einsiedl, Sangerberg und
Lauterbach mit dem Glatzer und Perlsberger Revier des

Kaiserwaldes zusammenh&ngt. Die Oberflache ist im Ganzen
genommen ebenfalls einfSrmig und zeigt nur wenige fur das

Auge anziehende Hohenpunkte. Jedoch vom Egerthale aus,

welches weit genug ist, um einen betrachtlichen Theil der
Abdachung des Gebirges zu fiberblicken — eben so wie im

Fig. 65. Kail shad.

Norden beim Erzgebirge — bieten die sich an und uber
einander drangenden runden Kuppen und zackigen Felsen,
welche sich zumeist um einige hochanstrebende machtige
Berghaupter schaaren, einen sehr schfinen Anblick. Hier.

vom Egerthale aus zwischen Elbogen, Karlsbad und Schlak-
kenwerth, erscheint das Karlsbader Gebirge recht bergig.

Minder grossartig ist der Eindruck des Gebirges von der
Eger oberhalb Elbogen, weil hier die Berge in die Feme
geruckt sind und die ziemlich einfOrmige Contour des Hoch-
ruckens mehr zur Geltung konunt. Das Egerthal bietet dorf.

wo der Fluss zwischen grotteske Felsmassen eingeengt, sich

in manigfachen Windungen hinschlangelt, eine Anzahl sehr
romantischer Partien. In dieser Hinsicht geniessen die Umgeb-
ungen von Karlsbad (Fig. 55.), Wildenau und Elbogen einen
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wohlverdienten Ruf. Es erheben sich hier Felsgehange in

pittoresken, klippigen, zerrissenen Massen und merkwurdigen
Formen zu beiden Seiten oft unmittelbar aus dem einge-

engten Flussthale. Beruhmt sind vorzuglich die abenteuer-

lichen Gestalten der Heilingfelsen zwischen Elbogen und
Karlsbad. (Fig. 56.)

Von dem Hochrucken des Kaiserwaldes und seiner

nordOstlichen Fortsetzung bis uber Karlsbad binaus, senkt

sich das Gebirge sudostwarts, gegen das mittelbChmische
Urschiefergebirge zu, ganz allmalig, indem die Bergrucken
immer ausgedehnter und flacher werden. Zwischen Weseritz
und Leskau ist eine oro-

graphische Grenze zwischen a. )

beiden Gebirgen nicht vor-

handen. Die Gontouren des
Karlsbader Gebirges sind

hier, im Suden des Tepler
Gebirgstheiles, ziemlich ein-

formig, ahnlich wie im an-

grenzenden Urschiefergebir-

ge, und auch nOrdlich, im
Westen von Theusing und
Schonthal , vermitteln von
Einsiedl , Sangerberg und
Petschau her nur breite,

gross- und flachwellige Ge-
birgsrQcken die Verbindung
mitdeniKaiserwalde. Durch
die dem Gebirge aufgesetz-

ten jungeren eruptiven Kup-
pen erlangen jedoch einzelne Theile immerhin ein bergiges
Aussehen, zumal im nordfistlichen Gebiete, wo eine Anzahl
bedeutender isolirter Vorberge des Duppauer Basaltgebirges
die Oberflachengestaltung des Karlsbader Gebirges sehr be-
einflusst. So erscheint die Gegend von Neumarkt gegen-,
Theusing zu vom Sstlichen hohen Flachlande aus bedeutend
bergig.

Es ist uberhaupt zu beachten, dass das vom Gstlichen
Theile des Gebirges gesagte nur fQr dessen Oberflache Gil-

tigkeit hat. Vom Grande der zahlreichen, zum Theil tief

eingeschnittenen Thaler erscheinen die Gehange wie Berge
und das Auge erfreut sich an anmuthigen Landschaftsbildern
mit einem gewissen Gebirgscharakter. Dasselbe gilt von dem

Fig. St. H«m Helllngfelien an der Eger
bel Elbogen.
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sudlichen Abfalle des Gebirges in die Niederung von Plan
und Euttenplan.

Der geognostisehe Aufbau des Earlsbader Gebirges lasst

sich im Ailgemeinen wie folgt zusammenfassen. In der siid-

Ostlichen Grenzzone um Leskau, Neumarkt, Luditz und
Theusing herrscht Glimmerschiefer, an welchen sich

weiter westlich von Plan und Michelsberg bis zum Duppauer
Basaltgebirge bei Buchau eine in der Theusinger Gegend
sehr verengte Gneisszone anschliesst. Auf diese folgt von
Plan uber Tepl, Einsiedl, Schonthal bis gegen Buchau eint-

Hornblendeschieferzone, welche sich an die von
Marienbad, Konigswart und Unter Sandau uber Petschau
und Elbogen, Engelhaus und Karlsbad hinaus erstreckende
Granitmasse des Gebirges anschmiegt. Diese nun wird in

der Gegend von Schlaggenwald, Schonfeld und Lauterbach
von Gneiss, weiter westlich gegen Eirchenbirk von Glim-
merschiefer und endlich um Eonigsberg vonPhylliten
uberlagert. Dieser westlichste Theil schliesst sich zwar deni

Earlsbader Gebirge orograpbisch an, ist jedoch auch mit

dem eigentlichen Erzgebirge geologisch deutlich verbunden.

Der Gneiss des Earlsbader Gebirges ist von sehr
schwankender Beschaffenheit, jedoch ist Zweiglimmer- und
Biotitgneiss am meisten verbreitet. Im Tepler Gebiete sind

Gneissfelsen eine Seltenheit, und verschuldet die leichte Ver-
witterbarkeit des Gesteines allenfalls die eintCnige flachr

Oberfl&chengestaltung dieses Gebirgstheiles. In der Planer
Gegend ist der Gneiss stellenweise sehr glimmerreich, in

Glimmerschiefer ubergehend. Dasselbe ist an der Glimmer-
schiefergrenze uberall wahrzunehmen. Ueberhaupt wird der
Charakter des Gneisses durch die haufigen Einlagerungen
anderer Gesteine sehr beeinflusst. Leider sind nahere petro-
graphische Untersuchungen in diesem Theile Bohmens noc!i

nicht vorgenommen worden.
Das Gstliche Gneissgebiet des Earlsbader Gebirges

zerfallt in zwei Hauptstrecken : die eine von Plan und Mi-
chelsberg gegen Neumarkt und Theusing, die andere sud-
Ostlich von Buchau. Beide sind durch Ausbuchtungen und
Bander in der Theusinger Gegend mit einander verbunden.
An die sudliche Erstreckung schliessen sich einige isolirt--

Gneissschollen an.

Zwei solche Schollen breiten sich gleich SSO von Plan
aus : die eine um das Dorf Thein ist in halbmondformiger
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Gestalt gegen Ottenreuth und Hohenzetlisch ausgedehnt, die

andere bildet zwischen Trus, Pawlowitz (an der Basis) und
Sinzendorf (an der Spitze) ein schmales Dreieck.

Die Grenze der grossen zusammenhangenden Gneiss-

partie verlauft ira Aligemeinen von Plan fiber Zaltau, Hohen-
jamny, an Leskau vorbei fiber Patzin, Krips, W an Neumarkt
Torbei gegen Witschin, Dobrawod westlich uber Besikau

fainaus und von bier zuruck uber Zeberhisch, Hermannsdorf,
Nesnitz, Schrikowitz, Domaschin uber Michelsberg hinaus

bis Waschagrun, wo eine schniale Amphibolscbieferzunge

nordostw&rts bis Furwitz und Hurz (N von Leskau) in den
Gneiss eingreift. An dieser Zunge wendet sich die Grenze
des Gneisses gegen Plan zuruck.

Von den isolirten Partien, die sicb an diese zusammen-
hangende Gneisserstreckung westlich anschliessen, ist die

Insel sfidlich von Tepl die grdsste. Sie breitet sich zwischen
Tepl, Prosau, Weserau und Deutsch Borau aus. Die Gneiss-

partien N von Tepl in der Richtung gegen Landeck, dann
SO von der Stadt zwischen Stift Tepl und Hermannsdorf
bilden nur bandartige Inseln im Bereiche des Hornblende-
schiefers. Viele andere Gneisseinlagerungen zwischen Tepl,

Theusing und Einsiedl kSnnen ihrer geringen Ausdehnung
wegen nicht besonders ausgeschieden werden. Der Gneiss

ist im Aligemeinen schuppiger Zweiglimmergneiss, in wel-

chem sich gegen Stift Tepl zu nach x. Hochstetter Lager
ernes porphyrartigen Gneisses mit dicken Feldspathkrystallen

einfinden.

Die nord6stliche grOssere Gneisspartie breitet sich zwi-

schen Pohlem, Buchau und Luck aus. Gegen die Glimmer-
schiefer der Luditzer Gegend ist die Grenze nicht scharf zu

bestimmen. Sie bewegt sich zwischen den Ortschaften Poh-
lem, Kndnitz, Sichlau. Sudhcher sind die Grenzverhaltnisse

aemlich verwickelt, indem der Gneiss zwischen Uitwa und
Theusing zwischen Glimmersohiefer und Hornblendegesteinen
zunachst eine Einlagerung bildet, die im Osten an Theusing
heranreicht, von hier nordwfirts uber SchOnburg gegen Go-
schowitz, dann uber Killitz und Schwinau hinaus sich er-

streckt. Von dieser Hauptmasse entsendet sie sudwarts fiber

Uitwa einen Lappen und eine lange zungenartige Ausbucht-
vmg von SchOnburg an Theusing vorbei gegen Poschitz. An
diese Gneissscholle reihen sich westwarts einige untergeord-

nete Einschaltungen, die grflssten W von Bflhm. Borau {N
von Tepl) tmd urn Proles (2V von Uitwa).
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In den westlichen Theil des Karlsbader Gebirges
streicht der Gneiss aus dem BShmischen Walde von Neu-
metternich, Siehdichfur, Schanz und Klemensdorf zwischen
der Kflnigswarter und Marienbader Eisenbahnstation heruber
an den Fuss des Kaiserwaldes und entsendet sudostwarts an
Auschowitz vorbei bis gegen Unt. Gramling JVvon Kuttenplan
einen Auslaufer, der sich im Suden an den Kuttenplaner
Granit aolehnt, im Norden in die Hornblendescbiefer des
Tepler Gebirges ubergeht. Auch dstlich von Marienbad vom
Ausgange des Hamelikathales gegen Abaschin zu herrscht
feinschuppiger Gneiss mit Uebergangen in Glimmerscbiefer.
Hin und wieder enthalt er GranatkOrner und Talkausscheid-
ungen. Der westliche und nordwestliche Abhang des Harne-
likaberges selbst, der sog. Kreuzberg, bestebt aus Biotitgneissr
der sich von hier nach v. Warnsdobff fiber den Fuss des
Darnberges zum Hammerhofe ausbreitet und in einer schma-
len Zunge im Schneidthale verfolgt werden kann. Der Gneiss
ist durchwegs deutlich geschichtet, die Schichten verschie-

denartig gestaut, in der Granitnahe oft steil aufgerichtet. Er
ist meist sehr venvittert und wird haufig von Quarz und
Hornsteingangen mit Rotheisenstein, Pyrolusit, Manganit und
Braunit in der Richtung St. 11— 12 durchsetzt. Einen da-

durch interessanten Amphibolgneiss, dass er mit dem Ser-
pentin des Filzhubels in unmittelbarer Beruhrung steht, bat

Patton beschrieben. Er zeigt wie die ubrigen Gneisse des-

Gebietes einen raschen Wechsel seiner Zusammensetzung.
Im Wesentlichen besteht er aus Orthoklas, Plagioklas, Quarz.
viel Hornblende und Biotit (in theilweiser Umwandlung in

Chlorit). Nicht selten ist Epidot vorhanden, ferner accesso-

risch Titanit, Apatit, Magnetit, Granat.

Am Fusse des Kaiserwaldes bei Schanz und Altwasser
enthalt der Gneiss (nach F. LQwl Glimmerschieferl) viele

Einlagerungen von Quarzit- und Graphitschiefem, und uber-
haupt soil der Gneiss nach Jokely am Contact mit Granit r

und an Uebergangen in andere Schiefergesteine stellenweise-

eine graphitschieferartige Beschaffenheit annehmen.
Von Kdnigswart lassen sich gneissartige Gesteine in

isolirten Partien nordwestwarts gegen Amonsgriin und SchOn-
ficht uber das Plateau des Kaiserwaldes verfolgen. Von
Schdnficht und Roggendorf erstreckt sich eine Gneissinsel

ostwarts bis gegen das Unter Perlsberger Forsthaus. Weiter
nordlich erst liegt dem Granite eine grosse, mehr zusammen-
hangende Gneissscholle (nach LOwl z. T. Glimmerschiefer)
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auf, die im Norden bei Gran an das Falkenauer Tertiar-

becken heranreicht, fiber Schwand-und Lobs sudwestwarts
bis Kirchenbirk, Reichenbach und Schonlind sich ausbreitet,

dann weiter ihre sudliche Grenze S an den Waldhausern
und Oehrlich vorbei nach Ober Tiefenbach, Mullersgrun und
Wasserh&useln wendet, und im Osten an Leimgruben und
Ober Trossau hinanreieht. Von hier verlauft die nSrdliche
Gneissgrenze N von Toppeles uber. die Tepl durch das
Waldgebiet nordlich von dem Dorfe Poschitzau und der
Porzellanfabrik gegen Nallesgrfin. Hierauf wendet sie sich

W an Dreihauser vorbei in einem Halbkreise gegen Schon-
feld und verlauft von hier uber Lauterbach westlich vom
Lobsthale und ziemlich parallel mit ihm zuruck zum Tertiar-

lande bei Grun.
In diesem ausgedehnten Gneissgebiete, welches nament-

lich die weitere Umgebung von Schlaggenwald einnimnit,

als auch besonders in den sudlicheren kleinen Gneisserstreck-

ungen ist der Gesteinscharakter des Gneisses eben-so wie
in der ostlichen Gneisszone des Gebirges sehr wechselnd,
was zunachst durch die zahlreichen Einlagerungen fremder
Gesteine und die Uebergange in dieselben, dann durch auf-

fallend hervortretende accessorische Gemengtheile und end-
lich wohl nicht zum Geringsten durch den metamorphosi-
renden Einfluss des Granites verursacht ist.

Im Allgemeinen herrschen Zweiglimmer- und Biotit-

gneissfe vor, von welchen dasselbe gilt, was weiter unten von
den Gneissen des eigentlichen Erzgebirges gesagt werden
wird. Accessorisch mhrt der Gneiss des westlichen Karls-

bader Gebirges oft Granaten, dann zumal an der Granit-
grenze: mehr minder zahlreich eingestreute, aber stets nur
sehr kdeine Krystalle .von Andalusit und auf Kluften in filz-

artig verworrtnen Aggregaten ein sillimanitahnliches Mineral
(Buchholzit?). Gegen den Glimmerschiefer zu wird der
Gneiss feldspatharm und glimmerreich und in die Horn-
blendegesteine zeigt er durch Aufnahme von Amphibol
Uebergange.

Glimmersehiefer ist im Karlsbader Gebirge eben-
fafls in zwei Hauptpartien verbreitet, einer ostlichen und
einer westlichen.

Die Ostliche grosse Glimmerschiefermasse lasst sich

ira Allgemeinen wie folgt umgrenzen : Beginnend von Plan
verjauft die Grenze uber Gstom, 8 an Leskau vorbei uber
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Harlosee und Rossin 2V an Weseritz voruber gegen Jemet-
schen und weiter nordostwarts an Kutsch, Krasch, Wilke-
schau, Prassles vorbei gegen Schaub, Eolleschau, Sahorsch,
uberschreitet zwischen Luditz und Chiesch den Schmelka-
bacb, wendet sich dann nordwestw&rts gegen Stadthdfen
und von hier westw&rts gegen Passnau. Weiterhin nimmt
der Grenzverlauf mehr sudliche Richtung an und lasst sich

durch die Orte Maroditz, Lintsch, Zobeles, und sudlich vom
Schmelkabache : Lachowitz, Polliken, Besikau, Dobrawod,
Witschin bezeichnen, wo er gegen Osten eine Einbuchtung
macht und W von Neumarkt gegen Krips und von hier

weiter fiber Patzin, Hohenjamny und Zaltau zuruck zum
Ausgangspunkte bei Plan hinzieht. Es verbreitet sich also

der Glimmerschiefer zwischen Neumarkt, Luditz und Theu-
sing sehr ansehnlich, wahrend von Neumarkt sudwestwarts
uber Leskau gegen Plan nur eine schmale Zunge auslauft.

Naturlich hat die angegebene Umgrenzung nur im All-

gemeinen Geltung, weil das Gestein nach oben und unten
durch allm&lige Uebergange mit den ubrigen Gliedern der
krystallinischen Schieferreihe einerseits des Karlsbader-, an-
derseits des mittelbOhm. Urschiefergebirges verknOpft ist.

Es tritt hier der Glimmerschiefer eben so wie im Nordende
des Bdhmischen Waldes als regelmassiges Mittelglied zwi-
schen Gneiss im Liegenden und Phylliten im Hangenden auf.

Im westlichen Flugel des Karlsbader Gebirges ist

Glimmerschiefer in der Gegend vojs Wohr, Schdtibrunn,

Tiefengrun, Kirchenbirk, Ruditzgrun'und PrOsau verbreitet.

Er entwickelt sich hier allmalig aus Gneiss beilauflg in der
Grenzzone von Tiefengrun, Reichenbach, Steinbach gegen
PrOsau, und ist ebenso wie der Gneiss von sehr schwan-
kender petrographischer Beschaffenhe.it, weil er wie jener
sehr haufig von Granit unterbrochen wird, oder vielmehr
nur viele Schollen bildet, die theils im Granite zu stecken

scheinen, theils ihm aufliegen. In Folge dessen steht er

allerorts mit Granit in Contact und hat uberall durch Ein-
wirkung desselben Umwandlungen erfahren, die ihn haufig

gneissahnlich machen. Typisch entwickelt ist er selten.

Auch den Urthonschiefer von KOnigsberg und Maria
Kulm im westlichsten Auslaufer des Gebirges an seiner Ver-
bindung mit dem Erzgebirge begleitet an der ostlichen

Grenze Glimmerschiefer. In der sQdlichen Partie erstreckt er

sich zwischen Mulln und Liebau sudwarts gegen Miltigau und
Schfinficht als Streifen langs des Granites. Weiter nflrdlich
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tritt eine kleine Partie urn Schaben auf, und am linken Eger-
ufer breitet er sich zwischen Dassnitz, Kloben, Maierhoien
und Reissengrun aus. Hier wird er im Osten von den Ter-
tiargebilden des Falkenauer Beckens bedeckt.

In beiden Gebirgstheilen ist der Glimmerschiefer zu-

meist dickschieferig, grobschuppig, fiihrt vorwaltend braunen,
und nur ausnahmsweise, wie z. B. W von Kloben in der
hier zungenfOnnig in das Tertiarland eingreifenden Partie

ausschliesslich weissen Glimmer. Oft ist der Glimmer talk-

artig umgewandelt oder durch ein chloritisches Mineral er-

setzt Eine ziemlich haufige Erscheinung ist wie beim Gneisse

(S. 265) ein weisses oder gelbliches fibrolithahnliches Mineral
(Buchholzit), welches besonders auf Kluftfl&chen hervortritt

und stellenweise dieselben in filzartigen Aggregaten bedeckt.

Accessorisch fiihrt der Glimmerschiefer am haufigsten Gra-
naten, in grOsserer Anzahl bei Muhlpeint, Schonficht und
Ruditzgrun, seltener Andalusit in kleinen Krystallen, ferner

Amphibol und Turmalin, diesen besonders im Quarz, wel-
cher das Gestein in Adem durchschwarmt oder Nester
darin bildet.

In der Granitnahe wird der Glimmerschiefer meistens

feldspathreich und gneissahnlich, oder aiich quai'zitisch, wie
bei W6hr u. a. In dem ersteren Product der Contactmeta-
morphose hauft sich der Glimmer (Biotit und Muscovit) oft

in Knoten an, so dass eine Art Knotenschiefer entsteht, wie
sie in Contacthofen Gberhaupt haufig angetroffen werden.
Untergeordnete Glimmerschiefer-Einlagerungen von minderer
Bedeutung sind auch sonst ziemlich haufig zumal in der
Granitnahe und in den Schieferschollen, welche dem Granite

aufliegen. Oft befinden sie sich in bunter Wechsellagerung
nut Gneiss und Hornblendeschiefern, z. B. S von Plan, bei

Marienbad, KOnigswart, Unter Sandau, ebenso zwischen
Einsiedl und Petschau im Centrum des Gebirges.

Hornblendegesteine nehmen den mittleren Theil

des Karlsbader Gebirges ein, welcher vom Granite gegen
Michelsberg, Tepl und Theusing sudostwarts abdacht. Sie

sind vorwaltend .als Amphibolschiefer, minder haufig als

massiger Amphibolit entwickelt. Vielfach zerstiickt, lagern

sie dem Granite als Reste der ursprunglich wohl allgemei-

nen Bedeckung auf.

Die Sudgrenze der Hornblendeschieferzone ist oben
schon angegeben worden, da sie mit der Nordgrenze der
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Qneissschollen von Michelsberg, Theusing und Buchau zu-
sammenfallt. (S. 263.). Von BOhmisch Borau und Procho-
muth (bei Theusing) erstreckt sich nordostwarts uber Goss-
maul gegen Polliken und Theusing, und von hier weiter S
an Goschowitz vorbei uber den Sehmelkabach hinaus bis 2V
von Zobeles eine schmale Amphibolschieferzunge, welche bei
Gossmaul S von Theusing von einer kleineh Gneisserstreckung
unterbrochen wird. Zwischen das Nordende dieser Zunge und
die westlichere Hauptmasse des Hornblendeschiefers schiebt
sich bei Kosslau Glimmerschiefer ein.

Sudlich von Plan bei Trus (Karolinengrund) in der
schmalen Zunge zwischen Granit im Liegenden und den
Phylliten des mittelbohmischen Urschiefergebirges im Hang-
enden, trifft man in raschem Wechsel Amphibolite, Amphi-
bolschiefer, Gneiss, Glimmerschiefer und granitische Gesteine.

In dieses bunte Durcheinander erhalt man einen uberrasch-
enden Einblick im tiefen romantischen Thale des Schlada-
baches bei Karolinengrund (0. G. Bruck S von Plan) und
weiter abwarts nach seiner Verbindung mit der Mies im
Thale dieses Flusses an den sehr schroffen Gehangen. Man
findet hier nach v. Hochstetter in Wechsellagerung

:

Amphibolschiefer; schuppigen, kOrnigstreifigen, granitischen

Augengneiss mit rothem Feldspath, besonders schfin am
Vorsprunge des Saberlohwaldes gegen Trus; kleinkfimigen
Amphibolit ; Syenit ; grob- bis feinkfirnige Granite, besonders
ausgezeichnet rothe Feldspathgranite (Pegmatite), welche bei
Joseflhutte von sehr feinkornigen Amphiboliten (Dioriten?)

in alien Richtungen gang- und netzfOrmig durchschwarmt sind.

Auf dem Plateau bei Wischezahn, Habakladrau usw.
SO von Marienbad sind kleinkfirnige Amphibolite verbreitet,

die nach v. Hochstetter durch Granataumahme haufig in

Eklogit ubergehen, den man am schonsten beim Stifle

Tepl antrifft. Von da sudlich auf dem Zuge von Pflken uber
die Borauer Hohe, Wischkowitz, den Lasurberg und Auber-
berg gegen Kuttenplan und Plan werden die Amphibolite
durch Hornblendeschiefer verdrangt und diese wieder im
Hangenden bei Punau, Hetschigau und Michelsberg durch
schuppigen Gneiss. Im Hohlwege von Plan nach Wascha-
grun kann man besonders deutlich beobachten, wie die
Amphibolschiefer der gegen Furwitz und Hurz sich erstreck-

enden schmalen Zunge fortwahrend mit Gneiss wechsellagern,
welch' letzterer immer mehr die Oberhand gewinnt, weiter
ostwarts sehr quarzreich wird und endlich in Glimmerschiefer
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ubergeht. So bildet sich jene 2— 4 km breite Glimmer-
schieferzone aus, die sich von Neumarkt uber Leskau bis

in die Nahe Ton Plan erstreckt. (Vergl. S. 266). An sie

grenzt das mittelbohmische Urschiefergebirge an. (Fig. 57.)

Die Nordgrenze der zusammenhangenden Hornblende-
scbiefennasse verlauft dem Granit entlang von Taschowitz
{NW von Buchau) sudwarts, zwischen Buchau und Deutsch
Killmes uber die Strasse, wendet sich dann gegen Sudwesten,
streicht S an Gabhorn und N an B6hm. Killmes vorbei in

die Petschauer Walder, zieht sudlich von Petschau nun in

mehr dstlicher Richtung gegen Sangerberg (2V), halt sich

weiterhin eine Strecke zwischen der Strasse nach KOnigs-
wart und dem Flossgraben, Qbersetzt diesen dann, um jedoch
alsbald auf das rechte Ufer zuruckzukehren und in einer

Bucht bis in die Nahe von Rojau und Marienbad scharf

einzubiegen.

iMnrbtrg MichtUberg Klunkaterg Wolftberg Mierthal

mr ,
.so

* T 9

Pig. ST. Profll llnga dei MlcheUberger Baches rom Plmoau bai HabikUdrtu
bis »»'» Mleatbal.

Nach F. r. Hodutetter.

1 Hornblcndeacblefer i Urthonscbtefer. 9 Gnelai. 4 Ollmmertchtefer. S Kalkiteio.
S Granit. 7 Basalt.

Zwischen Marienbad und KOnigswart ist der Horn-
blendeschiefer vielfach von Granit unterbrochen und durch-
setzt. Er lehnt sich im Norden an das Sudgehange des
Glatzeberges und setzt hier den plateauformigen Theil, die

sog. Mauthwiese, zusammen. Von hier erstreckt sich der
Schiefer sudwarts in der Richtung zum Haselhof und Schanz,
von wo er sich — immer einige Hundert Meter ostlich von
der Eisenbahn — gegen Marienbad ausbreitet.

Sudlich von Marienbad stdsst er im Auschowitzer Thale
bis nahe an Unter Gramling mit Gneiss zusammen (S. 264),
worauf um Kuttenplan bis Plan Granit die westliche Grehze
bildet, und weiter sudlich die Alluvien am rechten Ufer des
Baches Hornblendeschiefer und Granit bedecken.

SW vom Haselhof bildet Hornblendeschiefer eine Ein-
lagerung von geringer Machtigkeit im Gneisse und bei der
isolirten Gneisspartie zwischen KOnigswart und Amonsgrun,
als auch an seiner sOdlichen Grenze steht er mit Gneiss in
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Wechsellagerung. Gegen den Granit der Glatze zu, d. h.
gegen die Linie, die vom Jagerhause gegen das Konigs-
warter Badehaus in S W-Richtung gezogen gedacht vverden
kann, wird der Hornblendeschiefer gneissartig und stellen-

weise, wie z. B. auch auf der Mauthwiese, dicht, quarzreichr

und graphitisch.
NOrdlich von KGnigswart in der Gegend von- Roggen-

dorf und Perlsberg und von hier ostwarts, gegeu Petschau
ist Hornblendeschiefer nur in zahlreichen isolirten Schollen
und Inseln von verschiedener Gr6sse, dem Granit aufgelagert

und gewissermassen in inn eingebettet.

In den Schiefern, als auch in den massigen Amphiboliten
herrscht die dichte Amphibolgrundmasse, in welcher man
in der Regel auch schon mit dem blossen Auge dunklen
Glimmer in kleinen Schuppen und Feldspathkdrnchen unter-
scheiden kann, vor. In ihr liegen gewohnlich grunlichgraue
Amphibolkrystalle und meistens auch PlagioklaskOrner ein-

gesprengt. An der Grenze gegen Gneiss vermittelt der hau-
figer auftretende Feldspath den allmaligen Uebergang des
nun gneissartigen Hornblendeschiefers in Gneiss, mit welchem
jener ubrigens geologisch untrennbar verbunden ist. Auch.
an der Granitgrenze macht sich der Feldspathreichthum des
Amphibolschiefers sehr bemerkbar.

Der Hornblendeschiefer ist meistens dickschieferig, sel-

tener dunngeschichtet. Accessorisch fiihrt er nach Jokely
in Partien und aderfOrmigen Verzweigungen oder als Ueber-
zuge auf Kluftflachen Granat und Pistazit, theils derb, theils

krystallisirt, ferner Pyrit in KOrnern und etwas Magnetit.

Hochstettee erwahnt, dass zwischen GrCin und Neudorf
Strahlsteinschiefer und grossblatteriger Strahlstein mit Oligo-

klas vorkomme. Chlorit- und Strahlsteinschiefer von hell- bis

schwarzgruner Farbe sind den herrschenden Amphiboliten
untergeordnet an mehreren Stellen eingeschaltet, namentlich
N von der Sangerberg-Einsiedler Strasse etwa 400 m bevor
man die Rodabachbrucke erreicht, wo die beiden Schiefer

an der Bachsohle wechsellagern. Der Brunnen beim Jager-

hause ist in diesen Schiefern angelegt.

Die Amphibolgesteine um Marienbad wurden von H. B.
Patton eingehend untersucht. Herrschend ist Hornblen-
deschiefer, dessen Hauptgemengtheil Amphibol ist, wel-
chem sich in untergeordneter Weise Feldspath, Zoisit, Epidot,

Rutil oder auch Quarz zugesellen. Nimmt der Feldspath an
Menge zu, so dass er als wesentlicher Bestandtheil ange-
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sehen werden muss, so entwickelt sich Feldspatham-
phibolit, welcher haufig vollig massig erscheint. Ein ge-

wdhnlich vorhandener accessorischer Gemengtheil ist Titanit

id winzigen keilfOrmigen Krystallchen.

Viel weniger verbreitet als diese beiden Haupt-Amphi-
bolgesteine sind in der Marienbader Gegend einige andere
Abanderungen. Epidotamphibolit, dessen Hauptmasse
nebst Hornblende sich unter dem Mikroskop in ein Aggregat
von Feldspath und Epidot auflost und auch reichliche Pseudo-
morphosen von Titanomorphit nach Rutil erkennen lasst,

tritl etwa 100 m W von dem Amphibolitfels des Kalvarien-

berges bei Sangerberg zu Tage. Er ist sehr grobkornig,

gabbroahnlich. Zoisitamphibolit, im Wesentlichen aus
Hornblende und Zoisit mit accessorischem Feldspath be-

stehend, kommt vorzugfich cca 200 »» thalaufwarts von der
an der Mundung des Schopplbaches in den Rodabach ge-

legenen Brucke, am linken Ufer des ersteren Baches, und
wetter von dieser Brucke etwa 250 »» gegen Sangerberg
rechts von der Strasse vor. Hier stehen die entblflssten Felsen

einer in den Serpentin auskeilenden Amphibollinse an, die

steUenweise in Zoisitamphibolit iibergeht. Porphyrischer
glimmerreicher Amphibolit wurde an der Stelle, wo
die Neudorf-Lauterbacher Strasse den Leitenbach uber-

schreitet, angetroffen. An derselben Strasse nahe den sog.

Sehutzenhauseln bei Neudorf liegt ebenfalls mitten im Gra-
nite ein gebanderter Pyroxen-Amphibolschiefer,
der haufig zierliche Stauchungen seiner hellgrun und schwarz-

grfin gefarbten Lagen zeigt. Eklogite, d. h. feldspathfreie

Gesteine, welche wesentlich aus Omphacit und Granat be-
stehen, neben Hornblende, Quarz, Cyanit, Zoisit oder Glim-
mer, die gewisse Abanderungen bedingen, wurden an eini-

gen Punkten bei Marienbad in Blficken angetroffen. Am linken

Ufer des Rodabaches S von Grim scheint er im oberen
TheQe der hohen Felsen an der Strasse anstehend zu sein.

Die Bldcke enthalten sammtlich Granat, die zwischen der

Schopplmuhle und der neuen Schleifmuhle bei Einsiedl auch
Disthen. Der Granat pflegt von kelyphitahnlichen Manteln
umhullt zu sein, die gewdhnlich aus stengeligen, mit ein-

ander verwachsenen Individuen von vorwiegender Horn-
blende und Plagioklas bestehen, welche sich mit Vorliebe

senkrecht zur Granatoberflache stellen. Die Hullen sind nach
Patton keineswegs aus der Granatmasse entstanden. (Vergl.

S. 170.) Dass diese Amphibolite sich aus einem erruptiven
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Massengesteine entwickelt haben kdnnten, ist zwar nicht aus-
geschlossen, jedoch liess es sich nicht naher begrunden.

Im Bereiche des Urthonschiefers im Westauslaufer des

Gebirges kommt ein wenig machtiges Lager von feinkOrni-

gem Amphibolit am Gamilberge bei Konradsgran vor.

Ein weiteres sehr beachtenswerthes Gestein, welches
sich am Aufbaue des Karlsbader Gebirges betheiligt und
stets mit Amphiboliten in Verbindung angetroffen wird, ist

Serpentin. Er beschrankt sich zwar auf die Zone der
Hornblendegesteine im Ostlichen Gebirgstheile, erlangt hier

jedoch zwischen Einsiedl, Sangerberg und Neudorf solche

Ausdehnung, wie vielleicht nur in der Thalmulde von Krems
im Krumauer Granulitgebirge. (Seite.171.) An diese grosse

Serpentinmasse schliessen sich einige Schollen an, welche
mit ihr einen Zug zusammensetzen, der von Marienbad uber
Einsiedl, Grim, Neudorf gegen Lauterbach verlauft.

Die bezeichncte Hauptmasse des Serpentines erhebt

sich uber die Oberflache des Gebirges in einem von S \V
gegen NO streichenden, uber eine Meile langen Bergrucken,

dessen hQchste Punkte : der Wolfsteinberg 880 m und Haid-
berg, die Umgebung weithin beherrschen. Der Rodabach
durchbricht in einer Querschlucht diesen Serpentinrucken

und theilt ihn in zwei Theile: die nfirdliche sog. Pfluger-

haide und den sudlichen Wolfsteinriicken. Dieser ist mehr
2usammenhangend, wahrend die Pfiugerhaide aus getrennten.

von Hornblendeschiefer umfassten Serpentinstucken besteht.

Sie ist bewaldet.

Sudlich von dieser Hauptmasse erscheint Serpentin

N von Marienbad in einer beilaufig 1 km langen und l
/2 km

breiten Scholle mit Hornblendegneiss dem Granite des Filz-

hQbels am sudlichen Abfalle aufgelagert. hn Steinbachthale

kann man das Ineinandergreifen des sich auskeilenden Ser-

pentines und Gneisses beobachten.

Ndrdlich von der Hauptmasse liegen W und N von
Sangerberg auf dem Granite zahlreiche Inseln von Amphi-
bolitschiefern, mit welchen zwischen Sangerberg, Lauterbach,

Neudorf und Grun auch Serpentine vergesellschaftet sind,

welche an den rauhen zerklufteten Felskuppen, die sie bil-

den, zumeist schon von weitem kenntlich sind. Die n6rd-
lichste dieser Serpentininseln benndet sich etwa eine halbe

Stunde S %*on Lauterbach.
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Hoba.ce B. Patton hat diese Serpentine einer genauen
petrographischen Untersuchung unterzogen, deren Haupt-
resultate kurz angefuhrt werden mogen. Alle Serpentine
lassen schon mit blossem Auge eine Verschiedenheit der
Zusammensetzung und einen Wechsel der Structur erkennen,

die auf eine bedeutende Manigfaltigkeit der Muttergesteine,

welchen sie ihre Entstehung verdanken, schliessen lassen,

Der Serpentin vom Filzhubel bei Marienbad erscheint

dem blossen Auge als dichte dunkle Masse, in welcher pech-
schwarze metalbsche KOrner von Magnetit sehr rejchlich

eingestreut sind, und grSssere hellgrunliche Partien vor-

kommen. Die Untersuchung der letzteren namentlich lasst

erkennen, dass der Serpentin aus einem Bronzit - Olivin-

Hornblendegesteine hervorgegangen ist, welches thatsachlich

an der hochsten Serpentinkuppe des Filzhubels nahe der
Granitgrenze in grobkornigen BlOcken vorkommt.

Die Serpentine des Wolfsteinruckens und der Pfluger-

haide sind meist dicht, manchraal aber auch grobkdrnig, in

Farbe und Aussehen wechselnd. An der Schoppelmuhle bei

Einsiedl sind sie in mehreren Bruchen gut aufgeschlossen und
hier kann man die ausserlichen Unterschiede des Gesteines

vorzuglich beobachten. Die Farbe der Hauptmasse ist grun-

oder blauschwarz, chocolate-, gelb- oder schwarzbraun, vor-

waltend dunkel, weil Magnetit theils in Schnuren, theils in

Koraern und Oktaederchen reichlich vorhanden ist. Das
Muttergestein scheint eben so wie beim Serpentine des Filz-

hubels ein peridotitiscb.es gewesen zu sein.

Die Serpentine einiger von den nOrdlichsten isolirten

Inseln sollen etwas eingehender beschrieben werden, weil

sie, auf der unbewaldeten Hochebene in klippigen Felsen

hervorragend, leicht aufgefunden und zum Studium heran-

gezogen werden kdnnen.
„Bei den drei Kreuzen" an der Strasse von Sangerberg

nach Neudorf zeigt das Gestein porphyrartige Structur, in-

dem in der dunklen Serpentinmasse mehr als 1 cm grosse

Einsprenglinge einer weisslichen, weichen, gewdhnlich von
schwarzen Einschlussen der Grundmasse durchspickten Masse
liegen. Diese erweist sich unter dem Mikroskope als zusam-
mengesetzt aus Talk, Ghlorit und Faserserpentin und kOnnte
mogllcherweise eine Pseudomorphosenbildung nach Tremolit
sein. Die schwarze Grundmasse selbst zeigt unter dem Mi-
kroskope die deutliche Maschenstructur und die Magnetit-

schnure des Olivinserpentines, mit welchem einzelne Chlorit-

Kttttr, 6eo1o(le ron BShmen- '^
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blatter und grune, stark lichtbrechende Spinellkorner ver-

gesellschaftet sind. Im Serpentine nicht weit sudlich von den
„drei Kreuzen" ist auch Enstatit vorhanden, der stellen-

weise in gelblichen Bastit umgewandelt ist, nebst welchem
auch Maschenserpentin, Ghlorit und Magnetit beobachtet

wurde. Westlich von den „drei Kreuzen" erheben sich W
von der Strasse und N vom Flossgraben drei Serpentin-

kuppen. Die nordlichste besteht aus einem an Talk und
Chlorit, deren Blatter haufig mit einander verwachsen sind,

sehr reichen Serpentine. Tremolit ist meist in Spindel- und
Nadelform reichlich vorhanden. Unter dem Mikroskope kann
man Pseudomorphosen von Serpentin nach Tremolit wahr-
nehmen, wie ahnliche auch im Serpentine vom Filzhubel

vorkommen.
Nordlich von Neu Sangerberg (bei Sangerberg) und S

vom FlOssgraben kommt ein Tremolit -Olivin-Gestein vor,

dessen nur noch sparlich erhaltener Olivin durch sein Um-
wandlungsproduct, einen schwarzen Maschenserpentin, als

urspriinglich reichlich vorhanden erwiesen wird. Tremolit
tritt in quadratischen oder unregelm&ssigen Durchschnitten

von bis 2 cm Durchmesser aus dem dichten Serpentine

hervor. Er ist dem Aussehen nach dem Bronzit tauschend
ahnlich. Das ganze Gestein besitzt grosse Aehnlichkeit mit

dem Tremolit-Olivingesteine der Pflugerhaide.

Etwas uber eine Viertelstunde sudlich von Lauterbach
kommt an "der Strasse nach Sangerberg ein schwarzgraues,

deutlich kOrniges Enstatit-Tremolit-Olivin-Gestein zu Tage.
Es besteht aus den genannten Gemengtheilen und deren
Zersetzungsproducten : Serpentin, Talk und Chlorit.

Unweit der NW von Sangerberg gelegenen „grossen
Ruhestatte" tritt ein feinkOrniges, graues oder gelbgraues

Bronzit -Tremolit -Ghlorit -Gestein auf mit den genannten
Hauptgemengtheilen und untergeordnetem Olivin, Spinell in

tiefgrfinen durchsichtigen KOrnern und M^netit, die alle

ohne deutliche Krystallgestalt sind. Besonders merkwurdig
ist jedoch, dass der Chlorit nicht in gewohnten Blattchen

ausgebildet ist, sondern eine Art Grundmasse bildet, in wel-

cher die ubrigen Gemengtheile eingebettet liegen. Ueberall

ist an dem Chlorit eine an Plagioklas erinnernde polysyn-

thetische ZwillingslameUirung zu beobachten.

In alien Serpentinen des Gebirges, unter welchen kein

Granatserpentin aufgefunden wurde, sind Chrysotiladern

zahlreich vorhanden. Machtigere Klufte sind stellenweise von
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abwechselnden Lagen von Chrysotil und schwarzem Opal*)
ausgefOllt. „Im Steinhaubachthale beim Filzhubel kommen
an zwei Stellen mehrere Meter machtige Ausscheidungen
von schwarzem und grunem Opal vor. Er ist wahrscheinlich

zwischen Serpentin. und Gneiss parallel eingelagert." Von
sonstigen Kluftausscheidungen im Serpentine sind Galcit,

Cblorit (ein haunger Gemengtheil grosserer Gangausscheid-
uagen, vergl. S. 173), Tremolit und Asbest bemerkenswerth.

In Einsiedl hat sich schon zu Anfang dieses Jahr-
hundertes in erfreulicher Weise eine Serpentinindustrie

entwickelt, indem das Gestein zu allerlei Kunst und Zier-

gegenstanden verarbeitet wurde. Im J. 1838 wurde die hie-

sige Serpentinwaaren-Fabrik , welche gelegentlich als „die

wichtigste Gewerbsanstalt" der Stadt bezeichnet wird, mit
21-Arbeitern betrieben. Gegenwartig steht hauptsachlicb die

neue Schleifmuhle unterhalb der SchOppelmuhle in Betrieb.

Phyllit ist vorwaltend in dem westlichsten Auslaufer

des Karlsbader Gebirges entwickelt, welcher die Verbindung
mit dem GrenzrGcken des Erzgebirges herstellt und zugleich

die Scheide zwischen dem Egerer und Falkenauer Tertiar-

becken bildet. Das ganze Verbreitungsgebiet des Urthon-
schiefers ostlich von Konigsberg uber Golddorf, Perglas und
Dassnitz, nordwarts uber Maria Kulm und Reissengriin bis

zum Falkenauer Tertiar ersch'eint als flachwelliges, theilweise

plateauformig geebnetes Bergland, welches sich nach Jok£ly
gleichsam als erste Terasse (bis 561 m) des Karlsbader Ge-
birges darstellt. Ueber dieselbe erhebt sich weiter im Sud-
osten der Glimmerschiefer als zweite Terasse (bis 750 m)
und dieser wieder wird beherrscht von dem granitischen

Centralstocke (bis 987 m).
Von der Konigsberger zusammenhangenden Phyllitpartie

verlauft gegen Suden ein schmaler Streifen uber Ebersfeld,

Mulln und Krottensee bis Teschau, westlich an das Tertiar-

land des Egerer Beckens granzend. In der Gegend von
Miltigau wird er von Granit unterbrochen, erscheint aber
wieder bei Leimbruck und Konradsgrun, am Gamil- und
Baierberge, wo er ebenfalls nur einen ganz schmalen Streifen

bildet, welcher westlich gegen die Tertiarablagerung vom
Altbache (Leimbache) begrenzt wird. Allerdings setzt der
Phyllit noch uber den Bach fort und tritt im Gebiete des
Bohmischen Waldes um Palitz wieder zu Tage.

*) D. A. auch von Goethe far Pechstein gehalten.

18'*
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Im Osten lehnt sich der ganze Auslaufer an den Granit
des Kaiserwaldes an. Hier nun geht der Phyllit in Glimmer-
schiefer uber. Die Grenze beider Gesteine, soweit sie sich
bestimmen lasst, verlauft in der nordlichen Partie des Ur-
thonscbiefers in ziemlich gerader Linie. von den Gstlichen

Hausern von Teschau zwischen Liebau und Mulln nordwarts
beim Jagerhause (0 von Golddorf) vorbei gegen das Spiegel-

wirthshaus. Die Grenze der tertiaren Ablagerung vvird bei

Teschau auf eine Strecke vom Krottenbache gebildet und
wendet sich dstlich bei Krottensee vorbei uber Mulln und den
ostlichen Theil von Steinhof bis Kdnigsberg. Zwischen K&-
nigsberg und Perglas greift der Urthonschiefer buchtformig
tief in das Tertiare ein und tritt aus der Tertiarbedeekung
inselformig bei beiden Orten, von Schaben und am K6-
nigsberger Schlossberge, hervor. Von dem nordlichen Theile

von Konigsberg wendet sich die Grenze, nun am linken Eger-
ufer, entlang des sudvvestlichen und westlichen Gehanges
des Mariahilfberges (567 »») bis zum Leibitschbache (N bei

Katzengrun), von wo sie zwischen Rauenkulm und Unter
Schossenreuth ostwarts an der orographischen Scheide des
Karlsbader und des Erzgebirges als nordliche Grenzlinie des
Urthonschiefers bis zum Falkenauer Tertiarbecken verlauft.

Das Tertiarland bildet weiter zum Theil langs des Rauscher-
baches bis in die Gegend von Reissengrun die Grenze
des Phyllites, welcher von Maria Kulm in einer Linie von
Dassnitz sudostlich an die dortige Glimmerschieferinsel sich

anschliesst.

Im Allgemeinen ist der Phyllit deutlich ki-ystallinisch,

stellenweise glimmerschieferahnlich
,
jedoch immer quarz-

armer, weniger hart und daher viel leichter verwitterbar als

wahrer Glimmerschiefer. In den Thaleinschnitten und be-

sonders an den Grenzen der Tertiarauflagerung pflegt er in

eine ockergelbe oder rolhUche Masse aufgelost zu sein. Im
Uebrigen stimmt er vollkommen mit den Phylliten des west-
lich angrenzenden, von uns noch zum Bohmischen Walde
einbezogenen Gebietes uberein. (S. 238.) Besonders erwah-
nenswerth sind zwei Abanderungen. Die eine ist weiss, fein-

schuppig und enthalt zahlreiche oft ocm lange Staurolith-
krystalle, welche jedoch meist zersetzt oder zerstQrt sind, so
dass haufig nur mit Eisenoxydhydrat uberzogene Eindrucke
ihr einstiges Dasein verrathen. Man fihdet sie bei Teschau
und Krottensee. Die andere Abart- enthalt reichlich Tur-
malin in zarten Krystallen, kornig stengelige Aggregate
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bildend, welche lagenweise rait grauer, grunlicher, gelblich

weisser, biotithaltiger Phyllitsubstanz wech- ©
seln und daher das Gestein am Querbruche
zierlich dunn gestreift erscheinen lassen. Im $
Grossen besitzt diese Abanderung eine dick- 1

plattige Absonderung und wurde von I
Krottensee zu Bauzwecken gebrochen.

Es ist wohl moglich, dass diese Aban- <%*&.
derangen mit contactmetamorphischen Ein-

flussen des Granites zusammenhangen, wofur
auch die hie und da vorkommenden Fleck-

und Knotenschiefer sprechen.

Die LagerungsverMltnisse der bespro-

chenen geschichteten Hauptgesteine des
Karisbadec Gebirges sind im Gstlichen Theile,

im sog. Tepler Gebirge, ziemlich einfach, im
westlichen Theile, namentlich im Kaiser-

walde, dagegen im Einzelnen sehr verwor-
ren und Qberall deutlich vom Granite des

Centralstockes beeinflusst. Eine Uebersicht ]

kann gleich hier eingeschaltet werden, da
fc

fiber die besondere Art der Beeinflussung |
der Lagerung durch den Granit, welche noch J
keineswegs sicher gestellt ist, einiges besser ^

spater nachgetragen werden wird. ,

Im ostlichen Gebirgstheile um Plan, 1

Tepl, Einsiedl, Neumarkt, Theusing, Luditz, j

Buchau herrscht im Allgemeinen sfldwest- E

nordostliches Streichen der krystallinischen

Schiefer, wobei das Einfallen vorwaltend ein

stldostliches, d. h. vom Granitstocke abge-
wendetes ist. Nur stellenweise, z. B. im
Hornblendeschiefer und Gneiss zwischen
Tepl und Neumarkt, tritt ein widersinniges *
Verflachen ein, welches in grSsseren Fait- |
ungen seine Erklarung findet und auch auf |
Verwerfungen urtheilen lasst. (Fig 58.) £

NOrdlich von Plan bis Leskau, Neu-
markt und Tepl streichen die Sehichten

E

durchwegs nach Nordosten mit St. 2 bis 4 s

und fallen in Sfidost unter 45—60 Grad. Bei Leskau z. B.

streicht der Glimmerschiefer in St. 4 und verflacht 55° in SO.

ft I
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Bei Plan und weiter ndrdlich gegen Waechagrun herrscht

im Gneiss und Amphibolschiefer ein Streichen in St. 2—4;
das Verflachen ist bei der Stadt unter 60°, bei Waschagrun
unter 45° in £0 gerichtet. Bei Tepl streicht der Gneiss

und Hornblendeschiefer mehr nordlich (St. 1—2) und fallt

unter 50° in SO.
Die Lagerungsverhaltnisse in der Mitte des Gebirges,

nahe der Ostgrenze des Gentralgranites, macht das Profil

Fig. 59. deutlich, welches den Verband der allenfalls als

gleichzeitige Gebilde aufzufassenden Hornblendeschiefer und
Serpentine zwischen Einsiedl und Sangerberg zur Anschau-
ung bringt. Von Einsiedl aus in Nordwestrichtung folgen

auf Amphibolit zwei je beilaufig 300 m machtige Streifen

von Gneiss und Amphibolit, in welch' letzterem der Roda-
bach sein Bett eingeschnitten hat. Dann kommt eine etwa

100 Meter machtige
sw s nodahach so Serpentinlage, dann

^H^^M^»-'
v
'^i^ww^»^V^P im Serpentine sich

Fig. 69. Profil dnrch du Serpentlngebiet lwlieheu Ein- aiiskeilende Einla-
.iedionds.ng.rb.rg. gerung bildet, auf

1 Amphibolit i-x ZoMtunpMbolit. 8 Ohlorit- u. Stfhl- we'c"6 WieQer ein
•tein>cbiefer. 8 Qnel... 4 Serpentln. plattlger, HldSt Zer-

setzter Serpentin
folgt, der von Ghlorit- und Strahlsteinschiefer unterlagert zu
sein scheint. Diesem endlich folgt ein drittes Serpentinvor-
kommniss, dessen Machtigkeit auf 400 m angeschlagen wer-
den kann. Den Serpentin unterlagert abermals Amphibolit.
Alle Schichten fallen vom Granite ab unter 50—70° in SO.
Das Streichen ist ein nordOstiiches.

Im westlichen Theile des Gebirges, vom Granite der
Eger zu, trifft man uberall in buntem Wechsel: Gneiss,

Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer und Granit, welcher die

Schiefer immer wieder durchbricht und sie einzuschliessen

scheint. Man muss hier zur Ueberzeugung gelangen, dass
die Schieferinseln nur sparliche Reste oder Fetzen der ur-

sprunglichen Granithulle sind, die der vollstandigen Erosion
eben deshalb entgangen sind, weil sie in den Granit tiefer

und fester eingeklemmt waren als die weggeschwemmten
Partien. Diesen Verhaltnissen zufolge ware es eigentlich

unmdglich, irgend welchen Aufschluss uber die Lagerung
der Schiefer zu erlangen, wenn nicht doch an den Granit
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aueh grossere und zusammenhangende Schieferpartien sich

anschmiegen wurden.
In diesen bestimmte Jokely z. B. beim Amphibol-

schiefer zwischen Roggendorf und Perlsberg ein norddstliches

Streichen (St. 4—5) und ein Fallen unter 60—65° in Nord-
' westnord. Nahe dieselbe Lagerung zeigt der den Amphibol-

schiefer uberlagernde Gneiss zwischen SchSnficht und Unter
Perlsberg. Zwischen Reichenbach und Steinbach unterteuft

der Gneiss bei einem Streichen in St. 2—4 gleichmassig

den Glimmerschiefer, welcher unter 60—80° in Nordwesten
verflacht. In gleicher Weise ist das allgemeine Streichen in

der Gegend von Kirchenbirk, Steinbach und PrGsau nach
Nordosten (St. 2—4) gerichtet und das Verflachen ein nord-
westliches, also vom Centralgranite abgewendetes.

Ganz analoge Verhaltnisse herrschen am Sudabfalle

des Kaiserwaldes, wo die krystallinischen Schiefer ebenfalls

den Granitumrissen parallel streichen und vom Granite ab-
Men. So streichen Amphibolschiefer und Gneiss N von
Schanz und Haselhof in St. 5—6 und fallen unter 60—80°

in Suden, und gleicherweise schmiegt sich der Gneiss (Glim-

merschiefer) von Haselhof gegen Altwasser an den Granit an.

Von Altwasser fiber Ober Sandau bis nahe an Kon-
radsgrun ist Glimmerschiefer verbreitet, der eigenttich zum
Bfihmischen Walde gehort. (S. 225.) Er scheint vollkommen
abweichend von den ubrigen Schiefem gegen den Granit

einzufallen, was jedoch nach Jok^ly einfach aus dem
wellenfdrmigen Gebirgsbaue des Glimmerschiefers zu erkla-

ren ist. Vom Schichtensattel des Dillenberges (Seite 230)
zieht namlich nordostwarts uber den Egerbil bis in die

Gegend von Altwasser eine Sattellinie, von welcher nSrd-
lich, das ist eben gegen die Granit-Glimmerschiefergrenze
zu, die Schichten des Sattels unter 30—40 Grad in Norden
einfallen. Unmittelbar an der Grenze werden sie jedoch fast

schwebend, so dass diese gerade in die Mitte der einst ge-

schlossen gewesenen Schichtenmulde fallt. Gegenwartig ist

ailerdings nur noch der sudliche Muldenflugel vorhanden
(im Egerbil und seinen westlichen Anhangen). Der nOrdliche

Muldenflugel, der einst dem Granite zwischen Unter Sandau
und Schloss Konigswart auflag und einen sudlichen Schich-

, tenabfall besass, ist vollstandig weggeschwemmt, so dass nun
das niedrige Granithugelland zwischen den genannten beiden
Punkten (XH1 und XV in Fig. 60.) von jeglicher Schiefer-

hulle entbldsst ist..
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Man dart' hienach wohl behaupten, dass Gneiss, Glim-

merschiefer und Amphibolschiefer dem Granite des Kaiser-

waldes auflagern und von ihm abfallen, welche Lagerungs-

IW.

*?-.••

•'*»\

Fij. CO. Geognoatlaches Kartcben des Kaiserwaldes und der angrensenden Geblete.

Von J. Jokily. (Orlg.)

/ Kloben. II Maria Knlm. /// Schaben. IV Kudltigrttn. V Klrcbenblrk. VI Spieg.l
wirltashaas VII SchSnlind. VIII Kttnigaberg. IX Ebenfeld X Krottenaee. XI Htltlgaa.
XII Konradegtttn. XIII Unter Sandao. XIV Kreatklrcbtl. XV SeMoee KSnigewaft.
XVI KJnlgiwart. XVII Qlataeberg. XVIII Jadenhaaberg. XIX Stelabaob. XX Reieben-
baeh. XXI Unter Perltbarg. XXII Sehonflcbt. XXIII Ober Sandau. XXIV Maleragrttn.

XXV Altwaaaer. XXVI Scbanz.

/ Onelaa. t Ollmmeracbiefer. S Hornblendeachlefer. 4 Phylllt. 5 Tertlarablagernngen'
£ dea Egerer, F dea Falkenaner Beckene. 6* Oranlt.

Sack F. JJStal eollte, aowelt ea der Maine Maaaatab dea KKrteheos aalaaat, III eine
klelne geatreekte Gllmmerachieferlnsel nmgeben, and der elngecnlobnete Uneiaa Im
SBden awlaohen XXV and XXVI garni and Jener Im Oaten bet XIX a. XXII Ollmmer-
acbiefer aeln. Ferner waren avriecben V nnd VI, dann SO Ton VII, and Inmltten awl-
•Chen VII nnd IX Inaeln Ton Qebirgagranit, and iwiacben XVI n. XVIII etn ttreleen-

Torkommen eintuaaiohnen. T)le QaangSnga Ton XI und XII atldoatwarta (gegan XVI
and XXV) alnd nlcht beruckalcbttgt wtfrdan.
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1

rerhaltnisse durch die Profile Fig. 61. u. 62. veranschaulicht

werden. Dieselben beziehen sich auf das Kartchen Fig. 60.,

in welchem ubrigens das Verflachen der Schichten auch
durch Pfeile angedeutet ist.

Anders verhalt es sich bei dem zwischen Maria Kulm
und Miltigau (II und XI in Fig. 60.) langs des westlichen

Fig. ei. Profit durch den Kaiterwald (la der Llnle AA.' Fig. SO).

Nach J. Jollity. •

/ Caeiie. t Glimnierachlefer « Amphlbobehleter. 4 Tertlarabttgeruogen dca Falke-
aauer Beokem. S Qranlt.

<Sach £3ici monte km SUdende GlimmericMefer anatatt Onelae und bel Roggendo »f
anstatt damn Qeblrgigranlt elngeielchnet tain.

ft/. Si. Dnrrbaehnltt dnrch die Grenigebiet xwltcben dam BiShmltchen Wilde and
4am KarUbeder Gebirge (KaUerwalde, In der Llnle BB' rig. SO).

Nacb J. Jokily.

I GUmaitrKhleftr. t Tertiarablagernagea dea Falkeaaaar Beckena. 8 Qranlt.

(Sack LSxl baiteht dla Scbonbnmner BShe zwiecben den balden Ltebanbgchen x. Th.
attf Geblrgagranlt.)

Gebirgsabfalles sich hinziehenden Phyllitstreifen. Das Strei-

chen der Schichten ist hier sehr wechselnd zwischen St. 4
bis 8, das Fallen in SSO bis SSW gerichtet, also entgegen-
gesetzt dem Hauptverflachen des Glimmerschiefers. (Fig. 62.)

Es mag diese Erscheinung nach Jokily in durch den Granit
hervorgerufenen Storungen beruhen. Aehnliche Verhaltnisse
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Maxihal ba
Marienbad

your Ttfch

herrschen auch anderwarts. So z. B. fallt nach F. LOwl*)
bei Schonlind der in einen kornigen granatreichen Anda-

• lusitglimmerfels umgewandelte Glim-

<§ merschiefer von Norden her unter
den Granit ein. Er streicht gegenO
und fallt 50—60° in S. Auch auf
der Westseite des Liebauthales, zwi-
schen Schonlind und Tiefengrun
wird der Granit vom Schiefer un-
terteuft. Zwischen Tiefengrun und
W6hr ist der Contactschiefer zu
einer schmalen Steilmulde zusam-
mengebogen, deren Ostflugel sich

an den Perlsberger Granit anlehnt.

Unter dem Westflugel, der St. 9
streicht und 60 bis 70° NO. fallt,

kommt bei SchQnbrunn ein neuer
Granitkern zum Vorschein. In Ma-
rienbad ist der Gneiss zwischen den
Granitpartien des Steinhau- und
Schneidrangberges facherformig ein-

gezwangt und parallel zum Schneid-
thale steil aufgerichtet.

Ueberhaupt scheinen die La-
gerungsverhaltnisse verwickelter zu
sein, als aus den Angaben der alte-

ren Geologen zu entnehmen ist. So
sah sich F. LOwl veranlasst zur
Erklarung der wechselnden Lager-
ung in der zerissenen Schieferhulle

des Kaiserwaldes zur Annahme in-

trusiver Stocke [LaccoUthe, Bathy-
lithe**)] zu greifen, welche die Schie-

ferhulle hoben und wolbten. Da-
durch erklart er sich auch den
abweichenden Oberflachencharakter

des Kaiserwaldes gegenuber dem
Bohmischen Walde und Erzgebirge

;

5 !*

it

Olatzt

VnttT Perlsberg

SehUntind

lAtbauthal lei

Rticlunbach

Kirthtnbirk

Spiegelwiriht-
hatu

Schabtn

Dattnitt

Maria Kulm

Schotttnreuth

*) Die Granitkerne des Kaiserwaldes
bei Marienbad. Prag, 1885. Mit 18 Holzsctan. u. 2 lith. Tafeln.

**) Verpl. C. v. G fl m b e 1 : Geolojt. Aphorismen fiber Karlsbad.
Karlsb. Fremdblt. 1884, Nro. 82.
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denn wahrend hier weit fortstreichende Joche und Mulden
vorherrschen, besteht der Kaiserwald aus „dicht geschaarten
Scbieferkuppeln mit Granitkemen", welche nur dort an der
Oberflache zum Vorschein kommen, wo die Schieferkappen
abgetragen sind.

Zu den besprochenen geschichteten Hauptgesteinen
des Karlsbader Gebirges gesellen sich einige untergeordnete
Einlagerungen.

Graphitschiefer, gewohnlich sehr feinkOrnig oder
tayptokrystallinisch, quarzreich und dunnspaltig, manchmal
auch thonschieferahnlich, bilden im Gneisse an mehreren
Orten schichtenformige Einlagerungen. Vorzuglich kommen
sie im sudwestlichen Grenzgebiete bei SchOnficht am Stein-

bockberge, S von Haselhof und N bei Schanz vor, ferner

bei der isolirten Gneissinsel ostlich von Amonsgrun und an
der Grenze der Hornblendeschiefer gegen den Granit auf
der Mauthwiese am Sudabhange des Glatzeberges. Hier ist

das Graphitgestein Ofters dickplattig, so dass es in losen

Blocken massig erscheinen kann. Accessorisch fuhren die

Graphitschiefer haufig Andalusit, welcher jedoch gewohnlich
in eine glimmerartige Substanz umgewandelt zu sein pflegt.

Krystallinische Kalksteine sind im Karlsbader Ge-
birge nur sparlich vorhanden. W von Reichenbach (N von
Schonlind bei Kirchenbirk) am linken Ufer des Gross Liebau-
baches scheint er im Gneisse dicht an der Grenze mit

Glimmerschiefer ein Lager zu bilden. Dasselbe wurde 8 bis

10 m Machtigkeit besitzen. Das Streichen entspricht voll-

kommen jenem des Nebengesteines (in St 8), das Einfallen

ist ein nordwestliches unter 70—80 Grad. Jok^ly hebt
hervor, dass dieses Kalkvorkommen nach den Lagerungs-
verhaltnissen zu schliessen in innigster Wechselbeziehung
mit den hiesigen Bleiglanzgangen stehen kdnnte.

Von grosserer Bedeutung ist der Kalkreichthum des

Lasurberges NO von Plan, der sich mit seinen Anhangen
zwischen den Thalern des Wunschelbaches im Norden und des

Michelsberger Baches im Osten ausbreitet und in dieselben

mit klippigen, felsigen Gehangen steil abfallt. Fast vollkom-

raen ebenflachige Amphibolschiefer wechsellagern hier mit
krystallinischem Kalkstein in Lagern von '/» bis 6 m Mach-
tigkeit. Die Lagerung wird v. Hochstetteb als wunderbar
regelmassig bezeichnet, da wohl ein Dutzend Kalklager unter

und fiber einander vollkommen ebenflachig geschichtet sind,
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gleichmassig nach Stunde 2 streichen und unter 35 Grad
in Sudosten einfallen. Die Lager erstrecken sich nordost-
warts fiber den Michelsberger Bach gegen Wischkowitz fort

und sind uberall in zahlreichen Bruchen aufgeschlossen.

Im Hangenden dieses Hauptlagerzuges streicht N von Puhau
ebenfalls ein Kalksteinlager.

Der Kalk an alien diesen Punkten zeigt die verschie-

densten Farbungen, weiss, gelb, grau, roth, blaulich, schwarz.

Oft, besonders in den Wischkowitzer Bruchen, sind die Kalk-
steine von Kluften durchzogen, auf welchen schone Calcit-

drusen als auch (nach Zippe) Bergkork (Bergleder) in sehr
grossen Stucken vorkommen. Von weiteren Mineralen ffihrt

v. HOCHSTETTEE an: Chlorit, Pyrit. Quarz und Pistazit,

dieser letztere theils als Pistazitschiefer, — am Lasurberge

mit Amphibolschiefern wechsellagernd, — theils auf Kluft-

flachen in Krystallen ausgebildet, oder den Amphibolschiefer

in Adern und Schnuren durchziehend. In den Wischkowitzer
Bruchen wurde auch Pistazitgranit mit rothem Orthoklas in

Gangen beobachtet, welche den Kalkstein und Hornblende-
schiefer durchsetzen.

Ueberhaupt ist das Kalksteingebiet zwischen Wischko-
witz, Punau, Michelsberg und Pistau reich an Einlagerungen

von granulitischen Gesteinen und an Pegmatiten, welche
in Blocken uberall angetroffen werden.

Qtiarzfels durchsetzt namentlich im westlichen Theile
des Gebirges den Granit in machtigen Gangen, die unter
einander ziemlich parallel von SO gegen N\V streichend
stundenweit verfolgt werden konnen. Sie bestehen vorwal-
tend aus Quarz in verschiedener Ausbildung, oft mit acces-
sorisch beibrechendem Turmalin, mit Rotheisenerz und
Manganoxyden. Haufig ist Hornstein entwickelt, oder es

bildet sich durch Aumahme von Brocken des Nebengesteines
(Granit, Porphyr u. a.) eine art Breccie, sog. Quarzbrocken-
fels aus.

Der sOdlichste dieser Gange, der schon durch die alte-

ren sachsischen geolog. Aufnahmen bekannt wurde, ist spa-
ter (1852) von A. E. Reuss eingehend beschrieben worden.
Er beginnt mit einer ziemlich schroffen Felspartie bei Alt-

wasser SO von Unter Sandau, dicht an der Grenze zwischen
Granit und Gneiss (nach LOwl Glimmerschiefer), wo er in

Bruchen offen gelegt ist. Von da setzt er in nordwestlicher
Richtung knapp an Unter Sandau vorbei fiber den Kreuz-
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berg bis an das Tertiarland bei Leimbruck fort, scheint sich

aber im Osten von Konradsgrun in zwei Trume zu zerschlagen,

von denen der eine uiehr nordwarts bis Sehuttuber, der
andere nordwestwarts gegen Schirmitz und Leimbruck ver-

lauft Von dieser Ausgabelung des Ganges kann man sich

leicht zwischen Konradsgrun und dem Lehnhofe uberzeugen,

wo beide etwa 4—500 m von einander entfernte Quarz-
gange in Schottergruben aufgeschlossen sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass der Quarzgang von Langenbruck an
unter der Tertiarbedeckung weiterstreicht und seine Fort-

setzung in dem Quarzgange des Fichtelgebirges bei Seeberg
und Haslau findet. (Vergl. S. 248.)

Etwas nordlicher durchsetzt den Granit des Judenhau-
stockes nach F. L6wl ein zweiter Quarzgang, der W von
Konigswart beginnt und von hier nordwestwarts am Fusse des
Bergruckens fiber Amonsgrun und Markusgrun bis Miltigau

verlauft. Auf der ganzen Strecke ist er in zahlreichen Kies-

und Schotterbruchen blosgelegt. Im Norden von Miltigau fallt

die Verlangerung des Ganges „haarscharf mit einer Verwerfung
zusammen", die sich aus der Faltrichtung des Urthonschiefers

ron Kuttensee und Mulln erschliessen lasst. In die sudost-

liche Fortsetzuag dieses Ganges durften die Quarz- und
Hornsteingange fallen, welche in der nachsten Umgebung
von Marienbad zu Tage kommen. Die bedeutendste dieser

Gangbildungen zieht sich in der Richtung von der Marien-,

Ambrosius- und Karolinen-Quelle am Schneidranggehange
in St. 9— 10 zu dem Jagerhause herauf. Sie erreicht bei 75
bis 80° sudlichen EinfaJJens eine Machtigkeit bis zu 10 m.
Die Hauptmasse besteht aus Quarz, eisenschussigem quarzi-

gem Hornsteine, der vielfach von schmalen Achat-, Ghalce-

don- und krystalhnischen Quarztrummern durchzogen wird,

zahlreiche kleine Granit- und Feldspathbrocken, sowie mit
Eisenoxyd erfflllte Quarz- und Amethystdrusen enthalt, und
endlich auch in der Mitte der ganzen Masse Rotheisenerz

und Braunstein in Putzen und Nestean fuhrt. Aehnliche
Quarzbrockenfelsgange durchsetzen wahrscheinlich in der

Fortsetzung des machtigen Ganges im Schneidrang den grob-

tornigen Granit des Muhlberges. Man kann sie am Eingange
des Steinbrucb.es an der Karlsbader Strasse beobachten.
Ausser diesen in St. 9—10 streichenden Gangen kommen
nach Warnsdorff bei Marienbad auch Quarzgange mit

nflrdlichem Streichen (St. 11— 12) vor.
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Noch weiter nordlich streicht parallel zu den beiden
besprochenen ein dritter Quarzfelsgang, der im Erzgebirgs-

granite des Grudumberges W von Schlaggenwald beginnt
und nordwestw&rts gegen Wudingrun zum Falkenauer Ter-
tiarbecken streicht. Unter den Ablagerungen des letzteren

scheint er im Granite an Falkenau vorbei weiterzuziehen
und mit dem Quarzbrockenfelsgange, welcher im Erzgebirge
in der Gegend von Silbergrun zu Tage kommt, zusammen-
zuhangen.

Im ndrdlichsten Theile des Earlsbader Gebirges end-
lich treten Quarz- und Hornsteing&nge haufig im Granite

der Umgebung von Karlsbad selbst auf, obwohl sie nur an
wenigen Stellen, z. B. am Bemhardfelsen bei der Felsen-
und Stephansquelle und in der Granitwand unter dem Stadt-
thurme hinter der Marktbrunnencolonnade beobachtet werden
kOnnen. Sie sind von ganz ahnlicher Beschaflfenheit wie die

vorerwahnten analogen Gange bei Marienbad. Ueber beider
Verhaltniss zu den betreffenden Quellen wird weiter unten
das Nothwendige erOrtert werden.

Eine sehr wichtige, fur den ganzen Aufbau und die

Oberflacbengestaltung des Karlsbader Gebirges hOchst be-
deutungsvolle Rolle spielt der Granit. Es ist nothwendig.
bevor wir in die Beschreibung des Granitgebirges eingehen,

vorerst den BegrifF und die Bedeutung einiger Varietaten-

Benennungen festzustellen.

Febd. v. Hochstettek hat im ganzen Erzgebirge
A. Hauptgranite, welche grOssere Gebirgstheile zusam-
mensetzen, den£. untergeordneten Graniten gegen-
uber gestellt. Bei der ersteren Hauptvarietat unterschied er

gleichmassig und porphyrartige grobk<5rnige Gebirgs-
granite; bei der zweiten Hauptvarietat gleichmassig und
porphyrartige feinkdrnige Zinngranite. Die unter-

geordneten Granite theilte erinNestergranite, umfassend
grauen und glimmerdioritartigen Granit, und Ganggranite.
klein- und grossk<5rnig, ein. Speciell in der Umgebung von
Karlsbad unterschied er: 1. Hirschensprunggranit
(Gebirgsgranit) ; 2. Karlsbader Granit (porphyrartiger
Zinngranit); 3. Kreuzberggranit (gleichmassig feinkOr-

niger Zinngranit). Jokely und Reuss haben sich im Allge-
meinen dieser Eintheilung angeschlossen. C. Naumann jedoch
beschrankte sich auf die Unterscheidung des meist feinkfir-

nigen Kreuzberggranites vom grobkOrnigen meist porphyr-
artigen Hirschensprunggranite.
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Endlich Laube in seinem Erzgebirgswerke unterschei-
det drei Gruppen von Graniten: 1. Gebirgsgranite, pla-
gioklasarme, erzfireie, altere Granite, die ahnlich auch im
Fichtelgebirge und Bobmerwalde entwickelt sind; 2. Erz-
gebirgsgranite, zinnsteinfuhrende

, plagioklasreichere,

jungere, auf das Erzgebirgssystem beschrankte Granite;
3. Ausscheidungsgranite, d. i. Ganggranite, theils fein-

kOrnig, theils pegmatitisch.

Die glimmerdioritartigen Nestergranite Hochstetters
und grauen Granite Jokely'8 deutet Laube als Glimmer-
syenitporphyr (Minette).

Wie man sieht, beruht das Wesentliche der Eintheilung

bei alien Autoren darin, dass die zinnfuhrenden von
den ubrigen Graniten geschieden werden. Dies ware in der
That berechtigt, weil die ersteren Granite eben wegen ihres

Zinnerzgehaltes als einzig ihrer Art bezeichnet werden kdn-
nen, wenn alle Granite, welche unter der Bezeichnung
Zmngranit verstanden werden, auch in der That Zinnstein
beigemengt enthalten mochten. Dies ist aber nicht der Fall,

weshalb Laube's sehr bezeichnender Benennung der Vor-
zug zu geben ist. Wir werden also von Gebirgsgraniten,

Erzgebirgegraniten und Ganggraniten zu sprechen haben,
jedoch wollen wir vorerst einer Frage kurz gedenken, die

zwar fur die geognostische Beschreibung des Erzgebirgs-

systemes von minderer Bedeutung ,ist und erst im zweiten
Theile unseres Buches naher beleuchtet werden wird, immer-
hin aber zur vorlauflgen Orientirung einiger Bemerkungen
bedarf. Die einzelnen Erforscher des Gebirges vermOgen
sich namlich nicht darflber zu einigen, ob die beiden Haupt-
abarten des Granites von gleichem oder verschiedenem
Alter sind.

Goethe (1807) neigte gegen Buch (1792) zur Ansicht,

dass die (Karlsbader) Granite gleichzeitige Gebilde sind,

wofur sie auch v. Hoff hielt, wahrend der als vorzuglicher

Beobachter bewahrte v. Warn8DORFF ihnen ein verschie-
denes Alter beilegte. Dem entgegen hielt sie Reuss und
namentlich F. v. HoCHSTETTEB mr entschieden gleich-
zeitige Bildungen, die durch ganz allmalige Uebergange
mit einander verbunden sind. Der specifisch Karlsbader

Granit, welchen er dem Gebirgsgranite des Hirschensprun-

ges und dem Erzgebirgsgranite des Kreuzberges einfugt, ist

das eigentliche Verbindungsglieg zwischen diesen beiden

Abarten. Nach Jokely stellt der Erzgebirgs(Zinn-)granit
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und Greisen nur concretionare Massen innerhalb des Ge-
birgsgranites vor, mit welchem sie gleichzeitig entstaa-
den sein mussen. Diese Auffassung ist allerdings nicht halt-

bar. RtrCKEB, dem wir einen lesenswerthen Beitrag zur
Kenntniss des Zinnerzvorkommens bei Schlaggenwald *) vec-

danken, gelangte zur Ansicht, dass die (Schlaggenwalder)
Zinnerzstocke einer jiingeren eruptiven Bildung angehdren
als die Gebirgsgranite. Ebenso trat C. F. Naumann (vergl.

weiter unten) entschieden fur ein verschiedenes Alter
der beiden Granitabarten ein, welcher Ansicht sich neuer-
dings auch Laube anschliesst.

Man sieht, wie schwankend die Ansichten uber die

Altersverhaltnisse der beiden Haupt-Granitabarten des Erz-
gebirgssystemes sind, wobei zu beachten ist, dass jeder
Forscher fur seine Ansicht die uberzeugendsten Grunde zu
haben glaubte. Ich halte die Frage noch nicht fur gelost,

da ein wichtiges Moment unbeachtet blieb : die verscbiedene
Ausbildungsweise des Granites im Centrum und an der
Peripherie der Stocke, die uberall nachzuweisen isL Ich
glaube man wird durch Untersuchungen in dieser Richtung
zur Ueberzeugung gelangen, dass gewisse grobkOrnig por-

phyrartige und gleichmassig kfimige Granite, die heute von
einander geschieden werden, von gleichem Alter sindr

dass aber zwischen gleichmassig kOrnigen Graniten, welche
heute gewdhnlich zusammengeworfen werden, Alters-
unterschiede bestehen, wie ich es im mittelbdhmischen
Granitgebirge beobachtet habe.

—

Die allgemeine Umgrenzung des Granitgebietes im Karls-
bader Gebirge ist durch die Stadte Konigswart, Marienbad,
Petschau, Engelhaus, Karlsbad, Elbogen, Unter Sandau ge-

geben. Der Untergrund dieses ganzen Gebietes ist Granit,

der an der Oberflache allerdings vielfach unterbrochen ist

von den zahlreichen Inseln und Schollen krystallinischer

Schiefer, von Tertiarinselchen, Basalten, Torfbedeckungen
usw. Die grosse Schlaggenwald-Lauterbacher Gneissinsel allein

(S. 265) bedeckt etwa ein Funftel der Granitmasse.
Die sudliche Grenze des Granitgebirges gegen die Horn-

blendeschieferzone ist oben (als nordliche Begrenzung dieser

letzteren, S. 269) schon angegeben worden. Die Nord- und
Nordwestgrenze verlauft, zunachst mit den Auslaufern des

Duppauer Basaltgebirges und den Tertiftrablagerungen sud-

*) Jahrb. d. k. k. gool. R.-A., XIV., 1864, pa*. 311 ff.
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lich von Rodisfort sich beruhrend, von Taschwitz (NW von
Buchau) in nordlicher Richtung an Giesshubel vorbei, biegt

sich dann gegen Stichlmuhl bei Engelhaus ein, um sogleich

wieder in einem Lappen uber Hammelhof und Hartmanns-
grira in das Basaltgebirge einzugreifen ; wendet sich hierauf

gegen Satteles und von hier in einer Ausbuchtung uber
Pullwitz und Ellm hinaus, von wo sie sich an Haid vorbei

zum Egerflusse hinzieht. Hier halt sie sich uber Weheditz
bis y von Fischern dem Flusse parallel, vorher noch zwi-

schen Schobrowitz und Dallwitz gegen Hohendorf auskeilend.

Von Fischern westwarts begleiten die Eger bis Taschwitz
und Aich Alluvien und ostwarts gegen Drahowitz Tertiar-

gebilde, unter welchen am rechten Ufer des Flusses sofort

wieder Granit zu Tage kommt, dessen Grenze jedoch schon
bei Aich wieder die Eger uberschreitet und am linken Ufer

gegen Horn und Hunschgrfln ausbuchtet, NO von Altsattel

wieder auf das rechte Egerafer zuruckkehrt und nun in Sud-
westricbtung uber Wudingrtin, Pr6sau, Ruditzgrun bis Liebau
verlauft. In der Strecke Grtin, Prosau, Ruditzgrun tritt der
Granit nur zwischen den Gneiss- und Glimmerschieferdecken

hervor.

Von Liebau zieht sich die Granitgrenze sudwarts bis in

die Gegend von Miltigau und von hier etwas mehr gegen
Westen, dann in einem Halbkreise uber Ober Sandau bis

ostlich von Konigswart, wo sie sich an das Homblende-
schieferterrain anschliesst. Die Ausbuchtung des Granites

vom Ostabhange der Glatze bis uber Marienbad hinaus ist

sehr unregelmassig begrenzt, da der Hornblendeschiefer und
zum Theil auch Gneiss und Glimmerschiefer, welche der

Granit hier durchbricht, in Lappen und Schollen vielfach in

denselben eingreifen und ihn bedecken.

Diese von dem zusammenhangenden Granitmassiv des

Karlsbader Gebirges abzweigende Ausbuchtung m6ge zuerst

besprochen werden. Am meisten Interesse nimmt der sud-

liehste Theil derselben, die Umgebung von Marienbad
fur sich in Anspruch.

Dieser vielbesuchte Curort liegt in einem kleinen Thal-

kessel in der Gabel des Schneid-, des Hamelika- und des

Steinhaubaches, welche nach ihrer Vereinigung von Marien-

bad ostwarts als Auschowitzer Bach abfliessen. Zwischen

dem Hamelika- und Steinhaubache liegt der aus grobkOrni-

gem Gebirgsgranite bestehende Muhlberg, zwischen dem

IttMtr, Ocologle too B8hroen. 1°
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letztgenannfen und dem Schneidbache der aus gleichem
Granite gebaute Steinhauberg.

Der porphyrartige Gebirgsgranit ist auch in der Umgebung
verbreitet. Grosse Orthoklaszwillinge treten auffallend hervor,
wahrend im eigentlichen Steingemenge nach Wabnsdorff
Plagioklas vorherrschend ist. Dieser Granit setzt nicht nur
den Steinhau und Muhlberg zusammen, sondern breitet sich auf
dem Rucken des Damberges bis zum Jagerhause aus und
bildet einige Felspartien, namentlich die sog. kleine Schweiz,
in welcher man u. a. auch am Friedrichstein lichtfleisch-

rothe, feinkdrnige Granitgange mit Schdrl beobachten kann,
welche den herrschenden grobkdmigen und porphyrartigen
Gebirgsgranit ubrigens am Muhl- und Steinhauberge an vielen

Stellen durchsetzen.

Das rechte Gehange des Schneid- und abwarts Auscho-
witzer Baches wird im Schneidrang und Darnberge haupt-
sachlich aus Gneiss zusammengesetzt. Zwischen dem Auscho-
witzer und Hamelikabache liegt der Hamelikaberg der mit
seiner Umgebung vorwaltend aus Homblendeschiefern mit
Einlagerungen von Gneiss und Glunmerschiefer aufgebaut
ist. Der Amphibolschiefer geht schichtenweise in einen G r a-
natfels fiber, welcher aus einem Gemenge von Quarz,
dichtem Tetartin (nach Kersten), einem bronzitahnlichen

Mineral, feinschuppigem Talk, etwas Hornblende und dichtem
Eisengranat besteht. Nur die Kuppe des Hamelikaberges ist

aus aschgrauem feinkdrnigem Granite mit graulichweissem
Albit, braunen Glimmerschuppchen und wenig Quarz zusam-
mengesetzt.

Der meist ganz in thonigen Letten zersetzte Gneiss am
Fusse des Gehanges zwischen der Marienbader Muhle und
dem Waldbrunnen wii-d nach Wabnsdorff haufig von
Quarz- und eisenschussigen Hornstein-Gangen (mit Rotheisen-
stein und Psilomelan) durchsetzt, die auch in den Granit
ubergehen und im Allgemeinen in St. 11—12 streichen. Sie
wurden mit den Quellenzugen in Verbindung gebracht, wie
uberhaupt Warnsdorff die Ansicht vertrat, dass die Hom-
steingange in den Quellengebieten der beruhmten Badeorte
des Karlsbader Gebirges nur als Quellenabsatze aufgefasst

werden durfen.

Marienbad zahlt 6, wenn man will 7 Mineralquellen
von Bedeutung, — eine sehr geringe Zahl im Vergleiche zu
der von Heidleb angegeben, der in einem Umfange von
3 Stunden von Marienbad 123 Mineralquellen zahlte. Die
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1 gedachten Hauptquellen sind: der Ferdinandsbrunnen,
Kreuzbrunnen, die Waldquelle^ Wieseaquelle, der Karolinen-

brunnen, Ambrosiusbrunnen und die Marienquelle. Diese
letztere will Reuss jedoch nicht als Mineralquelle gelten

lassen, -weil sie sich kaum durch eine etwas hohere Tempe-
ratur (-f-

8"8° C) von gewohnlichem Quellwasser unter-

scheidet. Die anderen Quellen besitzen einen niedrigeren

Warmegrad, der die mittlere Jahrestemperatur nur sehr wenig
Oberschreitet und, wenigstens zum Theil, entsprechend der

Lufttemperatur zu variiren scheint. Es sind im Allgemeinen
kohlensaurereiche. Glaubersalzw&sser, jedoch im Einzelnen

sehr verschieden. So z. B. enthalt der Ferdinandsbrunnen
beinahe 12mal mehr fixer Bestandtheile als der Ambrosius-
brunnen. Ueberhaupt ist der Ferdinandsbrunnen und nach
mm der Kreuzbrunnen durch die grosste Menge freier Kohlen-
saure und mineralischer Bestandtheile ausgezeichnet.*) Am
reichlichsten stromt die geringhaltige Marienquelle (nach

Latjbe 116*78 I in der Minute), dann folgt der Ferdinands-
brunnen (31*55 1) und der Kreuzbrunnen (1*17 I); die ubri-

gen Quellen liefern weit weniger Wasser.

E. R. v. Warnsdoeff sprach 1844 die Ansicht aus,

dass die Quellen zum Theil auf einem Spaltensystem langs

der Berflhrungsflache des Steinhau- und Muhlberggranites

mit dem Gneiss und Homblendeschiefer des Hamelikaberges
an den tiefsten Thalpunkten ausbrechen, zum anderen Theil

auf einem Spaltensystem emporsteigen, das dem Streichen

der aufgerichteten Gneiss- und Schieferschichten entspricht.

In diesen beiden Richtungen setzen die oben erwahnten
ekenschftssigen Quarz- und Hornsteingange auf. Der grosse

Quarzfelsgang vom Schneidrang (S. 285) soil nach Warns-
doeff genau in die Richtung der Karolinen-, Ambrosius-

*) Nach Laube, welcber in seinem Excursionsbuch die Zusam-
mensetzung des Kreuzbrunnenwassers wie folgt angibt Temperatur
8-PC, Spec. Gewicht 1*0094. — Fixe Bestandtheile in 10.000 Theilen Wasser -.

Schwefelsaures Natron 49*6312, schwefelsaures Kali 0-522 1, Chlornatrium
170052, kohlensaures Natron 11-75, kohls. Lithion 0047, kohls. Kalk
51963, kohls. Strontian 0*0078, kohls. Magnesia 4*3385, kohls. Eisen-

oxrdal 0*3414, kohls. Manganoxydul 0*0311, bas. phosphorsaure Thon-
erde 0*0494, neutr. phosphors. Kalk 00179, Kiesels&ure 0-8203, Brom-,
Fluor-, organ. Verbindungen 00729. Summe der flxen Bestandtheile

89-7474, freie und halbgebundene Kohlensaure 18*3815. — Nach den
alien Analysen von Reuss, Steinmann, Berzelius, enthalt der

Ferdinandsbrunnen won! mehr Kohlensaure, aber weniger fester Be-
standtheile als der Kreuzbrunnen.

19*
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und Marienquelle (St. 9— 10) fallen, wahrend die Waldquelle,
der Ferdinandsbrunnen und der Schneid- und Wiesensauer-
ling in ihrer Lage der Richtung des Rotheisensteinganges

mit Manganoxyden am Schneidrang (St. 12) entsprechen
sollen. Der Kreuzbrunnen wurde dann nur wenig abseits

von dem Kreuzungspunkte beider Spaltensysteme liegen.

Diese letzteren entsprechen nach WarN8DORFF'S Auffassung
.,den beiden partiellen Hebungsrichtungen der hiesigen Ge-
birge und sind einfache Wirkungen derselben, womit auch
die Frage beantwortet ist, warum gerade an diesem Orte
und diesen Punkten die segensreichen Quellen so kraftig

emporsteigen."

A. E. Reuss glaubte nicht diese Annahmen theilen zu
kdnnen, vielmehr scbien ihm, dass sammtliche Quellen, mit
der Waldquelle als der ndrdlichsten beginnend bis zum Fer-
dinandsbrunnen im Suden, in einem Zuge liegen, der den
deutlich nordwarts gerichteten Quellspalten entsprechen

wurde, welche seiflerzeit bei Gelegenheit einer Neufassung
des Kreuzbrunnens blosgelegt wurden. Nach seiner Meiming
liegen die Waldquelle, der Kreuzbrunnen und der Ferdi-

nandsbrunnen auf dem Hauptzuge, die ubrigen Quellen —
abgesehen von der Marienquelle — auf einem Nebenzuge,
die beide eine sudnordliche Richtung einhalten. Mit den
Quarz- und Hornsteingangen ha.tt.en die Quellen nach Reuss
nichts zu schaffen.

Dem entgegen scheinen Laube einige der oben nach
WARN8DORFF geschilderten Verhaltnisse unzweifelhaft einen
Zusammenhang der Quellen mit dem Quarz-Hornsteinzuge
anzudeuten, "wobei weiter zu beachten ist, dass auch das
Marienbader Thai in Nordsiid streicht und vom Ferdinands-
brunnen in derselben Richtung eine Sauerlingsreihe bis

gegen Plan verfolgt werden kann. Da nun auch die Quarz-
gange des Dreihackner Revieres (S. 234) mit diesem Zuge
parallel verlaufen, so darf man wohl berechtigt annehmen,
dass die Marienbader Hauptquellen auf einer grossen Ge-
birgsspalte liegen, die durch den Quarzfelsgang.bezeichnet

ist, wodurch Warnsdorff's oben wiedergegebene Auflfass-

ung im Wesentlichen bestatigt wird.
Zur Erg&nzung des Erfirterten noch einige historische

Daten.
Die altesten Nachrichten uber die Marienbader Quellen

stammen aus dem 16. Jahrh. Es wird namlich in einem
Schreiben vom 27. April 1528 der damalige Abt Anton des
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Tepler Stifles von Konig Ferdinand I. aufgefordert einige

Flaschen Wasser aus dem „Salzbrunnen", Qber welchen er

Meldung gemacht, Bach Prag zur Untersuchung einzuscbicken,

indem der Konig gewillt sei dort eine Salzsiederei zu er-

richten. Diese ist an der Quelle, dem heutigen Ferdinands-
brnnnen, auch in der That zu Stande gekommen, jedoch
durfte man sicb alsbald uberzeugt haben, dass das hiesige

Salz nicht Kochsalz sondern Glaubersalz ist. Jedoch soil der

Betrieb des Salzwerkes nach Balbin (1679) auf Gegenvor-
stellungen der Schlaggenwalder Bergbeamten , die Holz-

mangel befurchteten, aufgelassen worden sein.

Zu Heilzwecken wurden die Quellen schon in den
fruhesten Zeiten von den Einwohnern der Gegend benMzt
und auch von Aerzten den Stiftsgeistlichen und manchen
hochgestellten Personen seit dem 16. Jahrhundert verschrie-

ben, ohne dass jedoch der Ruf der Quellen durchgedrungen
ware. Erst 1780 und 1781 wurde der damalige Abt Graf

Trautmann8DORF von der Bedeutung der Heilquellen so

uberzeugt, dass er den Grand zur Entstehung des Curortes

legte. Das Hauptverdienst urn das Gedeihen desselben kommt
jedoch D?- Nehr zu, welcher 1804 hier ein Curhauserrich-
tete. Von dieser Zeit an verbreitete sich der Ruf des Bades
und sein Aufbluhen schritt rasch vorwarts.

In dem an das Marienbader Gebiet westlich angrenz-

enden Gebirgstheile, besonders im Kaiserwalde, herrscht Erz-

gebirgsgranit vor, theils mit, theils ohne porphyrartig einge-

streute Orthoklaskrystalle. Es ist jedoch nicht moglich den
porphyrartigen von dem bloss grobkornigen Granite streng

zu scheiden, vielmehr scheinen beide derart zusammen zu
hangen, dass der gleichmassig grobkornige Granit die inne-

ren und tieferen Gebirgstheile einnimmt, wahrend die por-

phyrartige Ausbildung auf die Peripherie der Kuppen be-

schrankt zu sein scheint, wie man nach JoKfeLY z. B. am
Judenhauberge, am Arbersberge, Schafberge und in der Ge-
gend von Perlsberg und Amonsgrun. als auch auf dem
Glatzeberge und beim Schloss Kdnigswart beobachten kann.

Im Einklang hiemit steht F. LOwL's Auffassung des

Baues der Gegend zwischen Altwasser, KOnigswart und
Ober Perlsberg. Ein Durchschnitt durch den Judenhaustock
zeigt namhch im Centrum eine Greisenkuppe, die an der

Oberflache allerdings nur in einer kleinen Partie SO vom
/udenhaugipfel zu Tage kommt, an welche sich zunachst
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feinkorniger 'aind ' erst in vv«iterer Entfernung grobkflrniger

Erzgebirgsgranit arischlfesst. pieser erst wird im Suden vom
Glimmerschiefer durcH "den Quarzgang bei Altwasser ge-
trennt und im Norden bei Ober Perlsberg von Glimmer-
scbiefer mit Graphitschiefereinlagerungen uberlagert. Zu be-
merken ist jedoch, dass LOwl einen grossen Theil des
Granites, welchen Laube als Gebirgsgranit auffasst, fur Erz-
gebirgsgranit halt.

Eine unregelmassig blockfOrmige, oder haufiger dick-

plattige Absonderung ist an dem Granite, welcher accesso-

risch oft Chlorit, Titanit, auf Kluften kleine Nester von Man-
ganoxyden und dendritische Ausscheidungen enthalt, sehr
gewohnlich, selten macht sich auch eine kugelige Absonderung
geltend. Grosse, mitunter merkwurdig gestaltete Bldcke sind
namentlich urn Schloss Kdnigswart verbreitet. An den Gra-
nitplatten vermag man an vielen Punkten die Fall- und
Streichungsrichtung zu bestimmen. Nacb Jokely scheint

das Einfallen der Platten je entfernter von der Gentralaxe
des Granitstockes desto steiler, und das Streichen mit den
Grenzlinien der Gebirgspartie nahezu parallel zu sein.

Zinnstein fuhrende Granite sind nur an der Glatze bei

K6nigswart und bei Ober Perlsberg entwickelt (S. 309);
sonst scheint der Erzgebirgsgranit im sudlichen Eaiserwalde
(Judenhaukern) als auch im Norden (Lobskem) uberall zinn-

erzfrei zu sein. Bei Liebau, bei Ruditzgriin und Kirchenbirk,

um PrOsau und von Tiefengriin, Sch6nlind und WOhr ost-

warts gegen Unter Perlsberg soil nach LAwl Gebirgsgranit

entwickelt sein, welcher auch alle die kleinen Granitinsem
im Hornblendeschiefer zwischen SchOnficht und Sangerberg
zusammensetzt F. LOwl unterscheidet im Kaiserwaldc, wie
schon oben envahnt, eine Anzahl bathylithischer Granitkerne,

von welchen der judenhaukern und der Lobskern nach
seiner Meinung dem Erzgebirgsgranite, der Marienbader, der

Unter Perlsberger, der Liebauer, Kirchenbirker und PrSsauer
Kern dem Gebirgsgranite angehOren. Die ersteren intrusiven

Kerne hatten nach seiner Einzeichnung auf die krystallini-

schen Schiefer wenig oder gar nicht eingewirkt, wahrend
die Gebirgsgranitkerne von Gontacth6fen umgeben sind, in

welchen sich wesentlich zwei Zonen unterscheiden lassen:

Die innere besteht aus undeutlich schieferigem Andalusit-

und Fibrolithglimmeriels, die aussere ans Glimmerschiefer
mit Knoten und kornformigen Concretionen. In der Umgeb-
ung von Liebau, Amitzgrun, Kirchenbirk und Ruditzgrfin
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soil die innere Zone im Mittel 300, die aussere 4—600 m
machtig sein. Zu den Contactbildungen des Glimmerschiefers

am Erzgebirgsgranit bei Wudingrun gehdrt auch ein horn-
felsartiges Gestein, welches Reuss fur Cornubianit halt.

' Ganggranite sind jm Kaiserwalde aijffallend sparlich

vorhanden und zwar gewOhnlich nur in pegmatitischer Aus-
bildung, wahrend feinkfirnige Ganggranite hauptsachlich nur

an der Grenze der Schiefer meist wenig machtig entwickelt

zu sein pflegen. Im Hornblendeschiefergebiete des Kaiser-

waldes werden nebst Gebirgsgranit, der zwischen den Schollen

des Amphibolschiefers zum Vorschein kommt, hauftg auch
Bruchstucke von feinkdroigen Ganggraniten angetroffen, die

daher hier ziemlich verbreitet sein darften. Ebenso durch-
setzen den Gneiss (Glimmerschiefer?), besonders in der Gra-

nitnihe, Ganggranite und Apophysen, z. B. in der Gegend
von Steinbach, Ebmeth, Reichenbach, Schdnlind, Schanz
und von Kfinigswart. Im Glimmerschiefer bei Wflhr soil

ein Ganggranit von felsitischem Aussehen auftreten, und
bei Ruditzgrun und bei Araitzgrun verzeichnet Jok^ly
ein graues bis blaulichschwarzes greisenartiges Gestein.

In der ndrdlicheren Erstreckung des Granitgebirges

herrscht im Mittelzug um Lauterbach, SchOnfeld, Schlaggen-

wald, hier als Untergrund der grossen Gneissscholle, bis zum
Karlsbader Kreuzberge Erzgebirgsgranit, zumeist von gleich-

massig feinkOrniger Beschaffenheit, und zum Theil zinnerz-

fuhrend, mit Uebergangen in Greisen. Der ehemals hier

hauptsachlich abgebaute Greisenstock, die Hub, dringt in

den Gneiss ein, zwei andere Greisenstdcke lehnen sich zu-

gleich an den Granit an, in welchen ubrigens der Greisen

des Stockes NW von Schonfeld ganz allmalig ubergeht.

(VergL Seite 306.) Porphyrartiger Erzgebirgsgranit kommt
ausser im Teplthale bei Karlsbad auch am Rodabache bei

Einsiedl vor.

Oestlich von dieser Zone in der Umgebung von Pet-

schau ist gleichmassig grobkOrniger, und westlich um Elbo-

gen vorzuglich porphyrartiger Gebirgsgranit verbreitet.

EndHch in der nOrdlichsten Erstreckung des Karlsbader

Gebirges im Grenzgebiete gegen das Duppauer Basaltgebirge,

ran Giesshubel-Puchstein, Schdmitz, Engelhaus, Karlsbad

herrscht grobkorniger, zum grdssten Theil porphyrartiger

Gebirgsgranit, welcher die bezeichnete Zone des Erzgebirgs-

granites umgibt.
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Ganggranite sind in diesem Gebirgstheile ziemlich haufig
und verdienen die grobkornigen Pegmatite besondere Er-
w&hnung. Sie sind namlich technisch von grosser Wichtig-
keit ihres Feldspathes wegen, welcher in zahlreichen Spath-
gruben fur die Porzellanfabriken gewonnen wird. Solche
Pegmatite sind nauptsachlich in der Umgebung von Elbo-
gen, Karlsbad, Engelhaus, bei Birndorf, Dallwitz usw. ver-

breitet.

Die Granite der nachsten Umgebung von Karlsbad
mussen eingehender besprochen werden, weil ihnen die be-
rfihmten heissen Quellen entstrdmen. F. v. Hochstetter
hat, wie oben erwahnt, drei Varietaten unterschieden unci

im Wesentlichen wie folgt charakterisirt.

Der Hirschensprunggranit ist ein grobkornig por-
phyrartiger Gebirgsgranit, identisch mit dem bekannten
Elbogener Granit. Er ist hauptsachlich auf dem linken Tepl-
ufer entwickelt (Fig. 64.) und besitzt wie alle Gebirgsgranite

dort, wo er herrschend ist, eine kubische Zerkluftung in

grosse Blocke, die durch Abwitterung rund wollsackfflrmig

werden. Er zerfallt sehr leicht in Grus und die Feldspath-
krystalle bleiben frisch ubrig.

Der Kreuzberggranit ist ein feinkOrniger, am rech-
ten Teplufer herrschender Erzgebirgsgranit mit einer

mehr bankformigen, oft fast schichtenartigen Absonderung,
widersteht der Verwitterung langer und zerfallt in kleine,

scharfkantige rhomboidische Stucke.
Die dritte Granitabart, der specifische Karlsbader

Granit, bildet gewissermassen ein Mittelglied zwischen den
beiden ersteren Varietaten. Er nimmt die Sohle des Thales
von Karlsbad ein und bildet die dasselbe zunachst und un-
mittelbar einschliessenden Felswande. Es ist ein feinkorniger

Porphyrgranit, in dessen Grundmasse alle wesentlichen
Gemengtheile : Feldspath, Quarz und Glimmer porphyrartig'

in Krystallen eingewachsen sind. Er setzt das Quellengebiet

vorwaltend zusammen und geht stellenweise durch allmalige

Uebergange in Kreuzberggranit uber, in welcben er ubrigens
vielfach eingreift. (Fig. 64.) Die Hauptmasse des Karlsbader
Granites widersteht entgegen dem Hirschensprunggranite
der Verwitterung ganz ausserordentlich, w&hrend die Feld-
spathkrystalle zuerst und ziemlich leicht verwittern, in eine

gelblichgrune, specksteinartige oder rothbraune erdige Sub-
stanz zersetzt werden und aus dem Gesteine herausfallen,
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dessen ubriggebliebene Hauptmasse daher vielfach ldcherig

erscheint. Besonders ist dieser Granit ausgezeichnet durch
die ausserordentlich ebenflachige, scharfkantige Absonderung
oder Zerkluftung in grosse rhomboidische Pfeiler und Platten.

Daher die besondere Physiognomie des Teplthales, die zak-
kigen, spitzigen Felsgipfel und Felsnadeln, die steilen senk-
rechten FeLswande , die

Porphyr-
Gesteines.

i

allerdings dem
eharakter des

entsprechen.

F. V. HOCHSTETTER
fflhrte nun aus, dass' es

wohl erklarlich ist, wenn
die Quellen gerade aus den
Spalten dieses Granites

hervortreten, weiJ er eben-
flachig zerkluftet ist und
seine KlQfte in Folge des
Widerstandes, den er der
Verwitterung entgegen-

setzt, often erhalten blei-

ben. Das Gestein erscheint

von einem Systeme paral-

leler Spalten durchschnit-

ten, die sich fast unter
einem rechten Winkel kreu-

zen.Die Hauptzerkluftungs-

richtung streicht in St. 8
bis 10 und fallt theils in

NO, theils in SW; die

zweite Zerkluftungsricht-

ung streicht in St. 2—3
und fallt steil in SO oder
SW. Dieses Spaltensystem
tritt charakteristisch an
alien Felspartien des Tepl-
thales hervor, am deutlich-

sten nach v. Hochstetteb's Annahme im Flussthale selbst,

das den beiden Hauptzerkluftungsspalten im Karlsbader Gra-
nite entspricht, welche die Tepl allmalig erweitert hat

Die Kreuzungsstelle der zwei machtigsten Spalten im
Karlsbader Granite ist durch die starkste Thalerweiterung
ausgepragt, in welcher das Centrum der Stadt mit Kirche, Rath-

Fig. 64. Oeogoottliehca KKrtchen (zaglelch
QutilliukHrtchtn ron Karlsbad.

Nach f. t. Bochilttttr.

HH die log. Ho<F«cbe Quellenllnle rerblndend
die Elaenquelle mlt dem Snuerbrunn auf der
Sorotheenan. AA Sprudel Uaapupalte. BB

Muhlbrunn-Nebenspalte.

Auf AA: a Springer, » Hygiaeaquelle, cHarkt-
brunneo, d SchloMbrunnen ; — « Quelle car
ruasiaeben Krone auf etner Seltenspalte. Auf
BB: / Muhlbruunen, g Neubruunen, i Bern-
hardibrunnen, * Pelsenquelle, m KaUerquelle
(Im MUttarboapital) ; — auf Seitenspalteu : A
TberMienbrunnen, I Spitalbrunnen, n Quelle

mm rotben Stern.

/ Hincheniiprunggrar.lt 8 Kreusberggrantt.
$ Karlsbader Oranit. 4 Alluvium.
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haus und Markt in seiner Lage geologisch vollkommen moti-
virt, sich ausbreitet. (Fig. 64.) Auf der Kreuzungsstelle dieser

Gebirgsspalten bricht der Sprudel hervor, und auch alle

ubrigen Quellen sind an die Klufte des Karlsbader Granites
gebunden.

Karlsbad zahlt 17 heisse Quellen, die sammtlich im
Teplthale liegen und zu welchen sich noch eine Anzahl
Sauerlinge gesellt. Die Hauptquelle. der Sprudel, wird von
mehreren' auf einer Flache von 180 Metern hervorbrechenden
Quellen gebildet, deren wichtigste der Springer oder eigent-

liche Sprudel ist, dessen Wasser in der Minute in 40 bis 60

Pig. 65. Der Springer in Karlibad.

ungleich starken Stossen fiber 2 m hoch ausgeschleudert wird.

(Fig. 65.) Das Sprudelgebiet urafasst derzeit 6 Quellen-
effnungen im Springerraume, die alte und neue Hygiaea-
quelle (vergl. weiter unten), das obere Zapfenloch und den
Lovvenzapfen, die zusanunen nach der neuesten Messung in

der Minute 2232"55 Liter Wasser liefern, was im Jabre nahezn
12 Millionen Hektoliter ergibt. Die Temperatur des Sprudel-
wassers wurde zu 73" 1° G bestimmt. In der Tepl selbst ist

der kleine Sprudel bemerkbar.

Die ubrigen heissen Quellen geben in der Minute Wasser

:

Die Kaiser Karl-Quelle 6-5 1, 38* 1° C warm, der Marktbrunnen
5'75 I, 38"6° warm, der Schlossbrunnen 7"5 I, 51° C warm,
der Theresienbrunnen 9"7 I mit 57'9° C Temp., der Muhl-
brunnen 7"55 I mit 47*8° Temp., der Neubrunnen 5*9 I,
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iW warm, der Bernhardsbrannen 3*1 I mit 60'7° warm, die

Elisabethquelle 32 I mit 361° Temp., die Felsenquelle

2
-5 I, 5"r"° warm, die Kurhausquelle 10'4 I, 64*3° warm,

die Spitalquelle 8*1 I, 364° warm, die Hochbergerquelle
3 2 mit 37'5° Temp., der Kaiserbrunnen 8*4 I, 48*6° warm,
die Parkquelle 10-8 I, 372° warm und die Kronprinzessin
Stefanie-Quelle 2*8 J, 213° warm.

Ausser diesen Curzwecken dienenden Quellen gibt es

in Karlsbad noch viele andere laue und warme Brunnen, so
dass an Mineralwasser fcein Mangel ist, wohl aber an ge-
wdhnlichem Trinkwasser. Die Tbermen sind alkalische

Glaubersalzquellen mit einem ansehnlichen Gehalte fixer

Bestandtheile , vorwaltend schwefel - und kohlensauerem
Natron, so wie Ghlornatrium, *) femer Kalk- und Eisen-
carbonaten, welche letztere zum Niederschlag gelangend den
Ton Eisenoxydhydrat gewohnlich gelb oder braun gefarbten,

oft gestreiften Sprudelstein (Aragonit) bilden. Der Spru-
del, dessen Wassermasse ehemals viel grdsser gewesen sein

mag als gegenwartig, hat im Laufe undenklicher Zeiten
uber der Quellenspalte eine machtige gewOlbeartige Decke
abgelagert, die sogenannte Sprudelschale, welche die

heutige Quellenfassung allseitig ziemlich bedeutend uberragt.

Auf ibr ist ein Theil der Stadt erbaut. Die ubrigen Ther-
men Karlsbads setzen zwar Sinter ab, bilden aber keine

Sprudelschale.

Ueber die Lage der heissen Quellen sprach seinerzeit

v. Hopf die Ansicht aus, dass durch vulcaniscbe Krafte in

der Granitmasse des Teplthales eine tiefe Spalte entstanden

sei, die von Granittrummergestein ausgefullt worden ist und
aus welcher alle Quellen hervorbrechen. Dies ist die be-
ruhmt gewordene Hoff'sche Quellenlinie, welche
WarnsdoSFF spftter fur eine Spalte an der Grenze zweier

Granite von verschiedenem Alter erklarte.

*) Die Zusammensetzung des Sprudelwassers ist die folgende:

Fixe Bestandtheile in 10.000 Theilen Wasser : Schwefelsaures Kali 1-636,

schwefelsaur. Natron 83721, Ghlornatrium 10306, Jod- und Bromnatrium
' Spuren, kohlensaur. Natron 13*619, kohlensaur. Calcium 2

-

y78, kohlens.

Magnesia 1-240, kohlensaur. Strontian 0008, kohlensaur. Eisenoxydul

(Hot, kohlensaur. Manganoxydul 0006, phosphoreaur. Thonerde 0-004,

phospborsaur. Kalk 0-002, Fluorcalcium 0036, Kieselerde 0-728, Borsaure,

Litbion Spuren. Caesium, Rubidium Spuren. — Summa der fixen Be-
standtheile 54-312. Freie und halbgebund. Kohlensiiure 7-004. — Spec.

Gewicht 1-0053.
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F. v. Hochstetter fasste die Lage der Quellen dahin

auf, dass sie in zwei Sudost-Nordwest (St. 9—10) verlau-

fenden parallelen Zugen angeordnet seien (AA und BB in

Fig. 64.), welche durch die angefuhrte Zerkhlftung des Karls-

bader Granites bedingt sein sollen.

Die Kluftflachen in derPartie S vom Sprudel (d. i. S von
der Linie AA in Fig. 64.) fallen steil mit 70—80° in NO ein, wo-
raus Hochstetter den Schluss zieht, dass auch die Sprudel-
hauptspalte mit dieser Neigung in die Tiefe gehe. Der Horn-
steingang des Militarhospitals und. des Bernhardfelsen, der

die Nebenspalte be-
HiTKhtntpnmg Schloitierg Tcplthal Kreuzbtrg Zeichnet aUS Welcher

die Quellen des Ne-
benzuges : Muhlbrun-
nen, Neubrunnen,
Bernhardsbrunnen.

Felsenquelle, Militar-

hospitalquelle her-

vorbrechen, zeigt je-

doch ein entgegen-
gesetztes Verflachen

mit 70—80° in S W.
Hiernach ware anzu-
nehmen, dass die

Hauptspalte und Ne-
benspalte in der Tiefe
sich schneiden, so
dass die zwischen

sw

Fig. 66. Frofil durch du Karlibader Qaellengebiet.

lUch P. r. Boclutetter.

JUL 8prudel-Haapt«p»It«. BB Mtthlbroan-Nebempalto. beiden Spalten lie-

8 3piadslacJiale. a Springer »Hygl»e»qo«lle. « Qaelle aende GranitmaSSe
mr roulKheo Krone d Scbloubrnnnen. t Theretlen- j o*ui u

brunnen. / Mohlbrannen. CteS bCnlOSSDergeS d-
nen grossen Keil bil-

det, an dessen Schneide sich in der Tiefe die Wasser des
Hauptstromes in die Nebenspalte abtheilen. Diese Vorstell-

ung Hochstetter's ist in Fig. 66. veranschaulicht, aus wel-
cher zugleich die Verhaltnisse zwischen der Hygiaeaquelie,
Schlossbrunnen und Theresienbrunnen ersichtlich sind, wie
man sie annehmen darf, um zu erklaren, dass z. B. bei dera
Durchbruche der Hygiaeaquelie im J. 1809 der Schlossbrun-
nen' ganz versiegte und der Theresienbrunnen von seiner

Wassermenge verlor.

Die Lage des Theresienbrunnens, sowie die Thatsache,
dass aus dem vielfach zerklufteten, von Hornsteingangen
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durchzogenen Schlossberge uberall warmes Wasser heraus-

dringt, lassen es Hochstettebn wahrscheinlich erscheinen,

dass im Schlossberge selbst warmes Wasser zwischen beiden
Spalten circulirt, — auf Seitenspalten, die wohl hauptsach-

lich der zweiten Zerkluftungsrichtung des Granites ent-

sprechen (Fig. 64.). Aus solchen Seitenspalten, da wo sie im
Teplthale zu Tage ausgehen, scheinen der Theresienbrunnen

und Spitalbrunnen hervorzuquellen. (Fig. 66.)

Bei der Demolirung des Hauses „zum weissen Adler"

warde im J. 1877 am Marktplatze am Fusse des Schloss-

berges zwischen dem Sprudelgebiete und dem Schlossbrunnen

ein Terrain aufgeschlossen, auf welchem zwischen der steilen,

stellenweise sehr schwefelkiesreichen, von Hornsteingangen
durchsetzten Granitmasse, auf welcher der Stadtthurm steht,

und zwischen den schwefelkiesreichen Graniten, welche unter

der Schlossbergterasse zu Tage komman, eine etwa 15 bis

20 m machtige Gesteinszone angetroffen wurde, die als von
Aragonitsinterbildungen durchsetztes, sehr hornsteinreiches

Granittrummergestein bezeichnet werden konnte. Direct

dem Granite aufgelagert war eine 1*3 m starke, aus concen-
trischen Lagen von verschiedener Farbe gebildete Sprudel-

steindecke, deren Wolbung genau der Gestalt des (Karls-

bader) Granites entsprach und keinen Hohlraum erkennen
liess. Gegen den Schlossberg stieg die Sprudelsteinschale

auf und war hier im Liegenden und Hangenden von einer

Granithornsteinbreccie begleitet. Ueber der Sprudelschale

gegeu den Marktbrunnen zu stand Granit an, welcher wie der

unterlagernde Granit eigenthumlich umgewandelt war.

Aus der Lagerung der Sprudelsteinschale, sowie aus
der Richtung der vielen Hornsteingange am Stadtthurm-
felsen, worunter 5 uber einen halben Meter machtig waren,
Kess sich mit Sicherheit schliessen, dass diese Thermalzone
nordwestwarts gegen den Schlossbrunnen und sudostwarts

gegen das eigentliche Sprudelgebiet im Bette der Tepl fort-

setzt, worin v. Hochstetter eine gewichtige Bestatigung

seiner Ansicht erblickte, dass in dieser von NW nach SO
verlaufenden Richtung die Sprudelhauptspalte liegt.

Dagegen betonte Naumann (1866), dass die Karlsbader

Thermen nicht in zwei Parallelzugen nach St. 9—10 an-

geordnet sind, welche der charakteristischen Hauptspalten-

richtung, oder Zerkluftungsrichtung des Karlsbader Granites

entsprechen mochten, sondern dass alle Quellen einen Zug
bilden, dessen Hauptstreichen sehr nahe St. 11 betragt.
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daher ein Causalzusammenhang zwischen der Quellenliaie

und jener Zerkluftung kaum.angenommen werden darf. Da
nach seiner Meinung die Annahme gestattet sein durfte,

dass die Quellenspalte vom Sprudel (a in Fig. 67.) bis gegea
den Kaiserbrunnen (k in Fig. 67.) ihre anfangliche Richtung
um 12° andert, so wurden sich alle diese Quellen aus einer
gemeinschaftlichen Spalte ableiten lassen, dereiv

mittlere Streichungsrichtung
sehr nahe St. 11 ist. Die ubri-
gen Quellen wurden aus obe-
ren Abzweigungen derselben
Hauptspalte entspringen , in
welcher tiefer abwarts die
sammtlichen Wasser ihren
Lauf nehmen, wahrend die
hauptsachlichste Wassererup-
tion an der Stelle des Sprudels
stattfindet. Da nun aucb der
Sauerbrunn in der Dorotheen-
au im Suden und die Eisen-
quelle im Norden sehr genau
in die angegebene Richtung
der Hauptspalte fallen, so
glaubt Naumann, durfe man
St. 11 als die corrigirte
Richtung der Hoffschen
Quellenlinie betrachten,

auch topographisch am
Nach o. f. Mmmaan meisten gerechtfertigt er-

£*'«i*^»*'-£»*Entf^K^?«- scheint. (Vergl. S. 299.)
W. Watdschlouchen. L. £. Laurenilkapalle. r\ • j i

"""•/

E. K. Erangal. Klrobe. Da jedOCh V. HOCHSTET-
a SprudaL ft I£giaaaq«aUe. eiMarktbran- TER trotZ dieser gegentheiligen
nan. d Seblonbr. < MShlbr. / Nanbrnnnen. . . ,. i ••
g Thararienbr. A Berahard.br. > Petaan- AnSlCUten, Wie gesagt, Sp&ter

, n kv2°*!
u

' * ^,,"brnnn<m
- ^ , seine ursprungliche Auffassung

* Krenabargaranit. « AiiuTiom. der yuellen-VernaltnisseKarls-
bads durchaus bestatigt fand,

so mag hier genugen die Meinungen beider so vorzuglichen
Forscher einander gegenuber gestellt zu haben.

Zur Erganzung dessen, was uber die weltberuhmten
heissen Quellen von Karlsbad gesagt worden ist, mdgen
noch einige historische Bemerkungen beigefugt werden.

Bis in's 16. Jahrh. soil das Wasser nur zum Baden
benfltzt worden sein. Erst um das J. lo21 scheint man die

Fig. 87. Oaoanoitiaehea Sartehen (znglaloh j:„
Qnallanklrtehan) ron Karlabad.

''
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Trinkcur in Anwendung gebracht zu haben. Fabian Summer
spricht 157 1 von mehr als 200 Badern.

Die Sage lasst die Karlsbader Quellen, und zwar na-
mentiich den Sprudel, erst im 14. .Jahrh. durch ein.Jagd-
abenteuer Kaiser Karl IV., auf welches die Benennung des
Felsens Hirschensprung sich bezieht. bekannt werden, aller-

dings der Wahrheit sehr zuwider, da die Umgebung schon
im 9. Jahrh. bewohnt war — Elbogen wurde etwa 870 von
den, mit den Herzogen von Baiern verwandten Markgrafen
von Vohburg, welchen die Egerer und Elbogener Umgegend
gehdrte, gegriindet, — und schon im 13. Jahrh. der Ge-
schichtsforscher Gelasius Dobner auf seiner Karte von
Bohmen ungefahr an der Stelle des jetzigen Karlsbades eine

Ortsehaft Wary (Warmbad) verzeichnet. Die heissen Quellen
sind also nicht erst von Karl IV. entdeckt worden, wohl
aber wurde der Ort von Dim zur Stadt erhoben und mit
Privilegien beschenkt. Es wurde zu weit fuhren, hier auf
die Geschichte des Badeortes, ja auch nur der Hauptquellen
eingehen zu wollen. Nur als geologisch immerhin wichtig

sei bemerkt, dass in fruheren Zeiten haufig Sprudelausbruche
stattgefnnden haben, indem das Wasser, wenn durch Ab-
satz des Sprudelsteines die gewdhnliche Oeffnung des
Sprudels verstopft wurde, an anderen *Stellen sich einen
Juisgang bahnte. Schon Summer spricht 1589 von solchen
Ausbruchen, die sich spater oft wiederholten und nur durch
sehr kostspielige Arbeiten gut zu machen waren. Die vora
geologischen Standpunkte wichtigsten Sprudelausbruche er-

folgten: 1713, wo die Sprudelschale untersucht wurde, 1774
wo die gewOhnlichen Sprudeloffnungen eine Zeit lang gar
kein Wasser gaben, am 2. September 1809, wo der Aus-
bruch in der Nahe des Sprudels von Erscheinungen begleitet

war, die einem Erdbeben glichen und die Leute vor Schreck
aus den Hausern trieben. In Folge dieses Ausbruches, dessen
Verbau grossen Aufwand erforderte, werden die Mundungen
aller Quellen zeitweise durchgebohrt und nach Bedarf er-

weitert Merkwurdig war bei diesem Ausbruche, dass der
Scblossbrunnen ganz zu fliessen aufhdrte, die Hygiaeaquelle
jedoch an's Licht kam. Die erstere Quelle kam erst 14 Jahre
spater am 15. Oktober 1823 wieder unverhofft zum Vor-
schein, Auch spater haben mehrmals Ausbruche stattgefun-

den, jedoch zum Gluck nur von minderer Bedeutung.

Von sonstigen eruptiven Gesteinen, abgesehen von den
,/ongpIutonischen Massen, welche erst spater beschrieben
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werden konnen, sind nur wenige Ganggesteine zu erwah-
nen, welche bisher die Beachtung der Geologen gefunden
haben.

Porphyr tritt im Karlsbader Gebirge nur vereinzelt

und untergeordnet auf. In der Umgebung von Marienbad
wird von Warnsdorff ein machtiger Gang (Felsitporphyr)

erwahnt, welcher vom Hamelikaberge gegen den Ferdinands-
brunnen streicht. Zwei Porphyrgange durchsetzen nach ihn*

den Gneiss mitten in der Stadt neben dem „Goldenen An-
ker" und sind auch an der Karlsbader Strasse zu beobachten.
An dem steilen Rande hinter dem „Weissen LOwen" ist

ein machtiger Gang eines grflnlich grauen, schmutzig gelb
gefleckten fraglichen Augitporphyres entwickelt. Wetter ndrd-
lich kommt Porphyr bei Landek JVvon Tepl und bei Theu-
sing im Gebiete der Hornblendegesteine, sowie ferner im
Granite der nachsten Umgebung von Karlsbad unterhalb
Bellevue (Streichen St. 6—7, Fallen 80° in N), sowie beiro

„Altenburger Hause" in der Egerer Strasse (Streichen St.

10—11, Fallen 80° in 0) in wenig machtigen Gangen vor.

Hier m6ge auch des Granitporphyres gedacht werden,.

welcher sudlich von Petschau bei Gangerhauseln unter dem
Koppenstein als Gang entwickelt und durch vorzuglich aus-
krystallisirte Orthoklasse ausgezeichnet ist.*)

Dioritische Ganggesteine von verschiedener petro-

graphischer Beschaffenheit sind auch nur untergeordnet vor-

handen. Bei Marienbad steht am Nordabhange des Hamelika-
berges unmittelbar hinter dem alten Badehause ein Glim-
merdiorit in klippigen Felsen an, der wesentlich aus
Albit, Hornblende und Biotit besteht. Das Gestein ist von
Klipsitein Ham elicit benannt worden.

• Im nOrdlichen Theile des Gebirges bildet Glimmer-
diorit einige Gange nach Laube im Granit bei NallesgrQn

und erscheint zwischen SchOnfeld und Schlaggenwald rechts

an der Strasse nach Hochstettek in einer ausgezeichneten

Varietat.

Ein dioritisches Gestein bildet auch einen Gang im
Liebauthale bei Kirchenbirk.

Minette (Glimmersyenitporphyr, vergl. S. 287), be-
stehend „aus einer truben Orthoklasmasse mit Plagioklas.

Biotit, Hornblende, Apatit und sehr sparsamen Quarz", ist

im Karlsbader Gebirge in Gangen und kleinen StOcken

") F. v. Hoc hs tetter, Verb, d.k.k. geol. R.-A., 1872, pag. 1.
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ziemlich verbreitet, namentlich in der Umgebung von Petschau
und Elbogen. Bei Marienbad stellt Laube hieher das Gang-
gestein, welches im stadtischen Steinbruche an der Karls-
bader Strasse durch seine kugelige Absonderung auffallend

ist. Diese letztere scheint uberhaupt eine Eigenthumlichkeit
des Gesteines zu sein, welches gewohnlich feinkomig uhd
nur selten porphyrisch ist.

Moglicherweise gehort hieher auch das biotitreiche

Hornblende-Gestein, welches am Galgenberge S von Plan
einen Stock zu bilden scheint und als Syenit bezeichnet
worden ist.

An Erzen ist das Karlsbader Gebirge zwar nicht

ausserordentlich reich, jedoch hat es wegen des Z inner z-

vorkommens besondere geologische Bedeutung. Dieses Erz
(Kassiterit) ist an den Erzgebirgsgranit gebunden, in welchem
es zum Theil als Uebergemengtheil auftritt, zum Theil auf
Quarzgangen im Granit und im Gneiss vorkommt. An einigen

Punkten entwickelt sich aus dem Erzgebirgsgranite durch
Ueberhandnehmen des Quarzes und Schwinden des Feld-

spathes Greisen, dessen grosstes Vorkommen im Kaiserwalde
am Judenhau zwischen KOnigswart und Ober Perlsberg ver-

zeichnet wurde, der aber in der Zone vom Judenhau und
Glatzeberge nordostwarts bis zum Karlsbader Kreuzberge
namentlich bei Lauterbach, Schonfeld und Schlaggenwald
ebenfalls entwickelt ist. Er haupt*achlich ist mit Zinnerz im-
pragnirt. Der normale Erzgebirgsgranit enthalt nach Laube
keinen accessorischen Zinnstein.

Von grOsster bergmannischer Bedeutung waren seiner-

zeit die zusammenhangenden Zinnstockwerke bei Schlag-
genwald und Schonfeld, welchen eine ziemlich umfang-
reiche Literatur gewidmet ist.*)

Die geologischen Verhaltnisse dieses Zinnerzgebietes

sind im Wesentlichen folgende: Der wichtigste Zinnstock
ist der Huberstock (bei Hub) auf Sch6nfelder Gebiete, welcher
ringsum von Gneiss umgeben in einer Tiefe von cca 100 *»

einen Umfang von mehr als 550 m hatte. Er besteht der
Hauptsache nach aus Erzgebirgsgranit, welcher in kleinen

• *) Besonders sind hervoreuheben : C v. N ow i c k i : Vorkommen des>

Zinnsteines bei Schlaggenwald und Schonfeld. Lotos, 1857, pag. 106.

—

Glttckselig: Monographische Skizze von Schlaggenwald. Zeitschrift

fiir die gesammten Naturwiss. 1854, III., p. 2n7. — Dann die Bemerk-
unp»n v. Hochs tetter's, Jokely's und die citirte Arbeit R Acker's.

tatter, Geologic Ton BBhmen. 20
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StScken Greisen einschliesst , der durch sehr haufige, ofl

schon auskrystallisirte Minerale ausgezeichnet ist (nebst

Eassiterit namentlich Quarz, Speckstein, Flussspath, Apatit,

Lithionglimmer, Wolfram, Arsenides, Schwefelkies und
Kupferkies, ferner Baryt, Topas, Molybdaenit, Sphalerit,

Malachit, und viele seltenere Vorkommnisse), und ebenso
wie der Hauptstock von zahlreichen Quarzgangen durch-
schwarmt wird. Diese Gange mussten sehr erzarm gewesen
sein, weil auf den machtigen Halden ungeheuere Mengen
Quarz angehauft sind, der fruher mehr als jetzt fur die

Porzellanfabriken der Umgegend verwerthet wurde, Abbau-
wurdig waren und sind abgesehen von einigen Gangen nur
die Greisenpartien, nicht der ganze Erzgebirgsgranit, und
auch in diesem ist das Zinnerz meist so fein eingesprengt,

dass man es mit freiem Auge kaum wahrzunehmen vermag.
Jedoch sammelt es sich auch in Schnuren, Nestern und
Putzen, die manchmal sehr gross und ergiebig waren. So
wurde auf der Dreieinigkeitszeche ein derartiger Fund ge-

macht, welcher nahezu 100 Centner Zinnerz lieferte. Das
gewohnliche zinnsteinhaltige Greisengestein (Zwitter) pflegt

im Durchschnitt nur 0"2—0*4 Procent, also in 1000 Centnern
Zwitter nur 2 bis 4 Centner Zinn zu enthalten. Ehemals
allerdings soil der Halt zehn-, ja sechzigmal grosser ge-
wesen sein.

Sudwestlich, nicht ganz 90 m vom Huber Hauptwerke
entfernt, liegt der sog. Schndderstock und weiterhin an der
Grenze des Gneisses und Gebirgsgranites der sog. Klingen-

stock, deren allgemeine Verhaltnisse mit jenen des Huber-
stockes ubereinstimmen; der SchnOderstock ist jedoch viel

kleiner und der Elingenstock viel erzarmer.

SudOstlich von diesem Stockwerkszuge sitzen im klein-

k6rnig schuppigen Biotitgneisse, der stellenweise in Glimmer-
schiefer Qbergeht, einige Quarzgange auf, die Mittel zum
Gangbergbaue lieferten. Drei der wichtigsten, der sog. Gell-

nauer (Jelenauer) Gang, Mariengang und Eluftgang streichen

parallel mit einander — und zugleich mit dem Stockwerks-
zuge — von SW gegen NO (St. 3—4), ein anderer, der
Antonigang, schaart ihnen in SW in einem spitzen Winkel
zu. Alle fallen nach NW oder N gegen den Granit. Der
Antonigang, sowie der Eluftgang gaben nur arme Mittel, so

dass ihr Abbau bald aufgelassen werden musste. Die beiden
erstgenannten Gange waren jedoch ergiebig. Ihre krystalli-

nisch massige Ausfullung besteht bei einer Machtigkeit von
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5 bis 40 em vorwaltend aus Quarz,* der manchmal durch
Steatit oder Steinmark mehr weniger verdrangt wird. Zu
diesea Hauptbestandtheilen gesellen sich nebst einigen an-

deren Mineralen vornehmlich Kassiterit, Flussspath, Wol-
framit, Kupfer-, Eisen- und Arsenkiese, Molybdanit, Apatit,

Topas, von welchen sich nor der Zinnstein, der Flussspath

und Kiese stellenweise anhaufen. Zumeist treten mit ein-

ander auf: Quarz und Zinnstein; diese beiden und Wol-
framite dessen Stelle auch Topas, oder Eisen- und Kupfer-

kiese einnehmen; femer Quarz, Beryll und Zinnstein; Quarz,

Apatit und Zinnstein; Quarz, Flussspath und Zinnstein;

Quarz und Scheelit; Quarz, Malachit, gediegen Eupfer und
Zinnstein und anderweitige Paragenesen. Der Zinnstein

(Kassiterit) ist theils krystallisirt, theils derb im Gange selbst,

theils als Fahlband (local „Borden" genannt) entwickelt und
konunt auch im Nebengesteine vor, welches sich fur die

Erzfuhrung uberhaupt nur gunstig erweist, wenn es locker

und etwas zersetzt erscheint, wahrend im frischen, festen

Gesteine das Erz gewOhnlich ganz verschwindet. Beachtens-

werth ist auf Gangen das Auftreten von gewissen Mineralen,

welche erfahrungsmassig stets erscheinen, wenn man sich

einer edlen Partie nahert. Manchmal freilich verliert sich

der Zinnstein auch in so einer edlen Erzzone. In diesem
FaDe pflegen jedoch im Hangenden oder Liegenden des

Ganges Greisenputzen vorzukommen, die oft sehr erzreich

sind. Wenn diese nicht leicht aufzufinden sind, d. h. weder
der Gang haltig, noch der Adel in Greisenpartien concen-

trirt erscheint, so kann der Geubte haufig durch ganz diinne

Schnurchen von Zinnstein oft 2 m in's Hangende oder Lie-

gende zu schonen Nestern von Erz geleitet werden. Eurz:
„in den durch Nebengestein und Gangausfulhmg als edel

charakterisirten Erzzonen ist der Adel immer vorhanden,

wenn sich in 'denselben der Gang manchmal auch nahezu
ganz taub zeigt."

Die vier genannten Gange bilden zusammen ein System,
ansser welchem R0CK£R*noch zweier anderer Gangsysteme
Erwahnung macht. Das eine tritt in unmittelbarer Nahe des

Huberstockes auf. Seine Gange haben ein flaches Einfallen

und sind wenig machtig (5—8 em). In ihnen pflegt das
Zinnerz jedoch sehr concentrirt zu sein und bildet haufig

im Gemenge mit Wolframit, Eisen- und Kupferkiesen die

ganze Gangausfullung. Diese Gange werden daher mit gun-
stigstem Erfolge abgebadt. Das andere Gangsystem erscheint

20*
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NW vom Huberstockwerke im sog. Hahnengebirge und
wird von einem ausgedehnten Pingen- und Haldenzuge be-
gleitet, welcher dessen einstige grosse Bedeutung erkennen
lasst. Der Bau ist jedoch schon seit sehr laager Zeit er-

trunken und verlassen. Diese Gauge waren uamentlich auf

der Paulizeche, Johann Evangelista-Zeche, Kreuzzeche und
Backenzeche aufgeschlossen. Haufiger als im Stockwerks-
granite traf man hier auf Fahlbander, die sehr zinnstein-

reich, die Quarzgange durchsetzten und veredelten.

Die beiden Stadte Schlaggenwald (Schlackenwald) und
Sch6nfeld verdanken dem einstigen Zinnerzreichthum ihrer

Umgebung allenfalls ihre Grundung. Historische Nachrichten
reichen jedoch nicht weit zuruck. Schonfeld ist alter und
wird sogar in einer Inschrift im Rathhause angeblich vom
J. 1448 als „uralte koriikglige fre?e Berkstatt" bezeichnet.

Im XII. oder Anfang des 13. Jahrh. bestand nach Stern-
berg*) in SchSnfeld das erste Zinn-Sch6ppengericht, bei

welchem alle anderen Zinnbergwerke ihr Reeht zu suchen
hatten. Das erste Privilegium erhielt die Stadt von Bores
(Borsso) von Riesenburg am Margarethentag 1355, und 1547
wurde sie von Ferdinand I. zur koniglichen Bergstadt er-

hoben.

Schlaggenwald ist eine jungere Bergstadt, fiber deren
alteste Geschichte zuverlassige Quellen erst aus dem 14.

Jahrh. vorhanden sind. Dem bohmischen Namen (Slavkov)

nach scheint Slavko von Riesenburg ihr Grander gewesen
zu sein. Kaspar Pflug von Rabenstein belehnte 1539 die

Gewerkschaft des Hans SchnOd aus Nurnberg mit einem
Stollen, der noch heute dessen Namen fuhrt.**) Ferdinand I.

nahm sich der Stadt eifrig an und erhob sie 1548 zu einer

kOniglichen Bergstadt. Jedoch gerieht der Bergbau aus mehr-
fachen Ursachen ***) immer mehr in Verfall, wenn die Stadt

auch noch zu Beginn des 17. Jahrh. in so guten Umstanden
war, dass sie von den koniglichen Kammern die Stadt Pet-

schau fur sich als Lehen einlosen konnte. Jedoch blieb ihr

dieses Lehen nicht lang, da schon nach der Schlacht am

•) Umrisse etc. I. c. pag. 276 und 280.
**) Sternberg, Umrisse etc. 1. c. pag. 285.
***) Graf Sternberg legt die Bergbauverhaltnisse von Schonr

feld, Schlaggenwald und Lauterbach (bis zum SO jahr. Kriege ) umstand-
lich in seinen Umrissen etc. I. Bd., 1. Abth., pag. 275 bis 810 dar. Eine

der Hauptursachen des Verfalles waren di.e ungeregelten Baue der Pri-

atgeWerkeni. •
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Weissen Berge, sowohl der Pfandschilling als das Lehen
selbst wegen Betheiligung def Schlaggenwalder an dem pro*
testantischen Aufstande als verwirkt erklart wurden.

Bei Lauterbach sind die allgemeinen Verhaltnisse

des Zinnerzvorkommens von jenen bei Schlaggenwald und
Schonfeld nicht verschieden, aber der hiesige Zinnberg-
bau hatte nie die Bedeutung -wie an, den letzteren Orten.

1551 erhob Ferdinand I. den Ort zur konigl. Bergstadt.

Sonst ist uber die altere Geschichte der Stadt und der Berg-
bane nur wenig bekannt, da 1772 sammtliche alte Urkunden
und Schriften einem grossen Brande zum Dpfer fielen.*)

Der Zinnerzbau im Gebiete von Schlaggenwald und
Schonfeld wurde vom Aerar und Privaten mit Unterbrech-
ungen immer wieder in Angriff genommen und wird auch
gegenwartig in kleinem Massstabe betrieben. Im 16. und zu
Beginn des 17. Jahrb. scheinen die Zinngruben am Schlag-
genwald in grosster Bl&the gestanden zu haben, denn nach
einem summarischen Rechnungsauszuge wurden in den Jah-
ren 1557, 1558 und 1559 in Schlaggenwald und Schonfeld
15.034, in Lauterbach und Umgegend 6373 Ctr., zusammen
21.407 Centner Zinn gewonnen. Im Jahre 1847 waren
zwei aerarische und 17 privatgewerkschaftliche Gruben im
Betrieb, welche zusammen 3 bis 400 Centner lieferten. **)

Gegenwartig ist der Zinnbergbau im ganzen Elbogener Be-
zirke eia sehr geringer. 1887 war von 7 Unternehmungen nur
die Johann Evangehsten-Zeche bei Schonfeld mit 13 Arbeitem
im Betriebe, hatte aber keine Production. Nach langjahriger

Unterbrechung wurde 1888 auch eine theilweise Gewaltigung
des alten Zinnbergbaues bei Schlaggenwald-Schonfeld unter-
nommen um die Bauwilrdigkeit der neben dem Zwitterstock-
werke vorkommenden Gauge (vergL oben) in Bezug auf
ihren Halt an Zinn- und Wolframerzen zu untersuchen.
Die im Bezirke bestehenden 3 Zinnhutten waren ausser
Betrieb.***)

Am Glatzeberg im Kaiserwalde, wo, wie oben erwahnt,
auch Zinnstein im Erzgebirgsgranite vorkommt, dflrfte der
Bergbau nie sonderlichen Umfang besessen haben, wiewohl
KcSnigswart in alter Zeit eine Bergstadt war und das Zechen-

*) Sternberg, Umrisse etc., pag. 292.
**) Sommer's Bdbmen, XV. Bd., pag. 260.
*") Stat. Jahrb. 'des k. k. Ackerbau-Minist for 1887. 3. H., I.,

Wen 18S8, pag. 62.
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haus (Josefizeche), etwa 5 km von der Stadt entfemt, dem
Namen nach noch jetzt besteht. Auf dieser Zeche wurde
ubrigens noch im J. 1854 gebaut. — Die Pingeu und Halden
um Ober Perlsberg stanunen nach Zeppe auch von einstigen

Zinnzechen her.

Auf Silbererzeist namentlich im sudlichen Theile des
Karlsbader Gebirges an mehreren Stellen gebaut worden.

Zunachst erwahnenswerth ist die alte Bergstadt Michels-
berg,*) in deren Umgebung schon im 13. Jahrh. Bergbau
betrieben wurde, welcher die hochste Bluthe im 16. Jahrh.
erlangte. Von dem einfgsten Umfange der riesigen Silber- und
Bleiwerke zeugen die noch vorhandenen riesigen Halden. Un-
weit von der jetzigen Kirche stand ursprunglich eine Kapelle
zum heil. Michael, bei welcher sich die ersten Bergleute
ansiedelten. In den Jahren 1540—90 lieferte das Werk, be-
nannt „das alte Gluck mit Freuden", das meiste Silber, aus
welchem die Grafen Schlick ihre Munzen pragen liessen.

Das Werk verblieb auch noch im Betrieb, als nach der
Schlacht am Weissen Berge die Protestanten, zu welchen
auch die Mehrzahl der Einwohner von Michelsberg gehorte,

Bdhmen verlassen mussten und in Folge dessen die meisten
von den 52 damaligen Werken und Zechen eingiengen.

Im J. 1721 wurde ein neues ergiebiges Werk aufge-
schlossen, welches den Namen „das neue Gluck in Freuden' 1

erhielt und Rothgiltigerz, Glaserz (Argentit), weisses und
schwarzes Silbererz (Tetraedrit), gediegen Silber, auch Kupfer
und Blei lieferte. Im J. 1838 wurden noch 4 Zechen auf
Silber, Eobalt, Blei und Spiessglanz bearbeitet. Sie ergaben
1834 an Silber 3 Mark 4 Loth, und 7 Centner Blei.

Heute besteht bei Michelsberg der einzige Kobalt- und
Nickelbergbau BOhmens. (S. 312.)

Im nordlichen Theile des Karlsbader Gebirges wurde
bei Sangerberg 1822 ein Silberbergbau auf einem in SL
8—9 streichenden Gauge in Angriff genommen. Wegen An-
sammlungen von Kohlensaure musste man jedoch von dem
Weiterbetrieb abstehen.

Im Kaiserwalde wurde bei Schdnficht auf Silbererze

gebaut, ausser welchen hier auch Wismuth-, Kobalt- und
Kupfererze einbrachen. Das Werk wird nach STERNBERG **)

*) Graf Sternberg, Umrisse etc. I. Bd. 1. Abth. pag. 268 ff.—
V. v. Zapharowich, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. III., 1868, pag. 435.

**) Umrisse etc. 1. Bd., 1. Abth. 809.
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in der Bergfreiheitsurkunde KOnig Ferdinand's I. vom 3. Juni

1560 als ein neu erstandenes Bergwerk bezeichnet, das
wahrscheinlich schon vor dem Jahre 1546 von dem Grafen
Schlick erfiffhet worden ist. Der hiesige Bergbau durfte

jedoch nie von sonderlicher Bedeutung gewesen sein trotz

der noch jetzt bestehenden zahlreichen Spuren desselben.

In den 40er Jahren dieses Jahrh. ist versucht worden, den
Bau wieder aufzunehmen, allein wegen Erzmangels musste
man hievon ablassen.

In gleicher Weise erwies sich der vor etlichen Jahr-

zehnten bei Krainhof SO von Konigsberg unternommene
Versuchsbau auf Silbererze als hoffnungslos, da bios Spuren
von Bleiglanz und Arsenkies gefunden wurden. Es sollen aber
in dieser Gegend Quarzgange mit Bleiglanz und Arsenkies,

so wie stellenweise Uran-, Silber-, Kobalt- u. a. Erzen that-

sfichlich an mehreren (Men im Glimmerschiefer aufsitzen.

Auch im Phyllit kommen hie und da Spuren von Silber-

erzen vor. So wurde vor mehreren Jahrzehnten ein Versuchs-
bau nordlich von Kdnigsberg untemommen, wobei Quarz-
gange angefahren wurden, die jedoch zu wenig edel waren,
um den Abbau zu lohnen. Eben so endete ein gleiches

Onternehmen IF von Dassnitz an der Eger. Schliesslich soil

auch bei Schdnlind Silber gewonnen worden und bei Leim-
brack ein Versuchsbau auf Silber im Betriebe gewesen sein.

Auf Kupfererze soil angeblich bei Leimbruck, NW
von Unter Sandau, im Phyllit vor mehreren Jahrzehnten ein

Versuchsbau bestanden haben, ohne jedoch zu irgend welchem
Erfolg zu fuhren.

Bleierze wurden bei Reichenbach von K6nigsberg
noch vor nicht gar langer Zeit gewonnen. Die Baue sollen

schon zu Anfang des vorigen Jahrhundertes in Betrieb ge-

standen haben und mogen nach Jok£ly ziemlich umfang-
reich gewesen sein. Im J. 1856 baute man mittels eines

Stollens am Nordwestende des Dorfes zwei Gange ab, die

an der Grenze zwischen Gneiss und Glimmerschiefer auf-

geschlossen waren. Der eine war 1 bis 4 dem machtig,

hatte ein Streichen in Si 3 und ein Fallen unter 80—87
Grad in NW. Der andere kreuzte jenen in der durch-
fahrenen Stollenlange, besass ein Streichen in St. 9 und
fiel unter 80—87 Grad in SW. Seine Machtigkeit betrug
5 dem. Ausser diesen Hauptgangen durchsetzt den Glim-
merschiefer in der hiesigen Gegend noch eine Anzahl ge-

ringmachtiger, zumeist tauber Gange, welche vorwaltend
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nach St. 11—12 streichen und unter 60—75° in X\V ein-

fallen. Sie durchziehen und verwerfen namentlich den ersten

Hauptgang. Die Erze, welche in einer aus Quarz, seltener

aus Kalkspath bestehenden Gangmasse einbrechen, sind:

Bleiglanz mit Pyrit und Sphalerit.

Vor langerer Zeit wurde beim Dreiflchtenhof und bei

der sog. Froschmuhle (SW von Reichenbach), dann bei

Steinbach und Schonlind ebenfalls Bleiglanz bergmannisch
gewonnen, woruber jedoch nahere Nachrichten fehlen.

Antimonerz (Antimonit) ist in der Michelsberger

Gegend ein gewohnliches Vorkommen, leider tritt es aber
nicht so reichlich auf, urn einen gleichmassig andauernden
Bergbau zu fristen.

In der Nahe von Deutsch Thomaschlag NO von Michels-

berg besteht eine Antimonzeche, die zu Anfang dieses Jahrh.

eine jahrliche Ausbeute von 2000 Gulden ergab, spater aber
der Wasser wegen nur mit Zubusse und schwach bebaut
wurde, in neuester Zeit sich jedoch wieder gehoben hat.

Auch etwas sudlicher, bei Punau, besteht seit den 70er
Jahren dieses Jahrh. ein Antimoubergbau. Im J. 1887 waren
bei den Unternehmungen zeitweise 6 Arbeiter beschaftigt,

welche hauptsachlich die Gruben in Stand hielten und nur
nebenbei 60 metr. Centner Erze erzeugten.

Ausser den oben erwahnten Silbererzen kommen bei

Michelsberg auf der Johann Baptista-Nickel- und Kobalt-
zeche: Kupfernickel (Ni As2), Kobaltkies, Bleiglanz, Zink-
blende auf Gangmassen mit Quarz, rothem Hornstein und
Kalkspath, dann unter anderen auch Kobaltbluthe (Erythrin),

strahliger Schwefelkies und im tiefen Stollen der Baptista-

zeche milchweisser, rosenrother und griinlich oder blaulich

gefarbter, nierenformiger oder tropfsteinartiger Kalksinter

(Aragonit) vor. Die Gunge sind nach v. Hochstetteb
3 bis 6 dem machtig, streichen nach St. 9—10 und setzen

theils im Gneiss, theils im Hornblendeschiefer auf. Die Nickel-

und Kobalterze wurden mit abnehmendem Segen bergman-
nisch gewonnen. Im J. 1887 wurde der Bergbau mit 3
Arbeitern ohne Erzeugung nur bauhaft gehalten.

Auf Eisenerze wurde ehemals im Karlsbader Gebirge
an mehreren Orten mit Erfolg gebaut.

Bei Hollowing NW von Michelsberg wurde Brauneisen-
stein theils als Ocker, theils in grossen Geoden als brauner
Glaskopf in zersetztem Amphibolit nach v. Hochstetter
in grosser Menge gewonnen und auf dem Hochofen zu Ka-
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rolinengrund verhuttet. Der Fleckeu liegt iin Mittelpunkte

eines eisenreichen Gebietes, welches schon von Alters her
Mittel zur Eisenerzeugung geboten hat. Eisensteingruben

bestanden in der Umgebung bei Pistau, Unter Gramling und
Kuttnau. Bei alien diesen Orten treten auch Sauerbrunnen
zu Tage — bei Pistau 3, bei Hollowing, Unter Gramling
und Kuttnau je 1, bei Martnau 2, durch deren Einfluss

wohl die Verwitterung der Hornblendegesteine, deren Re-
sultat die Ansammlung von Eisenerzen sein mag, hier be-

gunstigt wurde.
Auf Rotheisenstein wurde ehemals bei Ober Perlsberg

im Kaiserwalde, wo auch zwei Eisenwerke bestanden, ge-

graben. Zu Beginn der 50er Jahre wurde in dieser Gegend
ein Bergbau auf Rotheisenstein sudlich von Schdnficht unter-

halb der Grundmuhle am linken Ufer des Kneibelbaches
eingeleitet und ein Stollen 86 Klafter weit in's Gebirg ein-

getrieben. Es wurde nach Jokely ein cca 1 m machtiger
Gang angefahren, der aus Quarz, rothem Letten und rothem
Thoneisenstein mit Nestern von rothem Glaskopf und Knollen

von dichtem Manganerz bestand. Dieser Gang wurde noch
von einigen anderen, minder machtigen Gangen begleitet,

auf welchen etwas ostlicher ehemals auch stollenmassig ein

Versuchsbau betrieben wurde. Die Gange hatten ein Strei-

chen in St. 10—11 und ein Fallen unter 70 Grad in WSW.
Der Eisensteingange und der sehr eisenschussigen Horn-

steingange in den Quellengebieten von Marienbad und Karls-

bad ist schon oben erwahnt worden.

Heute besteht im ganzen Karlsbader Gebirge keine

Eisenerzunternehmung mehr.

Endlich muss noch der zahlreichen Sauerlinge des

Karlsbader Gebirges gedacht werden. Sie bilden in der

Hauptanzahl einen Zug, der aus dem Egerer Becken ost-

warts uber den Kaiserwald gegen Sangerberg und Petschau
verfolgt werden kann.

Im Kaiserwalde verdient zunachst Konigswart Beacht-
ung, welches zwanzig Mineralquellen besitzt, von welchen
drei schon 1822 von Bebzelius und Steinmann untersucht

und sehr gunstig beurtheilt wurden. Die Marienquelle kommt
darnach mit dem Marienbader Kreuzbrunnen iiberein, die

Eleonorenquelle ist sehr reich an Kohlensaure, und die

Badequelle steht in der Mitte zwischen beiden. Diese drei

sowie die Neu-, Victors- und einige andere Quellen sind
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zieralich eisenhaltig, die Richardsquelle, welcbe ostlich von
den 5 frfiher genannten liegt, dagegen ist eisenarm.

Auch die ganze Umgebung ist sehr reich an Sauer-
brunnen, einige entquillen bei Amonsgrun, darunter einer
unmittelbar am Nordende des Fleckens, feraer zwei bei
Markusgrun beim Dorfe und im Eneibelthale. AUe diese
Sauerlinge entspringen dem Granite.

Auch im Gebiete der krystalliniscben Schiefer W von
Unter Sandau bricht eine Anzahl hervor, z. B. im Glimmer-
schiefer N bei Zeidlweid, im Phyllit bei Konradsgrun 4 be-
deutendere und einige minder benutzte, ferner bei Leim-
bruck am rechten Thalgehange und ein eisenhaltiger, ein
vortreffliches Getrank bietender SW von Palitz. Diese alle

liegen schon im Gebiete des Bohmischen Waldes, es ge-
scWeht ihrer jedoch erst bier Erwahnung, weil sie mit den
Sauerbrunnen von Konigswart und des ostlicheren Theiles
des Karlsbader Gebirges in gewissen Beziehungen zu stehen
scheinen.

Die Sauerlinge von Sangerberg, Neudorf-Grun bei
Petschau, Enkengriin bei Tepl muss genugen namentlich
angefiihrt zu haben. Auch die Erwahnung der Sauerbrunnen
zwischen Marienbad und Michelsberg S. 313 mag genugen.
Besonders sei jedoch des Sanerlinges gedacht, der an der
nordlichen Grenze des Gebirges zwischen Rodisfort und Scho-
mitz entspringt und unter der Bezeichnung Giesshubler
Sauerbrunnen ein weltbekanntes Gesundheitswasser ge-
worden ist. Schon 1614 sprach der Schlaggenwalder Arzt
Raudenius mit Lob davon, zu Beginn des 18. Jahrh. wurde
es von F. Hoffmann und sp&ter u. A. auch von Klaproth
und STErNMANN wissenschaftlich untersucht. Graf Stiebar
errichtete 1796 zu Wien die erste Niederlage, spater auch
in Karlsbad, Prag, Brunn, Lemberg usw., und uberall wurde
das Wasser schnell beliebt. Beleg dessen die Thatsache,
dass schon 1798 allein in Wien und Ungarn 240.000 KrGge
abgesetzt wurden. Zu einem behebten Ausflugsorte nament-
lich der Karlsbader Gurgaste hat- den fruher nur auf schlech-

ten Waldwegen zuganglichen Ort Bitter von Neuberg in den
30er Jahren dieses Jahrh. durch gute Verbindungsstrassen
und Weganlagen in der reizenden Umgebung umgestaltet.*)

Heute ist GiesshObel-Puchstein selbst ein besuchter Curort.

*) Sommers Btihmen, XV. Bd. p. 161.

Digitized byGoogle



Das Erzgebirge. — 2. Das eigentliche Erzgebirge. 3J5

2. Das eigratllche Brsgtbirga

umfasst erstens das Grenzgebirge zwischen Bohmen und
Saehsen, welches von Bohmen aus wallartig zu beilaufig

800 » SeehOhe ansteigt, auf welcher es sich auf seiner

ganzen Erstreckung erhalt; und zweitens eine Anzahl iso-

lirter archaeischer Inseln, welche sudlich vom Grenzkamme
aus den jungeren Fonnationen hervortreten und unbedingt

dem Erzgebirge angeschlossen werden mussen. Sie werden
spater genauer umschrieben werden. Bezuglich ihrer Zuge-
horigkeit zum Erzgebirge sei nur vorderhand kurz bemerkt,
dass der bohmisch-sachsische Grenzkamm nur der Ueberrest

einer Welle ist, welche durch gebirgsbildende Vorgange eine

Spaltung in der Richtung der Falte erlitt, l&ngs welcher der
Sudostflugel des Erzgebirges in die Tiefe sank. Auf diesera

abgesunkenen Gebirgstheile gelangten die Gebilde des Ter-
tiarsystemes und vielleicht auch z. T. des Kreidesysteraes,

sofern diese nicht schon vor der Absenkung vorhanden wa-
ren, zur Ablagerung. Durch relatives Erapordringen einzelner

Theile und durch Abwaschungen wurden die erwahnten
archaeischen Inseln entblOsst

Der stehen gebliebene nordwestliche Flugel, d. i. der
bdfamisch-sachsische Grenzkamm, wird im Sudwesten vom
Flchtelgebirge durch das breite Thai von Schonbach, im
Suden, von Maria Eulm an nordostwarts, vom Egerthale,

dann von dem Komotauer und Dux-Teplitzer Braunkohlen-
becken und endlich zwischen KOnigswald und Bodenbach
von der Eulauer Schlucht begrenzt. Als nordostliche Grenze
darf das Elbethal von Tetschen bis Niedergrund angesehen
werden. Jedoch wird hier das Gebirge von Tetschen und
Niedergrund westwarts bis Konigswald und Tissa von Ge-
bilden des Kreidesystemes bedeckt.

In dieser Umgrenzung erscheint das Gebirge von Bdh-
men aus als ein Wall, dessen steiler Abfall ermoglicht, von
nicht grosser Entfernung einen betrachtlichen Theil desselben
vom Fusse bis zu dem sanft gewellten Rucken auf einmal
zu flberblicken. Die Vertiefung vom Gipfel bis zum Fusse
betragt in B6hmen an manchen Stellen kaum 2 Meilen,

wahrend nach Saehsen bin das Verflachen iiberall ein ganz
allmaliges ist. Beiderseits ist das Gebirge ausgezeichnet durch
seinen Erzreichthum, welcher die nachste Veranlassung zur

bergmannischen und geognostischen Durchforschung des Ge-
birgszuges war, derzufolge das Erzgebirge schon langst im
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Allgemeinea besser bekannt war als irgend ein anderes Ge-
birge Bohmens.

So sind z. B. die Eigenheiten seines allgemeinen Baues
von einzelnen Forschern schon im letzten Viertel des vorigen
Jahrhundertes ziemlich richtig dargestellt worden.*) Jedoch
schilderte die geognostische Beschaffenheit des Erzgebirges

rait Anspruch auf Wissenschaftlichkeit zum erstenmale Fr.
X. M. Zippe.**) Die Beschreibung des Erzgebirges, welche
A. E. Reuss***) liefert, entspricht in den Hauptzugen schon

,
ganz der heutigen Auffassung.

Um die genaue Erforschung des bfihmischen Antheiles

des Gebirges hat sich J. Jokely die grQssten Verdienste

erworben. Seine Aufnahmen und Erlauterungen t) mussten
daher die mehrfach nach Verdienst gewurdigte Grundlage
fur G. C. Laube'S neueste umfangreiche Monographic ft)
bilden, an welche wir uns in unseren zusammenfassenden
Darstellungen im Allgemeinen halten werden.

Vor und gleichzeitig mit Laube haben sich an der
geologischen Detailforschung im Erzgebirge mehrere Autoren
betheiligt, wie aus den weiter unten folgenden Literatur-

*) Z. B. : J. F. W. Charpentier, Mineralogische Geographie der
Chursachsischen Lande. Leipzig, 1778. Einleit pag. VIII., weiter p. 137,

171 etc — F. A. Reuss, Mineralogische Geographie v. Bohmen. Dres-
den, 1793, L Theil. — F. A. R-e u s s, Mineralogische und bergmannische
Bemerkungen iiber Bohmen. Berlin, 1801.

**) Abgesehen von den kurzen Aneaben in der Uebersicht der
Gebirgsform. in Bohmen, 1831, pag. 62—57, 61—2, ziemlich eingehend
im 1&., 14. u. 1. Bande (Elbogner, Saazer und Leitmerhzer Kreis) von
Sommer's Konigreich Bohmen 1847, 1846, 1833.

***) Kurze Uebers. d. geog. Verh. Bohm.'s, 1854, pag. 21—27. —
Z. Th. Geogn. Verhalt. des Egerer Bez. etc. 1852. — Die Umgebung von
Teplitz und Bilin. Prag, 1840. — Die Gegend zwischen Komotaa, Saaz,
RaudniU und Tetschen. Prag, 1863. Mit Karte.

t) Zur Kenntniss der geologischen Beschaffenheit des Egerer
Kreises in Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VIJ. 1856, pag. 479 ff.

— Der sfldwestliche Theil des Erzgebirges. Ibid. VIII., 1857, pag. 1 ff.

— Die geologische Beschaffenheit des Erzgebirges im Saazer Kreise in
Bohmen. Ibid. pag. 516 ff. — Das Erzgebirge im Leitmeritzer Kreise in
Bohmen. Ibid. IX., 1858, pag. 549 ff. — Ferner ist zu vergleichen: Ibid.

VII., 1856, Verhandl. p. 366. — Ibid. VIIL, 1867, Verhandl. p. 165, 181.
— Ibid. IX., 1858, Verhandl. pag. 398, 519.

ft) Geologie des bOhmischen Erzgebirges. I. Theil. Geologie des
westlichen Erzgebirges oder des Gebirges zwischen Maria-Kulm-SchOn-
bach und Joachimsthal-Gottesgab. Prag, 1876. (Archiv fur die natarw.
Landesdurchforsch. von Bohmen, III. Bd.) — II. Theil. Geologie des
Ostlichen Erzgebirges oder des Gebirges zwischen Joachimsthal-Gottesgab
und der Elbe. Prag, 1887. (Archiv etc. VI. Bd.)
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angaben zu ersehen ist; gleich hier aber mussen besonders
die allenfalls anregenden und verdienstlichen Studien E.
Reter'S*) hervorgehoben werden.

Neuestens haben sich auch die sachsischen Geologen
an der detailirten Aufhahme eines Theiles des bOhmischen
Erzgebirges angelegen sein lassen,**) doch glaubt Laube, dass

sie hiebei wohl eher zu viel als zu wenig geleistet haben
und in der scharfen Abgrenzung der Gesteinsarten zu weit

gegangen sein durften, da die Schwierigkeiten des Terrains,

namentlich der grosse Mangel an EntblSssungen, eine solche

zu gewissenhafte Aufnahme kauin zulassen soil. Laube selbst,

wiewohl er viele und auch gewichtige Einzelnheiten ganz
anders auffasst und deutet als Jokely, glaubt doch, dass

der Gesammteindruck des Gebirges, wie er sich

aus der Aufnahme dieses vorziiglichen Geologen der k. k.

geolog. Reichs - Anstalt ergibt , dadurch n i c h t geandert

werde. ***)

In Betreff der Oberfluclienyestaltung des eigentlichen

Erzgebirges ist das Hauptsachlichste schon bemerkt worden.
Von BOhmen aus erhebt es sich von einer mittleren

Seehohe von 300 m wallartig steil bis zur mittleren Kamm-
hohe von 840 m, bildet oben ein sanftwelliges, 2 bis 4
Meilen breites Plateau, von welchem es sich nordwestwarts

nach Sachsen hinein ganz sachte abdacht. Dem entsprechend

befindet sich die Wasserscheide nahe am bohmiscben Ab-
faUe des Gebirges. Die oft schluchtenformigen Thaler der

vom Kamme beiderseits abfliessenden Gewasser bedingen

im Einzelnen die Gestaltung des Gebirges, welches auf bOh-
mischer Seite durch dieselben in viele kurze und schmale

Querrucken gegliedert erscheint, welche schroff und unmittel-

bar aus dem Tieflande am linken Egerufer aufsteigen.

Von hier aus gewahrt das Gebirge mit semen tiefen

Thaleinschnitten und seinen Waldern stellenweise einen sehr

*) Ueber die erzfllhrenden Tieferuptionen von Zinnwald, Alten-

berg und fiber den Zinnbergbau in diesem Gebiete. Jahrb. d. k. L geol.

R.-A. XXIX., 1879, pag. 1 ff. Mit 6 Tat — Tektonik der Granitergfisse

?on Neudeck and Karlsbad und Geschichte des Zinnbergbaues im Erz-

gebirge. Ibid., pag. 405 ff. — Zinn. Eine geolog.-montan.-histor. Mono-
irraphie. Wien. 1881.

**) Ihre alteren, die Grenzbezirke Bohmens mit urafassenden Aufr

nahmen konnten von A. E. Reuss und den Geologen der k. k. geol.

Reichsanstalt schon in den 50er Jahren mehrfach benlltzt werden.
•**j L. c. 2. Theil, pag. XII.
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anniuthigen, romantischen Anblick, wahrend von gr«5s9erer

Entfernung aus die einformige, flachgewellte, nur von ein-

zelnen Kuppen uberragte Kammlinie einen monotonen Ein-
druck macht. (Fig. 68.)

Im saddstlichsten Theile, welcher durch die Schda-
bacher Thalsenke vom Fichtelgebirge getrennt wird, erscbeint

das Erzgebirge als hochwelliges Bergland, dessen einzelne

Rvicken in einander verflies9en und nur gegen Nordosten
allmalig ansteigen. Gegen Sudwesten und Suden senkt es

sich terassenfdrmig. Einige Thaler trennen eine Anzahl
Joche, die ziemlich parallel zu einander verlaufen; doch

tig. 68. Der K»mm du Brmgebirgei fibtrragt Tom Sono«nwlrb«l.

steht diese Jochbildung mit der geognostischen Beschaffen-
heit des Gebirges in keinem eigentlicben Zusanunenbange,
sohdern ist durch die Erosion der Wasserlaufe verursacht.

Zwischen Nonnengrun und Littengrun erstreckt sich ein
Hugelzug zwischen dem Falkenauer und Egerer Tertiar-

becken bis nahe zur Eger, wo sich die Doppelkuppe des
Maria Kulm- und Hilfberges uber den Auslaufer des Kaiser-
waldes, der vom jenseitigen Ufer uber den Egerfluss her-
uberreicht, freier erhebt.

Erst westlich vom Thale des Konstadter Baches und
vom Leibitschgrunde erhebt sich das Gebirge in der Gegend
von Bleistadt, Graslitz und Schwaderbach zu bedeutender
Hohe und bildet zwei deutliche Joche: das eine zwischen
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dem Leibitsch- und dem Zwodathale, und das andere zwi-

schen dem Zwodathale und dem Joachimsthaler Grunde.
Den Kem des ersteren Gebirgsjoches bilden der Hohe

Stein bei Kirchberg (766
-4 m), der SchOnau- und Sponirberg

bei Schonau, der Hochhau (720 m) bei Prunles, der Eisen-

und Ascherberg bei Bleistadt und der Pressbuhl bei Leo-
poldshammer (NW Ton Gossengrun). An dieses Joch schliesst

sich die Berggruppe um Pichelberg an, die sich sudwarts
bis Hartenberg und nordwarts gegen Heinrichsgrun aus-
dehnt, und femer ein von Nordwest gegen Sudost gestrecktes

Joch, welches die Hohen des Emether Revieres, dann jene

um Plumberg, Purgles, Berg und Ober Schossenreuth um-
fasst und Leibitschrang (oder Leibitschkamm) genannt wird.

Das zweite bezeichnete Joch steigt aus dem Zwoda-
thale gleich steil auf und erlangt seine hOchste HShe im
JMuckenbuhl (949 m) bei Neudorf von Graslitz, an wel-
chen sich nOrdlich der Eibenberg (802 m) und der Aschberg
bei Schwaderbach (925"5 m) ; im Suden der Glasberg (813»»),
Schachthdhe und Vogelherd anschliessen. Von diesem Hoch-
rucken ostwarts bis Platten, Barringen und Lichtenstadt

dehnt sich ein Plateau aus, fiber welches sich nur einzelne

Anschwellungen etwas erheben, und welches daher ganz
einformig erscheinen musste, wenn es nicht durch tiefe

Thaleinschnitte gleichsam in drei Gruppen eingetheilt ware.

Die eine dieser Gruppen zwischen dem Rothau- (im

IT) und Rohlauthal (im 0) steigt aus dem Falkenau-Elbo-
gener Hugellande zwischen Dotterwies und Neu Rohlau
S von Neudeck ziemlich jahe gegen 300 m empor, welche
H6he (700 m SeehOhe) sie in ihrer weiteren Ausdehnung
nordwarts bis Schonlind, Trinkseifen und Fruhbuss beibehalt.

— Die zweite Gruppe, zwischen dem Rohlau- und dem
Breitenbache zum Theil und dem Barringener Thale (Salm-

thale) ist von Suden nach Norden jochfdrmig gestreckt, da-

bei von zahlreichen Nebenthalern und Wasserrissen durch-
furcht. Die hdchsten Punkte sind der in seinen Auslaufern

in das Elbogener Flachland steil abfallende Traussnitzberg

bei Hohenstollen (949 m) und der Peindlberg N von Neu-
deck (974 m).

Diese beiden Berggruppen sind in ihrer nOrdlichen

Erstreckung mit einander und der Gruppe des Muckenbuhl-
berges zu einem westostlich verlaufenden Joche verbunden,
auf dessen Rucken die Landesgrenze verlauft. Der hOchste
Gipfel ist hier der Buchschachtelberg bei Hirschenstand.
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Endlich zwischen dem Salmthale und dem Joachims-
thale breitet sich die dritte Berggruppe aus, die bei Lich-
tenstadt und Pfaffengrun steil aus der sudlichen Niederung
aufsteigt und weiter nordlich vom Plessberg bei Abertham
(1027 »») hoch uberragt wird.

Von dieser Gruppe verlauft ein Nebenjoch gegen Joachims-
thal und im Norden verbreitet sich der ganze Gebirgstheil in

die hohe Berggruppe des Grossen Plattenberges bei Platten

( 1033'5 m ) mit seinen Auslaufern zwischen Irrgang und
Hensrstererben. Durch den Thaleinriss des Schwarzwassers

Fig S9. Die Taubenfelien bei Balbmell.

Nach 0. C. Laule.

ist von diesem Theile der Berggruppe der Sandfelsberg bei
Schwimmiger geschieden, von welchem sich ein breites ost-
wfirts yerlaufendes Joch mit dem Hahnberg lostrennt. Dieses
nun nimmt mit seinen sich nach Norden verzweigenden
Satteln den ganzen Raum zwischen dem Schwarzwasserthale
und der sachsischen Grenze ein. Hier sind die hfichsten
Gipfel der Barenfangberg bei Streitseifen, der Muckenberg,
Rammelsberg mit den malerischen Taubenfelsen bei Halb-
meil (Fig. fi9.) und der Kaffberg in der Gegend von Gol-
denhfihe.

In diesem Theile des Erzgebirges sind besonders die
mittleren Partien mit ihren Waldern und Hochmatten in

landschaftlicher Hinsicht ausgezeichnet und besitzen stellen-
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weise, z. B. um Trinkseifen, Neuhammer usw., wirklich alpi-

nen Charakter. Von einzelnen hohen Berggipfeln kann man
eine prachtvolle Aussicht geniessen, jedoch am meisten
landschaftliche Reize entfalten einige Thalgrunde, wie 'der

Leibitschgrund, das Zwodathal, das Joachimsthal und der
Eliasgrund.

Oestlich folgt nun der Hauptstock des ganzen Erz-
gebirges, die Gruppe des Keilberges oder Sonnen-
wirbels (1244 m) und Fichtelberges (in Sachsen 1213 m)
und weiter Ostlich die Gruppe der Wirbelsteine (1094 m),
in welchen das Grenzgebirge am hdchsten ansteigt, um in

der Richtnng seiner Langsachse ostwarts gegen das Elbe-

Fig. 79. Der Sonnenwlrbel (Keilberg) nod Flehtelberg Ton Weipert gesehen.

Naeb Q. C. Lemhi.

thai, als auch westwarts gegen das Schonbachthal allm&lig

niedriger zu werden.

Zwischen den genannten Hochpunkten ist das Gebirge

eigentlich eine Hochflache, die nur von einigen Rucken und
Kuppen in ihrer EinfCrmigkeit unterbrochen wird. Der Son-

nenwirbel mit dem Ficht^lberge, die hSchsten Punkte des

Gebirges hangen durch ein Joch zusammen, erscheinen also

als ein Doppelgipfel. (Fig. 70.). Oestlich von der Keilberg-

masse uberragen die Zoisitamphibolitfelsen der Wirbelsteine

(Fig. 71.) die nun schon relativ niedrigere Hochflache. Nord-
warts verlaufen vom Keilberggebirge zwei Rucken. Der eine,

westliche, zwischen dem Wiesenthale und Schwarzwasser,

senkt sich vom Weberberge (1009 m) uber den Stolzenhahner

Rucken (987 m), den Hohen Stein bei Neugeschrei (926 m)
und die Weiperter Koppe (795 m) bis auf 730 m an der

Landesgrenze bei Weipert. Der andere, Sstliche, zwischen

ruder, Geologic too BShmen. '1
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dem Schwarzwasser und Pressnitz ist breiter und flacher.

Er dacht sich vom Hohen Hau (1003 m) bei Weigensdorf
zur Grenze bei Christofhammer allmalig ab. Im Grossen
Spitzberge erreicht er 963 »», im Blasiusberge bei Orpus
918 Meter.

Die steile Sudlehne des Sonnenwirbelstockes ist durch
kurze tiefeingeschnittene Thaler in erne Anzahl Joche ge-

trennt, welche durch ihre steilen terassenfSrmigen Abfalle

vom Tieflande aus dem ganzen Gebirge einen hOchst aus-
gepragten Charakter verleihen, der weiter im Innern nur in

wenigen Thalern in ahnlicher Weise ausgesprochen ist. Die
Nordseite des Stockes ist nur von zwei Thalern: dem er-

Fig. 71. Die WIrbeUteine bei Httttmeagrttn.

KMh Q. C. Laube.

wahnten Wiesenthal und Schwarzwasser- oder Schmiede-
berger Thai seicht gefurcht.

Dem Sonnenwirbelstocke schliesst sich im Osten ein

zweiter Gebirgsstock an, der die Gegend zwischen Reisch-

dorf, Sebastiansberg und dem Assiggrunde bis Komotau
einnimmt.

Er wird vom Hassberge (990 m) beherrscht, dem
an H6he der Sonnenberger Rucken (914 m) und der Neu-
dorfberg (886 m) bei Sebastiansberg nahe kommen. Der
Reischberg (873 m) uberragt den flachen Rucken nur wenig.

Dieser Theil des eigentlichen Erzgebirges ist recht

eintonig und besonders die Ost- und Nordseite desselben

ist ganz flach.

In der weiter ostlichen Erstreckung des Grenzgebirges

hat Laube \ner Gebirgstheile abgegrenzt: das Bernstein-
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gebirge, Wieselsteingebirge, Porphyrgebirge und das Graupen-
Kulmer Gebirge.

Das Bemsteingebirge ist so benannt nach seinem
hflchsten Gipfel, dem Bernsteinberge (Barenstein, 921 *»), der
sich fiber dem Eisenberger Thiergarten in Gestalt einer Aa-
chen, von riesigen Blocken gekronten Kuppel erhebt. Kurz
gesagt, nimmt dieser Gebirgstheil die weitere Umgebung
von Katharinaberg ein. Hier ist das Obergebirge eine Hoch-
flache, die sich nur in den dicht bewaldeten Rucken des
Neuhauser und Bemauer Revieres mit dem Beerhobel (914 m)
und in den Qstlich sich anschliessenden Hiibladung- (920 m),
Adels- und Rothenhubelberg (842 m) S und SO von Katha-
rinaberg sich zu grGsserer HOhe erhebt. Im Norden gegen
Brandau zu ragt der basaltische Steindl (836 m) und der
Scheibenberger Kamm etwas auffallender empor. Sonst ist

die Nordlehne eintonig.

Dagegen ist die Sudabdachung dieses Theiles des
eigentlichen Erzgebirges verhaltnissmassig breit und durch
hdbsche Bergformen ausgezeichnet, unter denen besonders
der Tannichberg (851 m), Seeberg (705 «), Eisenberg und"
Tschernitzhubel, welche schroff aus der Tertiarebene zwi-
schen Hohenofen und Ober Georgenthal aufsteigen, einen
malerischen Anblick gewahren. NOrdlich schliesst sich an
dieselben der Hohe Hubel S von Neuhaus an.

In der weiteren Ostlichen Erstreckung ist das Erz-

gebirge mehr gegliedert als im Centrum und setzt sich aus
einer Reihe durch Thaler und Schluchten von einander ge-

trennter kurzer Rucken und abgerundeter Kuppen zusam-
men. Oestlich von Nickelsdorf und Gebirgsneudorf schliesst

sich an die Bernsteingruppe das Wieselsteingebirge
an, welches bis zum Porphyrgebirge bei Niklasberg sich

ausdehnt. Zunachst der Sudwestgrenze erheben sich zu
namhafler H6he der Haselstein (774 w), Kasherdberg (797 m)
und Steinhubel (813 m) bei Einsiedl, der dohrnberg bei

G6hrn (859 m) und der Nitschenberg bei Zettel, welche
Berggruppe schon dem Stocke des Wieselsteines angehdrt,
der sich allerdings erst jenseits des tiefen Rauschengrunder
Thales in einem machtigen, die Achse des Grenzgebirges
Terquerenden Rucken entwickelt, welcher am hochsten im
Wieselsteine (956 m) selbst ansteigt. An diesen Hochpunkt
schliessen sich im Suden der Hohe Schuss bei Schdnbach,
der Brettmuhl und Steinberg bei Fleyh und der Ilmberg
bei Georgensdorf an. Schroff gegen den Rauschengrund

21*
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fallt mit einigen anderen Hdhen auch der Schwarze Berg
(0 von GQhm, 888 m), der zweithfichste Berg dieses Ge-
birgstheiles, ab.

An das Wieselsteinjoch schliesst sich im Osten ein

Plateau an, welches nur von seichten Thalern gefurcht er-

scheint, jedoch am steilen Sudabfalle in den zahlreichen

kurzen Querjochen, die von tiefen Thaleinschnitten getrennt

sind, stellenweise hochst malerische Formen annimmt. Einige

dieser Querjoche sind von bedeutender Hohe, z. B. der Hohe
Hau (880 m), der Dreiherrenstein (865 m) und Sturmerberg

(869 m) bei Niklasberg. Ueber das flache Obergebirge erhe-

ben sich auffallend nur wenige Kuppen zwischen Langewiese,
Motzdorf und Moldau; die hochste ist der Walterberg (876 1»).

Das Porphyrgebirge, welches bei einer Breite von
beilaufig 8 Kilometer im Osten auf die Wieselsteingruppe

folgt, wird vom Seegrunde in zwei ungleiche Halften ge-

schieden. Die westhche erhebt sich aus dem Huttengrunde
bei Niklasberg steil zum hohen flachen Gipfel des Bornhaues
(911 m). Auch gegen Suden ist der Abfall ein ziemlich

•schroffer, gegen Sachsen zu jedoch ein sehr allmaliger. Der
Grosse Lugstein knapp an der Grenze ist nur wenig niedri-

ger als der Hauptgipfel (864 m). Die Ostliche, grfissere

Halfte des Porphyrgebirges bildet einen gedehnten, sanft

gewellten Rucken, welcher sich vom Grossen Lugsteine ost-

warts bis zum Gneisse bei Muckenberg ausdehnt. £s uber-
ragen ihn der Hohe Zinnwald (873 m) und der Kahlenberg
(832 m) Die Sudseite fallt von dem ersteren Hochpunkte
in den Seegrund steil ab (Nesselberg 776 m, Brandstein
696 m). Als Auslaufer des Kahlenberges kdnnen u. a. das
Raubschloss (711 wt) und der Huttenberg (804 m) angesehen
werden. Der Nordabfall des Gebirges ist bis zur Landes-
grenze eine fast ungegliederte Flache mit gelinder Neigung.
Der erwahnte Seegrund gehort zu den landschaftlich am
meisten hervorragenden Thalgrunden des Gebirges.

Der Graupen-Kulmer Gebirgstheil, in welchem
sich das eigentliche Erzgebirge schon bedeutend senkt, er-

streckt sich vom Porphyrgebirge ostwarts bis zu den Ran-
dern des Sandsteingebirges an der Elbe. Er beginnt mit dem
Muckenberge (781 m), steigt im Muckenthiirmchen (806 m)
und Zechenberge (792 m) am hflchsten an und sinkt dann
ostwarts uber den Keibler (722 m), den Grundberg.(652 m)
bis Tissa (544 m) urn mehr als 250 m. Bei Tissa erhebt sich

das Sandsteingebirge wohl ziemlich hoch, allein die Fort-
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setzung des eigentlicben Erzgebirges , welches den Unter-
grund jenes bildet, sinkt weiter unter 400 m SeehOhe. Der
Sudabfall dieses Gebirgstheiles ist sehr steil, das Nordver-
flachen wie uberall sanft. Eine Anzahl tiefer, schluchtartiger

Grunde lasst das Gebirge ziemlich gegliedert erscheinen und
ertheilt ihm manchen landschaftlichen Reiz. Ein besonders
lieblicher Waldgrund ist das TellnitzthaJ.

Der geognostische Aufbau des eigentlichen Erzgebirges

ist im Einzelnen ein sehr complicirter, obwohl sich die

Hauptgesteine in weiten Gebieten recht ubersichtlich an
einander reihen. Im Allgemeinen folgt von Nordost gegen
Sudwest und zugleich von unten nach oben auf Gneiss

Gfimmerschiefer und Urthonschiefer, welche Schichtenreihe

im Nordosten von einer grosseren Porphyr- und im Sud-
westen von einer machtigen Granitmasse durchbrochen wird.

AUein die Verwickelung des Baues ist durch den haufigen

Wechsel untergeordneter Gesteinsarten , durch zahlreiche

Einschaltungen und durch local verworrene Lagerungsverhalt-

nisse verursacht.

Granulit ist im eigentlichen Erzgebirge vvenig ver-

breitet und zwar nur am Fusse des ostlichen Grenzruckens
im Egerthale zwischen dem Dorfe Wickwitz und KlOsterle,

von wo er flussabwarts bis unter Seelau bei Kaaden ver-

folgt werden kann. Er ragt namentlich zwischen den Ort-

schaflen Damitz, Warta und Wotsch oberhalb Kldsterle in

steilen Felsen auf. Jedoch wird hier die Lagerung der Gra-

nulite von Basaltstromen mehrfach gestdrt. Anfangs treten

die Granulitmassen nur vereinzelt hervor, entwickeln sich

daun zwischen Hauenstein und Warta machtig und werden
vor dem Dorfe Wotsch durch Basalt von der ostlicheren

Granuliterstreckung getrennt. Zwischen Kldsterle und Kaa-
den durchsetzt der Granulit haufig gneissartige Gesteine

(Grranulitgneiss mit Uebergangen in Muscovitgneiss nach
Laub£, Zweiglimmergneisse nach Dathe, Egei-gneisse der

sachsischen Geologen). Mann trifft sie gleich bei Aubach
unter Purstein an der Eger in muscovitgneissahnlicher Aus-
bildung, dann zwischen Tschernitz und Schonburg mit eigen-

thumUchen Glimmernestern. worauf wieder Einlagerungen

von glimmerarmem Granulit folgen. Auch zwischen Kldsterle

und Roschwitz -steht typischer GranuUt an, der weiterhin

folgende Tumpelstein aber scheint aus Muscovitgneiss zu be-

stehen. Unter der Kaadener Schiessstatte ist das Aussehen
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des Granulites wieder typisch, in Kaaden selbst ist er da-
gegen gneissartig. Ueberall erinnern die Granulitfelsen i»

ihrer Zerkluftung auffallend an Granit, namentlich den fein-

kOmigen Erzgebirgsgranit, (vergl. Fig. 56, S. 261 mit Fig. 72)
wofur sie G. F. Naumann z. Th. auch ansah. Ueberhaupt
scheinen die hiesigen Verhaltnisse zu Gunsten der Ansicnt
von der eruptiven Entstehung der Granulite zu sprechen
und waren genauere Untersuchungen in' dieser Richtung-

wohl empfehlenswerth. Von Purstein Gstlich trennt den Gra-
nulit des Egerthales ein Flugel des Komotauer Tertiar-

beckens von den Gneissen des Grenzgebirges. Jedoch breitet

sich der Granulit z. Th. in gneissartiger Ausbildung unter
der verhaltnissmassig schwachen Decke jungerer Gebilde bis

zum Grenzracken aus und tritt z. B. zwischen SchOnburg
und Klosterle, zwischen der KlCsterle-Komotauer Strasse

und Ziebisch und weiter ostlich bis bei Faberhutten N von.

Wernsdorf in kleinen Kuppen zu Tage. Ueberall bildet er

die Stutze der nordwarts folgenden Gneisse.

E. Dathe *) hat die Granulite von der Eger eingehen-
der untersucht. Fast alle vermochte er als normale Granulite

zu bezeichnen, auf welche der Name Weissstein sehr wohl
passt. Makroskopisch erscheinen die weisslichen Gesteine

zuckerkornig, mit eingestreuten hirsekorngrossen Granaten
von meistens hyacinthrother Farbe, vereinzelten Cyanitsaul-

chen, Quarzkdrnchen und Blattchen von dunklem und lich-

tem Glimmer. Nimmt Glimmer uberhand, so entwickeln sich

Glimmergranulite, welche den Uebergang in Gneiss vermitteln.

Die glimmerarmen Granulite sind hauptsachlich zwischen
Warta und Damitz entwickelt, die Glimmergranulite vorwal-
tend unterhalb Kaaden. Auch die Partie zwischen Wotsch
und Aubach (Fig. 72.) besteht nach Laube zum grOssten

Theile aus Granulitgneiss, mit welchem die Gneisse des
Grenzgebirges uber Muhlendorf her in Zusammenhang ste-

hen. Zwischen dem Granulit und den Gneissen des Erzge-
birges besteht nach Laube eine Discordanz, die es wahr-
scheinlich macht, dass an der Grenze beider Gesteine „eine

Bruchlinie hindurchgeht, an welche oder uber welche hin-

uber sich die Gneisse schieben, und fur die sie ein Wider-
lager bilden."

Von den Hauptgemengtheilen der Granulite : Feldspath

und Quarz, ist ersterer vorwaltend als Orthoklas und Mikro-

Z^iUchr. d. Deutsch. geol. lies. XXXIV., 1882, pajr. 25-35.
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klin entwickelt und zwar dieser in ubenviegender Menge.
Zahlreich sind Mikroperthite (lamellare Verwachsung von
Plagioklas mit Mikroklin); auch Plagioklas ist in den Gra-
nuliten stets vorhanden, allerdings meistens in geringerer

Menge als die monoklinen Feldspathe. Quarz pflegt in Kor-
nem und kurzen dicken Lamellen entwickelt zu sein. In

grosser Anzahl beherbergt er feste EinschlQsse (Rutil, Fi-

brolith, Disthen, Biotit und kleine Granaten) und auch
Flussigkeitseinschlusse sind oft reichlich vorhanden (in einem
Dunnschliff von Warta flussige Kohlensaure)i Granat erscheint

in Kornchen von mikroskopischer Kleinheit bis zu Hirsekora-

grosse und von rundlicher oder auch deutlicher Krystall-

gestalt. Er ist gewohnlich ganz frisch erhalten, jedoch von

Fig. 72. GraoaUtrelien an der Eg«r xwlsoben Anbacta and Wotsch.

Naeh O. C. Lavht.

Sprungen durchsetzt und reich an Einschlussen, namenUich
Rutil (besonders in den Granuliten von Warta und unter-

halb Kaaden). Manchmal bilden Quarz oder Feldspath, auch
Disthen und Sillimanit einen Kern, urn welchen als ziemlich

dunne Schale Granatsubstanz gelagert ist. Die Granaten sind

dem Gesteine oft regellos eingestreut, bringen jedoch in an-

deren Fallen im Vereine mit sonstigen Gemengtheilen (Biotit,

Quarz, Cyanit) die Schichtung des Granulites hervor.

Von weiteren Bestandtheilen der Granulite von der

Eger sind besonders zu erwahnen: Disthen in etwa 1 mm
langen himmelblauen Saulchen und Sillimanit, nur mikro-

skopisch nachweisbar, zumeist als Fibrolith in feinen Nadel-

chen entwickelt, welche die ubrigen Gesteinsgemengtheile

durchspicken. Accessorisch tritt ferner Rutil in Kornchen
oder Saulchen, Biotit in Blattchen, Muscovit (in einem Gra-

nulit zwischen KlOsterle und Kaaden und einem von Aubach),
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Apatit in den glimmerfuhrenden Granuliten, und Zirkon(?)

(Warta, Kaaden) auf.

Gneiss ist im eigentlichen Erzgebirge in vier AJban-

derungen vertreten: als Zweiglimmergneiss, Muscovitgneiss,

Biotitgneiss und Hornblendegneiss.

Zweiglimmergneiss, zusammengesetzt aus Feld-
spathen, Quarz, dunklem und lichtem Glimmer in wechseln-

dem Mengenverhaltnisse, ist am meisten verbreitet. Laube
unterscheidet Hauptgneiss, dichten Gneiss und Glimmer-
schiefergneiss.

Der Hauptgneiss ist der typischeste Gneiss des
Erzgebirges. Er besteht aus vorwaltendem, hauflg gut aus-
krystallisirtem, weissem, gelblichem oder rOthlichem Ortho-
klas, untergeordnetem, meistens gelbem und zersetztem Pla-
gioklas, graulichem Quarz in KOrnern oder Lamellen und
aus beiden Glimmern, von welchen der dunkle Biotit ge-
wOhnlich vorherrscht. Accessorisch finden sich selten Tur-
malin und Granat nebst mikroskopischen Apatit- und Rutil-

nadeln ein. Dem Gefuge nach kann der eigentliche Haupt-
gneiss, d. i. eine kornig flaserige Abanderung yon flaserigem

Hauptgneiss und Granitgneiss unterschieden werden, welche
wieder nach der Korngrosse und nach der Menge und Ver-
theilung des Glimmers in Varietaten geschieden werden
kdnnen (lang-, breit-, grobflaseriger Gneiss, Augengneiss,
grossflaseriger oder Riesengneiss, schieferig schuppiger Flaser-

gneiss, kurzflaseriger Hauptgneiss; grob- und mittelkdrniger

Granitgneiss). Der Hauptgneiss ist im Ganzen wohl geschich-

tet, zeigt meistens plattige oder dickbankige Absonderung
und bildet hie und da mauer- oder pfeilerfOrmige Felsformen,

wie z. B. die Felsen im Zinnbusch bei Weipert, die Hub-
ladung bei Kleinhan, die wilden Felsenmassen der Bern-
steinkuppe und die Felsen des Draxelsberges bei Eisenberg.

Auf dem Absturze des Erzgebirges erscheint der Hauptgneiss
vorwaltend in steil aufgerichteten Felsschollen, wie z. B. am
Todtenstein in Graupen, an den Haselsteinen bei Einsiedel

und am Abhange des Kapuzinerhauberges zwischen Eisen-
berg und Obergeorgenthal beobachten werden kann. Die
Contouren der aus Hauptgneiss aufgebautcn Gebirgstheile

sind meistens flachwellig.

Der dichte Gneiss kommt zwar stets in Gesellschaft

von anderen Gneissabanderungen vor, kann aber sonst
eigentlich nur mittels des Mikroskopes als zum Gneiss ge-
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horend erkannt werden. Eine Form desselben, die man als

Piatt engneiss bezeichnen darf, ist sehr diinnplattig,

phyUitahnlich, jedoch beinahe durchwegs deutlich feinkornig

und von grauer Farbe. Der Glimmer erscheint immer deut-

lich individualisirt, weshalb der charakteristische Seidenglanz

der Phyllite hochstens an Druckflachen zum Vorscheine

kommt. Biotit herrscht meistens vor, nur selten gewinnt

Muscovit das Uebergewicht. Bisweilen treten die Glimmer
ganz zurQck und das Gestein erhalt, wenn sich, wie es

hauflg der Fall ist, kleine Granaten im Gemenge bemerkbar
machen, ein granulitahnliehes Aussehen, oder er erinnert an
Quarzit oder Sandstein. Die zweite Form des dichten Gneisses

erscheint hauflg ganz ungeschichtet, dem Aussehen nach
einer rauchgrauen Grauwacke ahnlich. Doch soil die mikro-
skopische Untersuchung jeden Zweifel fiber den wirklichen

Gneisscharakter des Gesteines beheben und darthun, dass

man es hier in der That nur mit einem Zweiglimmergneisse

zu thun habe, dessen Bestandtheile alle von ziemlich gleicher

Grosse sind. Der dichte Gneiss tritt vorwaltend im Verbande
mit Glimmerschiefergneiss auf, doch fehlt er auch nicht in

den oberen Lagen des Hauptgneisses. Hauptsachlich ver-

breitet ist er zwischen Sonnenberg, Sebastiansberg und dem
rechten Gehange des Assiggrundes, wo er fast allein vor-

handen ist. Felsenmassen bildet er bei der Kremelmuhle
onterhalb Kupferberg, in der Tschoschler Schlucht, im Assig-

grund und zwischen Marzdorf und Tschoschel Unter Marz-
dorf im sog. B6sen Loche verengen romantische Felsmassen
dieses Gesteines den Lauf des Assigbaches.

Die dritte Abart des Zweiglimmergneisses, der Glim-
merschiefergneiss oder schieferig schuppige
Gneiss, hat grosse Aehnlichkeit mit Glimmerschiefer, mit

welchem er von Jokely identiflcirt wurde. Muscovit herrscht

durchwegs vor, Biotit fehlt jedoch niemals. Nicht selten

findet sich im Gesteinsgemenge auch Granat ein in hirse-

korn- bis erbsengrossen K6rnem. Das Gestein ist deutlich

geschichtet, verwittert leicht und wird daher nirgends in

anflallenden Felsfonnen vorgefunden. G. C. Laube glaubt, dass

die eigenthumliche vielastige Gestalt der Querfixaler zwi-

schen Wotsch und dem Hassensteingrund bei Kaaden auf die

weiche Beschaffenheit dieses Gesteines, welches aus dem
Muscovitgneisse, der stehen blieb, ausgewaschen wurde, zu-

ruckgefuhrt werden kSnnte. Der Glimmerschiefergneiss ist

im Erzgebirge ziemlich verbreitet und zwar hauptsachlich im
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mittleren Theile zwischen Joachimsthal, Weipert, Pressnitz,

Sonnenberg und Platz.

Muscovitgneiss, zusammengesetzt aus Muscovit,

Feldspath und Quarz, zu welchen sich accessorisch Granat,

Turmalin und Biotit beigesellen, kommt im eigentlichen

Erzgebirge in mehrfachen Ausbildungsformen vor.

Der gewOhnliche Muscovitgneiss, Tafelgneiss oder
normale sog. rothe Gneiss, stellt ein ziemlich gleich-

massiges Gemenge der angefuhrten Hauptbestandtheile vor.

Granat und Biotit fehlen beinahe ganzlich, mitunter flndet

sicb Schorl in einzelnen Saulen ein. Die parallele Lagerung
des Glimmers bedingt eine vorzugliche Spaltbarkeit des Ge-
steines in umfangreiche Platten von oft ganz geringer Dicke.

Unter dem Hassenstein zeigt die aufgeschlossene Felswand
eine Reihe solcher riesiger Tafeln. Aehnliches ist bei Klein-

thai N von Purstein, im Endersgruner Thai, an der Strasse

von Kupferberg nach Klosterle usw. zu beobachten.

Von diesem Tafelgneisse unterscheidet sich Flaser-
muscovitgneiss nicht nur durch die streifig flaserige

Anordnung seiner Hauptbestandtheile, sondern auch durch
die haufigen accessorischen Gemengtheile: Granat, Turmalin,

Biotit und Haematit. Ebenso wie beim flaserigen Haupt-
gneisse vermag man dem Gefuge nach mehrere Abander-
ungen des Flasermuscovitgneisses zu unterscheiden (lang-,

breit-, grobflaseriger, kurzflaseriger Muscovitgneiss, Augen-
muscovitgneiss, Glimmerschiefermuscovitgneiss)

.

Granatglimmerfels besteht im Wesentlichen aus
parallel gelagerten Muscovitschuppen mit oft in zahlloser

Menge eingelagerten Granaten von Hirsekorn- bis Haselnuss-
grGsse (Hainzenbusch bei Pressnitz, bei Oberhals, Orpus
u. a.). Auch Turmalin ist oft in einzelnen Krystallen oder
ganzen Nestern vorhanden. Das Gestein ist mit gewdhn-
lichem Muscovitgneiss, mit welchem es auch in Wechsel-
lagerung angetroffen wird, durch allmalige Uebergange ver-

bunden.
Sind im Muscovitgneisse die Gemengtheile regellos

gelagert, so dass die Schieferstructur verwischt wird, dann
entstehen granitahnliche Abanderungen, die jedoch nur
wenig verbreitet. sind. Ganz local ist das Auftreten eines

von Kiesen vollig durchdrungenen Muscovitgneisses, welcher
eine fahlbandartige Einlagerung im Zweiglimmergneisse bei

Liesdorf und Hintertellnitz bildet.
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Der Muscovitgneiss im Allgemeinen ist ein wohlge-
schichtetes Gestein, welches in seinen grobkornigen Aban-
derungen mauerartig aufgebaute Felsmassen, — „am schOn-
sten und einzig in der Art an der neuerer Zeit von den
Touristen mit dem Namen „Sphynx" belegten Felsengruppe
an der Strasse nach Kldsterle unter Kupferberg", — oder
einzelne, oft ungeheuere BNicke (z. B. im Orpuser Walde)
bildet; wahrend der Tafelgneiss nnd kurzflaserige Gneiss
eher in steilen Wanden anstehen. Dem Muscovitgneisse als

dem Hauptrepraesentanten des sog. rothen Gneisses wurde
von Jokely ein eruptiver Ursprung zugeschrieben, da es inm
die Lagerungsverhaltnisse wahrscheinlich erscheinen liessen,

dass der rothe Gneiss zu allererst die Decke der krystal-

unischen Schiefer des Erzgebirges gehoben und durchbrochen
habe. Ebenso wie H. Credner *) fur das sachsische, wieder-
spricht auch Lattbe in Bezng auf das bohmische Erzgebirge
dieser Auffassung und erklart zwei beobachtete Gange von
Muscovitgneiss im Zweiglimmergneiss hinter dem Bahnhof-
gebaude in Weipert und nahe der Mahlermuhle an der
Strasse von Katharinaberg nach Brandau fur bloss schein-

bare, durch Zufall aus an einander gereihten und angehauften
Linsen entstandene GangkSrper. Immerhin darf man die

Frage von der Entstehungsweise des sog. rothen Gneisses

noch als eine offene betrachten. (Vergl. S. 41.)

Biotitgneiss, ebenso zusammengesetzt wie Muscovit-
gneiss, nur dass die Stelle des Muscovits dunkler Biotit ein-

nimrat, ist immer von dunkler Farbe und zeigt im Allge-

meinen dieselben Structurunterschiede wie der Haupt- und
Muscovitgneiss. Accessorisch ist Muscovit beinahe stets vor-

handen, wodurch auch deutliche Uebergange in Zweiglimmer-
gneiss entstehen. Unter dem Viadukt bei Sebastiansberg

kommen granatreiche Zwischenlagen vor. Der Biotitgneiss

spielt im Aufbaue des Erzgebirges nur eine sehr unter-

geordnete Rolle.

Dasselbe gilt in noch hOherem Masse vom Horn-
blendegneisse, in welchem schwarze Amphibol- mit
schmutzigrothlichen Feldspathflasern abwechseln, Quarz ist

nur selten deutlich entwickelt, ebenso accessorischer Biotit.

Das kCrnigflaserige Gestein scheint im Hauptgneisse die

Amphibolite der oberen Gneisse zu vetreten.

') Der rothe Gneiss des sachs. Erzgebirges. Zeitschr. d. D. geol
Ges. 1879, pag. 766 ff.
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Im westlichen Gebirgstheile zwischen Maria Kulm-
Schfinbach uad Joachimsthal-Gottesgab ist Gneiss nicht vor-
handen. Es kommen zwar an einigen Punkten gneissartige

Gesteine vor, die jedoch nur Umwandlungsgebilde des Glim-
uierschiefers sind.

Dagegen im ostlichen Erzgebirge von Joachimsthal bis

zur Elbe ist Gneiss das herrschende Gestein.

Im Keilberggebirge auf der Sudseite zwischen
Joachimsthal und dem Holzbachthale tritt er in zwei Zonen
am Fusse und unter dem Kamme des Gebirges auf, die von
einander durch eine Glimmerschiefereinschaltung getrennt sind.

In der unteren Zone lasst sich bis fiber SchSnbach hinaus
Hauptgneiss verfolgen, der bald unter Glimmerschiefergneiss

verschwindet , welcher vom Holzbach- bis zum Weigens-
dorfer Thale vorherrscht. Die obere Gneisszone beginnt

nordlich von Joachimsthal unmittelbar unter dem Sonnen-
wirbeljoche. Hier kommen an den Abhangen des gegen den
Keilberg gerichteten Schwarzwaldgrundes Muscovitgneisse zu
Tage. Sie durften wahrscheinlich von Zweiglimmergneissen
uberlagert werden.

Oestlich vom Keilberge und dem Holzbachthale, von
den westlicheren Zonen durch eine Glimmerschieferlage ge-

trennt, breitet sich eine grdssere Gneisspartie aus. Sie be-
ginnt unter der Kuppel des Sonnenwirbels mit einem breiten

Streifen Muscovitgneiss, welcher uber die Wirbelsteine nord-
warts fortstreicht, im Suden nahe an das Huttmesgruner
FOrsterhaus heranreicht und am Sutdabhange des Kreuz-
bergruckens JV von Boxgrun und Kleingrun gegen Sudwesten
sich erstreckt.

Auf der Nordseite des Keilberggebirges nehmen Gneisse

den nordlichen und ostlichen Theil ein. Sie beginnen hier

im Westen an der Landesgrenze im Wiesenthale <S von
Weipert und erstrecken sich nord- und ostwarts in die an-
grenzende Gebirgsgruppe und nach Sachsen hinuber. Im
Wiesenthale grenzt der Gneiss an Glimmerschiefer, dessen
Umriss von der Wustenzeche unter Neugeschrei am Nord-
abfalle des Hohensteines hin und hierauf ostwarts auf den
Spitzbergrucken, dann in einem Bogen zum Blasiusberge

und von dessen Westseite zum Hohen Hau und von diesem
auf den Kamm hinauf verlauft. Es wird somit der grdssere

Theil der ndrdlichen Abdachung des Keilberggebirges von
Gneissen eingenommen, unter welchen Hauptgneiss in einem
bei Weipert aus Sachsen herubergreifenden Zipfel verhalt-
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nissmassig am wenigsten verbreitet ist. In den Bahnein-
schnitten nachst Weipert kann man ihn mit Glimmerschiefer-
gneiss in Wechsellagerung beobachten. Er ist im Allgemeinen
von kdmigschuppiger Beschaflfenheit , nur im Weiperter
Grande vom Zinnbusch abwarts triflfl man grobflaserigen
Gneiss und Augengneiss.

Viel mehr verbreitet sind Muscovitgneiss, dichter Gneiss
und Glimmerschiefergneiss.

Der erstgenannte bildet im Hauptgneisse der Weiperter
Gegend einige kleine Einlagerungen. Jedoch vom Blech-
hammer bis zum Weissen Hirsch folgt fast genau der Landes-
grenze die sudliche Fortsetzung einer grossen Musc'ovit-
gneisskuppel, welche von Sachsen herubergreift und gegen
Pressnitz streicht. „Das
Kreuziger Gebirge zwi-

schen Weisser Hirsch

und Sorgenthal und das
Kremsiger und Ausspan-
ner Gebirge mit dem
Pressnitzer Stadtwald
fallen in das Gebiet des

Muscovitgneisses". Eine
andere grOssere Er-

streckung von Muscovit-

gneiss breitet sich vom
Grossen Spitzberg sud-
warts bis Oberhals aus.

Sie hat mit ihrem im
Hassberggebiete liegen-

den Theile die Form einer etwas schrag stehenden 2.

Der dichte Gneiss tritt in einigen isolirten Partien im
Haupt- sowie im Muscovitgneisse auf, doch hauptsachlich

ist er ein Begleiter der Glimmerschiefergneisse. Ein schmaler
Streifen im Hauptgneisse kommt beim Blechhammer aus Sach-
sen nach BOhmen heruber. Weiter sudlich erscheinen kleine

Lager zunachst in Weipert selbst und W von der Kirche,

dann im Bahneinschnitte unter der Pressnitzer Strassen-
ubersetzung. (Fig. 73.) Ferner beginnt ein Streifen in dem
kleinen Thale vor dem tiefen Eisenbahneinschnitte, erweitert

sich in sudlicher Richtung bis auf 1*5 km, uberschreitet die

Weiperter H6he und den KOniginberg, verschmalert sich

dann auf der Ostabdachung rasch, um jedoch am West-
abhange des Spitzbergruckens wieder fortzusetzen.

Fig. 78- MnMnfBrmlge Elnlagarnag tod H»upt-
gnelu 1 In OlimmenohlafcrgnelM S Im Bahodn-
sehnltta antar der Preamltaar Straatenabertetanog

be! Weipert. — S DIobter Onelu.

Naeh ft C. Lmut:
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Glimmerschlefergneiss nimmt das Gebiet sudlich vom
Hauptgneisse und den Muscovitgneissen ein und erscheint

auch im Liegenden des Muscovitgneisses an der Grenzlinie

des Keilberggebirges im Pressnitzer Thale.

Im Gebigsstocke des Hassberges von Pressnitz bis

in den Assiggrund sind auf der nordwestlichen Abdachung
des Reischberges Glimmerschiefergneisse und in deren Be-
gleitung dichter Gneiss am meisten verbreitet, welche west-
warts als schmaler Streifen zwischen Kupferberg und Ober-
hals in das Gebiet des Muscovitgneisses eingreifen. In der
Umgebung von Weipert stehen sie mit den dortigen Glim-
merschiefesgneissen in Verbindung. Die verhaltnissmassig

grosse Verbreitung der Glimmerschiefergneisse in diesem
Gejriete ist nicht durch die Machtigkeit, sondern durch die

flache, selbst schwebende Lagerung verursacht und sollen

in der That stellenweise die unterlagernden Gesteine durch
sie hindurch dringen. Es sind dies zunachst Muscovitgneiss,

danrt Hauptgneiss. Das Hangende dieses letzteren bildet der
dichte Gneiss, welcher zwischen Dornsdorf, Pressnitz und
Sonnenberg eine dreiseitige zusammenhangende Flache ein-

nimmt, im Reischberge am schonsten entwickelt ist und
daher von Laube mit dem Localnamen Reischberg-
gneiss belegt wurde.

„Die Masse des Hassberges besteht wie das Sorgen-
thaler Gebirge aus Muscovitgneissen und Flaser- und Augen-
gneissen. Die Verbindung der letzteren mit ersteren ist sehr
hubsch auf dem Wege fiber den Karlshof gegen die Berg-
lehne und im Muhlbiischel zu sehen, wo mehrere Steinbniche
angelegt sind." Augen- und Flasergneiss bilden linsenformige

Einlagerungen im Tafelgneiss und wechsellagern mit dem-
selben. Auch Granatglimnierfels ist hier in Blacken vorhan-
den. Weiter gegen die Lehne wechseln Flaser- und Tafel-

gneisse, deren Streichen der Richtung des HOhenriickens
folgt. Die ersteren scheinen auf der Nordseite des Hassberges
die Oberherrschaft zu erlangen, wogegen im Neudorfberge,
nach den vorhandenen wenigen Aufschlussen zu urtheilen,

nur Tafelgneiss entwickelt zu sein scheint, welcher den
ganzen Rucken bis nahe gegen Sebastiansberg zusammen-
setzt und mfiglicherweise den Flasergneiss flach iiberwOlbt,

so dass in der Mitte dieser untere, an den Randern jener
obere Gneiss zu Tage kommt.

Inmitten des flaserigen streicht ein Streifen glinuner-
reichen Muscovitgneisses uber den Pressnitzer Stadtwald aus
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Sachsen von Johstadt heruber und setzt auf der Sud-
westseite des Hassbergruckens.fort. Sein Ausgehendes auf
der rechten Seite des Pressnitzthales N von der Brettsage
soil um seine ganze Breite gegen den Ausstrich auf der an-
deren Seite des Thales nordwarts verschoben und das
Pressnitzthal hiedurch als Verwerfungsspalte gekennzeichnet
sein. An der Landesgrenze bei Ubnbach treten dunkle fla-

serige Zweiglimmergneisse auf, welche in Sachsen die Mus-
covit- und Flasergneisse unterteufen.

Weiter ostwarts zwischen dem .Zobietitzer Grunde und
dem Assiggrunde sind die geologischen Verhaltnisse des
Gneisses verwickelt. „Den Zobietitzer Grund einwarts gehend,
hat man zunachst Tafelgneisse zur Seite, welche in den Zwei-
glimmergneiss eingelagert sind. Sie bleiben bis etwa in die

Mitte der Lehne, dann andert sich das Gestein, es folgen
dunkle zweiglimmerige Gneisse aus der Reihe des Haupt-
gneisses. Im Verfolge derselben macht sich ein Uebergang
in Reischberggesteine immer mehr bemerkbar. Bei der Holz-
muhle an der Sonnenberg - Komotauer Strasse haben sie

schon den ausgesprochenen Charakter der letzteren, allein

sie fallen durch ihre dunkle, grauschwarze Farbe auf, wo-
dorch sie sich im Aussehen dem Hauptgneisse sehr nahern."
Weiter hinauf gegen das Plateau folgen wieder normale
Glimmerschiefergneisse und dichter Gneiss. Auf dem Hoch-
hicken zwischen dem Kamme und Erima erstreckt sich am
Sudrande im Zingerich unter dem Schweiger auf der rechten
Seite des Gaischowitzer Grundes in den Drexlerfelsen fiber

Wisset und Glieden Muscovitgneiss im Glimmerschiefergneisse.

Auf diesen meist steil stehenden Gneissen ruhen Zweiglimmer-
gneisse.

Die Decke der Krimer Haide wird von Glimmer-
schiefergneiss und dichtem Gneisse gebildet, ebenso die

H6he zwischen Glieden, Nokowitz und Troschig. Beim Neu-
dorfer Bahnhofe ist der dichte Gneiss durch einen grossen
Durchstich aufgeschlossen. „Er breitet sich gleichmassig uber
die Flache bis nach Sebastiansberg hin aus, steigt dann ost-

lich uber die steile Lehne des Assigthales hinab bis auf den
Thalgrund und bleibt das herrschende Gestein am ganzen
rechten Gehange hinab und hinauf bis auf den Kamm.
Ueberall tritt er bald als weiches glimmerreiches, bald als

hartes quarziges kieselschieferartiges Gestein, dann wieder
mit eigenthumUchen rothlichen oder weisslichen felsitischen

Zwischenlagen gebandert hervor." Jedoch ist nur die Aus-
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breitung, nicht die Machtigkeit des dichten Gneisses eine
bedeutende, da er nur den. Abschluss einer Gneisskuppel
vorstellt, „von welcher die Sudhalfte eingebrochen und zu-
sammengestaucht und gefaltet worden ist, wahrend die n6rd-
Hche, weniger gestort, erhalten blieb".

S und W von Sebastiansberg erstrecken sich dichte

Gneisse, welche in Begleitung von Glimmerschiefergneissen

noch einen schmalen Streifen am Fusse des Neudorfberges
und Glasberges bilden. N von Sebastiansberg bei Ulmbach
zieht von der Landesgre.nze in SO-Richtung gegen das Assig-

thal Hauptgneiss : typische grobflaserige Gesteine, Augen-
gneisse mit uberwiegendem Biotit, namentlich in den oberen
Partien, wahrend weiter hinab das Gestein heller wird, da
sich neben dunklem auch lichter Glimmer mehr bemerklich
macht. Dieser Gneiss halt bis in die Gegend N vom Bosen
Lbche an, worauf dichte Gneisse folgen, welche der Haupt-
gneiss unterteuft. Der letztere ist im Hassberggebirge nur
wenig verbreitet, erlangt aber weiter ostlich das Ueberge-
wicht, wahrend der dichte Gneiss, und zwar als Hangendes des
Hauptgneisses, auch in den den ostlichen Gebirgstheil fiber

den Assiggrund hinuberzieht, jedoch an Bedeutung verliert.

Die machtige Entwickelung des dichten Gneisses im Assig-

grunde erklart Laube durch eine Einfaltelung desselben an
der Grenze gegen den Hauptgneiss, in deren Verlauf der
Assigbach zum grossen Theile fliesst.

Das Ostlich nun folgende Bernsteingebirge be-
steht im Wesentlichen aus Hauptgneiss, die Gruppe der
Glimmerschiefergneisse ist nur untergeordnet vertreten. Der
erstere kommt auf der Sudseite des Gebirgszuges NW von
Sebastiansberg bei Ulmbach uber die Landesgrenze heruber
und fallt bei einem fast genau westlichen Streichen unter
die jungeren Gneisse im Sflden ein, wogegen er im Sud-
osten und Osten bis zu den Tertiargebilden der Ebene
reicht. Er ist auf dem Sudabhange hauptsachlich als Flaser-

und Augengneiss entwickelt. Hinter der Rabenmuhle ober
Rodenau findet sich eine Einlagerung von granitischem Gneiss
den Jokely fur Granit gehalten hat. Auch auf der Lehne
des Tschernitzhubels und Draxelberges zwischen dem Flachs-

grund und Mariengrund ist Granitgneiss entwickelt. Er bildet

den mittleren von den drei Felsen, welche den Hohenzug
kr6nen (der nOrdliche ist Augengneiss, der siidliche Flaser-

gneiss) und bleibt weiter langs des Wildzaunes bis Marien-
thal herrschend. Im Hauptzuge des Gebirges herrschen gross-
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flaserige Gneisse, welche namentlich den Rucken des Rothen-
hubelberges, der Bernstein- und der Ladunger Hubel zu-

sammensetzen und vom Rothenhubel ostwarts nach dem
Flachsgrunde und fiber den Tschernitzhubel in einem nur
etwa 1 km breiten Streifen fortstreichen. Rings von Augen-
und Flasergneissen umgeben, bilden sie gewissermassen
die Axe des ganzen Gebirgszuges. Die nordwestlich vom
Ladunger Hubel liegende Hubladung vom Dorfe Eleinhan
ist eine ahntiche, aber kleinere Blockwerksh&ufung wie die

Bemsteinkuppe , nur dass sie bloss aus grossflaserigem,

diese dagegen auch nodi aus Augengneiss besteht. JOKELY
hat diese Gesteine als Granit bezeichnet, wahrend Laube
glaubt, sie entschieden den Gneissen beizahlen zu durfen.

Schon uber dem Rudelsdorfer Moore tritt ganz normaler
biotithaltiger Flasergneiss auf, der sich bis in's Natschungthal
erstreckt. In inm kommt zwischen Gabrielahutte und Rothen-
thal eine machtige Einlagerung von Hornblendegneiss vor.

Auf der Lebne gegen Katharinaberg breitet sich jen-

seits des Bernsteines und Rothenhubels noch auf eine

Strecke grossflaseriger Gneiss aus, welcbem dann weiter

herunter bis nach Nickelsdorf und Gebirgs-Neudorf gewohn-
licher flaseriger Hauptgneiss folgt, der gegen Eleinhan zu

mit Augengneissen vermengt ist. Katharinaberg selbst liegt

auf einem Rucken zwischen dem Eatharinaberger und dem
Schweinitzthale, welcher aus einem besonders schfinen Flaser-

nnd Augengneiss mit lebhaft pflrsichbluthrothem Feldspath

gebildet wird. Im Schweinitzthale bei Gebirgs-Neudorf tritt

aus dem benachbarten Gebiete Granitgneiss heruber, welcher

auch im Grande unter Katharinaberg auf Flasergneiss mit

Einlagerungen von ganz dunklen Gneissen bei der Mahler

Muble folgt, und von buntem Hauptgneiss sowie dunklem
fast phyUitartigem Gneiss mit Schnuren und gangfdrmigen

Einlagerungen von Muscovitgneiss uberlagert wird.

Die nOrdhche Abdachung des Bernsteingebirges wird
von verschiedenen Abanderungen des Hauptgneisses einge-

nommen, unter welchen jedoch grobflaserige Gneisse fehlen.

Flaseriger bunter Hauptgneiss ist am meisten verbreitet,

weniger schon Augengneisse. Unter der Steindlmuhle bei

Gabrielahutten kommt ein fester zaher Hornblendegneiss vor.

Die Gruppe der Glimmerschiefergneisse ist hauptsach-

lich in der sudwestlichen Ecke des Gebirgstheiles, also in

der Fortsetzung der gleichartigen Gesteine des vordem be-

schriebenen Assiggrundes entwickelt. Es sind bald glimmer-

r, Oeologle Ton B»hm«n. 22
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reiche und glimmerschieferartige, bald ziemlich feldspath-

haltige Gneisse, welche die hnke Lebne des Assiggrundes
einnehmen und unter nahezu gleichem. Streichen in der
•Sudlehne des Bernsteingebirges fortsetzen. „Ihre nordliche

Grenze, wo sie sich auf den Hauptgneiss stutzen, verlauft

vom Gehange des Assiggrundes S von Petsch nach Platten,

von bier fiber den Eingang des Tdltschgrundes bei Gorkau
nach der Hixmuhle unter Weingarten, wo dann der Aus-
strich gegen die Braunkoblenformation erfolgt."

In dem wetter Ostlich folgenden Abschnitte des Era-

gebirges, dem von Laube so benannten Wieselstein-
gebirge, tritt der Hauptgneiss merklich zurfick und die

jungeren Gneisse erlangen dagegen grOssere Verbreitung.

Im sudwestlichen Theile des Gebirges nimmt Gneiss
das Terrain zwischen dem Marienthal und der Landesgrenze
fiber den Rauschengrund hinaus, fiber Oberleutensdorf bis

an den Bruckner Grund ein. Hauptgneiss in den im Bern-
steingebirge vorkommenden Ausbildungsformen ist auch hier

das herrschende Gestein, jedoch sollen die Gesteine an der
Abdachung und dem Fusse des Gebirges kleinkorniger sein,

als am Scheitel, wo nur typischer Hauptgneiss vorhanden
ist. Der Haselstein S von Einsiedl besteht ahnlich wie der
Bernstein (S. 337) aus fiber einander gethfirmten BlOcken
von Augengneiss und grobflaserigem Gneiss. Auf dem Kamme
erreichen die Granitgneisse zwischen dem Kasherdberg und
der Einsiedler Strasse im Nordwesten und Gebirgs-Neudorf
im Sudwesten bedeutende Ausdehnung, indem sie bis zur
Landesgrenze bei Bruderwiese und ostsfidostwarts fiber G6hm
bis zum Eingange in den Rauschengrund streichen. Sie treten

auf der Hshe des Haideweges in der Erstreckung von der
Gebirgs-Neudorfer Kirche ostwarts bis auf den Haselstein

in grobkGrnigen und noch wetter gegen Osten in immer
feinkOrnigeren Abanderungen auf. Jokelt's Einzeichnung
gemass wfirde dieser Granitgneiss vielleicht als stockffirmige

Masse aufzufassen sein, wahrend ihn Laube ffir eine dem
Bemsteiner Zuge parallele Einlagerung halt. Petrographisch
sind die beiderlei Granitgneisse jedoch wesentlich verschie-

den, da der Granitgneiss auf der HChe des Haidweges meist

grobkOrnig ist und keinen weissen Glimmer enthalt. N6rd-
lich und sudlich vom Granitgneisszuge breitet sich Haupt-
gneiss aus, und zwar im N zwischen Bruderwiese, Einsiedl

und Kasherd bunter, im S zwischen Gebirgs-Neudorf und
Nickelsdorf flaseriger, welch' letzterer auch zwischen Johns-
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dorf und Oberleutensdorf herrschend ist, wogegen die Gra-
nitgneisse hier vollig zurucktreten. Auch die Gehange des
Rauschengrundes bestehe"n aus flaserigem Hauptgneiss, nur
am Eingange zu beiden Seiten, sowie weiter innen auf der
linken Seite zwischen dera Schwarzen Berge und der Kiefer-

leite trifft man Granitgneiss. Weiter hinauf beim oberen
Teiche befinden sich rothgefleckte Muscovitgneisse. Zwi-
schen Rascha und Gohrn vermag man deutliche Ueber-
gange von Granitgneiss in Flasergneiss zu beobachten; von
Gohrn nordwarts bis zur Grenze bei Georgensdorf trifft

man nur gewdhnlichen Flasergneiss.

Von sonstigen Gneissabarten, die ganz untergeordnet

sich vorfinden, verdient Muscovitgneiss Erwahnung, weleher
im Marienthal unter dem Nesselstein auftritt und vollkom-
men dem oberen Gneisse des Spitzbergzuges zwischen
Schmiedeberg und Pressnitz gleicht, ferner dichter Gneiss
(nach Jokely Phyllit) unter dem Farbenhubel, weleher
Laube eine ehemals vorhandene, nun bis auf diesen und
won! einige andere sparliche Reste abgetfagene Bedeckung
des Hauptgneisses durch jungere Gneisse vermuthen lasst.

• Durch einen Porphyrgang, weleher vom Wieselstein

sudwarts streicht und durch Granit wird das beschriebene

sudwestliche Gneissgebiet des Wieselsteingebirges vom nord-
osUichen Gneissterrain getrennt. Diesem gehdren die Gneisse
an, welche sich zwischen Ladung und dem Fleyher Granit

ausbreiten und diesem von dem Contact zwischen dem
Hortenwald und Wolfsberg an bis zu den ostlichen Hausem
von Willersdorf und von hier nordwarts uber die Grunwal-
der H6he folgen, wo dann zwischen Ullersdorf und Grun-
wald die Grenze gegen Nordwesten um den Granit herum
biegL Auch im Nordosten gegen den Porphyr verlauft die

Grenze des Gneisses nicht genau nach der Linie des Hutten-
grundes, sondern uberschreitet diesen am Eingange bei der

Grundmuhle und wendet sich gegen Klostergrab, von wel-
eher Stadt nOrdlich sie in der Richtung der Bahnlinie hin-

zieht, worauf sie dann uber den Huttengrund zuruckkehrt

and bis Niklasberg an der linkenL ehne des Porphyres bei-

laofig mit der vom Wolfstein zu dieser Stadt fuhrenden

Waldstrasse zusammenfallt. Von Niklasberg geht die Gneiss-,

grenze an der steilen Lehne oberhalb des Ortes an der

Nordseite des Hirschberges nach dem Wegkreuze auf dem
Keilberge und von hier auf dem rechten Gehange des Kalk-

ofener TTiales gegen Zaunhaus an der Landesgrenze.

22*
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An der Lehne zwischen dem Porphyr bei Ladung und
dem Hflttengrunde ist Hauptgneiss nur noch im Westen
beim Wieselsteinporphyr entwickelt 'der bis in den Brackner-
grund, in die Umgebung des Adelsgrander Forsthauses sich

ausbreitet. Am Eingange in den Ladunger Grand am Ab-
hange des Droscheberges trifft man auf dichten Gneiss, wel-
cher von Lagen eines „prachtigen Muscovitgneisses mit
erbsengrossen Granaten und fiber cm2 grossen Muscovit-

individuen" durchsetzt wird. „Der dichte Gneiss breitet sich

ostwarts auch uber die Eappe des Ossegger Spitzberges aus
und bildet so auch das rechte Gehange des Riesengrundes
bis hinter die Ruine Riesenburg an den Abhang der Strom-
nitz". Auch die Riesenburg selbst steht auf diesem Gesteine.

Wetter einwarts im Ladunger Grunde folgen lichte Glimmer-
schiefergneisse mit sehr vorherschendem Muscovit. Sie strei-

chen unter dem Adelsgrander Forsthause nach dem Riesen-
grund, wo sie am Ostabhange des Spitzberges zu Tage
treten. In der Thalsohle des unteren Riesengrundes gegen
Osseg ist dem Ghmmerschiefergneisse dichter Gneiss aufge-

lagert. Weiter hinauf von Langewiese gegen den Wieselstein

zu bilden dem Muscovittafelgneisse ahnliche Gesteine eine

dunne Decke, unter welcher schon im unteren Dorfe Lan-
gewiese Glimmerschiefergneisse wieder zum Vorscheine kom-
men. Die Lehne des Stromnitzberges bis an den Porphyr
nehmen eigenthflmliche glimmerreiche Gneisse ein, welche
dem Muscovitgneisse auflagern und vielleicht dem dichten
Gneisse entsprechen. In der Umgebung von Niklasberg
herrscht kOrniger Muscovitgneiss, der in der Porphyrnahe
zum Theil glimmerschieferartig

, ja selbst granulitahnhch
wird. Es ist sehr mOglich, dass diese Gesteinsabanderangen
auf den Einfluss des Porphyres zurackzufuhren sind, wie
schon Job6ly anzunehmen geneigt war, wogegen Laube
meint, dass hdchstens „das haufige Vorkommen von Roth-
eisenflecken im Gneisse an der Gesteinsgrenze" mit dem
Goritacteinflusse des Porphyres in Zusammenhang gebracht
werden k6nne.

Endlich im ostlichsten Theile des eigentiichen Erzge-
birges, im Graupen-Kulmer Gebirge ist nach Laube
nahezu einzig Hauptgneiss verbreitet, welcher allerdings von
Jokely in der Graupener Gegend zum „grauen" und in der
grfisseren Erstreckung gegen Tissa zu zum „rothen" Gneisse
gestellt worden war. Die „grauen" Gneisse sind vorwaltend
biotithaltig und glimmerreich, die „rothen" feldspathreich
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and zwar je weiter ostwarts in desto grosserem Masse.
Diese letzteren erlangen stellenweise granitisches Aussehen
und wurden zum Theil von Jokely, z. B. zwischen der
sachsischen Grenze, Muglitz, Ebersdorf bis Streckenwald,
als Granit auf der Karte ausgeschieden , wahrend nach
Laube dort kein Granit aufzufinden sein soil. Nur in der
Tellnitz steht echter Erzgebirgsgranit an und in Hintertell-

nitz unter der Winterleite am JVTP-Abhange des Zecheu-
berges, sowie am Eingange in den Liesdorfer Grund treten

granitische Gesteine auf, welche Bleiglanz und Kiese fuhren,

die jedoch Laube ebenfalls nur fur Gneisse mit abweichen-
der Textur ansieht.

Im Allgemeinen haben die Graupener und Kulmer
Gneisse uberhaupt ein anderes Geprage als die Hauptgneiss-
abarten im mittleren Theile des Grenzruckens, wobei zu
bemerken ist, dass hier eben so wie am Sudabhange auch
an der nOrdlichen Lehne des Gebirges glimmerreichere Ab-
arten vorherrschen. Vom Geiersberge erstrecken sich auf
dem Abhange bis gegen Liesdorf mehrere Streifen von
echtem Muscovitgneiss.

Bei Tissa werden die Gneisse des Grenzruckens von
Quadersandstein uberlagert, der sich nun weiter ostwarts

bis zum Elbethale erstreckt. Erst hier, zwischen Laube und
Niedergrund kommen in einer Erstreckung von beilaufig

3 hm wieder krystallinische Gesteine zu Tage, welche die

eigentliche orographische Grenze des Erzgebirges andeuten.
Es sind vorwaltend Phyllite, die weiter unten Erwahnung
finden werden. Hier sei nur darauf aufmerksam gemacht,
dass bei Tschirte, zwischen dem Orte und dem Adalbertsfelsen,

den Phyllit ein Gestein unterlagert, welches von Laube als

gneissartige Ausbildungsform des Granites angesehen wird.

Jedoch am gegenuber liegenden rechten Ufer unterhalb des
Dorfes Rassehi wird das Gestein, welches in einer steilen

Felswand bis an den Fussweg nachst der Elbe herantritt,

als typischer dichter Gneiss bezeichnet.

Auch sudlich vom Grenzriicken des Erzgebirges er-

scheinen im Gebiete jiingerer Formationen einige isolirte

archaeische Inseln, die unbedingt dem Erzgebirge angehoren
und Theile des abgesunkenen siidlichen Flugels desselben

vorstellen. Diese Inseln bestehen hauptsachlich aus Gneiss.

Eine davon breitet sich westlich von Rongstock aus.

Sie besteht nach Jokely an den Gehangen des dortigen

Digitized byGoogle



342 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Nebenthales aus grauem Gneiss, welcher von Phonolithtuff

bedeckt ist, wahrend im Hauptthale der Elbe bei und in

Rongstock kleinkdrniger amphibolitartiger Syenit und Diorit

anstehen, welche zum Theil von Phonolith und Trachyt
durchsetzt werden und bis zum Nordende des Ortes sich

ausbreiten.

Weiter sudwestlich, resp. stromaufwarts befindet sich

eine grossere archaeische Insel inmitten der Kreidegebilde

N von Lobositz zwischen Gross Tschernosek, Wellemin und
Libochowan. Hier stehen im Woppamer Thale ebenso wie
zu beiden Seiten der Elbe namentlich Gneissfelsen an. Zwi-
schen den Bergen Skala und Hradek, welcher auch durch
uralte Erdwalle ausgezeichnet ist, sind an dem Felsgehange
die besten Aufschlusse vorhanden, welche durch die Bauten
der fist. Nordwestbahn noch deuthcher gemacht wurden.
Im Allgemeinen ist folgende Lagerung ersichtlich. (Fig. 74.) *)

. Or. Ttdwr-
Lihochoioan Hradek note*

Pig. 74, Profit durch dl« UrgtblrgiiehoU* iwliehen Llboebowtm und T«ch«rnoMk.
H«*h G. O. Laube.

1 Onalai. i QUmmanahi«fer. .9 AmphlboUcblefer. dPbylllt. 5 Krcldeablug. 6' KsJksteln.

Die Kreideablagerungen bei Gr. Tschernosek werden nord-
warts von Phylliten mit Kalksteineinlagerungen unterlagert,
die weiterhin in Amphibolschiefer ubergehen. Diesem folgt
Glimmerschiefer und endlich Gneiss, welcher bei Libocho-
wan jedoch sehr granitahnlich ist. Den Glimmerschiefer
bezeichnet Jok£ly als theils granatfuhrend und spricht die
Ansicht aus, dass er wahrscheinlich vom eruptiven Gneiss
durchbrochen werde.

Jedoch nicht nur im Elbethale sondern auch westlich
kommen unter der Bedeckung der Tertiar- und Kreide-
ablagerungen einige Gneissinseln zum Vorscheine, so bei
Watislaw W von Lobositz, wo Biotitgneiss mit norddstlichem

*) i. Krejci: Archiv f. d. Landesdurchforsch. v. Bohraen I.

Vorbemerktmgen etc. Sections, pag. 11. — H. Wolfinau: Geologische
Studien aus BOhmen. Jahresbericht der Comm. Oberrealschule zu Leit-
meritz 1878. — Laube, Erzgetnrge I. pag. 4.
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Streichen herrscht; daon nordlich von hier am Fusse des
Donnersberges, wo Biotit- und Muscovitgneiss in einer Klippe
outer dem Planer und Basalt emporragen ; femer bei Ratsch
am rechten Bielaufer an der Strasse zwischen Borislau und
Teplitz; und namentlich bei Bilin und zwar ostwarts in

einer Erstreckung bisgegen Liskowitz und Radowesitz und
sudwestwftrts uber tijezd bis Liebschitz und Sellnitz in

den tiefen Thaleinschnitten.

Uebrigens ruhen die Kreideschichten hier uberhaupt
auf dem Urgebirge, welches noch an mehreren Orten in

geringem Umfange entblosst ist.

Glimmerschiefer ist im eigentlichen Erzgebirge we-
niger rerbreitet als Gneiss. Von seinen Hauptgemengtheilen

:

Glimmer (weisser, grunlicher, gelblicher, rothlicher Muscovit,

oder brauner bis schwarzer Biotit, bei Prunles nahe Blei-

stadt auch gruner Glimmer) und Quarz, erscheint der erstere

zumeist deutlich schuppig blattrig, der letztere in dunnen,
aus Quarzkornera gebOdeten Lamellen. Accessorisch tritt

Granat in zum Theil deutlichen Krystallkornern (coO) sehr
haufig auf, minder haufig Orthoklas, Turmalin, Pyrit und
Calcit. Orthoklas, Turmalin und Calcit bewirken, wenn sie

sich reichlicher einflnden, den Uebergang in Gneiss, bezieh-

ungsweise Turmalingestein und Kalkglimmerschiefer. Die
Structur und das Mengenverhaltniss der Bestandtheile lasst

einige Abanderungen des Glimmerschiefers unterscheiden
(gross- und kleinbl&tterigen, feinkdrnigen, Lagen-, phyllit-

analichen, graphitischen Glimmerschiefer). Besondere Ab-
arten sind der phyllitartige Glimmerschiefer oder
sog. Joachimsthaler Schiefer, der muscovitreiche
helle Glimmerschiefer und der sehr kiesreiche Fahl-
bandglimmerschiefer, der im unteren Theile des Zeil-

eisengrundes bei Joachimsthal ansteht. In der Nahe eruptiver

Massengesteine erleidet der Glimmerschiefer Umwandlungen
in Knoten- und Fleckschiefer und wird gneissartig.

In der Cstlichsten Abtheilung des Grenzruckens des
Erzgebirges zwischen dem Schdnbachthale und dem Neu-
decker Granitmassiv bei Heinrichsgrun nimmt Glimmer-
schiefer den sudlichen Theil ein. Seine Grenze verl&uft hier

vom Knken Ufer des Leibitschbacb.es bei Nonnengrun ost-

warts gegen Littengrun, dann uber das Waldhausel und die

Marklesgruner Abdeckerei N von Annadorf in's Zwodathal
und flber Werth, Tilling, Unter NeugrOn und die Finkmuhle
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nach Doglasgrun, wo sie sich umbiegt und weiter am West-
abhange des Weisseosteines gegen Altengrun und Heinrichs-

grun, dessen westlicher Theil auf Glimmerschiefer stent,

nordwestwarts bis Nadlerhauser und Unter Rothau an den
Granit sich erstreckt. Die nordliche Grenze des Glimmer-
schiefers ist dem auflagemden Urthonscbiefer gegenuber
nicht scbarf zu bestitnmen, da beide Gesteine durch Ueber-
gange verbunden sind. Sie kann vom westlichen Gehange
des Leibitschranges etwas nordlich vom Wege von Neu-
kirchen nach Ebmeth zur Mundung dieses Weges in den
Leibitschgrund hinuber in's Zwodathal S von Annathal bis

nordwestlich von Heinrichsgrun zum rechten Gehange des
unteren Rothauthales gezogen werden. Es nimmt hier also

der Glimmerschiefer die weitere Umgebung. von GossengrQn
und Bleistadt zwischen Neukirchen im Westen und Hein-
richsgrun im Osten ein.

In der Granitnahe, zumal in der sudwestlichen Ecke
der Erstreckung um NeugrQn, ist der Glimmerschiefer meta-
morphosirt. Er erscheint dem Contact zunachst gneissartig,

weiterhin quarzig und geht dann in normalen, ziemlich

grossblatterigen Glimmerschiefer uber. An der sudlichen

Grenze zwischen Nonnengrun und Ober Neugrun sind lichte

glimmerreiche Abarten, bei Gossengrun quarzreicher, zwi-
schen Hartenberg und Bleistadt sehr weicher Glimmerschiefer
entwickelt.

Stellenweise wird der Glimmerschiefer durch ein Ge-
stein von vollkommen analoger Ausbildung, jedoch bloss aus
Quarz und Sericit bestehend, ersetzt. Dieses gewOhnlich
weisse Gestein ist von Laube als Sericitquarzschiefer bezeich-
net worden. Im westlichen Erzgebirge kommt es ganz un-
tergeordnet als eine etwa 1 m machtige Einlagerung im
normalen Glimmerschiefer bei Lindenhammer im Zwoda-
thale an der nordlichen Mundung des Tunnels der Falkenau-
Graslitzer Bahn vor.

Im Schiefergebiete , welches Ostlich dem Neudeker
Granitstocke auflagert, nimmt' der Glimmerschiefer nach
Laube ziemlich genau die Halfte des ganzen Gebietes,

namlich die vom Granite im Westen und Suden begrenzte
Hochflache zwischen Barringen, Abertham und Gottesgab ein

und zieht sich von Abertham, angeschmiegt an den Umriss
des Granites, bis an den Fuss des Erzgebirges bei Ober Brand
herunter. „Die Grenze gegen den Granit zwischen dem Hfifel

bei Platten und Barringen ist recht deutlich markirt. Es ver-
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lauft hier langs der Scheidung eine ganz merkliche sanfte

Thalniederung, welche man bis zum Umbiegen der Granit-

grenze sudlich von Barringen verfolgen kann. Hier wird die

Grenzbestimmung unsicher durch das grosse Fischbacher
Moor, welches zwischen Barringen und Abertham seine

grosste Ausdehnung erlangt." Sudlich von Abertham ist die

Grenze gegen den Granit wieder deutlich uber die weite

Wiese hinab nach Werlsgrun in den Eiiasgrund und weiter

am Gehange des Wolfsberges uber Maria Sorg und Pfaffen-

gr&n bis an den Fuss des' Gebirges bei Ober Brand zu ver-

folgen. Jenseits des Joachimsthaler Grundes, Gstlich von
Gottesgab, steigt der Glimmerschiefer zu den hochsten Gipfeln

des eigentlichen Erzgebirges an. (Siehe S. 347.)

Die nordliche Grenze des Glimmerschiefers verlauft

vom Hofel uber das Plattener Moor nordlich von Abertham
uber Hengstererben langs des Irrganges, des Granites und
Basaltes der Steinhohe, dann um den Spitzberg hinaus bis

etwas westlich von Gottesgab, wo sie sich nordwarts zur
Landesgrenze wendet.

Der Glimmerschiefer in diesem Gebiete ist in der
Hauptsache grobflaserig. In der Granitnahe scheint auch er

in ein gneissahnliches Gestein uberzugehen, welches Jok^ly
Ton Brand bis Abertham einen Saum langs des Granites

bilden lasst, wahrend die sachsischen Geologen und Laube
ihm nur eine mindere Ausdehnung zugestehen. Letzterer

halt diese Abanderung ubrigens fur das Ausgehende der im
Keilberggebirge Ostlich vt>n Joachimsthal entwickelten Ge-
steine, raumt ihr also dem Glimmerschiefer gegenuber eine

gewisse Selbstandigkeit ein. Von sonstigen Varietaten ware
der quarzreiche Glimmerschiefer zu erwahnen, welcher sich

Tom Jugelstein bis auf den Gebirgsvorsprung unter dem
Viertelswald erstreckt, und ferner die am Abhange des
Pfaffenberges etwa vom Enieriemen ostwarts allmalig sich

ausbildenden sog. Joachimsthaler Schiefer, d. h. sehr fein-

kOrnige, schwarzgraue bis schwarze, abfarbende, graphit-

haltige, oft mit Kies impraegnirte, phyllitartige Glimmer-
schiefer, welche den ganzen Stadtgrund bis zu den n6rd-
Bchsten Hausern von Joachimsthal einnehmen und eine

Machtigkeit von etwa 2000 m erreichen sollen.

Nordlich von Joachimsthal folgen auf die dunkeln
phyllitartigen Gesteine wieder grobflaserige Glimmerschiefer,

welchen nur noch in der Gegend des DurrenschSnbergstollens
ein schmaler Streifen von Joachimsthaler Schiefern einge-
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lagert ist. Weiterhin scheinen normale Glimmerschiefer zu
folgen, welche N vom Spitzberg in Phyllit ubergehen.

Der den Abertham-Barringer Hochrucken von dem
Joachimsthaler Gebirge trennende Eliasgrund gewahrt leider

nur geringen Einblick in den geognostischen Bau dieses
Gebirgstheiles. Im Modesgrunde unterhalb Abertham sieht

man den Rand des Glimmerschiefers deutlich gegen den
Granit aufgebogen. Joachimsthaler Schiefer, welche uber-
haupt nur in Fundstiicken vorhanden sind, bilden hier wahr-
scheinlich nur einen schmalen Zug. hn Reichengebirge, am
Neujahrsberge und N von Abertham bis an die Phyllitgrenze

ist grobflaseriger Glimmerschiefer verbreitet, welcher auf
der weiten Wiese und um Abertham von quarzigem Glim-
merschiefer uhterlagert zu werden scheint. Es sei ubrigens
bemerkt, dass der Glimmerschiefer auch in der Granitnahe
uberall quarzreich wird.

Der Joachimsthaler Grund, welcher von Laube als

Grenze zwischen dem ostlichen und westUchen Erzgebirge
angenommen wurde, ist in Glimmerschiefer eingefurcht, wel-
cher daher auch das linke Gehange desselben von Ober
Brand bis auf den Gebirgskamm bei Gottesgab zusammen-
setzt, weiter ostwarts jedoch in seiner Ausdehnung alsbald

von Sfiden und Norden her vom Gneisse sehr eingeengt
wird und schon am Gehange des Holzbachthales bis auf
einen schmalen, die beiden Gneisszonen trennenden Streifen,

sein 6stlicb.es Ende erreicht. Ein mit dieser Erstreckung
des Glimmerschiefers nicht zusammenhangender Streifen

tritt zwischen den Wirbelsteinen im W und dem Hohen
Hau im fiber den Gebirgskamm in suddstlicher Richtung
auf die Weigensdorfer Seite heruber, wo er auskeilt.

Zwischen Joachimsthal und Diirnberg entwickelt sich
der Glimmerschiefer allmalig aus Gneiss in einer Zone, die
aus bald mehr gneiss-, bald mehr glimmerschieferahnlichen
Gesteinen besteht, bis endlich echter Glimmerschiefer herr-
schend wird. Dieser beginnt am Schindergrundel bei Jo-
achimsthal und verbreitet sich nordwarts. Der Galgenberg
besteht im Wesentlichen daraus, enthalt aber noch gneiss-
artige Einlagerungen. Weiter ndrdlich im Turkner und der
Hut bis hinauf zur Schanze ist dem typischen Glimmer-
schiefer Joachimsthaler Schiefer eingelagert, welcher jedoch
schon im benachbarten Zeileisengrunde auskeilt. NOrdlich
von der Schanze folgen wieder graue Glimmerschiefer und
Gneissglimmerschiefer bis auf den Kamm. Auf der Hoch-

Digitized byGoogle



Das Erzgebirge. — 2. Das eigentl. Erzgeb. — Glimmerschiefer. 347

flache zwischen Honnersgrun und Durnberg herrscht eben-
falls grauer Glimmerschiefer und vom Keilberg her zieht

sich ein Streifen lichten Glimmerschiefers gegen Sudosten
herab, wird weiter ostlich von Muscovitgneiss abgelflst, setzt

aber als ein schmaler Streifen zwischen der ndrdlichen und
sudlichen Gneisszone uber Huttmesgrun und Egertl bis Box-
grun fort. Ehedem muss Glimmerschiefer auch die Lehne
nordlich von diesem Dorfe bedeckt haben.

Auf dem Rucken und der Nordseite des Keilberggebirges

erstreckt sich der Glimmerschiefer nach Laube von der
Euppe des Sonnenwirbels und dem Sonnenwirbeljoche, im
Westen von den graphitischen Gneissglimmerschiefern von
Gottesgab begrenzt, nordwarts uber den Fichtelberg .und
Wiesenthal nach Sachsen fort. „Auf bOhmischer Seite bleibt

er zur rechten Seite des Wiesenthales bis nach Neugeschrei,

wo seine Grenze im Hangenden des Glimmerschiefergneisses

um die Nordseite des Hohen Steines zuruckbiegt gegen das

Schmiedeberger Thai, und hier, im Hangenden des Muscovit-

gneisses, in einem weiten, nach Nordwesten offenen Bogen
vom Kleinen Spitzberg zum Blasiusberg verlauft, an dessen
Westseite sie sich plfltzlich nach Suden gegen den Hohen
Hau beugt, um von da in die Antiklinale der Sudseite des

Gebirges zu fallen." Die Abdachung des Keilberges^ in der

Richtung gegen Ober Wiesenthal zu besteht aus zum Theile

sehr quarzreichem Glimmerschiefer; auf dem Stolzenhaner

Rucken, im Steinberg und Hohen Stein, sowie auf der West-
seite des Hohen Haues bis hinab zum Schmiedeberger Bahn-
hofe ist der helle Glimmerschiefer im Ganzen weniger quarz-

reich. In der Gegend der Hofberghauser S von Bohmisch
Wiesenthal, dann bis zur Lauxmuhle und weiter das Wiesen-
thal hinab bis Neugeschrei treten Gneissglimmerschiefer von
derselben Art auf, wie auf der Joachimsthaler Seite. Diese

Schiefer bilden auch auf der Nord- und Ostseite des Glim-
merschiefers im oberen Schmiedeberger Thale das Liegende
desselben.

hn weiter dstlich folgenden Hassberggebirge trifft man
ztmachst Streifen von Muscovitgneiss und Glimmerschiefer in

der Fortsetzung der analogen Gebilde des Keilberggebirges.

Weiter nflrdlich beginnt im banern des Kesselgrundes zwi-
schen der Hammermuhle in Unterhals und der Kremel-
muhle unter Eupferberg eine Zone von Glimmerschiefer-

pieiss mit einer Einlagerung von dichtem Gneiss. Die Zone
setzt ostwarts fort uber Steingrun, zwischen Wenkau, Kunau
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und Bettlem nach Tomischan und Laucha. Von hier an
theilt sie sich in einen sudlichen und einen nordlichen Arm.
Dieser streicht von Laucha uber Kretscham-Neudorfel am
Abhange des Eichwaldes hinuber nach Wohlau; der sud-
liche Arm dagegen zieht sich von Laucha uber Radis am
Sudabhange der Hundskoppe und zwischen Schdnbach auf
dfe Schnabelmuhle nordlich von Brunnersdorf und gegen
Neudfirfel zu.

Am Rucken und auf der Nordseite des Hassberges
ist Glimmerschiefer nicht bemerkenswerth verbreitet und
auch in den dstlich folgenden Gebirgstheilen, dem Bernstein-,
Wieselstein- und Graupen-Kulmer Gebirge, ist er nicht ent-
wickelt.

Dagegen ragt er in drei isolirten Inseln im Suden der
zusammenhahgenden Glimmerschieferpartie aus dem Ter-
tiargebiete empor. Die eine davon, der Lanzer Berg (bei

Lanz NO von Davidsthal) besteht aus normalem Glimmer-
schiefer, der sudlich einfallt; von den beiden anderen lasst

die eine, westlich von Waldl, ebensolchen Glimmerschiefer
erkennen, wahrend die zweite im Osten dieses Ortes, den
Gneissglimmerschiefern des Heinrichsgruner Zuges entspricht.

Phyllit ist abgesehen von der Sstlichsten, im Elbe-
thale anftretenden Partie auch nur auf den westlichen Theil
des eigentlichen Erzgebirges beschrankt. Es ist oben (S. 344)
schon bemerkt worden, dass in dem Abschnitte des Grenz-
ruckens zwischen dem Schdnbachthale im Westen und dem
Neudeker Granitmassiv im Osten die Grenze des Urthon-
schiefers dem Glimmerschiefer gegenOber nicht genau zu
bestimmen ist, weil beide Gesteine allmalig in einander
ubergehen. Ausserdem sind die Schiefer durch Einwirkuag
des Granites zum Theil in Quarz- und Fleckschiefer umge-
wandelt, namentlich in der Zunge, welche sie ostwarts weit
in denselben hineinschieben. Am Westabfalle des Leibitsch-

rang, findet der Uebergang von Glimmerschiefer in Phyllit

zwischen Zweifelsreuth und Ullersgrun statt. Die Grenze
zwischen beiden Gesteinen fuhrt dann in den Leibitsch-

grund zwischen der Glashutte und dem Hegerhause, zieht

sich dann nordlich von Prunles hinab in's Zwodathal etwas
sudlich von der Mundung des Rothauthales, und am rechten

Gehange des Baches bis an den Granit vor Unter Rothau,
von wo aus sie weiter langs des Granites in einem Bogen
uber Pechbach und Glasberg bis herab in das Silberbach-

thal unter dem Hausberge bei Graslitz, sodann am rechten
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Bachufer nordwarts verlauft, um bei den ersten Hausern
ron Silberbach pldtzlich gegen Ost umzubiegen. Weiter
ist sie am Nordgehange des Muckenbuhlberges in einer
einmal scharf sudwarts gezackten Linie gegen Schieferhutten
zu verfolgen, von wo sie am Gehange des Spitzenberges
westlich umbiegt und uber den Eselsberg und das Dorf Asch-
berg in nordwestlicher Richtung zur Landesgrenze verlauft.

Der allmalige Uebergang vom Glimmerschiefer in den
Urthonschiefer ist z. B. im Leibitschgrunde folgender: Bis
zur Glashutte erstreckt sich normaler Glimmerschiefer, auf
welchen von da an lichte, weissliche, dunnschieferige Thon-
glimmerschiefer folgen. Diese uberlagern weiterhin graue,

stark glanzende, wellig gebogene, dunnscbieferige Thon-
glinunerschiefer, die flache Quarzlinschen und wenig Glimmer
enthalten und bis Abtsroth sich ausbreiten, worauf erst

zwischen diesem Dorfe und der Rebmuhle typischer Urthon-
schiefer folgt.

Aehnliche Verhaltnisse herrschen z. B. auch im Zwoda-
thale von der Glimmerschiefergrenze N von Lindhammer
gegen Graslitz zu. Bei AnnathaJ erscheinen eigenthumliche,
gneissartige grune Sericitphyllite, denen bis in die Graslitzer

Gegend dunnschieferige Thonglimmerschiefer folgen, welche
sich auch westwarts vom Zwodathale bis in's Frankenham-
mer-Konstadter Thai erstrecken , wo in einigen kleinen Bru-
chen eigenthumliche kleinschuppige Phyllite aufgeschlossen

sind, „welche Uneben kurzwellige Schieferflachen zeigen, die

rtthlich und grau geflammt oder gestreift gefleckt" sind

und von Laube mil dem besonderen Namen „Konstadter
Phyffit" belegt wurden. Sie sollen die Grenze gegen die jun-
geren Urthonschiefer, vornehmlich die ebenflachigen diinn-

scbieferigen Dachschiefer markiren. An den Abhangen des
Glasberges treten in der Nahe des Granites Fleckschiefer

auf. „Die kleinen Felsenpartien des Gesteinig bei der St.

Adalbertskapelle und unter Glasberg bestehen aus Quarz-
fleckschiefern, welche jedoch am rechten Gehange des Gras-
litzer Thales nicht vorkommen, und offenbar auch die Fleck-

und Knotenschiefer. welche den Hausberg und den dstlichen

Abfall des Eibenberges bilden, unterteufen." Auch die zwi-
schen Silberbach und Schieferhutten dem Granite eingela-

gerte Schieferzunge besteht aus Knotenschiefem mit Ueber-
gSngen in Glimmerschiefer. Auf die Fleckscbieferzone, welche
durch die Abdachung des Hausberges begrenzt zu sein

schemt, folgen Quarzschiefer, welche von Schwaderbach bis
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uber die Landesgrenze und ostlich an den Gehangen des
Aschberges bis Silberbach zu verfolgen sind. Am Contact
mit Granit von Ober Silberbach bis zur Grenze sind sie

gneissartig umgewandelt. Ihnen folgen in gleichmassiger

Lagerung Thonglimmerschiefer. Auch im Falkenberge N
von Graslitz ist diese Abanderung entwickelt. Hinter dem
Graslitzer Friedhofe stehen Quarzschiefer an, die Hohen-
steinkuppe scheint gleichfalls aus Quarzschiefer zu bestehen
und auch die Thonglimmerschiefer bei der „Schmiedte"
sind sehr quarzreich. Erst von Ruhstadt an folgen Schiefer,

welche Laube als Urthonschiefer bezeichnen zu durfen
glaubt, wahrend nach der Auffassung der sachsichen Geo-
logen die Phyllitgrenze unmittelbar westlich bei Graslitz

vorbeizieht.

Nfirdlich und westlich von der Linie, welche von der
sachsischen Grenze zwischen Aschberg und dem Zwoda-
thal uber Markhausen nach Ruhstadt, weiter fiber den Sch6-
nauer Berg zur Kirche von Schonau, dann in's Konstadter
Thai N vom Sponirlberg und weiter westwarts nach Abts-
roth und Schonbach verlauft, folgen jungere Phylhte, die
im Allgemeinen glimmerarmer und weniger deutlich krystal-

linisch sind als die fdteren Urthonschiefer und voraehmlich
zwei Abanderungen ziemlich leicht zu unterscheiden gestat-

ten, namlich erstens die u. A. bei Kirchberg, am Stein, und
gegen Ursprung am besten entwickelte, als Deckmaterial
verwendete, graugrune oder graue, von Laube als Dach-
schiefer bezeichnete Abanderung, und zweitens die beson-
ders zwischen Waltersgrun, Lauterbach und am Schwang
bei Konstadt typisch entwickelten, dunnschieferigen, schQn
seidenglanzenden, grunlich, violett, bunt gefleckten, auch
braun gefarbten Sericitschiefer.

Im Schflnbacher Thale ndrdlich bis zu den Strassen-
hausern herrscht kurzschieferiger Urthonschiefer, auf wel-
chen zunachst Sericit-, dann Dachschiefer und endlich licht

grunliche quarzige Schiefer folgen. Alle scheinen sich in

Zonen ziemlich parallel zur angegebenen Linie ostwarts aus-
zubreiten. Der gewdhnliche Urthonschiefer ist zwischen
Abtsroth und der Rebmuhle, ferner am Westabhange des
Schwang gegen das Konstadter Thai, dann westlich von
Graslitz bei Ruhstadt und Schonwerth, dann zwischen Mark-
hausen und Ursprung, wo er ziemlich haufig quarzige Zwi-
schenlagen enthalt, gut entwickelt. Sericitschiefer ist in

einer quarzreichen, eigenthumlich feinsandigen Abart nord-
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licb von der Rebmuhle aufgeschlossen, wahrend im Walters-
gruner Thale und unter der Trockengruner Flur eine weiche
Abart auftritt. Aucb an der westlichen Lehne des Lauter-
bach-Schwarzbacher Thales verrath sich Sericitschiefer in

Fundstucken, wahrend er auf dem dstlicben Gehange an-
stehend blossgelegt ist. Nordlich von Lauterbach ist in

einem kleinen Brucbe typischer Sericitschiefer aufgeschlossen,

welcher im Thale weiter gegen Ursprung verfolgt werden
kaon. Ferner sind in dem Thale, welches von Konstadt
nach Ursprung zu streicht, quarzige und griine Sericitschiefer

entwickelt

Auf diese Zone folgt die Zone des Dachschiefers. Die
so benannte Phyllitabanderung erscheint beim Berghof in

Waltersgrun, dann im nOrdlicheren von den beiden Bruchen
am Schwang W vom Stadlbauer, zwischen Stein und Kirch-
berg und westlich von Ursprung, so dass in der That der
Dachschiefer-Phyllit im bezuglichen Gebiete die Mitte ein-

nimmt, zunachst von Sericitschiefer und weiterhin von kurz-
schieferig welligem Urthonschiefer umgeben ist, welcher in

mebr krystallinischen Phyllit der sudlicheren Erstreckung

ubergeht.

Am Contact mit Granit werden die Schiefer meta-
morpbosirt. Sie werden quarziger oder glimmeriger und
nehmen einerseits ein gneissartiges Ausseben an, wie z. B.

am Abhange des Aschberges bei Graslitz, vom Dorfe Asch-
berg bis herab nach Hinter Silberbacb, wo sie den gneiss-

ahnlich umgewandelten Glimmerschiefem von Pfaffengrun,

Werlsgriin, der weiten Wiese bei Abertham, des Blasius-

stollen bei Hengstererben und der Lehnerstauden N von
Neudek, weiche, wie oben dargelegt, in der unmittelbaren

Granitnahe angetrofifen werden, vollkommen gleichen; an-

dererseits entstehen Quarzfleckenschiefer wie am Gesteinig

bei Graslitz, oder Flecken-, Garben- und Knotenschiefer wie
am Hausberge und am Eselsberge bei Silberbach und von
hier weiter fort langs der Granitgrenze.

hi der Joachimsthaler Gebirgsabtheilung dstlicb vom
Neudeker Granitstocke sind Phyllite auf der bohmischen
Seite des Grenzruckens wenig verbreitet, wahrend sie sich

auf sachsiscbem Gebiete ziemlich weit ausdehnen. Die Grenze

gegen den Glimmerschiefer ist oben schon angegeben worden.
Se ist ubrigens durch Quarzschiefer deutbch gekennzeichnet.

Zwischen der Steinhflhe, dem Spitzberge und der Landes-
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grenze W von Gottesgab ist die Grenze zumal langs des
Granites nicht genau zu bestimmen. Es ist moglich, dass
sie am sudlichen Gehange der Steinhohe bei Seifen verlauft.

Im Allgemeinen jedoch bildet das hiesige Pbyllitgebiet ein
ziemlich wohl abgeschlossenes Ganzes, indem es im Osten
vom Tellerhauser Thale (in Sachsen), dann unter den Tau-
benfelsen vom Thale von Rittersgrun nach Halbmeil, wetter1

von den Abfallen des Barenfanges und der Glucksburg, ferner

bis Niederjiigel vom Breitenbacher Thale und vom Ober-
jugler Thale bis an den Abhang" des Buchwaldberges, und
von hier in fast streng sudlicher Richtung bis zum HSfel
bei Platten vom Granit umschlossen wird.

In diesem Gebiete sind altere Phyllite herrschend;
jungere Urthonschiefer und Dachschiefer fehlen. Der allge-

meine petrographische Gharakter ist recht emtonig. Quarz-
reiche Abarten des Gesteines sind z. B. am Hahnberge, am
Fusse der Taubenfelsen, bei Brettmuhl am Sandfelsberge,

auf dem Wege von Streitseifen gegen Zwittermuhl unci
anderwarts entwickelt. Sie bilden im Phyllit Zwischenlager,
welche sich aus demselben durch Ueberhandnehmen des
Quarzes entwickeln und durch allmalige Uebergange mit
ibm verbunden sind. So z. B. ist der Quarzschiefer am
Fusse der Taubenfelsen, am Hahnberge bei Halbmeil grau
und perlmutterglanzend, noch ziemlich glimmerhaltig

; jener
zwischen Ruhstadt und Eirchberg von grunlicher Farbe
und seidenglanzend, schon quarzreich; endlich jener TTvon
Graslitz hinter dem Friedhofe, am Eichenberg bei Schwader-
bach und gegen Sachsengrund zu von gelblichweisser Farbe,
fast ganz glanzlos und sehr quarzhaltig. Hie und da neh-
men die Quarzschiefer auch Graphit auf, so dass sich eine
Art Graphitschiefer ausbildet, wie solche z. B. bei Schdn-
werth und Abtsroth und nach Jok£ly auch bei Pachthau-
sern und Halbmeil vorkommen. Wie uberall bilden die

Quarzschiefer auch hier, da sie der Verwitterung in hohem
Masse widerstehen, haufig rauhe kahle Felsmassen, wie am
Glasberg, im Gesteinig und einigen Kuppen westlich von
der Stadt in der nachsten Umgebung von Graslitz.

In der Granitnahe erleiden die Schiefer Umwandlun-
gen, zu Fleckschiefer (zwischen Oberjugel und PechOfen,
kupferroth gestreift und gefleckt unweit des Heinrichsfelsens),

und Turmalingesteinen (namentlich bei Hofel, den Pacht-
hausern, Brettmuhl und Halbunitz). Erwahnenswerth sind

ferner im Streichen genau mit den Phylliten ubereinstim-
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mende Hornblendeschiefer, welche z. B. zwischen Brett-

muhl und Junghengst bei der alten Grube Gluck mit Freuden
und dem Gottholdsstollen an der Strasse in zieralicher

Machtigkeit anstehen und sich nordwarts bis in's Streitsei-

fener Thai und sudostwarts bis an den Granit des Platten-

berges verfolgen lassen. Zwischen den Pachthausem bei

Platten und Breitenbach sollen etwa sechs solcher Einlager-

uDgen und eine weitere zwischen Zwittermuhl und N von
Halbmeil zu beobachten sein. Jedoch ist ihre Erstreckung

eine geringe.

Fig 15. Die Tsabtnfoluo bei Halbmeil.

Necb 0. C. Laube.

In Bezug auf die Felsengestaltung sind die Khifte,

welche den PhyUit durchsetzen, von Bedeutung, da durch
sie die Massen des Gesteines gewissennassen in rohe Saulen
oder Pfeiler abgesondert werden, aus deren Wiederholung,
wie Laube sich ausdruckt, ruinenartige Steilwande ent-

stehen, welche mit thurm- und zinnenartigen Vorsprungen
geziert erscheinen. Der Heinrichsfelsen im Breitenbacher
Tbale zwischen Platten und Johanngeorgenstadt (in Sachsen),
die Taubenfelsen bei Halbmeil und Rittersgrun (Fig. 75)
sind Belege hiefQr. Sonst bildet der PhyUit gewohnlich
flache Rucken; nur das hartere Gestein erhebt sich zu schar-

fen Eammen.

**l—r, Oeologle tou BBbmen. ""

Digitized byGoogle



354 !• Archaeiscbe Gruppe. — Urgneiss- und Urschicfersystem.

In der ostlichen Erstreckung des eigentlichen Erzge-
birges jenseits des Joachimsthaler Grundes fehlen Phyllite

vofistandig. Nur im Ostlichsten, im Elbethale bei Tschirte
aufgeschlossenen Auslaufer kommen diese Gesteine zu Tage.
Die im Hangenden des Granites von Niedergrund entblflssten,

grau oder br&unlich gefarbten, seidenglanzenden, afters auf
den Schieferflachen aucb mit zarten Kieshautchen fiberzo-

genen Gesteine gehoren nach LaubE dem jungeren Urthon-
schiefer an. Sie lehnen sich an die Innenseite des Granites

an und streichen mit diesem unter den Quadersandsteinen
hindurch, die schon vor Niedergrund bis zum Flusse heran-
treten. Die am Nordfusse des Grenzruckens in Sachsen bei
Pirna unter dem Quadersandsteine hervorkommenden Phyl-
lite durften mit den bfihmischen in Verbindung stehen.
(Vergl. S. 341.)

Die besproehenen vier Hauptgesteine des eigentlichen

Erzgebirges lassen die Lagerungsverhaltnisse des Gebirges

so deutlich" erkennen, dass dieselben passend hier sofort

in allgemeinen Umrissen geschildert werden konnen, um
so eher, als auf die verwickelten Einzelnheiten der Schichten-
lagerung, welche LaubE mit vielem Fleiss zu losen bestrebt

war, nicht zu genau eingegangen werden kann.

Die Lagerungsverhaltnisse der Phyllite und Glimmer-
schiefer, welche sich von Westen an das Neudeker Granit-

massiv anschmiegen und im SchOnbachthale mit den ent-

sprechenden Gesteinen des Fichtelgebirges zusammenstossen
(vergl. S. 247 if.), lassen erkennen, dass die Schiefer den
Ostlichen Flugel einer Mulde bilden, welche sich nordwarts
nach Sachsen number erstreckt. Der Gegenflugel befindet

sich am ndrdlichen Abfalle des Fichtelgebirges. Hier, im
Voigtlandischen, sind jedoch vorwaltend Glimmerschiefer ent-

wickelt, welche nach Efehmen eben nur einen verh&ltniss-

massig schmalen Streifen zwischen dem Granit des Fichtel-

gebirges und des westlichen Erzgebirges herubersenden. Der
Zusammenhang der Phyllite mit jenen des Karlsbader Ge-
birges wird durch die Kuppe von Maria Kulm vermittelt.

(Vergl. S. 276).

Das Streichen der Schichten in diesem Theile des
westlichen Erzgebirges ist zwar ein wechselndes, jedoch
herrscht die Richtung St. 6—7 (Ost-West) vor. So z. B.
kann am Urthonschiefer ndrdlich von SchOnbach, N von
Ruhstadt, bei Markhausen, zwichen Schdnbach und Abtsroth,
bei Ullersgrun, Emeth, im Leibitschgrund, dann auch am
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Glimmerschiefer im Leibitschgrund constant St. 6— 7 be-
stimmt werden; jedoch trifft man z. B. im Scbieferbruche
N yon Lauterbach St. 4—5, bei Ruhstadt stellenweise St
2—3, am Dachscbiefer beim Berghofe S vom Hohen Stein
St 3—4, in der Graslitzer Gegend haufig St. 24—2, an der
Strasse bei Pechbach St 22-23,

and ebenso am Gneissglimmer- „
scfaiefer bei HeinrichsgrQn am
Wege nach Waizengrun St. 22
bis 23, am Glimmerschiefer bei

Attengrun St 24—2 usw. Eurz,
an Beispielen fur das schnelle

Wechseln der Streichungsrichtung

fehlt es nicht. Immerhin bleibt

jedoch das ostwestliche Haupt-
streichen der Schiefer kenntlich,

welches sich je naher zum Granit

desto deutlicher . nordwarts wen-
det, so dass also das allgemeine

Streichen in einem nach Nord-
westen offenen Bogen verlauft

Zugleich geht das im ersteren

Falle vorherrschend nfirdliche

Einfallen in ein westliches fiber.

Ueberhaupt lasst auch das Fallen

der Schichten einige Unterschiede

erkennen und zwar nicht nur im
Neigungswinkel (10—60 Grad),

sondern auch in der Richtung.

So z. B. ist die Schichtenstellung

des GHmmerschiefers auf derHShe
zwischen Frauenreuth und der
Stegmuhle, ferner zwischen Gos-
sengrun und Marklesgrun, dann
bei der Herrenmuhle bei Harten-
berg im Bahneinschnitte, sowie
bei Neugrun eine antiklinale. Es
besteht hier eine schon von Reuss *

mid JoKEliT erkannte Faltenbild-

ung, welche Laube in „genetischen Zusammenhang mit
der Bildung des Erzgebirges" bringt, wahrend sie JokEly
als locale, durch den Granit hervorgebrachte Erscheinung
aufgefasst wissen wollte. Zur Veranschaulichung der Lager-
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ungsverhaltnisse im westlichsten Theile des eigentlichen

Erzgebirges mflgen die Profile Fig. 76 und 77 dienen, die
in zwei sich kreuzenden Richtungen gefuhrt sind.

In der dstlichen Schieferhulle des grossen Granitmassivs
bis zum Joachimsthaler Grand macht sich in der Schichten-
stellung der Einfluss des Granites ebenfalls geltend. Der
Glimmerschiefer im Suden schmiegt sich an den Granit
ziemlich genau an. So streicht ej anfanglich am Abhange
des Gebirges zwischen Pfaffengrun und Brand sudwest-
nordOstlich bei sudOstlichem Verflachen. Jedoch schon zwi-
schen dem Pfaffengriiner Berge und dem Jugelstein ist das
Streichen bei norddstlichem Verflachen nordwest-sudOstlich
gerichtet. Auf dem Kamme zwischen Maria Sorg und Joa-
chimsthal ist das Streichen der Schiefer St. 9—10, bei Werls-

1 .
V
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I

""" •nmfr*>^rTltf^^
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Fig. 77. Snrcbacbnitt Tom MOekcob&hlberg* fiber Oruliti urn Hohtn 8 tela.

Naeh O. C. Laube.

1 Daohaobiafor. t SerioiUchiefer. t Qnarwcbiefer. 4 Fhylllt. 6 Hohanateinachlefor, bil-
det much den Slpfel dea Hoben Steinai am weatlleban Anfange iu OarebiehnltUw.
S Fleckioblefer. 7 am NO-Ende dea Proflla : Geblrgagraalt. Im Quarucbleferweatlloh

Ton Graalitz Bind Oange Ton Epidlorlt entwlckelu

grun St. 9, im Reichen Gebirge bei Abertham St. 8, am
Abhange des Pfaffenberges und zwischen Barringen und
Platten sowie auf dem Hochrucken und um Joachimsthal
herum St. 6—7. Es geht also das Sudwest-Nordost-Streichen
in ein ostwestlicb.es fiber. Das Fallen der Schichten ist in

N und NO gerichtet und betragt am haufigsten 60-70°.
Ohne Zweifel haben die mehrfachen Durchbruche von Por-
phyren und Basalten locale Einflusse auf die Lagerungsver-
haltnisse ausgeubt, wenn auch in den Joachimsthaler Gruben
bemerkenswerthe Verwerfungen nicht bekannt geworden
sind. Im Phyllitgebiete dieses Gebirgstheiles ist die Schich-

tenstellung wohl im Ganzen mit derjenigen des Glimmer-
schiefers ubereinstimmend, keineswegs jedoch in alien Ein-

zelnheiten. Im Breitenbacher Thale sieht man den Urthon-
schiefer dem Granite parallel streichen, weiter Ostlich passt er
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sich mehr dem Glimmerschiefer an. Langs der Granite des
Plattenberges kann man das Streichen St. 8—9 beobachten,
wahrend es nach Laube weiter nordwarts immer mehr in

Westen herumgeht. Bei Pachth&user ist das Streichen in.

St 8, am Eingang in das Breitenbacher Thai und am Hein-
tichsfelsen in St. 7—8, bei PechOfen und Breitenbach in

St 10—11 gerichtet. Am Sandfelsberge streicht der Schiefer

St 12—1, welche Richtung er uber Halbmeil bis an die

Taubenfelsen, sowie im Hochofengrunde und im Golden-
hflher Thale beibehalt. In der Kaffhfihe an der Grenze
streichen die Phyllite in St 1—2 und schmiegen sich all-

malig wieder genau dem Glimmerschiefer an. Das Verflachen
der Schichten ist im Allgemeinen in NO oder gerichtet,

flach, ja bisweilen fast schwebend (so an den Taubenfelsen
oben 3—5°). Im Goldenhdher Thale kommen einige plotz-

f J i 1 s i I

k aj r "> *1 "a «s«S *

Ptf. 78. Sarehuhnitt Tom B18»«berge Bbar Abfrthtm nach OoldenhShe.

N»oh fit. 0. I.aute

I Qlimmenebiefar. 4 Qoarucalefer. 9 Ftavlltt. 7 Tartllr. 10 DIlnTlum and Allnrlnm, —
I Oablrpgranit. 5 Er»g»blrg»g:r»nlt 9 DIoriL » Nenhsllnbualt. 8 HaavnbftMlt.

Bche Aenderungen der Fallrichtung vor, indem die PhylUte
am Nordende bald nord- bald westwarts verflachen und
endtich am Kaff WNW widersinnig einfaUen. Beachtens-
werth ist, dass das Streichen und Fallen der Schichten nach
Laube ziemlich genau um das Schwarzwasserthal herum-
lanft und dadurch die Entstehungsart dieses Thales kenn-
zeichnct. Zur Veranschaulichuug der Lagerung in diesem
Gebiete durfte das Profil Fig. 78 beitragen.

Eine wesentliche Stutze fur die Annahme der Joachims-.

thal-Gottesgaber Scheidungslinie zwischen dem westlichen
und ostlichen Erzgebirge beruht in dem Umstande, dass
ndrdUch vom Neujahrsberge, im Reichen Gebirge, die Schich-
ten aUmalig ihr Streichen nordwarts wenden und westlich
einfaUen, woraus zu ersehen, dass das Sonnenwirbelgebirge
bier einen Einfluss geltend macht, welcher jenen des Gra-
nites allmalig uberwiegt.
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In Betreflf der Lagerungsverhaltnisse im Eeilberggebirge
ist zunachst zu erwahnen, dass dieselben am sfidlichen

Abfalle weit verwickelter sind als am n<5rdlichen. Auf der
SOdseite des Eeilberggebirges lasst der Glimmerschiefer im
Norden der Ober Brander Antiklinale durchwegs eine n6rd-
liche Neigung unter 35—45° erkennen, welche wesentlich'

dem Gneisse entspricht, dessen steil sudliches Einfallen er
spaterhin ebenfalls einhalt, urn aus dieser Bichtung fiber

den Keilberg und die Wirbelsteine binfiber auf der Nord-
seite des Gebirges wieder in die sanft nordwarts geneigte
Stellung fiberzugehen. Eine Antiklinale setzt auch vom
Joachimsthaler Grunde fiber Honnersgrfin und Schonbach
fort. Wo sie ihr ostliches Ende erreicht, lasst sicb nicht

feststellen, sicher ist nur, dass vom Beginne des Granulites

hinweg die Schichten der sfidlichen Gneisszone durchwegs
gegen Norden einfallen, dann in der Boxgrfiner Gegend
immer steiler werden, hierauf gegen Sfiden verflachen, um
spater abermals nordwarts, dann wieder gegen Sfiden und
endlich sanft gegen Norden abzudachen. Diese Verhaltnisse,

welche deutlich eine Verwerfung und hierauf zwei Gewdlbe-
biegungen erkennen lassen, vermag man z. B. an einem
Durchschnitt von Warta im Egerthale fiber den Ereuzstein

und Hohenhan nach Schmiedeberg zu beobachten. An den
Granulit im Sfiden lehnt sich, soweit unter der Nephelin-
basaltdecke der Steinkoppe zu ersehen ist, Glimmerschiefer-

gneiss, der nordlich verflftcht. Bei Boxgrfin folgt ihm
Glimmerschiefer, welcher jedoch alsbald von Muscovitgneiss
abgeldst wird. Er bildet in der That nur zwischen dem
Muscovitgneiss im Norden und dem Glimmerschiefergneiss
im Sfiden einen Eeil, welcher eben das Vorhandensein einer
Verwerfung begrundet. Die Lagerung des Muscovitgneisses
ist eine Antiklinale, die des sich anschmiegenden Glimmer-
schiefers unter dem Hohen Stein eine Synklinale, welche
nordwarts in ein flaches GewOlbe fibergeht.

Auf der Nordseite. des Gebirges ist das vorherrschende
Streichen der Schiefer ein nordwest-sfidostliches, welches
afters in ost-westlicher Richtung abweicht. Das Fallen da-

gegen ist veranderlich, meistens zwar westlich oder nord-
westlich, jedoch haufig auch sfidostlich bis sudlich. Zur
Erlauterung der allgemeinen Verhaltnisse wird das Profil

Fig. 79 hinreichen. Am Sfidende bei Ober Brand ist die

oben erwahnte Antiklinale im Gneissglimmerschiefer ersicht-

lich. Sie ist durch einen Bruch von der Synklinale des
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Glimmerschiefers zwischen Arletzgrun und Elbecken ge-

trennt, welcher letzterer wieder scharf gegen die Gneisse

des Keilberges absetzt. Diese Gneisse bilden zwischen dem
Keilberg und Weipert eine regelm&ssige Mulde. Erst bei

Weipert treten im Hauptgneisse wieder Unregelmassigkeiten

in der Lagerung auf beschrankter.em Raume ein. Im Ganzen
jedoch ist ersichtlich, dass im Keilberggebirge, wie Laube
herrorhebt, die krystallinischen Schiefer am Sud- und Nord-
abfall in derselben Reihenfolge lagern, nur dass dieselben

von Suden her zusammengestaucht wurden und daher Bieg-

ungen und Falten bilden, wahrend auf der Nordseite die

Lagerung ziemlich ungestOrt ist.

Diese Lagerungsverhaltnisse verbleiben auch im Hass-
berggebirge dieselben. „Das Streichen der Schichten ist im
Allgemeinen westOstlich, die Schichtenstellung eine facher-

i i 1 ! I f *
I

a" 5 ^ a J 2
* Sq in '* <g -^

.Y

l\f. 79. DarabacholU datoh til Erifrtirga Ton Ober Brand ttber den Kellberg naeb
Weipert.

Nach 0. 0. Laube.

' HaaplfMiaa. * GlfmmereohlefergnelM. 8 GnaiwiUmmeracalefer. 4 Olimmerschlefer
5 MoaeoTltgneha.

formige, indem das Einfallen von Suden her nach Norden
gerichtet ist, wobei der Neigungswinkel immer steiler wird
und endlich vor dem Gebirgskamme sich steil sudlich kehrt,

am weiterhin allerdings wieder fiach nSrdlich abzudachen.

Zablreiche Bruche jedoch und Wirkungen von Seitenschuben

lassen in dem grdsseren Theile des Hassberggebirges die

Lagerungsverhaltnisse weniger gut ubersehen, man ist aber

berechtigt, fur die ganze Strecke als giltig anzunehmen, was
sich sehr deutlich auf der West- und Ostseite ubersehen
lassl" Eine Vorstellung von der Lagerung in diesem Ge-
birgstheile gibt der Durchschnitt Fig. 80. Der Zusammen-
hang der Schichten ist am besten auf der ROdling-HOhe
aufgeschlossen. Von Norden her biegen die Muscovitgneisse

aus dem Spitzbergzuge zwischen dem Hohen Hau und
Oberhals der Reihe nach gegen Suden um und fallen west-

warts unter die Glimmerschiefer ein. Es bilden also die
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Muscovitgneisse im ROdling eine Antiklinale, in deren Inne-

rem als Sattelkern die Antiklinale des Glimmerschiefergneisses

ruht. Diese Antiklinale erganzt sich nach Laube zu einer

Falte, deren Hangendschenkel im Spitzberggneisszuge und
deren Mittelschenkel im Hohen Stein N von Reihen liegt,

wahrend den Liegendschenkel der Muscovitgneiss am Fusse
des Gebirges vorstellt. Wie die Steingruner Antiklinale den
Sattelkern, so bildet der Reihener Glimmerschiefer den Mul-
denkern der Falte. In dieser allgemeinen Lagerung sind
die Sttrungen, welche der Gneissstreifen unmittelbar unter
dem Kamme des Gebirges erleidet, von besonderem Inter-

esse. Dieser Streifen beginnt von der Kremelmuhle mit
dichten Gneissen, welche bei norddstlichem Streichen und
nordwestlichem Verflachen plfitzlich an der von Kupferberg
fiber die Rohl herabfuhrenden Strassenserpentine abschneiden.

Pig. SO. Durehubnitt durch du Ensfeblrge von der Egar bel Tscbernltx fiber den
Seifenberg nach Kupferberg.

Knob O. 0. Laub:
1 OlimmerechlefergnelM. » MsMOTltgnetM. 9 OHmmenehlefer. * Buelttaff. S NepbeHn-

beeelt. 6 Oranallt

An ihrer Stelle erscheinen Tafelgneisse mit nOrdlichem Ein-

fallen und in ihrem Liegenden die prachtigen Augengneiss-
felsen der Sphynx (S. 331), welche ihren steilen Abbruch
nach Suden kehren und sehr flach gegen Norden einfallen.

(Fig. 80.) Sie liegen, wie ersichtlich, im Hangenden der
Steingruner Antiklinale, an deren Sudrande Tafelgneisse

auftreten, welche sich Laube mit den eben erwahnten als

ursprunglich in Verbindung gestanden denkt. £r glaubt,

dass hier ein Bruch durchgehe, welcher auch auf Fig. 80
eingezeichnet ist. — Am Kamme und auf der Nordseite des
Hassberggebirges sind die Lagerungsverhaltnisse auch nicht

gerade einfach, indem das Verflachen der Schichten hau-
figen Aenderungen unteriiegt. Besonders erwahnenswerth
ist das durch die Lagerung des von alien Seiten zur Mitte

einfallenden Gneissglimmerschiefers bedingte schfisselfdrmige

Thai, in welchem die Stadt Pressnitz liegt. Im Norden von
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Pressnitz zwischen dem Karlshofe undWeissen Hofe macht
sich wie im Kremsiger Gebirge eine regellose Lagerung be-
merkbar und der Bruch an der Grenze zwischen Glimmer-
schiefergneiss und Muscovitgneiss, welcher in diesera Gebirge
sichtbar ist, scheint auch hieher fortzusetzen. Auf dem
Hochrucken zwischen Sonnenberg, Sebastiansberg und Ulm-
bach ist das Einfallen der Sehichten vorherrschend ein ndrd-
liches. Die Felsmassen des Schweiger und jene W von
Glieden an der Nordseite des HSllensteines sollen eine anti-

klinale, durch Stauchung und Seitenschub allerdings ver-

anderte Lagerung deutlich erkennen lassen. Besonders ver-

wickelt aber sind die Verhaltnisse im Assiggrunde, in welchem
eben „das stetige Schwanken der Sdhichtenstellung bald in

Sud, bald West, bald Nord, bier steil, da wieder flach

und selbst fast sehwebend beweist, dass das Assigthal mit
seinen steilen Nebenschluchten unter Tschoschel und Marz-
dorf nicht allein durch die Erosion, sondern durch einen
tiefgehenden Bruch hervorgerufen worden ist".

Aehnlich wie im Keilberg- und Hassberg-Gebirge ge-
staltet sich die Schichtenlagerung auch im ostwarts folgen-

den Bernsteingebirge. Sie wird im Wesentlichen von einer

Antiklinale beherrscht, welche am Ostrande des Gebirgs-
Iheiles sichtbar wird und auch weiter westwarts anhalt.

Wahrend aber die entsprechende Antiklinale in den vorge-
nannten Gebirgstheilen von Glimmerschiefergneiss und Mu-
scovitgneiss, bez. der Glimmerschiefergruppe gebildet wird,

betheihgen sich hier an derselben Hauptgneiss und Glim-
merschiefergneiss, so dass, wie Laube hervorhebt, im Grenz-
rucken des Erzgebirges von Sudwesten nach Nordosten nach
und nach alle krystallinischen Glieder in die Antiklinale

einrucken, wie sie in ihrem Streichen aus Nordwesten gegen
Sudosten der Reihe nach den Absturz des Gebirges erreichen.

Im Wieselsteingebirge sind die Lagerungsverh&ltnisse
wegen des dichten Waldbewuchses und der ausgedehnten
Decke des Culturlaodes noch weniger genau zu verfolgen
als in den schon durcbgenommenen Gebirgstheilen. Im sud-
westlichen Gneissgebiete scheinen dieselben ubrigens sehr
einfach zu sein. Man kann hier ziemlich allgemein ein

(laches nordliches bis nordostliches Einfallen der Sehichten
beobachten, welches auch in der Nahe des Granites selbst,

im Fleyher Grunde unter Georgendorf anhalt, so dass es

darnach Laube scheinen will, der Granit habe auf die Schich-
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tenstellung des Gneisses keinen
1

*:

a W Mugtln

S3. |

A
ttfi
a «-»

i Dohna
m£"S 1

s2-
w*

*s5
u

Wtesetutcin
.-Bg"
t»»2

8 i
cj"

OD
«A

BurkarUwmlde

2. ^ J»
*

'iff« TIP
£35

gfl

n
3
or

1

Kcmitxbm-g

3 »£ S5
'; Herberge

»• y *

on™ £L
rr» • D
S-'£<» 3 4
3 ST

• • g

LUhstadt

Ltrchenbtrg
»Sa M

sSg- oS
°"r O"

• c co

B&rntrtdorf

ri"
o

e
o Bnitenau

3 » =
" r* B

3"

*lP3i B

III

a." 2
S *

i!

OeUengrund

Landetgrenze

SchUnwaldcr
Spitzbtrg

SchUntcald

Der Kamm

Einfluss genommen. Ebenso
scheint von einer Antikli-

nale am Abhange des Ge-
birges keine Spur mehr vor-

handen zu sein. Dagegen
im nordostiichen Gneissge-

biete, obwohl auch bier die

allgemeine Schichtenstellung

eine ndrdliche bis nordost-
liche ist, ist die Lagerung
ziemlich verworren. Jokely
versuchte dieselbe einfach

genug durch die Einwirkung
derEruptionen seines rothen
Gneisses zu erklaren. Nach
dieser Ansicht schwimmt
der von ibm als Phyllit be-
zeichnete dichte Gneiss in

einzelnen Schollen geradezu
auf dem rothen Gneisse
und ist daher bald nacb
dieser bald nach jener Rich-
tung geneigt. Laube be-
trachtet die kleinen Depots
des Glimmerschiefergneis-

ses und dichten Gneisses
als die Reste einer einst

ausgedehnten Bedeckung
und erklart einzelne Partien
fur in verschiedener Weise
abgesunkene Schollen, wel-
che in Folge dessen keine
ubereinstimmende Lagerung
aufweisen konnen.

Endlich in der Grau-
pen-Kulmer Gebirgspartie,

in welcher Hauptgneiss
herrscht, lassen die Lager-
ungsverhaltnisse zahlreiche

auf Abbruche hindeutende
Storungen erkennen. „Gleich

* beim Eintritte in den Grau-
pener Stadtgrund wird man die ganz regellose Stellung des

Vorder Ttllnitz

Arbaau
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Gneisses in den einander gegenuber liegenden Felsenmassen
der Wilhelmshdhe und des Todtensteines gewahr ; derartiges

wiederholt sich noch mehrfacb." Abgesehen hievon kann
man die Stellung der Schichten jedoch ziemlich genau ver-

folgen. (Fig. 81). Das Streichen bleibt im Allgemeinen ost-

westlich bis an die Tellnitz, aber das im Westen nfirdliche

Verflachen geht in der Richtung von Peterswalde gegen
Tissa zu fiber Nordost in nahezu Ost fiber, so dass also

das Gneissgebirge hier an seinem Ende allseitig abdacbt.

„Die Gneisse verschwinden auf der Ostseite des Ldschbaches
unter einem nach Westen vorgestreckten Quaderlappen,
Ziehen am Sfidrande desselben urn Tissa unter den Tissaev

Waaden herum und sind dann auf eine kurze Strecke unter

der Wand bis zum Rabenhausel zu sehen." Erst im Elbe-

thale bei Niedergrund triflft man wieder krystallinische Schie-

fer, allein jungere als die Gneisse bei Tissa sind, mit wel-

chen sie doch wohl im Zusammenhange stehen mdgen.
Dieser Zusammenhang nun wird klar, wenn man erwagt,

dass die kuppelfdrmige Schichtenstelluug im Norden und
Nordosten des Graupen-Kulmer Gebirgstheiles genau der
Umrandung des alteren Eemes durch jungere Schiefergestei-

ne entspricht, welche von Westen her in Sachsen gegen
Osten herumziehen und unter der Ereidedecke allenfalls

uber Niedergrund und Laube fortsetzen. Die Verhaltnisse

auf der Sudseite aber konnten vielleicht eine Erganzung
der Antiklinale im Bau des Gebirges durch die sudwarts
rerflachenden krystallinischen Schiefer der isolirten Inseln

im Gebiete des Mittelgebirges (S. 341) wahrscheinlich er-

scheinen lassen. Und da ahnliche Verhaltnisse auch weiter

westwarts bis Obergeorgenthal herrschen, so glaubt Laube,
dass von Westen gegen Osten nur bis in den grossen Sattel

im Bernsteingebirge stets altere Schiefer in die Kammlinie
einrucken, von da ab ostwarts aber im Grenzrucken der

Sattel gegen Osten abgebrochen und abgesunken sei, so

dass etwa von Obergeorgenthal bis an die Quadersandsteine
nur der Nordflugel des Sattels mit durchwegs ndrdlichem
Einfallen der Schichten stehen geblieben ist.

Von untergeordneten oder doch minder machtigen
Enlagerungen im Gebiete der vier besprochenen krystalli-

nischen Schiefergesteine des eigentlichen Erzgebirges sind

zunachst Homblendegesteine (Amphibolite) zu nennen.

Im westlichen Theile des Gebirges zwischen dem Sch6n-
bachthale und dem Joachimsthaler Grunde sind sie bemer-
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kenswerth nur in der Schieferpartie im Osten des Neudeker
Granitstockes verbreitet. Schon nordlich von Joachimsthal
bemerkt man nach Laitbe hinter dem Durrenschflnbergstollen
Amphibolitbldcke. Als zusammenh&ngender Zug beisst das
Gestein im Eliasgrunde SO vom Eliasschachte als soge-
nannter Schmirgelfels aus, d. i. granatfuhrender Amphibolit,
welcher sich als angeblich gangartige Einlagerung im Glim-
merschiefer von Werlsgrun bei Joachimsthal bis gegen Platten
verfolgen lasst und bei Abertham und den Lessighausern
einige kleine * Felskuppen bildet. Eine andere Einlagerung
von Hornblendegesteinen befindet sich 2V vom Eliasgrunde
an der Abertham-Joachimsthaler Strasse. Zwischen Platten

und GoldenhOhe sind dunkel- bis schwarzgrune Hornblende-
schiefer sehr verbreitet. Bei Halbmeil werden sie stellen-

weise chloritschieferartig. Auch im Phyllitgebiete der fist-

lichen Schieferhulle des Neudeker Granitmassives bilden
Hornblendeschiefer haufige Einlagerungen, zumal zwischen
dem Plattenberg und dem Buchschachtelberg, sowie ostlich

und nfirdlich von diesem Vorkommen, dessen oben schon
Erwahnung geschah. (S. 353.)

Im Erzgebirge von Joachimsthal-Gottesgab ostwarts

sind Hornblendegesteine von mehr verschiedener Zusammen-
setzung vorhanden. Ziemlich verbreitet ist Feldspath-
amphibolit, im Wesentlichen aus Hornblende und Feld-
spatb (gewdhnlich Orthoklas) zusammengesetzt, untergeord-
net auch Granat, Rutil und Apatit fuhrend. Das Gestein
bildet, wie es scheint, nur im Glimmerschiefergpeisse, zumal
an der Grenze gegen den Muscovitgneiss, Einlagerungen,

wie in der Erstreckung vom oberen Holzbachthale uber HQtt-
mesgrun (hier 10-16 m machtig) bis Endersgrun und Reihen,
bei Purstein bis in die Muhlleite, und noch einmal bei der
Schnabelmuhle N von Brunnersdorf bei Eaaden am Ein-
gange in den Hassensteingrund. In der Gegend von Box-
grim und Kleingrun bildet Feldspathamphibolit lange ZGge
von Bldcken, unter dem HMtmesgrtiner Jagerbause steht er
in machtigen aufrechten Platten an. Er ist stets deutlich

geschichtet und erinnert, wenn er feldspathreich ist, sehr an
Amphibolgneiss, jedoch geht er auch in reinen Amphibol-
schiefer uber. So z. B. ist im Rummelbachthale bei Wotsch
ein Lager aufgeschlossen, an dessen Peripherie feldspath-

freier, in der Mitte aber feldspathhaltiger Amphibolit aufge-

schlossen ist. Ein Gleiches kann man nach Laube bei der
Schnabehniihle beobachten. Auf dem Schlosserberge bei
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Peterswald bildet der Amphibolschiefer eine kleine Einla-

gerung.

Ein weiteres, sonst ahnlicb wie das erstgenannte zu-
sammengesetztes Amphibolgestein, in welchem aber ausser
gemeiner Hornblende auch Aktinolith haufig ist und welches
fast immer Zoisit in weisslichen Stengeln und Flasern mit
lebhaft glasglanzenden Spaltflachen accessorisch enthalt und
daher als Zoisitamphibolit bezeichnet wird, tritt im
Glimmerschiefer und im Muscovit- und Glinunerscbiefergneiss

auf. Im ersteren trifft man es auf der Nordabdachung des Ge-
birges zwischen dem Eeilberg und Stolzenhan, zumal bei den
Hofberghausern in zahlreichen Blocken. „Dem Muscovitgneiss
gehflrt der Wirbelsteinzug an, welcher mit den Wirbelsteinen
oberhalb des Huttmesgriiner Forsthauses beginnt und in ost-

Pif. S3. Die Wlrbeliteine bal HOKmeagrfln.

Naeb O. C. Lault.

sud6stlicher Richtung Qber den Kreuzstein, Weigensdorf,

Reihen, gegen Gesseln bei KlSsterle herablauft." Zwischen
der Mauth und dem Huttmesgriiner Forsthause ragen uber

die Eammlinie des Gebirges 10 bis 15 m hohe rauhe Felsen-

gruppen, die Wirbelsteine (Fig. 82) empor, welche in St.

8—9 streichen, ihre Steilseite nach Norden kehren und
unter einem ziemlich grossen Winkel sudwestwarts einfallen.

Aehnliche kahle Felsen bildet dieses der Verwitterung besser

als die umlagernden Schiefer widerstehende Gestein auch

anderwarts, wie z. B. den Aussichtsfelsen W vom Kupfer-

berger Friedhofe, die Felsen bei Weigensdorf u. a. Endlich im
Glimmerschiefergneiss sind die Zoisitamphibolite besonders

haufig unterhalb Kupferberg auf der ganzen Strecke von

Unterhals bis POllma und Tomischan und an sehr vielen

1 .
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Punkten auf der Nordseite des Gebirges, soweit der Glim-

merschiefergneiss reicht. Wo dieser zurucktritt, fangen auch
die Zoisitamphibolite an zu schwinden, stellen sich mit ihm
aber sofort wieder haufiger ein, wie z. B. bei der Markus-
muhle unterhalb Sonnenberg, unterhalb Langenwiese UBd
S von der Kalkofener Brettsage auf der Nordseite des Niklas-

berger Keilberges.

Die Structur dieser Amphibolite ist eine wechselnde,

kflrnige, stengelige, flaserige, schieferige. Sie sind rauh
geschichtet und enthalten nicht selten knollige oder lagen-

formige Ausscheidungen von Quarz, in welchen erbsen- bis

haselnussgrosse Kdrner von Rutil und farbloser Disthen vor-

kommen. Ihre Lagerungsform ist nach Laube eine deutlich

linsenformige, als welche man sie auf der Bahnstrecke um
den Nordabhang des Blasberges 5 von Schmiedeberg mehr-
fach entblosst sieht, und welche man auch an grOsseren

Gesteinspartien erkennen kann.

Als Magnetit fuhrendes Granat-Aktinolith-
g est ein wird von Laube ein Amphibolit bezeichnet, dessen
aus nadelffirmig-dunnstengeligen Individuen zusammenge-
setzte Buschel bildende, grune Hornblende als Aktinolith

angesprochen werden muss. Oft in sehr bedeutender Menge
ist brauner bis dunkelblutrother Granat vorhanden, ebenso
korniger Magnetit. Zu diesen Hauptbestandtheilen gesellen

sich noch Kicse und deren Zersetzungsproducte, Epidot,

Chlorit, Pyroxen, Glimmer als accessorische Gemengtheile,

Schnure von Quarz und Ghalcedon durchschwannen das
Gestein und Serpentin soil auch vorhanden sein. Am Kupfer-
hubel bei Kupferberg uberwiegt rothbrauner Granat. welcher
hie und da auf Kluften in deutlichen Krystallen (oo 0.202)
entwickelt ist. Auch kommen in dem Gesteine nach A. Sauer
bis 2 mm grosse Titanitkrystalle vor. Die allgemeine Ver-

breitung wird von Laube wie folgt angegeben: „Das Auf-
treten dieser Gesteine ist auf einen schmalen Strich des
Erzgebirges zwischen Sorgenthal von Weipert und Haa-
dorf W von Klosterle beschrankt. Sie bilden bier zwei
Ziige, einen nordlichen, aus Sachsen in das Kremsiger Ge-
birge herflber setzenden, und einen sudlichen, welcher west-
lich von Pressnitz mit der Fischerzeche beginnt und mit
dem Haadorfer Lager endigt. Ihre Lagerform ist stockformig

und zwar folgen sie der Einlagerung des Muscovitgneisses

im Glimmerschiefergneiss , namentlich der feldspatharmen
glimmerreichen Form (Granatglimmerfels)."
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Bei Orpus im Ausspanner und Eremsiger Gebirge ist

die Zusammensetzung des Gesteines ebenfalls eine sehr un-
gleichmassige, indem bald Granat, bald kOrniger Magnetit
in machtigcn Partien die Obcrhand gewinnt. Am Hohen
Steine zwischen Unterhals und Reihen ist das Gestein be-
sonders reich an accessorischen Geraengtheilen, da es ausser
Augit, Epidot, Chlorit, Talk, Asbest, Biotit, Kiesen und
ihren Zersetzungsproducten auch noch gemeinen und edlen

Serpentin, Periklin, Hercynit und Muscovit fuhren soil. Bei
Haadorf verdrangt im dortigen Granataktinolithfelslager Py-
rit und Kupferkies fast den Magnetit. Auch bei Wohlau
ist im Muscovitgneisszuge der Hundskoppe eine ahnliche

Einlagerang vorhanden. Wahrscheinlich durch Einwirkung
der Sickerwasser haben die Gesteine an manchen Stellen

Umwandlungen erfahren, wie z. B. im Ausspanner Gebirge
auf den Gruben : Rother Pumpenschacht, Rothmantel-, Anna-
und Adalbertizeche, dann bei Oberhals auf der Rothen Su-
del- und Wenzelszeche, wo der Magnetit theilweise Oder
ganz in Rotheisenstein umgewandelt ist.

Als besondere Abart kann das Lagergestein im Mus-
covitgneiss auf der Engelsburg bei Sorgenthal im nfirdlichen

Zuge genannt werden, in welchem nach Jokely der Akti-

nolith durch Chlorit und Serpentinasbest vertreten wird,

mit welchen der Magnetit lagenweise verwachsen erscheint.

Eklogit, ein kOrniges, aua Smaragdit (Aktinolith

mit Omphacit verwachsen) und Granat bestehendes Gestein,

stent zumeist mit Amphibolit in Verbindung. Im westlichen

Erzgebirge bildet es eine kleine Einlagerung im Glimmer-
schiefer zwischen Hartenberg und Loch und ein Lager eben-
falls im Glimmerschiefer bei der HerrenmOhle unterhalb

Joacfaimsthal. Das licht graubraune Gestein vom ersteren

Fundorte ist durch einen verhaltnissmassig hohen Apatit-

gehalt ausgezeichnet, welcher dem letzteren Vorkommen,
welches dem Aussehen nach an einen Dioritporphyr erin-

nert, fehlt.

Im ostlichen Erzgebirge sind Eklogite sehr viel mehr
verbreitet Sie pflegen mit Zoisitamphiboliten innig ver-

geseUschaftet zu sein, von welchen sie uberhaupt schwer
zu trennen sind, da ihre im Allgemeinen hellere Farbung
tein genugendes Unterscheidungsmerkmal bietet. Als ein

bezeichnender accessorischer Gemengtheil der Eklogite wird
aber Muscovit angefuhrt, welcher in den Zoisitamphiboliten
our ganz sparlich vorhanden ist. Von eigenthumlichen Aus-
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bildungsformen sind erw&hnenswerth : schieferiger Eklogit

unter dem Spitzberg gegen Schmiedeberg zu
;
porphyrartiger

Eklogit, der in Lesesteinen am Brandbach unter Soanenberg
gefunden werden kann; und bandstreifiger, felsitischer Eklo-

git, der im Gneissglimmerschiefer oberhalb Arletzgrun vor-

kommt. Im Uebrigen ist zu beachten, dass die Eklogite

von den Amphiboliten petrographisch nicht strenge geschie-

den werden konnen, vielmehr durch allmalige Uebergange
(eklogitartige Amphibolite) mit ihnen verbunden sind.

Was die Verbreitung der Eklogite im westlichen Erz-
gebirge anbelangt, so passt sie sich wesentlich jener des
Zoisitamphibolites an. Ausser bei Arletzgrun machen sie

sich ostlich vom Joachimsthaler Grunde im Dorfe Honners-
grun bemerkbar, ferner streicht ein Zug nordlich von bier

in der Richtung des Weigensdorfer Ruckens und ein dritter

zwischen diesen beiden von den Wirbelsteinen in der Richt-

ung des Kreuzsteinruckens so, dass er den Weigensdorfer
Rucken bei Endersgrun uberschneidet. Am Rucken des
Keilberggebirges ist Eklogit mit dem Zoisitamphibolite der
Wirbelsteine vergesellschaftet, ebenso am Nordabhange auf
dem Wiesenthaler und Stolzenhaner Rucken, unter dem
Blasiusberge auf der Weiperter Kuppe. Gleicherweise trifft

man Eklogit uberall in den Verbreitungsgebieten des Zoisit-

amphibolites auch in den ostlicheren Gebirgstheilen bei To-
mischan, zwischen Oberhals und Kupferberg, besonders
bei diesem Stadtchen selbst, sparsam in einzelnen Blocken
S von Sebastiansberg und anderwarts.

i- Serpentin ist im eigentlichen Erzgebirge nur sehr
sparlich vorhanden, namlich nach Laube einzig in Gestalt

einer kleinen Kuppe nOrdlich von Reihen oberhalb Purstein,

von der aus zahlreiche Bl6cke Qber den Gebirgsabhang bis

herab gegen letztere Ortschaft ausgestreut sind. Er ist von
schwarzgruner Farbe und soil stellenweise von reichlichen

kurzen Flasern eines bleigrauen kleinschuppigen Glimmers
durchsetzt werden.

Kalkstein ist auch nicht sonderlich verbreitet. Im
westlichen Theile des Grenzgebirges erscheint er in der
Heinrichsgriiner Gegend im Glimmerschiefer bei Ober Neu-
grun in einer feinkOrnigen und bei Kalkofen in einer gross-

kornigen Abart. Im Allgemeinen ist er deutlich geschichtet,

sogar schieferig, von schmutzig weisser bis rauchgrauer
Farbe. Bei Joachimsthal tritt sehr feinkomiger, grauer,
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manigfach gefleckter und gebanderter krystallinischer Kalk-
stein am sog. Kalkhubel von der Stadt auf, erscheint

aber aucb diesseits durch den Bergbau aufgeschlossen und
bildet den sog. Geyeriscben Kalkstrich.

Dieser in den Joachimsthaler Glimmerschiefern einge-

lagerte Kalkstrich setzt vom Kalkhubel in der Gegend der

St. Annakapelle auf dem Brodmarkt quer uber den Stadt-

grund gegen Neustadt. Er streicht in St. 6—7, fallt unter
53° in Nord, besitzt eine Machtigkeit von beilaufig 95 m
(am Tage 38 m, im Westen in der Teufe bis 133 m), und
ist auf eine Lange von 137'5 m bekannt. Gegen Osten
spaltet er sicb in drei Trumer, welche uber 200 m von ein-

ander weicben und durch Kalkschiefer getrennt sind.

Im ostlichen Erzgebirge trifft man eine schmale Ein-

lagerung eines weissen, feinkOrnigen, z. Th. dolpmitischen

Kalksteines bei Reihen, wo er bandartig uber den Rucken
zwischen dem Endersgruner und Pursteiner Thale hinuber-

zieht. Sudlich von Wohlau am rechten Gehange des Has-
sensteingrundes wurde ehedem ein Kalksteinlager abgebaut,

welches N von der Ruine Hassenstein fortsetzt. Ferner

sind oder waren Kalksteinlager aufgeschlossen auf dem Kalk-

berge bei der Kdnigsmuhle nachst Stolzenhan; im Liegenden
des magneteisenreichen AmphiboUtlagers von Orpus; bei

Kallich, wo der kleinkdrnige, gewfihnlich lichtgraue Kalkstein

durch zahlreiche Mineralbeimengungen (Hessonit, Amphibol,
Pyroxen, Epidot in Lagen, Nestern und Schnuren) ausge-

zeichnet ist; und bei Kalkofen N von Niklasberg an der

Landesgrenze.

Von diesen Kalksteinlagern gehdren nach Laube die-

jenigen von Reihen, Ptirstein, Wohlau, Hassenstein und wohl
auch bei Kalkofen dem Glimmerschiefergneiss an der Grenze
zum Muscovitgneiss, das Kallicher Lager dem Hauptgneiss

und das kleine Lager bei der Drahtmuhle auf dem Kalk-

berge dem Glimmerschiefer an. Laube schreibt sammtlichen

Vorkommen eine stockfOrmige Lagerung zu.

Der Uebergang vom Kalkstein in das umgebende Ge-
stein ist ein allmaliger. namentlich bei den oben angefuhrten

Vorkommen des westlichen Grenzgebirges durch Kalkglim-

merschiefer deutlich vermittelter. Ein Gleiches ist an dem
Kalkbande von Reihen zu beobachten. Der Kallicher Kalk-

stein bildete im Hornblendegneiss einen Lagerstock, der an
seiner Peripherie aus einem von Kalksteinadern nur spar-
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lich durchsetzten kornigen Gemenge von Hornblende, Granat
und Epidot bestand, wogegen nach Innen zu der Kalkstein

immer machtiger wurde, und nun im Gegentheil von Schnu-
ren des Hornblendegranatgesteines durchschwarmt war. Der
ehemalige Kalksteinbruch SW von Kallich ist langst ver-

sturzt und verwachsen.

Zwischen Bdhm. Wiesenthal und der Lauxmuhle wurde
beim Strassenbau ein gneissartig schuppig-schieferiges, grau-

griin und weiss flaseriges Kalkgestein blossgelegt, welches
hier ein Ausbeissen zu bilden scheint. Die graugrunen Par-
tien hat Laube als Malakolith bestimmt. Eines ahnlichen
Vorkommens erwahnt A. Sauer vom Kalkberge bei der
Drahtmuhle.

Dolomit ist im Erzgebirge noch viel sparlicher ver-

breitet als Kalkstein, welch' letzterer ubrigens haufig dolo-
mitisch ist. Wirklicher Dolomit mit dem entsprechenden
Gehalt an kohlensauerer Magnesia tritt zwischen Stolzenhan
und Schmiedeberg und bei Weigensdorf im Glimmerschiefer
in stockfOrmigen Massen auf, die von Hohlraumen, welche
mit Stalaktiten ausgekleidet zu sein pflegen, durchzogen sind.

Quarz bildet besonders im Granite des westlichen
Theiles des bdhmischen Erzgebirges zahlreiche Gange. Vor-
wiegend ist Quarzbrockenfels verbreitet, welcher aus kry-
stallinischem Quarz, grauem, rothem, sehr eisenschtissigem

Hornstein und Jaspis in Stucken und Trummern besteht, die

durch ein quarziges Bindemittel in ganz regelloser Weise mit
einander verkittet werden, so dass sich eine breccienartige

Structur ergibt. Das Bindemittel ist gewdhnlich krystalli-

nischer, weisser, zuweilen knospiger Quarz, selten besitzt es
chalcedonartiges Aussehen (am Irrganger Zug bei Todten-
bach). Sehr gewOhnlich fuhrt der Quarzbrockenfels Roth-
eisenerz und Braunstein in Nestern und Putzen, stellenweise

in Lagen auch Orthoklaskrystalle (z. B. an der Strasse von
Hirschenstand nach Sauersack). Eigentlicher Gangquarz
in dichten oder krystallinischen Massen von weisser oder
gelblichweisser Farbe ist minder gewOhnlich und besonders
im dstlichen Gebirgstheile von nur untergeordneter Bedeut-
ung. Er kommt zum Theil in Abwechselung mit Quarz-
brockenfels, zum Theil selbstandig vor und ist zumeist der
Trager von Blei-, Zink-, Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Silber-

und Wismuterzen.
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Die Gange des Quarzbrockenfelses entsprechen durch-

aus den analogen Gebilden im Karlsbader Gebirge. Sie

and, wie erwahnt, vorwiegend im Granite des Neudeker
Massives entwickelt, jedoch nicht an denselben ausschliesslich

gebunden, sondern setzen auch im Scbiefer fort. Ihr allge-

meines Streichen ist SO—NW und ihre Ausdehnung eine

sehr betrachtliche, wie aus der naheren Betrachtung in dem
der Erzfuhrung gewidmeten Abschnitte zu ersehen ist.

Von den massigen Gesteinen des eigentlichen Erz-

gebirges ist Granit das wichtigste und am meisten ver-

breitete. Im westlichen Gebirgstheile bildet er ein gewaltiges

Massiv in der weiteren Umgebung von Neudek, welches
jedoch mit der politischen Grenze Bohmens nicht abge-
schlossen ist, sondem nordwestwarts bis nach Schneeberg
in Sachsen sich erstreckt und dort unter dem Namen Eiben-

stocker Granitstock bekannt ist. Im Suden hangt der Granit

des bahmisch-sachsischen Grenzgebirges unter der Tertiar-

decke des mittleren Egerbeckens unzweifelhaft mit dem Gra-

nitstocke des Karlsbader Gebirges zusammen. Es beweisen
dies nicht nur die einzelnen Granitinseln, welche zwischen
den beiden grossen Massiven die Tertiardecke durchbrechen
trad die Verbindung deutlich genug herstellen, sondern auch
der in beiden StOcken auf weite Strecken gleichbleibende,

durchaus ubereinstimmende petrographische Charakter des

Granites. Diesbezuglich sei auf die Charakteristik der Gra-
nite des Erzgebirgssystemes (S. 286 ff.) verwiesen.

Die Grenze des Neudeker Granitstockes beginnt im
Westen an der Landesgrenze am Aschberg N von Silber-

bach, verlauft anfangs sudostlich bis gegen die Miihlhauser
S von FrGhbuss, wendet sich dann pldtzlich westwarts um
das Dorf Schieferhutten herum bis an das Silberbachthal

X von Graslitz, zieht mit diesem bis zur Graslitzer Spinn-
fabrik, biegt dann sudostwarts ein gegen Glasberg und Pech-
bach und weiter bis Heinrichsgrun, dessen Schloss und 6st-

liche Vorstadt schon auf Granit liegen, wahrend' der andere
Theil, wie oben (S. 344) erwahnt, auf Glimmerschiefer steht,

welchem entlang die weitere Granitgrenze gegen Rossmeissl
and Doglasgrun bis zu den Herrenteichen an der Strasse

nach Chodau verlauft. Hier biegt die nun sudliche Grenze
des Granitstockes nordwarts nach Doglasgrun zuruck, zieht

nm die nOrdlich davon gelegenen Teiche, sendet eine Zunge
gegen Stelzengrun aus und erstreckt sich zwischen den
grossen Chodauer Teichen und Pechgrun gegen Neu Rohlau.

n*
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„Hier schiebt sich ein langer Arm, welcher dem Laufe des
Rohlaubaches folgt, bis nach Alt Rohlau vor. Derselbe

theilt sich etwa eine halbe Stunde ober Alt Rohlau und
sendet einen Seitenflugel bis an den Chodaubach zwischen
Putschirn und MQnchhof." Von Alt Rohlau biegt die Grenze
wieder gegen Norden zuruck bis zum Hutberge, an dessen
Fusse sie ostwarts fiber Schankau und Sodau bis S von
Grasengrun zum Duppauer Basaltgebirge hinzieht, urn sich

nun gegen Norden und dann gegen Westen urn den grossen
Teich bei Ruppelsgriin zu wenden, von wo sie gegen En-
dersgrun und Lichtenstadt, dann N von der Weseritz bis

Tiefenbach und in einem Bogen gegen Unter Brand ver-

lauft. Hier nun beginnt die Ostliche Grenze des Granit-

stockes, welche zunachst in einer Schlucht in Nordwest-
Richtung gegen Maria Sorg zu verfolgen ist, von wo sie weiter
gegen den Eliasgrund herabzieht, hier eine kleine nOrdliche

Ausbuchtung macht, dann westwarts zwischen der weitea
Wiese und den drei Brudern uber den Modesgrund zu den
unteren Fischbachhausem bei Barringen zieht. Hier, am
Ende des grossen Moores kurz vor Barringen, wendet sich

die Grenze gegen Norden, streicht etwa an der Aberthamer
Kirche vorbei quer uber das Thai, dann nordlich in der
Richtung des Schuppenberges und endlich in einem Bogen
beilaufig mit dem Breitenbacher Thale westwarts gegen
Ober Jugel zur Landesgrenze, welche den von uns zu be-
riicksichtigenden Theil des Granitmassives abschliesst. Dieser
besitzt in der angegebenen Umschreibung zwischen dem
Aschberge bei Graslitz und dem Breitenbacher Thale bei
Platten eine Breite von beilaufig 14 km, erweitert sich dann
bedeutend, urn sich im Suden abermals zu verschmalern.

Den ganzen Granitstock theilt Laube in drei Zonen,
namlich je eine westliche und dstliche Gebirgsgra-
nit-Partie, welche durch die grosste mittlere Erzge-
birgs gran it- Zone getrennt erscheinen.

Die w'estliche Gebirgsgranit-Partie steht mit dem
Gebirgsgranite zwischen Elbogen und Karlsbad in unmittel-
barer Verbindung. Denn aus dem beide grossen Massive
trennenden Tertiarland treten SW von Chodau einige iso-

Urte Kuppen dieses Gesteines hervor und die beiden gegen
Suden vorgeschobenen Auslaufer des Grenzgranites ober
dem Herrenteiche und bei Stelzengrun bestehen aus dieser
Granitvarietat.

Von den erwahnten einzelnen Granitkuppen im Gebiete
der Braunkohlenformation liegt eine bei Wintersgrun, eine
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andere am sudlichen Ende von Chodau TT.von der ersteren,

dann mehrere zwischen Untermunchhof und Putschirn, an
welche sich ostlich die Kappen von Fischern am rechten
Egerufer anschliessen. Die letzteren (Putschirn etc.) zahlt

lIube ubrigens zum Erzgebirgsgranit.

Im eigentlichen Granitstocke reicht der Gebirgsgranit

im Osten, wenn wir mit der Grenzangabe im Norden von
Graslitz beginnen, bis an die nOrdlichen Geh&nge des Mficken-
buhlberges, zieht fiber den Hochgarther Rficken imter den
Hartelsberg bei Frfihbuss, dann auf den HQttenberg N von
Schonlmd, weiter fiber Ahornswald und Bernau in's Rohlau-
thal N von Neudek zor Theilung in das Hochofener und
Neuhammerer Thai, dann langs der Rohlau bis an die Ham-
merhauser und von hier gegen Pechgrun.

Die petrographischen Verhaltnisse dieses Gebietes sind

im Ganzen recht eintOnig. Beachtenswerth ist jedoch (be-

sonders in Bezug auf die Andeutungen S. 288), dass man,
wie schon Jokely beobachtet hat, gegen die westliche Grenze,
d. h. gegen die Schieferhulle zu, vorwaltend grobkOrnigen
porphyrartigen Granit antrifft, und zwar vom Wintersgruner
Berg bis auf den Absturz des Glasberges bei Silberbach im
Zusammenhange, wahrend gegen Osten, d. h. gegen das
Innere des Stockes zu, mehr gleichkflrnige Granite entwik-
kelt sind. An einigen Stellen, wie z. B. am FOllaberg 5
von Dotterwies und nflrdlich von hier bei Sponsel in zwei
Heinen, wahrscheinlich mit einander zusammenhangenden
SWcken; ferner an der Ostgrenze der Zone am Nordende
von Neudek, sowie sudlich von Thierbach in Partien, die

sudwarts bis unterhalb KOsteldorf streichen durften, tritt

Erzgebirgsgranit zu Tage, dessen Auftreten Laube als Ra-
mificationen im Gebirgsgranite bezeichnet.

Die ostliche Gebirgsgranit-Partie ist viel kleiner als

die westliche. Ihre Grenze verla\uft im Suden etwa von
Merkelsgrfin ostwarts zwischen dem Hochberg und der Ullers-

gruner Hdhe hindurch unterhalb Tiefenbach und Pfaffen-

grun an die Grenze gegen das Schiefergebirge, dann langs

des Wolfsberges bis Kloster Maria Sorg W von Joachimsthal,

weiter hinab nach Werlsgrun und westwarts bis gegen Aber-
tham. Hier bildet der Modesgrund bis gegen die Modes-
muble die Grenze, welche weiter gegen B&rringen' verfolgt

werden kann und sich dann am rechten Gehange des Sahn-
thales gegen Merkelsgrun zuruckwendet.
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In diesem Verbreitungsgebiete herrscht fast ausschliess-

lich grobkOrniger porphyrartiger Granit, welcher Ostlich von
Lindig eine gedehntelliptische Kuppe von Erzgebirgsgranit

umschliesst.

Das ganze ubrige Terrain des Granitmassives wird von
Erzgebirgsgranit eingenommen, welcher zwischen der
Aschbergkuppe im Westen und der Buchschachtel (NW von
Barringen) im Osten von Sachsen her die Landesgrenze
uberschreitet, zunachst von Phyllit im Westen bis Schiefer-

hutten und von Glimmerschiefer im Osten bis Barringen

begrenzt und weiter gegen Suden hin in seiner Erstreckung
von den beschriebenen beiden Gebirgsgranit-Partien einge-

schlossen wird. Sehr beachtenswerth ist nach Laube, dass
im -ganzen Granitstocke die hochste Erhebung dem Erzge-
birgsgranit zufallt und seine Begrenzung zum Theil mit
Thalem : dem Rohlauthale bei Neudek und dem Salmthale,

zusammenfallt. A'uah^die nordlich von dem Gebirgsgranit

auftretende Schieferbegr&iwujjg ist eine bezeichnende, und
namentlich ist die im Osten ijei Silberbach tief einschnei-

dende Fieckschieferzunge von Bedeutung, da sie die beiden
Granitabarten von einander scheidet.

Im Bereiche des Erzgebirgsgranites sind grobkdrnige

und porphyrartige Gesteine mehr verbreitet als feinkflrnige.

Diese letzteren bilden in den ersteren zumeist St6cke und
gangformige Ziige, wie z. B. S von Neuhammer um den
Peindlberg einen anscheinend elliptischen Stock, um Fruh-
buss und Sauersack, wo das feinkSrnige Gestein zwischen
dem grobkflrnigen Granite des Hartelsberges, Mittenbrand-

berges und des Hirschenstander Gebirges eine flache Mulde
bildet, und in kleinerem Umfange an zahbreichen anderen
Stellen. Im Gebfete des Egerthales bis an den Fuss des
Gebirges jedoch ist feinkfirniger Erzgebirgsgranit herrschend

und auch der Glas- und Hochberg bestehen daraus. Erst

weiter gegen Neudek zu sind grobkdrnige Gesteine allgemein

entwickelt.

Von der Decke der krystallinischen Schiefergesteine,

welche den Granitstock ehemals bedeckte, ist vor der ganz-
lichen Abtragung nur ein ganz geringer Theil bewahrt
worden, namlich eine kleine Partie von Contactgneissglim-

merschiefer in den Lehnerstauden oberhalb der Raben-
berghauser If von Neudek und von Hochofen. Sonst
scheint keine insulare Schiefermasse auf dem Granitstocke

des eigentlichen Erzgebirges bekannt zu sein, wahrend jen-
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seits der Eger im Karlsbader Gebirge derartige isolirte

Schollen sehr haufig sind. (Vergl. S. 262 flf.). Bei den Raben-
bergblusern kommen auch inmitten des Erzgebirgsgranites
einzelne Blflcke von Gebirgsgranit vor, welche G. G. Laube
als Reste eines Einschjusses deutet, da er im Allgemeinen
der Meinung war (1876), dass der Gebirgsgranit alter ist

als der Erzgebirgsgranit und daher mit diesem durch Ueber-
gange nicht nur nicht verbunden ist, sondern ihn unter-
teuft, resp. sprengt, durchbricht und einhullt. Als Belege
hiefur werden die Verhaltnisse zwischen Pechgriin und Ham-
merhauser angefuhrt, wo der Bruchrand des Gebirgsgranites

auf dem Erzgebirgsgranite zu liegen kommen soil; ferner

die stockffirmigen Massen bei Sponsel und Lindig, welche
die Hulle des Gebirgsgranites durchdrungen haben sollen;

und endlicb als unzweifelhaft bezeichnete Gange von Erz-
gebirgsgranit im Gebirgsgranit bei der Barreuther Brettmuhle
im Salmthale, bei Lindig u. a. a. 0. Spater (1884) hat
Laube diese Ansicht in Uebereinstimmung mit Naumann
dahin pracisirt, dass der Erzgebirgsgranit wohl junger ist

als der Gebirgsgranit, dass aber beide einer und dersel-
ben Bildungsperiode angehOren. (Vergl. S. 288). Diese
soil mindestens theilweise in die Zeit nach der Ablagerung

! der cambrischen Schiefer fallen.

An die grosse zusammenhangende Granitmasse des

Erzgebirges schliessen sich westlich und Sstlich kleine iso-

lirte StOcke an, welche von dem Hauptstocke durch zwi-

schenliegende Schiefer und durch diese auch von einander

getrennt sind.

Westlich vom Hauptmassive bildet Granit eine kleine

Kuppe am Ausgange des Leibitschgrundes bei Berg, welche
von Jokely nur als kleiner entbldsster Theil eines von den
Schiefern bedeckten, besonders westwarts sich ausbreitenden

grossen Stockes angesehen wird, welchen er als Ursache
der Faltung im sudlichen Glimmerschiefergebirge halt. —
Auch SW von Bleistadt an der Strassenbeuge kommt
ein Gestein vor, welches Laube als Lagergranit anpricht,

wahrend es Jokely als Gneissglimmerschiefer und die sach-

sischen Geologen als Gneiss bezeichnet haben.

Oestlich vom grossen Granitstocke, nur durch die schmale
Schieferzone des Breitenbacher Thales von ihm getrennt,

erscheint zunachst die Granitkuppe des Hirschberges,
welche wiederum nur durch ein mit Alluvionen ausgefulltes
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Thai von der Granitinsel des grossen Plattenberges
geschieden wird. Diese flachkegelWrmige, weithin sichtbare

Kuppe beherrscht den westlichen Theil einer umfangreiche-

ren isolirten Granitpartie , welche durch die Einsenkung
zwischen Irrgang und Todtenbach in»zwei ungleiche Halflen

zerfallt, deren westliche eben den kleinen und grossen Plat-

tenberg und zum Theil den Zottenberg bei Schwimmiger,
die ostliche aber die Hengstererber HOhe umfasst.

Die Grenze zwischen Granit und Schiefer verlauft fiber den
Plattener Marktplatz — die unteren Hauser von Platten

liegen auf Schiefer — nordlich uber Junghengst und das
Schwarzwasserthal bis Schwinuniger. Auch unter dem
Todtenbacher Torfmoor setzt nach den Aufschlussen auf der
Irrganger Rotheisensteinzeche Phyllit fort, ohne dass jedoch
zu ermitteln ware wie weit. Wenn er nicht auskeilt, so
wurde die Verbindung mit der Hengstererber Granitpartie,

die am Wege von Zwittermuhl nach Irrgang durch Gerdlle

vermittelt wird, eigentlich nur eine oberflachliche sein.

Zwischen Seifen und Hengstererben stosst der Granit un-
mittelbar an die Basaltdecke der Steinhfihe. Weiter folgen

dann wieder Phyllite und Glimmerschiefer, welche im Suden
und Osten die Grenze bilden.

In der Granitpartie bei Platten ist porphyrartiger Erz-
gebirgsgranit allgemein verbreitet. Auf dem kleinen Platten-

berg wird er einem Quarzporphyr ahnlich, eigentlicher Por-
phyr soil dort jedoch nach Laube (entgegen Jokely) nicht

vorkommen. Auch die Hengstererber HShe besteht wesent-
lich aus porphyrartigem Erzgebirgsgranit, nur in der Mitte

der Partie wird das Gestein feinkOrnig.

NOrdlich vom Plattenberg zwischen Schwimmiger und
Streitseifen erhebt sich die kegelfdrmige Kuppe des Sand-
fels ens als kleine Granitinsel uber den umgebenden Ur-
thonschiefer. Der Granit dieser Kuppe ist im Aussehen von
dem Gestein der ubrigen Inseln verschieden. Auf der Sud-
seite bei Schwimmiger ist er nach Laube feinkOrnig, dem
Kreuzberggranite von Karlsbad (S. 296) sehr ahnlich.

In der Erstreckung des Erzgebirges dstlich vom Jo-

achimsthaler Grunde ist Granit nur in kleineren Stocken
verbreitet. Im westlichsten Gebirgstheile, dem Keilberg-

gebirge, kommt auf der Sudseite Erzgebirgsgranit vor, wel-
cher sudlich und ndrdlich von Arletzgrun gegen Honnersgrun
hin in Lesesteinen gefunden wird, welche auf ein gangartiges

Auftreten des Gesteines hindeuten. In der ArletzgrQner
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Leite steht es in Form einer kleinen Kuppe an. Laube
fasst dieses Vorkommen als weit nach Osten vorgeschobene
Apophyse des Erzgebirgsstockes auf und scbxeibt ihm einen
offenbaren Zusammenhang mit dem Hochberg N von Lich-
tenstadt zu. Von Weipert hinter dem Bahnhofe fuhrt Laube
einen Halbgranit, bestehend aus grossen Orthoklaskrystallen

und wenig Quarz, an, welcher an der Grenze der oben
erwahnten Einlagerung von Muscovitgneiss im Zweiglimmer-
gneiss (S. 333) erscheint. Hier handelt es sich wohl gewiss
urn ein Contactgebilde, was nicht ohne Bedeutung fur die
Entstehungsart des Muscovitgneisses sein durfte.

Weitex ostlich tritt Granit erst wieder im Bernstein-
gebirge auf. Hier hatte Jokely mehrfach Granit verzeich-

net, der von Laube fur Gneiss angesehen wird. Von den
restlichen geringen Vorkommen wird jenes bei der Gfell-

miihle unterhalb Stolzenhan (in zahlreichen Blocken) als

Halbgranit von pegmatitiscbem Aussehen (bestehend aus
rothlichem Orthoklas, viel Plagioklas, Quarz und blauem
Flussspath) bezeichnet. Weiter hinauf finden sich Bldcke
eines grobkornigen, aus fleischrothem Feldspath, blaulichem

Quarz, sparsamem Muscovit und viel Schorl zusammenge-
setzten Granitgesteines, welches hier einen Gang bilden soil.

Ein ganz ahnlicher Granit kommt am Fusse des Gebirges
zwischen Eisenberg und Ober Georgenthal in BlOcken vor,

dereh Verbreitung ebenfalls einen Gang andeutet. Es scheint,

dass man es hier mindestens zum Theil mit Contactgraniten

zu thun hat.

In das Gebiet des Wieselsteingebirges fallt der Granit-

stock von Fleyh, welcher die zweitgrSsste Granitmasse des

Erzgebirges ist, die zum grossten Theile Bohmen angehort,

indem nur etwa ein Funftel nach Sachsen hinubergreift.

Die Grenze verlauft auf bdhmischem Gebiete von Georgen-
dorf im Westen herab uber den Fleyhgrund und an der
ostlichen Lehne des Geyerberges sudwestwarts zum Jagd-
schlosse Lichtenwald, von hier genau sudlich zum Nordende
des Rauschengrundes, welchem entlang sie auf die Kuppe
des Euhberges zieht, von wo sie in den Grand hinabsteigt

und wenig abwarts von der Kieferleite sich nordostwarts
nach dem Hollberg und um die Nordseite des Wieselsteines

herum nach dem Hortenwald wendet, um von da in mehr
ndrdUcher Richtung nach der Mitte von Willersdorf zu strei-

chen, von wo sie sich in einem Bogen zwischen dem Wal-
terberg und Motzdorf nordlich um GrUnwald unter dem
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Kampfberge zum Hirschhubel zuruckwendet, welcher an der
Landesgrenze zwischen Georgensdorf und Moldau aufragt

In dieser Umgrenzung herrscht bis auf einen Strich in

der Mitte Erzgebirgsgranit von gleichartig kGrniger, nur zura
Theil durch das Hervortreten von Plagioklaskrystallen por-
phyrischer Beschaffenheit, der jedoch nur an wenigen Stellen

im Fleyhgrunde blossgelegt ist. Der Mittelzug besteht aus
Porphyr (siehe unten), dessen Durchbruch auf den Granit
nicht ohne Einwirkung blieb. Denn dieser ist in der Por-
phyrnahe auffallend in Platten abgesondert und nach Jo-
KELY auch quarzreicher als weiter entfernt von ihm. Nach
Laube allerdings wurde der grOssere Quarzreichthum sich

am Granit nicht sowohl in der Nachbarschaft des Porphy-
res, als vielmehr auf der ganzen westlichen Seite urn Lich-
tenwald und GeorgenhOhe bemerkbar machen, wogegen auf
der Ostseite bei Motzdorf der Granit minder quarzhaltig ware.
Auslaufer in das Nebengestein scheint der Stock nur wenige
zu entsenden, denn nur ein Gang eines feinkflmigen rOth-

lichen Erzgebirgsgranites, welcher im Glimmerschiefer im
oberen Theile des Dorfes Langewiese aufsetzt, und ver-

streute Pegmatitbrocken im Gneisse an der Westgrenze des
Stockes im unteren Fleyhgrunde deuten auf solche hin.

Der Granit des Fleyher Massives durfte in Ueberein-
stimmung mit dem Granit vom Greifenstein in Sachsen junger
sein als die Phyllite. Allenfalls hat er die ihn umgebenden
Gneisse in Betreff der Lagerung als auch der petrographi-
schen Beschaffenheit beeinflusst.

Weiter ostlich im Porphyrgebirge kommt Granit an
der Landesgrenze im Greisenstock von Zinnwald zu
Tage, welcher auf der nfirdlichen Abdachung des Bornhau
und Hohen Zinnwaldes sich ausbreitet und durch die Lan-
desgrenze in zwei Theile zerlegt wird, von welchen d<^

kleinere sudliche BOhmen angehdrt. An der Oberflache is'

dieser Granitstock nur wenig fiber den Porphyr erhoben,
jedoch ist sein Gebiet durch die zahlreichen Halden weithin
kenntlich geraacht Der Umfang des Stockes uber Tag
ist der einer Ellipse, deren langere, mit dem Streichen des
Porphyrzuges ubereinstimmende Axe etwas uber andert-

halb Kilometer misst, wogegen die kurze Axe kaum die

Halfte betragt. Nach der Tiefe zu scheint sich der Stock
auszubreiten. Die besondere Ausbildungs- resp. Umwandl-
ungsform des Granites, die als Greisen bezeichnet wird und
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wesentlich aus Quarz und Glimmer oder Talk (mit oft bei-

gemengtem Zinnstein, Turmalin, Wolfram und Topas) besteht,

ist zwar herrschend, jedoch kommen in derselben auch
Kerne eines mehr normalen Erzgebirgsgranites vor, welche
mit dem typischen Greisen durch allmalige Uebergange ver-

bunden und fur die Entstehungsweise desselben sehr be-
zeichnend sind. Auf eine eigenartige Aus- oder Umbildungs-
weise verweisen auch die haufig mit sch6n auskrystallisirten

Mineralen, vomehmlich Quarz, Zinnwaldit, Lithionglimmer,
Scheelit, Flussspath u. a. ausgekleideten Hobl- und Drusen-
raume, an welchen das Gestein reich ist. Gewohnlich ist

der Greisen mittelkornig, doeh erlangen namentlich Quarz
und Glimmer stellenweise uberraschende Dimensionen. Quarz
bildet an einigen Orten sogar grosse stockformige Massen
im Greisen. Ein sehr gewohnlicher Uebergemengtheil ist

Wolfram, besonders ausgezeichnet ist das Gestein jedoch
durch seinen Zinnsteingehalt.

Der Kassiterit ist im Greisen in vereinzelten Kry-
stallen verhaltnissmassig selten, gewohnlich durchzieht er

das Gestein in lagerartigen Anhaufungen, welche in der
Mitte „ziemlich horizontal liegen und daher von den Berg-
leuten ,Fl6tze' genannt werden, gegen die Rander des
Stockes sich jedoch aufrichten, so dass die obersten zu
Tage ausgehen und auf bfihmischer Seite, wo die Schachte
mehr gegen die Peripherie hin abgeteuft sind, mehrere
Flotze untereinander durch eine solche Anlage durchsunken
werden. Auf bobmischer Seite sind 9 solcher Flotze bekannt,
deren Machtigkeit zwischen O04— (rlo m wechselt. Doch
ist die Machtigkeit auch in demselben Flotz keine bestan-

dige". Als Gauge kdnnen diese lagerartigen Anhaufungen
nicht bezeichnet werden, weil sie weder im Hangenden noch
im Liegenden durch Salb&nder begrenzt werden. Ueber
das Zinnerzvorkommen wird ubrigens unten Weiteres mit-

getheilt werden.
Endlich im ostlichsten Eulm - Graupener Theile des

Erzgebirges* ist Granit nach Laube nur wenig verbreitet.

Jokely und H. Wolf verzeichnen hier zwar in ihren be-
zuglichen Karten Granit bei Ebersdorf, Mflglitz, Strecken-
wald, Tellnitz. Laube aber erklart diese Vorkommen fur

granitartigen Hauptgneiss. Einzig und allein in Mittel Tell-

nitz soil echter Erzgebirgsgranit auftreten, und zwar un-
mittelbar an der Strasse in einem ziemlich machtigen Gange,
welcher gegen Ostsfidost zu streichen scheint.
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Dass am eigentlichen Ostende des Erzgebirges in der
archaeischen Insel des Elbethales zwischen Mittel- und Nie-
dergrund die Phyllite bei Tschirte auf Granit liegen, welcher
bis zum Albertsfelsen ansteht und dann in der Flusskrumme
verschwindet, und dass der Granit im Liegenden der Phyl-
lite zwischen Tschirte und dem Adalbertsfelsen durchaus
gneissahnlich aussieht, ist schon oben bemerkt worden.
(S. 341). Laube stellt den hiesigen grobkornigen Granit
zum Gebirgsgranit. Er besteht aus fleischrothem Orthoklas
und Plagioklas, rauchgrauem Quarz und Biotit.

Von sonstigen eruptiven Massengesteinen des Erzge-
birges, welche, obwohl nicht insgesammt archaeisch, doch
wegen ihres engen Verbandes mit dem archaeischen Korper
des Gebirges nicht wohl von diesem abgetrennt beschrieben
werden konnen, ist zunachst Porphyr zu nennen. Es ist

zu beachten, dass hier unter dieser allgemeinen Bezeichnung
eine bedeutende Anzahl Abarten zusammengefasst wird,

auf deren genauere petrographische Gharakterisirung kaum
nebenbei eingegangen werden kann. Em. Bqeicky hat die
meisten Porphyrgesteine des Erzgebirges untersucht und ist

die bezugliche Abhandlung des hochverdienten Forschers*)
fur weitere Arbeiten auf diesem Gebiete von grosster Be-
deutung. Es wird auf dieselbe daher stets verwiesen wer-
den. Laube vermochte die Ergebnisse Bobicky'S nicht un-
wesentlich zu erganzen. Bemerkt werden muss jedoch, dass
er einen Theil der Porphyrgesteine, die sog. Granitporphyre,
fur Granit halt, welcher in Folge der Gangbildung ein
verandertes Aussehen erlangt habe.

In der westlichsten Schieferzone des Erzgebirges tritt

ein Granitporphyr zunachst nordlich von Graslitz am Grun-
berge auf. Man trifft das Gestein schon am Wege von
Graslitz nach Schwaderbach in BlQcken an; am Grunberge
jedoch ist es in einem Steinbruche aufgeschlossen. Es bildet

hier einen gegen 6 m machtigen Gang, mit welchem parallel

etwa 100 Schritt nordUcher ein zweiter Gang in W streicht

Beide Gange setzen im zu Fleckschiefer umgewandelten
Thonglimmerschiefer auf. Die Grundmasse des Gesteines

ist perlgrau, von fast hornsteinartigem Aussehen. Id der-

*) Petrologische Studien an den Porphyrgesteinen Bohmens.
Uebersetzt v. J. Klvarta. — Archiv d. naturw. Landesdurchforsch. v.
Bohmen. IV. Bd. Nro. 4. Prag 1882.
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selben liegen Orthoklas-, Plagioklas-, Quarz- und Biotitkry-

slaDe ausgeschieden.

An der Landesgrenze N vom Markhausener Forsthause

im Walde beobachtete schon Jokely ein Porphyrgestein,

welches nach Latjbe mit dem Grfinberger identisch ist.

In der Gegend von Bleistadt bildet plagioklasfuhrender

Quarzporphyr, in dessen weisser porzellanartiger Grand -

masse ungleich grosse Individuen von weissem Orthoklas,

weissem oder rothlichem Plagioklas und rauchgrane Quarz-
korner liegen, einen Gang. Gleich hinter den letzten Hau-
sem der oberen Stadt zieht er am Thalgehange herab und
setzt bei ostwestlichem Streichen und fast saigerem Ein-

fallen auf dem gegenuberliegenden Ufer, wo er einen kahlen
Felsenvorsprung bildet, weiter fort. Westwarts kann er ein

Stuck oberhalb der Stadt, ostwarts bis fiber Silbergrun gegen
Altengrun verfolgt werden. Nach Jokely wurde ein mit

diesem paralleler Gang zwischen Liebenau und Pichlberg

streichen.

Im grossen Neudeker Granitstocke ist das Auftreten

des Porphyres ein ganz untergeordnetes. So beobachtet
man auf dem Wolfsberg auf dem Fusswege zwischen Ullers-

grfln und Maria Sorg einen ziemlich machtigen, beilaufig

Ost-West streichenden Gang eines blutrothen Felsitporphy-

res. Ein anderer Gang scheint am Abhange des Schuppen-
berges etwas sudlich von den Pachthausern bei Platten

(BofeicKY beschreibt von bier einen felsitischen Glimmer-
quarzporphyr) zu streichen, weil hier Laube einen Block

fond, der viele Brocken von Erzgebirgsgranit umschloss.

Ein analoges Vorkommen wird vom Hartelsberge bei Fruh-
buss verzeichnet, woraus vielleicht geschlossen werden
kdnnte, „dass der Porphyr, wenn auch nur in schmalen
Gangen, bis mitten in's Granitgebiet hineinstreicht".

In der Ostlichen Schieferhulle des Granitmassives scheint

ahnlicher Granitporphyr, wie der oben vom Grunberg bei

Graslitz erwahnte, am Eliasbach bei Werlsgrun vorzukommen.
In dem dstlicheren Gebiete streichen zwischen Ober

Brand und Joachimsthal quer uber das Thai zwei Porphyr-
gange, die bis zum Jugelstein verfolgt werden konnen. Auf
dem oberen Pfaffengruner Wege, ziemlich genau S vom
Jugelstein, erreichen sie nach Laube ihre grosste Machtig-
keit und bilden hier eine kleine, mit vielen BlOcken uber-

sturzte Kuppe. Unmittelbar N vom Jugelstein konunt Por-
phyr wieder zu Tage. Sonst aber sind die Porphyre nur
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durch den Bergbau aufgeschlossen und zwar am zahlreich-

sten im Joachimsthaler Erzreviere selbst, wo sie in innigster

Verbindung mit der Erzfuhrung der Gange stehen. „Der
Hauptsitz der Porphyre ist die Eliaszeche und der sudwest-
liche, an den Granit grenzende Theil der Joachimsthaler

westlichen Grubenabtheilung (Evaapfelbaumstollen, Werner-
schacht), wo sie in ihrer grSssten Machtigkeit und Verbreit-

ung auftreten. Sie sind in ihren verschiedenen Zugen von
sehr variabler Machtigkeit und zwar gehen sie von 1*5 bis

uber 190 Meter". Im Wernerschachte z. B. wurden drei

verschiedene Porphyre durchbrochen, die alle bei einem
Streichen in St. 1—3 unter 30—40° NW einfallen. Der
oberste Porphyr am ersten Geisterlauf ist 15 Meter machtig,
der zweite, etwa 15 m tiefer, ist 3 m machtig und endlich

der dritte bildet ein 16 m machtiges Gangtrum. Das Strei-

chen und Fallen dieser Gange entspricht jedoch nicht dem
Hauptstreichen, welches von Abertham bis an den siid-

lichen Theil der Joachimsthaler Reviere im Allgemeinen von
Nordwest nach Sudost geht.

In Betreff der petrographischen Beschaffenheit der Jo-
achimsthaler Porphyre ist zu bemerken, dass Feed. Zirkel*)
einen grauen und einen schwarzen Felsitporphyr von Jo-

achimsthal beschrieben hat: ersterer mit graublauer dichter

Grundmasse und zollgrossen weissen Orthoklaskrystallen,

vielen rauchgrauen Quarzk6rnern, accessorischer Hornblende
und Magneteisen; der zweite mit schwarzer, sehr fester

Grundmasse, zahlreichen rundlichen Quarzkdrnem, weniger
grunlichgrauem Feldspath, etwas Hornblende und Magnet-
eisen. Boricky hat die petrographische Eenntniss der Por-
phyre in der Umgebung von Joachimsthal wesentiich erwei-
tert. Besonders hat er einen Granitporphyr (Phlogopit fuh-
renden Quarzporphyr mit granitartiger Structur der Grund-
masse) von Karlsgrun, einen Granophyr (nahezu ohne Ein-
sprenglinge, Uebergang in Radiolithporphyr) von Ober Brand,
einen sehr feinkOrnigen Radiolithporphyr von Ober Brand,
einen felsitischen Glimmerquarzporphyr von Joachimsthal und
einen Felsophyr vom Wolfsberg beschrieben.

Manche Joachimsthaler Porphyre sind an ausgeschie-
denen Gemengtheilen so reich, dass die Grundmasse durch
sie verdrangt wird. Nach der Farbe der Grundmasse kdnnte
man rothe und graue (oder dunkle) Porphyre unterscheiden.

*) Mikroskop. Gesteinsstudien. Sitzber. d. Kais. Akademie, Wien.
1863. pag. 244-246.
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Ira Aberthamer Reviere sind Porphyrgange weniger
massenhafl vertreten als in der westlichen Abtheilung des

Joachimsthaler Bergbaues, jedoch aucb hier scheinen sie

die ErzfQhrung der Gange gunstig beeinflusst zu baben.

Die hiesigen Porphyre besitzen vorwaltend eine rothliche

Grundmasse.
Eine ganz eigenthumliche Ausbildung weisen die von

Laube so bezeichneten gneissartigen Porphyre auf, derer

hiemit auch gedacht sein mag. Sie begleiten den Granit

an der Schiefergrenze vom Wolfsbergabhange bei Pfaffen-

grun bis Abertham, sind jedoch nur in BlScken, namentlich
bei den Werlsgruner Hausern und auf der Aberthamer Halde
gegen Fischbach anzutreffen. Ehemals wurden sie als Gneiss
aufgefasst, nacb Laube ware jedoch an ihrem Porphyr-
charakter nicht zu zweifeln.

Im ostlichen Theile des Erzgebirges sind Porphyre viel

mehr verbreitet und viel machtiger entwickelt als im Westen.
Gleich in der Joachimsthaler Gegend streicht auf der rechten
Thalseite von SSO in NNW ein sehr machtiger Porphyr-
gang an Arletzgrun vorbei uber die Hohe Au unter Durn-
berg gegen den Ausgang des Zeileisengrundes. „Zwei wei-

tere, SW gelegene, ziemlich parallel streichende Gange
ubersetzen den Joachimsthaler Grund in der Gegend der

Papier- und Trinksmuhle und flnden ihre hauptsachliche

Entwickelung auf der entgegengesetzten Seite des Gebirges".

Zwischen Rauschererb und Elbecken erhebt sich im Glim-
merschiefer die isolirte Kuppe des Grauen Steines, dessen
Gestein Jokely fur Granit hielt, die Bergleute als Granulit

ansehen und Laube als granulitartigen Quarzporphyr be-
schreibt Mit dem Hohen-Auer Gange soil er nicht (wie

VoGL annahm) in Verbindung zu bringen sein. Durch Lese-

steine werden Porphyrgange ferner an den Abhangen des

Keilberges urn Durnberg some N vom Huttmesgruner FOr-

sterhause bezeichnet. Auf der Nordseite des Keilberggebir-

ges ist ein Porphyrgang ebenfalls nur durch lose Blocke
aDgedeutet, namlich in der Nahe der Hofberghauser, am
Nordabhange des Blasiusberges W von Orpus.

Im Ostlich folgenden Hassberggebirge findet man Por-
phyr auf der Siidseite sparlich in BlOcken zwischen ROdling,

Unterhals und Kupferberg. Vielleicht entsprechen diese Vor-
kommen einem zu dem Gebirgskamme parallel streichenden
Gange, welcher wahrscheinlich von Kupferberg bis gegen
Sonnenberg wurde verfolgt werden kdnnen.
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Im Bemsteingebirge bildet ein radiolithischer Glimmer-

'

quarzporphyr einen Gang (Streichen W) unterhalb Ladung,
einen anderen (Streichen NW) zwischen Rudelsdorf und
Loch N von Gdrkau. Dieses letztere Vorkommen wurde
von BoBiCKY beschrieben. Aus der Gegend von Reitzen-
hain bis an den FeuerrSstberg erstreckt sich ein Gangzug
von Granitporphyr. Man uberschreitet den Zug auf dem
Wege von Reitzenhain nach Eienhaid im SchOnwald. Hier
zeigt das Gestein nach Laube in lichtrdthlicher feinkorniger

Grundmasse grosse lichtfleischrothe und weisse Orthoklas-
krystalle, griinliche, stark zersetzte PlagioklaskOrner, rauch-
grauen Quarz in 2 mm grossen Pyramiden und 3—4 mm
lange Saulendurcbschnitte von grunlichschwarzem mattem
Pinit (Zersetzungsproduct des Cordierits). Diesen Gang
trifft man bei Kallich wieder, wo er von Heinrichsdorf sud-
iich bei Neu Kallich vorbei uber das Weisswasserfhal zu
streichen scheint Von Neu Kallich beschreibt Bo&icky
einen granitischen Quarzporphyr. Weiter nOrdlich streicht

ein Gang aus dem Natschungthal in ostwestlicher Richtung
bis in die Nahe des F6rsterhauses FeuerrOstberg. Einige

andere 8 von Gabrielahutte, W von Reitzenhain und von.

Natschung sudostwarts streichende Gange, die Jokely ver-

zeichnet, vermochte Laube nicht wieder aufzuflnden.

Im'Wieselsteingebirge nimmt Granitporphyr, wie oben
erwahnt, die Mitte des Granitstockes ein. Von Norden her
streichen namlich zwei machtige Gange, von welchen der
dstliche, nach Jokely's Einzeichnung im Suden sich aus-
gabelnde — was Laube jedoch bezweifelt, — nur bis zu
den untersten Hausern der sog. Vorstadt von Fleyh reicht,

wo er plOtzlich am Granit absetzt. In Sachsen hingegen
streicht er gegen Hennersdorf an 12 Jem weit. Ob und wie
er mit dem westlichen Gange zusammenhangt, lasst sich

an den heutigen Aufschlussen nicht feststellen. Dieser letz-

tere besitzt in Sachsen nur eine geringe Ausdehnung. Er
streicht auf bohmischem Gebiete von Georgensdorf uber dea
Lmberg sudwarts W an Fleyh voruber, quer uber den Fleyh-
grund, dann uber den Rucken des Brettmiihlberges auf die

Wieselsteinkuppe, welche aus zahllosen Granitporphyrblocken

aufgebaut, den breiten Rucken nur etwa um 50 m uber-
ragt, und von hier zwischen dem Schonbach und Ladunger
Grund zum Fusse des Gebirges, wo er unter jungeren Ge-
bilden verschwindet. Er soil nach Laube weniger machtig
sein als der Ostliche Gang. An der Landesgrenze betragt
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seine Machtigkeit beilaufig 300 m, jedoch schon wenig sud-

ticher zwischen dem Ilm- und Steinberg bei Fleyh 600 m,
welche Machtigkeit er in seiner weiteren Erstreckung bei-

behalt. Das Gestein wurde von Bo&cky untersucht. Es
ist wie alle Granitporpbyre des Erzgebirges, d. h. Porphyre
mit granitartiger Structur der Grundmasse, Phlogopit haltig,

im Aussehen sehr ungleichmassig, bald fein-, bald grob-

kfirnig, vorherrschend roth oder braunlich, mitunter auch
schwarzlich grim und grau. Sudlich vom Wieselstein durch-

bricht der Porphyr, wie oben erwahnt, den Gneiss, jedoch
ist fiber den Einfluss desselben auf die Lagerung und auf
die Beschaffenheit des Gneisses nicht viel zu ermitteln.

Nach Laube scheint die Lagerung keine Ablenkung erfahren

zu haben, wohl aber durfte der Gneiss am Contact meta-
morphosirt worden sein, wie die im kurzen Grande vor-

kommenden Gneissbrocken mit Rotheisenflecken anzudeuten
scheinen.

Die zum Theil westlich, hauptsachlieh aber ostlich von
dem Wieselsteiner Porphyrhauptzuge auftretenden Gange
und Kuppen, z. B. auf der Westseite bei Georgensdorf im
Granite auf der Grenze gegen den Gneiss; — auf der Ost-

seite zwischen Grunwald und Ullersdorf, von Moldau,
zwischen der Willersdorfer Muhle und dem Dreiherrnstein,

zwischen diesem und dem Wieselstein (mehrere Gange),

zwischen Langewiese und dem Wolfsberg (Gang westostlich

streichend), beim Adelsgrunder Jagerhause (isolirte Kuppe),
im Riesengrund lings des Baches ( ? ), ja selbst noch weiter

ostwarts bei Neustadt und zwischen Moldau und Kalkofen
— ist Laube geneigt, als Apophysen des Wieselsteiner Gra-
nitporphyrzuges anzusehen.

Die Hauptmasse der Porphyre und zugleich die zweit-

grfisste Eruptivmasse des bohmischen Erzgbirges breitet sich

zwischen Zinnwald, Niklasberg und Graupen aus. In gleicher

Weise wie der Neudeker Granitstock greift sie als etwa 8 km
breiter Streifen aus Sachsen uber die Grenze nach Bohmen
herQber derart, dass ihr grOsserer Theil dem Nachbarlande
angehdrt und nur der Eamm und der sudliche Absturz auf
bohmischem Geb^ete sich befmdet. Die westliche Grenze
rerlauft von Zaunhaus bis Niklasberg gegen Suden bis

oberhalb der Grundmuhle und wendet sich dann sudwest-
warts fiber Klostergrab hinaus, gegen welche Stadt sich
also von der Hauptmasse eine Porphyrzunge erstreckt; die

Umt, Gtoologi* Ton Bflhmtn. 25

Digitized byGoogle



386 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Sudgrenze zieht fiber Doppelburg, Eichwald, Pihanken, Jfi-

dendorf gegen Graupen und die westliche Grenze von hier

an dem Gehange der Vogelgrundlehne fiber den Preiselberg

bei Mfickenberg znr Landesgrenze.

Das ganze machtige Porphyrgebirge unterscheidet sich
orographisch von dem umgebenden Gneissterrain kaum merk-
lich, jedoch wird es im Westen vom Hflttengrunde und dem
Kalkofener Thale deutlich begrenzt. Durch den Seegrund,
eine der langsten und schdnsten Thalfarchen des Gebirges,

wird der Porphyrstock auf der Sfidseite in zwei Halften
getheilt, wie oben (S. 324) schon dargelegt wurde, wahrend
er sich nordwarts in seiner ganzen Erstreckung bis zur
Landesgrenze uhgegliedert verfiacht.

Der Porphyr scheint an seiner Westgrenze gegen den
Gneiss, ausser am sfidlichen Ende, so scharf abzusetzen,

dass Laube annimmt, er kOnne sich wohl auch ehemals
nicht fiber den Westrand hinaus ausgebreitet haben; bin-

gegen an der Ostgrenze weisen mehrere Umstande darauf
hin, dass sich der Porphyr hier deckenfOnnig ausbreitete.

In petrographischer Hinsicht ist Quarzporphyr, und
zwar hauptsachlich felsitischer Glimmerquarzporphyr Botii-

CK^'8, allgemein verbreitet, doch wird er von Granitpor-

phyr (Syeni^)orphyr Jokely'8) durchsetzt. Dieser bildet

in Sachsen sfidlich von Dippoldiswalde einen machtigen
Gangzug, welcher ziemlich parallel zu dem Gange des Wie-
selsteingebirges streicht und die bfihmische Grenze vom
Geisinger Grande her zwischen Zinnwald im Westen und
Voitsdorf im Osten fiberschreitet. Auf der Linie, welche
von den westhchsten H&usern Vorder Zinnwalds gegen den
Wildzaun W vom Kahlenberge gegen den Kamm verlftuft,

und auch von Osten her zum Kahlenberge streicht, wird
der Granitporphyr vom Quarzporphyr abgeschnitten. In die-

sen letzteren nun greift er mit zwei sfidwarts auslaufenden
• Apophysen ein. Die erste, westliche, geht von der Westseite

des Kahlenberges auf das Raubscbloss und weiter sfidwarts

bis gegen Jfidendorf, ja nach Laube vielleicht noch weiter

dis noer aen Sandberg von der Stephanshdhe bei S«h6nau
hinaus. Nach JOKELVS Angabe wurde sich dieser Gang
unterhalb des Raubschlosses theilen, waiter sfidlich ab«r
wieder verbinden, so dass hier der Granitporphyr eine iso-

lirte Quarzporphyrscholle umschliessen wurde. Die zweite,

Ostliche, Apophyse ist weniger machtig imd streicht nahe
der Grenze des Quarzporphyres gegen den Gneiss fiber den
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Preiselberg und Ober Graupen, ohne jedoch den Fuss des
Gebirges zu erreichen. .

Der Granitporphyr aller dieser Gange ist von grob-
komiger, ziemlich gleichmassiger Beschaffenheit. Fremd-
artige Einschlusse sind in demselben bier eben so wenig
wie in den ubrigen Verbreitungsgebieten bekannt, falls nicht

etwa die erwahnte Quarzporphyrscholle fur einen solchen
angesehen werden will. Nicht ohne Interesse ist das gegen-
seitige Verhaltniss des Granit- und Quarzporphyres. Laube
halt dieselben neuestens streng auseinander, obwohl er fru-

her auch einmal die Ansicht ausgesprochen hatte, dass der
Granitporphyr nur eine Modification des Quarzporphyres
vorstefle. Jetzt theilt er die JoKELY'sche Meinuhg, dass der
Quarzporphyr von dem Granitporphyre durchsetzt werde
und daher alter ist als dieser. Dementgegen betont na-
mentlich Reyer, dass beide Gesteinsabarten enge zusam-
menhangen und allenfalls einer und derselben Eruptions-

epoche angehdren.
Bezuglich der genaueren petrographischen Beschaffen-

heit der Porphyre dieses Gebietes ist zu bemerken, dass
E. Bo&cky in seinem bedauerlicher Weise unbeendet hin-

terlassenen Werke, in welchem er von den beiden grossen
Abtheilungen : quarzhaltigen und quarzfreien Porphyren nur
die Quarzporphyre und Quarzporphyrite zu behandeln in

der Lage war, — eben zu dieser Abtheilung s&mmtliche
Porphyre des Gebirges zu zahlen scheint. Speciell wer-
den von ihm beschrieben : Ein Granitporphyr von Judendorf,

sebr feinkdrnige oder dichte Radiolithporphyre von Ober
Graupen und Muckenberg, felsitische Glinunerquarzporphyre
aos dem Hirschgrund, dem Thiergarten und vom Muhlberg,
sammtlich bei Eichwald, sowie eine dunkelgrun gespren-

kelte Abart von der Westseite von Judendorf, bei welchem
Dorfe ahnliche Gesteine auch anderwarts vorkommen, und
ferner rothbraune felsitische Quarzporphyre von Doppelburg
und 2f von Judendorf. Laube hat aus der Umgebung von
Niklasberg einen bunten Porphyr (Jokely's grunen Porphyr),

welcher an der Grenze gegen den Gneiss zwischen der Stadt

and dem „rothen Kreuz" und weiterhin am Wege nach
Kalkofen und Zaunhaus auftritt und durch eine mehr oder
weniger pechsteinartige Ausbildung seiner Grundmasse aus-

gezeichnet ist; dann einen flaserigen Vitroporphyr vom Ze-
chenhau bei Niklasberg, der hn Quarzporphyr eine kleine

Einlagerung bildet und ein gneissartiges Aussehen besitzt,

25*
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und den Qoarzporphyr vom Galgenberg bei Niklasberg, un-
mittelbar von der Grenze gegen den Gneiss, eingehender

beschrieben. Die beiden zuerst genannten Abarten durften

unter die radiolithischen Quarzporphyre, die letztere, plagio-

klasreiche, zu den sphaerolitischen Porphyriten BoiiCKVs
zu stellen sein.

Sudlich von dem zusammenhangenden Porphyrmassiv
erhebt sich urn Teplitz, besonders westlich von der Stadt,

eine Anzahl Porphyrhugel, welche zwar durch eine 5 km
breite, mit Kreide- und Braunkohlenablagerungen ausge-

fQllte Bruchspalte von dem Hauptstocke abgetrennt sind,

jedoch mit demselben in ahnlicher Weise zusammenhangen
wie die Granite des Earlsbader Gebirges mit dem Neudeker
Granitmassiv. Unmittelbar bei Teplitz erheben sich die

StephanshOhe und der Sandberg zwischen Schonau und
dem Schlossberge, durch die Schlucht von Nieder Schonau
hievon getrennt die K6nigsh6he, nOrdlich und ebenfalls

durch eine Schlucht getrennt der Hugel Mont de Ligne und
in dessen Fortsetzung der Rucken, auf welchem die prote-

stantische Eirche steht, sowie die beiden Hugel zwischen
Teplitz und Settenz. NOrdlich hievon jenseits des Saubach-
thales liegen der Krainzenhugel und die Kuppe im Turner
Park. Voukommen isoUrt ist die Porphyrkuppe der Luisen-

felsen bei Weisskirchlitz. Ueber Settenz hinaus erstreckt

sich der Porphyr fiber die „Rude" zwischen Hundorf und
Klein Aujezd bis Janegg, wo der Kirchhubel die westlichste

Erhebung des Porphyres auf der Oberflache vorstellt. Unter-
irdisch setzt der Porphyr noch weiter fort.

Alle die genannten Kuppen und Hugel hangen wohl
zusammen, doch ist das Gestein allerdings nicht durchaus
gleichartig. BofiiCKY beschreibt felsitische Glimmerquarz-
porphyre von den beiden kleinen Kuppen bei der Jagerzeile

und am Kopfhugel W von Teplitz, femer die Gesteine der fel-

sigen AnhShe zwischen Schdnau und dem Schlossberge und
zwar speciell den sehr schfinen Amphibolquarzporphyr vom
Hofe „zur steinernen Jungfrau" in SchOnau, den ahnlichen

Porphyr aus den Steinbruchen zwischen dem Gipfel der
Schdnauer Anhfihe und dem Schlossberge, in welchem kleine

Gneissfragmente eingeschlossen angetroffen wurden, sowie
einen Ghmmerquarzporphyr vom Gipfel der SchOnauer An-
hfihe selbst; ferner einen rothbraunen felsitischen Quarz-
porphyr von der Gartenrestauration in Turn bei Teplitz
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(durch sehr schone Stromstructur ausgezeichnet) und licht-

rothbraunen ahnlichen Porphyr von Teplitz unter der Schlak-
kenburg.

Im Allgemeinen wurde den Porphyren von Teplitz nach-
gesagt, dass sie reich an Korund seien, jedoch erwiesen
wurde diese Annahme, soweit sie das blosse Vorkommen
betriffl, erst neuestens von H. B. v. FOULLON*), welcher
aber zugleich ermittelte, dass der Korundgehalt in den von
ibm untersuchten Proben aus dem UrqueUenschacht in Te-
plitz und nahe bei dem furstlich Clary'schen Steinbruche bei

Prasseditz ganz gering ist .und wohl kaum 0*002 Procent er-

reicht. Bedeutend reichlicher ist Zirkon in kleinen Krystall-

chen vorhanden. Topas, den C. Dalmer**) im Altenburger
Zwitter reichlich aufgefunden hat und von welchem er er-

wahnt, dass er sich im sog. Teplitzer Porphyr der Umgeb-
ungen von Altenburg und Zinnwald local anhauft, vermochte
H. B. v. Foullon in den Gesteinen von Teplitz nicht nach-
zuweisen.

Von ganz besonderem Interesse sind die Porphyre die-

ser Gegend deshalb, weil aus ihnen die beruhmten Ther-
men von Teplitz-Schdnau aufsteigen, welche zwei
gesonderte Gruppen bilden: eine in Teplitz selbst auf zwei
Ost-West streichenden Linien, die andere norddstlich davon
in Schflnau. Alle drei Quellenreihen fallen mit der Kluftung
des Porphyres zusammen, die ihrerseits parallel zum Fusse
des Erzgebirges und zur Axe der Braunkohlenmulde verlauft
Die Verhaltnisse der hiesigen warmen Quellen haben durch
doi im J. 1879 im DOllinger Schachte bei Dux erfolgten

and 1887 in der Victorinzeche wiederholten Wassereinbruch
wesentliche Veranderungen erfahren, weshalb nothwendig
ist, die Quellenverhaltnisse vor***) sowie nach der Kata-
strophe zu besprechen.

*) Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1888, pag. 178 ff.

**) Zeitschr. d. D. geol. Ges., XXXIX, 1887, pag. 819 ff.

***) Von den alteren Schriften uber Teplitz sind die wichtigsten

:

W. C. Ambrozi, Physikalisch-chemische TJntersuchung der warmen
Mmeralquellen zu und bei Teplitz. Mit 3 Prospecten. Leipzig 1797. —
1. K. E. Hoser, Bescbreibung von Teplitz in Bohmen. Mit 1 Kupf.
Prag 1799. — 1. D. John, Allgemeine Bescbreibung Ton Teplitz. Mit
11 Karten. Dresden. 1813. — J. J. Berzelius, TJntersuchung der Mi-
neralwasser von Karlsbad, Teplitz und Konigswart. Aus dem Schwe-
dischen von 6. Rose. Leipzig. 1828. — Sommer's KOnigreich Boh-
men. I. Theil. 1883, pag. 161 ff. — F. Berthold, Teplitz-Schonau.
Leipzig u. Meissen.
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Die erste Entdeckung der warmen Quellen von Teplitz

wurde von der Sage in das 8. Jahrh. verlegt, zu welcher
Zeit (angeblich am 29. August 762, dem Feste der Ent-
hauptung Johannis des Taufers, worauf sich das Stadtwap-
pen zu beziehen scheint) ein Viehhirt des Wladyken Kolostoj

die Quellen aufgefunden haben soil, worauf- sein Herr bier

eine Burg erbaute, als deren Ueberrest das sog. „alte Schloss-

chen" angesehen wurde. E. Hallwich hat jedoch nach-
gewiesen, dass die Quellen wohl schon ein Jahrtausend vor
762 bekannt waren. Anlasslich der Katastrophe vom J. 1879
wurden in der Urquelle Munzen und BleikOrper aufgefunden,

die Hallwich ein Bekanntsein der Quellen mindestens
200 J. vor Ghr. wahrscheinlich erscheinen lassen. Aus der
spateren Geschichte des Curortes genugt einige Moroente
hervorzuheben. Die Konigin Johanna, Gemahlin Georgs
von Podebrad, ertheilte 1467 den Burgern von Teplitz die-

selben Freiheiten, wie sie die Burger von Leitmeritz be-
sassen, und bestatigte neuerlich ihre sonstigen „uralten" Pri-

vilegien. Von der grossen Feuersbrunst, welche 1793 den
grOssten Theil der Stadt in Asche legte, erholte sich die-

selbe bald und von hoher Stelle gefordert, bluhte sie alsbald

wieder auf. Zu den altesten gemauerten Badern in Teplitz

gehoren die im J. 1589 erbauten drei : das sog. Grosse Her-
renbad (spater Mannerbad), das Frauenbad (spater Frauen-
und Weiberbad) und das Bad der Herzogin (Frauenzimmer-
bad). Im J. 1607 bestanden innerhalb der Stadtmauer noch
drei ofifene Bader und ausserhalb der Stadt, wo auch das
Bad der Herzogin lag, eine Anzahl anderer Bader, die sich

rasch vermehrte. Im J. 1697 wurden im Innern der Stadt

von der Stadtgemeinde selbst zwei Primatorbader und im
J. 1708 das Warme, Mittlere und Kuhle Bad errichtet Im
J. 1720 bestanden schon drei Judenbader. Die weitere Ent-
wickelung des Curortes war besonders neuerer Zeit eine

sehr erfreuliche. Die Hauptquellen in Teplitz waren letzt-

hin folgende: die Urquelle und Frauenbadquelle im Stadt-

bade sowie die Weiber- und Sandquelle im Furstenbade
auf einer ostwestlichen Linie, die Frauenbrunnen- und Au-
genquelle im Curgarten auf der zweiten, etwas nordlich

streichenden Linie, und in Schdnau die Steinbadquelle,

die Stephansbad- und Sandbadquelle, die Schlangenbad-
und Sandquelle, und endlich die Neubadquellen : Die Hiigel-

quelle und die Schwefelbadquellen. Die Quellen des Schwe-
felbades bei SchOnau bestanden allenfalls schon 1607. Im
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J. 1702 wurde Qber drei davon ein gemauertes Haus erbaut.

Die fruher vernachlassigten Schlangenbader erhielten im J.

1773 eine Bretterumzaunung. Wer das heutige Schonau
kennt, ersieht hieraus, wie rasch der Aufschwung des Ortes
vor saeh gegangen ist Auch J an egg besass eine machtige
Thermalquelle, die unter dem Namen Riesenquelle bekannt
war, und 1878 ganzlich versiegte. Sie war sehr stark, mit
so kraftigem Auftrieb, dass sie ein Wasserrad zur Hebung
des Wassers, welches in ein Badehaus bei Dux geleitet

wurde, selbst zu treiben vermochte. Die Temperatur betrug
22° R.

Die Quellen. von Teplitz-SchGnau gebdren unter die

alkalisch salinischen, an festen Bestandtheilen armen*) und
werden seit Alters her hauptsachlich als Bad, seltener zum
Trinken gebraucht. Nach F. A. ReusS' Messungen besass
die Hauptquelle des Stadtbades die ndchste Temperatur,
namlich 38*5° R (48' 12° C), die Augenquelle die geringste

von 2075° R (25-94° C). Nach neuen Messungen betragt

die Wassertemperatur der Urquelle 49"3° C, der Frauenbad-
quelle 47-5° C, der Quellen im Curgarten 26'3° C, der SchOn-
auer Steinbadquelle 39° C, der Stephansbad- und Sand-
badquellen 38-7° C, der Schlangenbadquelle 40° C, der Sand-
quelle 46° C und der Neubadquellen 46*2° G. Am ergie-

bigsten war die Urquelle, welche '052 m3 Wasser in der
Minute lieferte. Ihr kamen die Frauenbadquelle mit 028
mid die Steinbadquelle mit 0*275 m3 am nachsten. Die Er-
giebigkeit der ubrigen Quellen ist eine weit geringere.

Bb zum J. 1879 blieben die Heilquellen von Teplitz-

Schdnan von wesentlichem Schaden bewahrt, obwohl sich

an denselbeh zu Zeiten Erscheinungen geltend machten,
die zum Gluck immer nur eine schnell vorubergehende Be-
socgniss zur Folge hatten. So zum Beispiel am 1. November
1755 tun 11 Uhr Vormittags, zu derselben Zeit als Lissa-

ben durch das grosse Erdbeben zerstOrt wurde, blieb die

**) Die Teplitter Urquelle enth&lt an fixen Bestandtheilen in

10.000 Theilen Wasser: Schwefelsaur. Kali 0228007, scbwelsaur. Calcium
0-560156, Chlornatrium 0-629844, phosphorsaur. Natron 0017971, koh-
lensaur. Natron 4- 143669, kohlensaur. Lithion 0-006704, kohlensaur. Cal-
cium 0-691871, kohlensaur. Strontium 0114647, kohlensaur. Magnesium
0-114647, kohlensaur. Hangan 0-018845, kohlensaur. Eisenoxydul 0-155160,

Fluoroalcium 0017000, Thonerde 0-000500, Kieselsaure 0-475000, Hu-
minsubstanzen 0- 102000, Arsenik Spuren. Summa 7-1812«l. FlQchtige
Bestandtheile (Eohlensaure) 2-251019. Specif! Gewicht 1-00176. (Nach
Lau.be, Excursionen etc.)

Digitized byGoogle



392 I- Archaeische Groppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Teplitzer Hauptquelle plOtzlich fast eine Viertelstunde g&nz-
lich aus und sturzte dann eben so pldtzlich unter heftigem
Brausen, aber ganz roth gefarbt, wieder hervor. Die Quelle
setzte hernach viel rothes Eisenoxyd ab. Im Marz 1767
blieb das Wasser im Mannerbade eines Tages ebenfalls
pldtzlich aus, jedoch kam es bald hernach etwa 2 Ellen
davon, wo es das Pflaster aufhob und heftig hervorstromte,
wieder zum Vorschein. In ahnlicher Weise suchten sich
auch einzelne andere Quellen einen neuen Ausweg. Es
sollen einige derartige Vorfalle durch die fehlerhafte Ein-
richtung der Quellenfassungen hervorgerufen worden sein.

Von grflsster Tragweite in ihren Folgen war fur die
Teplitzer Quellen jedoch die Eatastrophe, die am lO.-Fe-
bruar 1879 zwischen 1 und 2 Uhr Mittags im Dollinger-
Schachte bei Dux eintrat. In einer Tiefe von beilauflg 66 m
wurde an diesem Tage auf einem ostlich getriebenen Quer-
schlag des dritten Horizontes der Porphyr angehauen und
hiedurch eine furchtbare Fluth entfesselt. In den ersten 9
Minuten sollen sich gegen 20.000 Kubikmeter Wasser in
den Schacht und die mit ihm verbundenen Eohlenwerke
„Fortschritt" und „Nelsonu ergossen haben, die in so kurzer
Zeit mit Wasser angefullt waren, dass 23 Arbeiter nicht im
Stande waren sich zu retten. Auch die mittels altem Mann
verbundenen Werke „Victorinu und „Gisela" wurden inun-
dirt. Am 13. Februar fruh, also etwa 60 Stunden nach dem
Einbruche, begannen die Teplitzer Quellen zu versiegen, und
Tags darauf waren sie aus' dem Quellenbecken verschwun-
den. Auch die Quellen im unteren Schdnauer Gebiete sowie
uberhaupt alle zum Porphyrstocke gehdrigen Quellen ver-
schwanden spater nach und nach.

Durch Schachtabteufungen wurden die Thermenwasser
zwar zunachst wiedergefunden, jedoch erwiesen sich diese

Abteufungen als unzulanglich, nachdem die Werksbesitzer
begannen in ihren Werken zu sumpfen. Es mussten also
die Quellenschachte tiefer geteuft werden, was zwar zu
augenblicklichen Erfolgen fuhrte, zugleich aber die Noth-
wendigkeit erkennen Uess, den Wassereinbruch standhaltig

zu verdammen. Es wurde daher am 20. Januar 1881 am
Dfillinger ein Pumpwerk in Thatigkeit gesetzt, welches in
vier Monaten die inundirten Werke vom Wasser befreite.

Die Verdammung des Wassereinbruches wurde vom hige-

nieur A. Seegmund durchgefuhrt, worauf sich unerwartet
rasch die gunstigste Wirkung auf die Thermalquellen.von
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Teplitz-Schdnau kundgab, die bald ihre fruheren Niveau-
verhaltnisse nahezu erreichten, obwohl die Bedingungen des
naturlichen Auftriebes nicht bei alien Thennalquellen wieder
hergestellt werden konnten. Dies sah man jedoch nicht als

Schaden an, vielmehr fasste man es als vortheilhafle Er-
rungenschaft fur die Bewirthschaftung der Bader auf, dass
man nun beliebig grosse Wassermengen kunstlich heben
konnte, ohne durch den naturlichen Auftrieb im Wasser-
verhrauche beengt zu werden.

Nachdem so die Gefahr fur Teplitz-Schdnau zur all-

gemeinen Zufriedenheit behoben schien, glaubte man gegen
jegliche Gefahr" auf lange binaus gefeit zu sein. Leider
erwies sich diese Hofmung als trugerisch. Es war schon
im J. 1882 und neuerdings 1887 im Victorinschachte der
Porphyr angefahren worden. Nun arbeitete sich auf der
SoMe des Abbauplanes allmalig Wasser durch, ursprunglich
mit schwachem Aufbruch, der sich aber so rasch vermehrte,
dass er am 28. November 1887 die Sohle sprengte und eine
Fluth hereinbrach mit einer Wasserzunahme von etwa 50 m?
in der Minute. *) Dieses Quantum war allerdings ein geringes

gegen die riesenhaften Wassermassen im Dollinger Gruben-
felde im J. 1879. Trotzdem war die Wirkung dieses Vic-
torin-Einbruches auf die Quellen von Teplitz-Schdnau eine
viel schnellere als beim Dollinger Einbruche, denn schon
Tags darauf wurde eine Senkung des Wasserspiegels im
Urquellenschachte bemerkt und bis Anfang 1888 sank das
Wasser am nahezu 20 Meter. Im Schfinauer Gebiete sank
der Spiegel der Thennalquellen urn etwa 05 m und ent-
sprechend giengen auch die Spiegel sammtlicher Brunnen
zuruck.

Nun trat mit zwingender Nothwendigkeit an alle Be-
theiligten die Forderung heran, nicht nur augenblickliche

Abhilfe zu schaffen, sondern womoglich den Bestand der
Thermen des Weltcurortes vom Bergbaue unabhangig zu
gestalten und ahnliche Ereignisse wie die erw&hnten fur

die Zukunft unmdglich zu machen. Diesen Zweck verfolgt

eine Reihe von Gutachten und Vorschlagen, welche von
berufenster Seite gemacht worden sind und hier, da sie

das Gauze unserer heutigen Kenntniss der Quellenverhalt-

*) A. Siegmund: Die jnngste Osseger Grubenkatastrophe. Wo-
ehenschrift des Ost. Ingen.- u. Architekten-Ver., XIII., 1888, Nro. 7 u. 8.
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nisse von Teplitz umfassen und auch sonst von grosser
Wichtigkeit sind, kurz angedeutet werden mdgen.

Ziemlich allgemein wurde angenommen, dass die Wasser
der Thermen ihrem Ursprunge nach dem Erzgebirge ange-
hCren, von -woher die aufgesaramelten und in die Tiefe ge-
sunkenen Niederschlage in den Kluften des Porphyres gegen
Suden vordringen, um dann bei Teplitz als warme Quefien
wieder an's Tageslicht zu treten. Diese Ansicht scheint

aber nicht ganz richtig zu sein, wenigstens ist die Beweis-
rahrung nicht sonderfich uberzeugend. Gegen Tag zu ist

allerdings ein gewisser Zusammenhang zwischen den Qnellen

und der Zerkluftung des Porphyres wahrnehmbar, aber da
kaum anzunehmen ist, dass die Klufte tief in die Porphyr-
masse eindringen, so ist es auch durchaus nicht wahrschein-
lich, dass sich die Thermalwasser auf solchen Kluften be-
wegen, vielmehr wird wohl die Annahme richtig sein, dass
die Thermen auf den grossen Gebirgsspalten, zumal an den
Ereuzungspunkten der zur Richtung des Gebirges parallelen

und auf diesen senkrechten Spalten emporsteigen.

H. Wolf hat sichergestellt, dass in den im J. 1879
vom Wassereinbruche betroffenen Gruben: Dollinger, Fort-
schritt und Gisela, das Tertiargebirge ganze Systeme von
Verwerfungen zeigt, welche allenfalls auch die defer lagern-

den Gesteine, d. h. zunachst den Mantel der Kreideschichten,

dann den Porphyr sowie den darunter liegenden Gneiss
durchsetzen mussen. Am Gisela-Schachte ist eine solche
Verwerfung trocken angefahren worden, "wrahrend an der
Fortsetzung der Kluft am DOllinger-Schachte die Eatastrophe
hereingebrochen ist. Der Grand hiefor ist nach Wolf ganz
allein in der gewaltigen Zertrummerung des Gebirges in der
Nahe von Gabelungen, wie eine hier besteht, zu suchen.

Die nach dem DOllinger-Einbruche vorgenommenen
Teufungsarbeiten haben ergeben, dass die Teplitzer Urquellen-
spalte, die Spalte der Frauen- und Sandquelle ziemlich dst-

lich, die Augenquellenspalte im Gurgarten mehr sudlich

streichen. Doch scheinen alle demselben Zuge anzugehdren.

Was nun die Vorstellung, die man sich uber die Quel-
lenverhaltnisse von Teplitz zu bilden hat, anbelangt, so sei

hervorgehoben, dass dies eine ofifene Frage ist, die von
gleich hervorragenden Forschern in ganz entgegengesetztem
Sinne beantwortet worden ist. Der gewiegte Geologe und
hochverdiente Director der k. k. geologischen Reichsanstalt
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D. Stub erl&utert die Verhaltnisse beilaufig in folgender
Weise:*) Der Planerkalk in der Umgebung von Teplitz und
anderwarts, der von undurchlassigem Gneiss unterlagert und
von ebenfalls wasserdichtem thonigem Planer und Tertiar-

gebilden theilweise uberlagert wird, bildet eine Art unter-
irdisches Reservoir, einen sog. Wassersack, in welchem das
eingesickerte Wasser sich ansammelt. Ein ahnlicher Wasser-
sack wird auch aus dem stark zerklufteten Porphyr gebildet,

der ebenfalls auf Gneiss lagert und von wasserdichtem Ter-
tiar bedeckt wird. Beide nachbarlichen Wasserreservoire
stehen in bescbrankter Verbindung nut einander. Die Te-
plitzer Thermalwasser sind nun nach Stub nichts anderes
als das durch Exhalationen namentlich von Kohlensaure,
bewegte und erwarmte Porphyrgrundwasser, wahrend
die erwahnte Riesenquelle bei Janegg einen Ausfluss des Pla-
nerreservoirs gebildet haben mag, der versiegte, als das
Wasser des Reservoirs an anderer Stelle einen ergiebigen.

Ausweg gefunden hatte. Als Beweis, dass das Thermalwasser
keinem aus grdsserer Tiefe aufsteigenden heissen Wasser-
strome angehdren kann, wird namentlich angefuhrt, dass ja

in diesem Faile die einzemen, besonders nahe bei einander
gekgenen Quellen dieselbe Temperatur aufweisen und auch
m den Quellenschachten alle Ausflusse des Stromes den
gleichen Warmegrad zeigen mussten, was jedoch bekannt-
Hch nicht stattfindet.

W. Stelzneb**) hingegen nimmt an, dass die unter*.

irdischen Wasser der Teplitzer Gegend zweierlei Art seien,

und zwar von Tage aus eingesickertes Grundwasser und
aus unbekannter Tiefe bervordringendes Thermalwasser.
Die ersteren Wasser scheinen an der Grenzflache zwi-
schen Ereideschicbten und Porphyr zur Stagnation zu ge-

langen und sich in dem Porphyrgerdlle und Sand, stellen-

weise wohl auch im aufgeldsten Planerkalk, in bedeutenden
Massen anzusammeln. Die Katastrophen vom J. 1879 und
1887 sollen durch Anfahrung solcber Grundwasserbehalter
verursacht worden sein. Die Thermalwasser bewegen
sich aus den Erdtiefen auf den grossen Gebirgsspalten***),

*) Der Waasereinbruch in Teplitz-Ossege. Jahrb. d. k. k. geol.

R.-A, XXXVIII, 1888, pag. 417 ff.

**) Beantwortung der den Wassereinbruch auf der Victorinteche
bei Ossegg and seinen Znsammenhang mit den Teplitz - ScuOnauer
Thermen betreffenden Fragen. Freiberg, 1888.

***) W a a g e n widerspricht der Meinung, dass die Thermalspal-
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welche nicht nur den Porphyr, sondera auch den unterlagern-
den Gneiss durchsetzen, empor. Viele von diesen ursprung-
lich offenen Spalten sind nach Stelznee's Vorstellung im
Laufe der Zeiten durch in ihnen emporsteigende Thermen
mit verschiedenen Erz- und Steinarten erfullt worden: das
sind die zahlreichen Erzgange des Gebirges; andere sind
erst theilweise mit derartigen Absatzen inkrustirt worden
oder befinden sich noch im ersten Beginne der Ausfullung

:

das sind die Spalten der heutigen Thermen. In der Nahe
der Tagesoberflache theilen sich die Spalten haufig, und die
Klufte und Risse des Gesteines pflegen often zu sein ; daher
werden sich auch die emporsteigenden Thermen in der Nahe
der oberen Porphyrgrenze verasteln. Von Tage aus streben
aber die wilden Wasser in denselben Kluften niederzusinken,
wodurch ein Verhindern der Thermalwasser an ubermassiger
Verastelung, also ein Zusammenhalten derselben bewirkt
wird. Wird nun durch irgend einen bergmannischen Ein-
griff das Gleichgewicht dieses hydrodynamischen Apparates
gestdrt, z. B. den an der Planer-Porphyrgrenze stagnirenden
Grundwassern ein Abfluss erschlossen, so werden dem
Bestreben der Thermalwasser, aus der Hauptspalte in die
Nebenspalten einzudringen, die Wege geoffnet, weil diese
Nebenspalten nach Abfluss des Grundwassers nicht mehr
zusammenhaltend, sondern im Gegentheil aufsaugend auf
die Thermalwasser wirken. Diese letzteren werden nun
ebenfalls der Einbruchsstelle in den Gruben zustromen, wel-
cher Fall eben bei den Katastrophen vom J. 1879 und 188?
stattgefunden haben soil.

W. Waagen hat sich in einem Beitrage zur Theorie
der Thermalquellen von Teplitz*) zu der Ansicht bekannt,
dass der Ursprungsort der Thermen das Erzgebirge sei.

Die Wasser, welche auf der Hdhe des Erzgebirges als Nieder-
schlage niederfallen, sollen an der Grenze des Greisen und
Porphyres in die Tiefe sinken, bis sie die alte Eruptions-
spalte, welche das System der zum Streichen des Gebirges
parallelen Spalten senkrecht durchsetzt, erreichen. IDer
breiten sie sich aus und dringen nach SQden vor, bis sie

auf ein Hinderniss stossen, das ihnen ein weiteres Vordrin-
gen unmdglich macht. Dieses Hinderniss sind nach Waa-

ten grosse Verwerfungsspalten seien. Er halt sie lediglich fOr Gang-
spalten, die auf den Porphyr beschrankt sein dttrften.

*) Technische Blatter. XX, 1888, 3. H.
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gen's Ansicht wohl die Eruptivmassen des Mittelgebirges,

welche die nordsudlich gerichtete Eruptionsspalte des Por-
phyres verstopfen und ganzlich verschliessen. Demzufolge
souen sich nun die Wasser nach oben wenden, wo sie zu-
faUig ein den Porphyr durchsetzendes Spaltensystem errei-

chen und so aus dem Porphyr hervortreten. Dieses Gestein
ist jedoch keineswegs der Leiter des Wassers von den Hdhen
des Erzgebirges bis in die Gegend von Teplitz, sondern die

Zufuhr erfolgt nach Waagen's Annahme in grossen Tiefen
unter der Porphyrdecke. Dort nun, wo die Porphyrerup-
tionsspalte das Mittelgebirge erreieht, soil noch ein nicht
ganz abgekuhlter vulkanischer Kern vorhanden sein, mit
welchem das auf der Porphyrspalte circulirende Wasser in
Beruhrung kominen, sich bedeutend erhitzen und zugleich
Koblensaure und Strontium aumehmen soil.

Auch N. Marischler*) bringt die Teplitzer Thermen
mit den Basalten des Mittelgebirges in Verbindung. Aus-
gehend von der Thatsache, dass der Detritus, welcher nach
der 1879iger Katastrophe in der versiegten Urquelle von
Teplitz gefunden worden war, wesentlich aus Quarz und
Magnetit (40%) bestand, der Porphyr aber nur wenig Eisen
ertthalt, welches bei seiner Zersetzung zum grdssten Theil
gebunden werden dflrfte, — gelangt er zu dem Ergebniss,

dass der reichliche Magnetitgehalt den Basalten entstamme,
in welchen die Thermalwasser daher nothwendig circuliren

mftssen. Hierauf wurden ubrigens auch gewisse Bestand-
theile des Thermalwassers verweisen. Die Teplitzer Por-
phyre sind besonders in der Tiefe auf weite Strecken von
Basalt umgeben. Die im Basaltgebiete eingesickerten Wasser-
mengen sollen sich nun mindestens zum Theil durch die

Warme, welche bei den im Basalt stattfindenden chemischen
Vorgangen entbunden wird, erhitzen und zum Porphyr hin-

bewegen, aus dem sie als Thermen aufsteigen.

Ebenso verschieden wie die theoretischen Ansichten
einzelner Forscher Ober die Verhaltnisse der Teplitzer Ther-
men sind auch die Meinungen fiber die Weehselbeziehungen
zwischen den Thermen und dem Bergbau und die Mittel,

welche anzuwenden waren, um weiteres Unheil von dem
Curorte, wie von dem Bergbau abzuwenden.

*) Studien Ober den Ursprung der Teplitz-SchOnauer Thermen.
TepUtz, 1888.
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Stelzneb glaubt, dass der Bergbau eine unheilvolle

Wirkung auf die Thermen noch auf eine viel weitere Ent-
fernung ausuben konne als bei den beiden Katastrophen
Ton 1879 und 1887,*) dass aber durch ein bis unter das
Muldentiefste (Seehohe — 120 m) gestossenes Bohrloch (vom
Tage aus etwa 350 m tief) dem Thermalwasser schon in
derjenigen Tiefe, in welcher es noch seinen ursprflnglichen

Auftrieb und seine noch durchaus ursprungliche Beschaffen-

heit hat, ein durch geringe Widerstande vortheilhaft ausge-
zeichneter und deshalb wohl gewiss einzuschlagender Weg
erschlossen werden konne. Durch die Verrohrung wurde
dann das Thermalwasser ebensowohl von der aufsaugenden
Kraft offener Nebenklufte, wie vor der Verwilderung durch
kalte Tagewasser geschutzt werden mussen. Fur die Braun-
kohlenwerke betrachtet es Stelzneb am vortheilhaftestenr
wenn der Zufluss im Victorinschachte offen erhalten bleiben

und das Wasser zur Verhutung einer Neuansammluhg stetig

zu Tage gehoben werden m6chte.
D. Stub vertritt die gerade entgegengesetzte Meinung.

Nach ihm waren die Bedingungen, mn die Thermen mittelst

eines oder mehrerer Bohrldcher an die Tagesoberfl&che zu
bringen im Gebiete von Teplitz-SchOnau uberhaupt nicht

vorhanden, viehnehr konnte jede Tiefbohrung den Thermen
grossen Schaden bringen. Ganz besonders aber musse eine
geplante Gentralwasserhaltungsanlage, gleichgiltig ob in Te-
plitz oder im Muldentiefsten bei Bruch-Wiese ausgefuhr^
vom Gesichtspunkte der Nutzlichkeit fur den Bergbau als

Unding bezeichnet werden bei gleichzeitiger Aussicht auf
vollstandige Zugrunderichtung aller Bedingungen des ferne-

ren Bestandes der Curorte Teplitz-Schonau. Die einzige

Mdglichkeit die Badeorte zu erhalten sieht Stub in der Ver-
dammung der Einbruchstelle im Victorin, so zwar, dass wenn
dieselbe nicht moglich sein sollte, nichts anderes dbrig bliebe,

als die Entwasserung der bezuglichen Bergbaue nicht zu-
zulassen, sondern die Ertrankung derselben zu decretiren.

Der Verbau des Einbruchloches hat sich nicht als un-
mOglich erwiesen, viehnehr scheiut die vorgenommene Be-
tonirung vollkommen gelungen zu sein, so dass zum Aus-

**) W a a gen hingegen halt es ftkr wahrscheinlich, dass das Ge-
biet, innerhalb dessen die Gefahr ahnlicher Katastrophen besteht, nicht

viel Qber die jetzt inundirten Gruben binausgehe und dass namentlich
fQr die Bergwerke N von Teplitz keine Gefahr drohe.
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punapen der inundirten Gruben geschritten werdea konnte.

Soviel mir bekannt, sind auch Tiefbohrungen im Teplitzer

Gebiete beschlossen worden.

Die ubrigen alten Massengesteine des eigentlichen Erz-

gebirges treten gegenuber dem Porphyr sehr zuruck.

Glimmersyenitporphyr (Minette), den altere For-

scher als grauen oder glimmerdioritartigen Granit ansprachen,

hat Laube naber bestimmt. In einer feldspathigen Grund-
masse liegen dunkler Glimmer and Feldspath (ziemlich viel

Plagioklas), zuweilen auch Hornblende. Quarz ist nicht

immer nachzuweisen. Man kann eine fejnkornig-porphyr-

artige und eine grobkSrnige an Gabbro erinnernde Abart
unterscheiden. Im westlichen Theile des Gebirges erscheint

das Gestein in kleinen Massen von undeutlicher Begrenziing

bei den Zechhauseln unter Abertham, am Wege gegen den
Blosberg am linken Gehange des Modesgrundes in der klein-

komigen and von bier Ostfich in einem Streifen bis an die

Joachimsthaler Strasse in BlOcken der grobkornigen Varietat.

Im Ostlichen Theile des Gebirges werden von Laube
rwar nicht vollkommen gleiche, wohl aber ahnliche Gestoine

genannt, namlich Glimmersyenit, der an der Strasse

oberhalb ROdling im Glimmerschiefer mehrere schmale Gange
bfldet und von A. SAUER beschrieben worden ist;*) Glim-

mersyenit von Endersgrtin, in welchem Plagioklas ganz zu

fehlen scheint; und dichter Syenit (Vogesit) vom Sud-
abhange des Hassberges, der ebenfalls von A. Sauer in

Bruchstucken gefiinden worden ist.

Diorit ist im Grenzgebirge wenig verbreitet. Im west-
lichen Gebirgstheile kommen nach Laube ausschliesslich Ab-
arten von sehr feinkdrnigem Gefuge vor, und zwar in einem
Lagergange zwischen Hengstererben und Barringen im Glim-
merschiefer, in welchem Zuge N von Abertham das Gestein

in Form eines ruinenartigen Blockwalles aufragt; dann in

GfiBgen, welche sich nor durch lose BlOcke verrathen, zwi-
schen Graslitz and Eonstadt. Solche BlOcke flnden sich

•) Erlant. zur Sect. Kupferberg der geol. Specialkarte des Konigr.

Sachsen. Leipzig, 1882, pag. &&. — H. Rosenbusch, Mikrosk. Phy-
siogr. der massigen Gesteine. 1886, I. pag. 818 stellt das Gestein zu den
Homblendeminetten (Minetten und Vogesite bilden zusammen seine

Fimflie der syenitischen Lamprophyre).
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etwas reichlicher im Dorfe Schonau an der Strasse nach
Eonstadt und in dieser Ortschaft selbst.

Nebst Hornblende und Plagioklas durch einen gewissen
Augitgehalt charakterisirt ist der dunkelfarbige Epidiorit,
der nach Laitbe W vom Graslitzer Friedhofe im Quarz-
schiefer in einem kleinen Bruche ansteht und weiterhin auf
dem Wege nach Ruhstadt unter 'dem Hohen Stein in gros-

sen Blocken herumliegt, ferner bei Eonstadt einen Lager-
gang bildet und auch in Findlingen angetroffen wird. Solche
kommen u. a. bei Joachimsthal am Gehange des Pfaffen-

berges vor.

Im fistlichen Erzgebirge tritt gewShnlicher, dunkel ge-

farbter kleinkomiger Diorit bei GOttersdorf, Uhrissen und
beim Rothenhauser Park bei Gorkau auf. Das Gestein bildet

namlich nach Laube an der Grenze des flaserigen Haupt-
gneisses gegen den jungeren Gneiss einen Gangzug, in wel-
chem es an den genannten Stellen in Form von niedrigen

Euppen und Blockwerk zu Tage tritt. Bei Gottersdorf wird
es zur Strassenbeschotterung gewonnen. Im Assiggrund
bei Eomotau, nicht weit von der Drahtstiftfabrik bei Ober-
dorf kommt ein grobkOrniger Diorit vor, der leider nicht

gut entblosst ist.

Am Brandbache im Grunde unterhalb Gaischwitz bei

Sonnenberg tritt ein sehr merkwurdiger Quarzdiorit auf

in zwei als gross- und
,

grobkornig zu unterscheidenden Ab-
arten, von welchen in der ersteren z. B. die Hornblende-
krystalle als auch die Plagioklasindividuen eine Grosse von
15 mm erlangen. Im Amphibol liegen nicht selten selbst mit
freiem Auge sichtbare Apatitsaulchen, wahrend rait dem
Feldspath stets Quarz vergesellschaftet ist.

Glimmerdiorit (Eersantit) fand A. Sauee in zahl-

reichen Blocken von dunkelgrauer Farbe von Eunau. Im
ostlichsten Ausgehenden des Gebirges bei Tschirte im Elbe-
thale rechts vom Bahnwachterhause am Wege nach Nieder-
grund bildet ein ahnliches, aber graugrunes und schieferiges

Gestein einen wenig aufgeschlossen Gang.

Diabas wird von Laitbe nur aus dem OsfQchen Ge-
birgstheile angefuhrt. Hier bildet er zunachst im Glimmer-
schiefergneiss des Reischberges einige Gange. Das Gestein
des 1*5 m machtigen Ganges westlich vom Reischdorfer
Bahnhofe ist von A. Saueb als Labrador-Augitporphyr be-
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sehrieben worden.*) Ein ahnliehes von Laube gleichfalls

als Diabas bezeichnetes Gestein bildet im Gneisse am Aus-
gaoge des Banneinsehnittes am Bl&sberg bei Schmiedeberg
einen etwa

-

75 m machtigen Gang. Das Vorkommen von
Diabas bei Marzdorf, wo auf dem BahnkOrper nur einzelne

Brocken gefunden wurden, ist zweifelhaft.

An Erzen ist das Gebirge ehemals sehr reich ge-
wesen; aber durch die seit undenklichen Zeiten betriebe-

nen Bergbaue scheint es derart ausgebeutet zu sein, dass
heute vielleicht nur Spuren des fruheren Segens vorhanden
sind. Allein wer weiss, ob diese Annahme im Allgemeinen
richtig ist und ob nicht ein geregelter Betrieb in fruher nie

erreichten Tiefen zu lohnender Ausbeute fuhren wurde. Da
die einstigen Bergbaue zumeist aufgelassen worden sind, so
ist es derzeit nicht mOglich, ein einigermassen vollstandiges

B3d der Lagerstatten der bdhmischen Gebirgsseite aus eige-

ner Anschauung zu gewinnen. Um so sch&tzbarer sind die

bezfiglichen Mittheilungen alterer Forscher.

Am wichtigsten und fur das ganze Erzgebirgssystem
am meisten charakteristisch sind die Z i n n e r z 1 a g e r, wel-
che daher eingehender berucksichtigt werden sollen, obwohl
von den einstigen zahlreichen Zinnwerken in letzter Zeit

normehr ein einziges, namlich in Graupen, im Betriebe
stand. Die Zinnerzlager sind wesentlich an den Erzgebirgs-
granit gebunden, aus welchem sie zwar auch in das Neben-
gestein hinuberstreichen, jedoch in diesem allein niemals
gangartige Lager bilden. Das Lagermittel ist entweder Grei-

sen oder Quarz, sogenanntes Zwittergestein, welches von dem
Zinnerz in Schnuren oder seltener Putzen durchdrungen
ist. Dergleichen gangartige Gebilde wiederholen sich oft,

scharen sich mit anderen und bilden im Erzgebirgsgranite

stockwerkartige Lager von der Art, wie wir sie im Karls-

bader Gebirge (S 305) kennen gelernt haben.
Der erzgebirgische Zinnbergbau soil bflhmischerseits

im 12. oder 13. Jahrh. begonnen und die grOsste BlUthe
hauptsachlich durch den Einfluss der Ferdinandeischen Zinn-
Bergordnung im 16. Jahth. eriangt haben. Nach dem 30jahr.

Kriege kam er allmalig in Verfall.

Die Zahl der aufgelassenen Zinnwerke ist eine grosse
ind befinden sich darunter solche, welche einst ihres Erz-

*) Erlauter. zur Sect. Kupferberg der geolog. Specialkarte des
KAnigr. Sacbsen. Leipzig 1882.

fatur, Oeologle roil BShmen. 26
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reichthumes wegen beruhmt waren. Dass die Lager voll-

kommen abgebaut worden waren, ist indessen bezweifelt

worden, vieknehr sollen die Schwierigkeiten des Bergbaues
in grOsseren Teufen die wahre Ursache sein, weshalb die

Werke aufgelassen wurden. Bei dem heutigen Stande der
Bergwissenschaflen soil es jedoch nicht unmoglich sein, den
Zinnbergbau im Erzgebirge wieder zu beleben. In diesem
Sinne batte sich ubrigens scbon der treffiiche Jok6ly aus-

gesprochen. Nacb ihm waren die alten Baue selten tiefer

als 40 bis 60 Klaftern niedergegangen und ware es ledig-

lich dem Mangel an zweckentsprechenden Hilfsmitteln, die

Grubenwasser zu heben, zuzuscbreiben, dass die Baue auf-

gelassen werden mussten. Die Ertragsfahigkeit jedoch soil

hierauf nur selten einen Einfluss ausgeiibt haben. Daher
kOnne man mit gutem Grunde die Ansicht der vermeint-

lichen Abnahme des Adels in grOsseren Teufen als eine

Sage erklaren. Man durfe berechtigt „diesen stets zweifel-

suchtig angeregten Punkt bei den Wiederaufnahmen der

alten Zinnzechen, deren Neuinangriffnabme — wie denn iiber-

haupt ein neuer Aufschwung des Bergbaues — der hilfs-

bedurftigen Bevdlkerung dieses sterilen Berglandes allein

die erwunschte Hilfe gewahren kOnnte, getrost ausser Acht
lassen".

Von Westen gegen Osten vorschreitend treffen wir

Zinnwerke — abgesehen von dem Versuchsbaue bei Glas-
berg SO von Graslitz, welcher im J. 1853 unternommen
wurde, aber obne Erfolg blieb, — zunachst im Neudeker
Granitgebirge. Alle stehen heute ausser Betrieb, in einigen

jedoch wurde noch vor nicht langer Zeit Zinnerz gewonnen.
Bei Heinrichsgrun sollen im 15. Jahrh. Zinnzechen

bestanden haben, die aber schon vor Jahrhunderten einge-

gangen sein durften.

Bei Fruhbuss soil der Zinnbergbau zu Anfang des

16. Jahrh. begonnen und ziu: Grundung der Stadt Veran-

lassung gegeben haben. Die Ergebnisse des Bergbaues
mussen Anfangs bedeutende gewesen sein. Nach dem 30jahr.

Kriege gerieth er in Verfall. Eine alte Gi-ubenkarte ver-

zeichnet 45 Gange. Die wichtigsten waren nach Jok£ly
6 bis 8 m machtige Morgengange (St. 3—4, Fallen steil in

NW), welche von Quarzgangen (St. 7—8, Fallen SSW)
durchsetzt wurden. N6rdfich von diesem Orte nahe der

sachsischen Grenze, urn Sauersack und Hirschenstand
standen Zinnwerke noch vor drei Decennien in Betrieb.
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Laut Urkunden faht der Beginn des Zinnbergbaues
bei Sauersack in die J. 1556—1560, sett welcher Zeit er

bis 1810 in ununterbrochenem Betriebe gestanden haben
soil. In der That musste die Ausdehnung der Baue ehe-

mals sebr gross gewesen sein, da die Pingen- und Halden-
zuge eine ausgedehnte Flache einnehmen. Im J. 1811 wurde
der Set. Antoni-Erbstollen in Angriff genommen und mit
wenigen Unterbrechungen bis in die 60er Jahre fortgefuhrt

Etwa um diese Zeit wurde die sog. Rappenzeche neu auf-

genommen, wobei nach Jokelt/s Angabe mit dem Stollen

vier „Gange" durchfahren wurden. Von altersher kennt
man jedoch gegen sechzig Gange, die alle ziemlich parallel

zu einander in St 3—4 streichen und unter 70—85° NW
verflachen. Das wichtigste dieser Ganggebilde war der sog.

Rappen-Hauptgang, dessen Machtigkeit gegen 8 m betrug.

Die Zinnerzganglager werden hier von Quarz- und Horn-
steingangen durchsetzt, die bei einer Machtigkeit von 3 dm
bis 1 m in St. 6—7 streichen und nordlich einfallen. Schmidt
v. Bergenhold erwahnt im J. 1873, dass der „in jungster

Zeit durch Aumndung von Gangen" veranlasste neue Zinn-

bergbau sich mit Ausrichtungsarbeiten befasse. Dieselben

durften der unzulanglichen Mittel wegen zu keinem Ergeb-
niss gefuhrt haben, obwohl die Erze gehaltreich sein moch-
ten, da ehemals eine Sechzig (ungefahr 1620 Centner) Poch-
gange 11 bis 16 Ctr. Zinn abgeworfen haben soil.

Bei Hirschenstand bestanden mehrere Baue, die Jokely
zu besichtigen Gelegenheit hatte. Amsudlichen Ende von
Hirschenstand, der sog. Wasserstadt, befand sich die Gross-

hirsch- und Hirschkopfzeche, ein alter Bau, welcher bis zum
J. 1772 fast in stetem Betriebe stand und nach den grossen

Verhauen und zahlreichen Pingen zu schliessen, eine bedeu-
tende Ausdehnung besessen haben muss. Vom J. 1772 bis

1804 wurde der Bau ausgesetzt, dann wieder acht Jahre

lang fortgefuhrt, blieb hierauf vom J. 1812 bis 1840 auf-

lassig, seit welchem Jahre namentlich der Betrieb des Erb-

stollens bis in die 60er Jahre im Gange erhalten wurde.
Nach Jokely's Darstellung kreuzen sich hier zwei Gang-
zuge : der eine, aus vielen bis zu 1 m machtigen neben ein-

ander St. 8 streichenden und SW verflachenden Gangen
bestehende Zug besitzt uber 30 m Breitenerstreckung, der

andere um ein Drittel schmalere Zug besteht aus Gangen,
deren Streichen in St. 3—4, das Fallen unter 70—80° SO
gerichtet war. Diese beiden sich kreuzenden Gangzuge wer-

26*

Digitized byGoogle



404 !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

den von nordlich streichenden Quarzkluften durchsetzt und
an den Kreuzungspunkten veredelt. Der erstere Gangzug
wird wenig nordwestlich von dem sog. grunen Hirschgang
gekreuzt. Hier bewegten sich vomehmlich die Baue der
Alten, die jedoch keine grosse Teufe durchsanken, obwohl
die Adelstiefe auf 40 bis 50 Klafter angegeben wird.

Westlich vom nSrdlichen Theile von Hirschenstand,

dem sog. Kranisberg, befand sich die Kohlgrube oder Kra-
nisberger Zeche. Auch hier vereinigen sich die Zinnerz-

lager zu einem ausgedehnten, von NO in SW verlaufenden

Gangzug, der gegen SW hin sich allmalig verschmalert, so
dass nach Joki&ly „die Gange dahin convergirend wahr-
scheinlich irgendwo zu einem bedeutenden Adelsknoten sich

zusammenscharen". Sie streichen St. 3—6 und fallen unter
50—60° NW. Ihre Machtigkeit betragt 1 bis 4 m. Sie wer-
den von Quarz- und Hornsteingangen mit beibrechendem
Rotheisen- und Manganerz durchsetzt, welche St. 9—10
streichen und sudwestlich verflachen. Auch dieser Bau muss
sehr alt sein. Im J. 1857 wurde auf einem 4 m machtigen
Ganglager gebaut. Eine Sechzig der hiesigen Pochgange
soil 4 bis 6 Gtr. Zinn geliefert haben.

In der Umgegend der Bergstadt Neudek, die im 13.

Jahrh. gegrundet wurde und im 16. Jahrh. durch den in
seiner grdssten Bluthe stehenden Zinn- und zum Theile
Silberbergbau zum Aufschwung kam, wurde Zinn ehemals
theils durch Seifen, theils durch Grubenbau zumal bei Ho-
henstollen und Neuhammer gewonnen. Westlich und
nordwestlich von der Stadt, bei Ahornswald, Bernau
und Trinkseifen war der Zinnbergbau einst ziemlich rege.

Die Hauptgange waren theils Mitternachts-, theils Morgen-
gange, zum Theile Spathgange (Hochofen). Die wichtige*

Maria Hilf-Zinnzeche bei Trinkseifen war noch im J. 1812
im Betrieb und bei Bernau wurde auf der Laurenzizeche
noch in den 20er Jahren dieses Jahrh. gebaut.

Der Zinnbergbau bei Neuhammer stand auf der sog.

Bora-Zeche (und nach Jok£ly auf der Paul-Baren-Zeche
am Westabhange des Peindlberges) bis zum J. 1820 in un-
unterbrochenem Betriebe, wurde dann aber aufgelasscn. Im
J. 1842 wurde der Bau wieder aufgenommen, aber haupt-
sachlich nur die hier aufsetzenden Manganerzgange gemuthet.

Anfangs der 50er Jahre wurde einem dieser Gange nach
„im Zankel" ein Stollen eingetrieben. Der Hauptgang auf
Zinnerz streicht St. 3—4, fallt 60—70° SO, ist 3—4 m mach-
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tig und wird beiderseits von geringeren, etwa 1 m mach-
tigen Gangen begleitet, welche wieder von anderen Granges

durchsetzt werden, die in St 12—1 streichen und 60—70°

einfallen. Die Mangan fuhrenden Quarzgange shad bis

IV2 m maehtig und kreuzen, bei einem Streicben in St.

7—8 und Fallen unter 70—80° NNO, alle tibrigen Gange.

Bei Ullersloh von Neudek wurden Mitternachts-

und Morgengange, zum Theile auf den Gangkreuzen von
grossem Adel, abgebaut. Die St. Michaelizeche war die

ertragreichste.

Das wetter ostwarts liegende Stadtchen Barringen
hat seinen Ursprung dem dort aufgekommenen Zinnbergbau
zu verdanken, welcher nach Albin's Chronik von Meissen
un J. 1533 eroffhet wurde. Das erste Zinnerzlager soil

(lurch das Scharren eines Baren entblosst worden sein. Zur
Zeit Ferdinand I., wo 72 Pochwerke in der Gegend im
Gange waren, durfte der hiesige Bergbau seine grtsste Bluthe
erlangt haben. Die Hauptzeche war die Maria-Himmel- '

fahrtzeche, welche der reichen Erzmittel halber in den 60er
Jahren dieses Jahrh. versucbsweise wieder aufgenommen
wurde, jedoch ohne sonderlichen Erfolg.

Von weit grosserer Bedeutung aber waren einst die

Zinnbergbaue von Piatt en, deren Geschichte Graf Stern-
Beko*) eingehend schildert. Schon vor dem J. 1582 wurde
in der Gegend z. B. bei Irrgang, Schwimmiger, Breitenbach,

Zwittermuhl u. a. auf Eisen und Zinn Bergbau getrieben

und namentlich Zinn auch am Schwarzwasser durch Seifen-

arbeit gewonnen. •

Um das J. 1531 wurden auf dem Plattenberge beson-
ders „h6fliche" (hoffnungsreiche) Zinnerzlager entdeckt, zu
deren Abbau Bergleute herbeistromten und den Ort Platten

grundeten. Gleichzeitig fanden Gottesgab und Eibenstock
ihre Entstehung. Schon im J. 1534 war Platten, nachdem
viele neue Zechen aufgenommen und auch einige Silber-

gange erschurft worden waren, so vorgeschritten, dass Kur-
fBrst Joh. Friedrich eine Bergordnung erliess und dem Orte
verschiedene Privilegien ertheilte. Bis zum J. 1544 waren

*) Umrisse etc. I. Bd. 1. Abtheil. p. 462 ff. Er konnte die im Ma-
nuscript in der Bibliothek des bohm. Museums enthaltene, zum J. 1790
reichende Chronik von Platten des Pfarrers Joh. Jos. Berner be-
notzen. — Verlassliche Nachrichten aus Pfarrer Berner's Feder sind

auch in Sommer's Bohmen XV. Bd. pag- 86 ff. enthalten.
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bereits acht Schmelzhutten erbaut und auch mehrere Eisen-
gruben erOfmet. Am 14. October 1546 schloss Kdnig Fer-
dinand von Bdhmen einen Vertrag mit dem Herzog Moriz
v. Sachsen, kraft dessen die sudliche Halfte der Herrschaft
Schwarzenberg mitPlatten und Gottesgab und den gesamm-
ten Waldern an die Krone Bdhmen abgetreten wurde, dem
Herzoge aber die freie Jagd und der Genuss des Bergwerks-
Zehnten vorbehalten blieb. Im J. 1566 wurde letzterer zur
Halfte getheilt, aber aucb die Besoldung der Beamten zur
Halfte getragen. Der Bergbau erhielt zahlreiche Privilegien,

die von spateren Regenten bestatigt wurdea. Trotz allsei-

tiger FOrderung nahm der Ertrag wahrend des 16. Jahrh.

wie uberhaupt im ganzen Erzgebirge auch um Platten der-
massen ab, dass im J. 1585 den Bergstadten Platten, Jo-
achimsthal, Abertham, Schlaggenwald, SchOnfeld u. a. die
Steuern erlassen werden mussten. Die weiterhin gemachten
Anstrengungen zur Hebung -des Bergbaues wurden durch

* den 30jahr. Erieg unterbrochen, welche sturmische Zeit dem
Bergbaue jedoch nicht in solchem Masse zum Schaden ge-
reicht haben soil, wie die Auswanderung der protestantischen

Einwohnerschaft nach Sachsen im J. 1653.*) Nach ver-

zeichneten Angaben betrug das Gefallserzeugniss im Platte-

ner Bergreviere an Zinn in 51 Jahren vom J. 1656 bis 1755
18.373 Centner 14 Pfund, am meisten vom J. 1746 bis 1755
d. i. in 10 Jahren 7095 Centner 833

/* Pfund, wogegen z. B.
vom J. 1656 bis 1661, also in 6 Jahren nur 687 Centner
28'A Pfund gewonnen wurden.

Ueber die Verhaltnisee der Plattener Erzlager ist nicht

viel bekannt. Es scheint hier mehrere Ganggruppen zu
geben. Die Erzgange streichen zwischen St. 11—3 und
zwischen St. A—7, die Spathgange in St. 8—10. Laube
beschreibt von hier eine scheinbare Gangmasse, welche im
Salband Schnure von Zinnstein mit Turmalin verwachsen,

dann kdrnigen Quarz mit einzelnen Topaskrystallen und
Nester von Zinnstein ebenfalls mit Turmalin verwachsen,
endlich in der Mitte wieder Zinnstein mit Topas und Tur-
malin zeigt. Viele der Zinnerzgange um Platten setzen

nicht allein im Granit auf, sondern auch im Schiefer und
zeigen sich besonders edel nahe am Contact mit Granit
Hieher gehOren u. a. die Gange der einstigen Zinnzechen

*) Diese Auswanderer grQndeten auf dem Fastenberge J oh an n-
georgenstadt
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am Baslerberg, Hirschberg und Duraberg, ferner die meisten

ron Sdherberhauser, Zwittermuhl, Schwimmiger und Irrgang.

Bei Breitenbach, Pechofen, Seifen, Streitseifen und Halb-
meil begleiten die Zinnerzgange die einst bier abgebauten
Silber- und Kobalterzgange. Besonders bei Seifen bestan-

den ehemals bedeutende Zinnbergbaue, welche man gegen
die Mitte dieses Jahrh. wieder aufnehmen wollte, und zwar
wurde zunacbst der als edel bekannte alte Weissengang
wieder auszurichten gesucht. Der Versuch gelang wegen
der uberreichen Grubenwasser nicht. Die Gauge batten ein

Slreichen St 12 und St. 2—3. Der Zinnbergbau in Halb-
meil soil im J. 1549 begonnen worden sein. Die alteren

Bane befanden sich 2fW, die neueren, die bis zum Ende
des vorigen Jahrh. in Betrieb blieben, W von dem Orte.

Noch vor kurzer Zeit stand das Zinnwerk Set. Mau-
ritius bei Hengstererben in ziemlich schwunghaftem
Betrieb. Ueber die Geschichte des Bergbaues in dieser Ge-
gend ist wenig bekannt Er soil im J. 1545 aufgekommen
sein und in der ersten Periode seines Bestandes eine sehr

gate Ausbeute ergeben baben. Im J. 1559 brach im Mau-
ritiusschachte Feuer aus, wodurch das weitere Niedertreiben

desselben unmoglich gemacht wurde. Die Gewerken hofften

jedoch, die Zwitter durch einen Querschlag (Blasiusstollen)

zu erreicben, welches Unternehmen von der damaligen Re-
gierung angelegenUich unterstutzt wurde. Spater gieng der Bau
ein, wurde aber zeitweise immer wieder in Betrieb gesetzt,

und zwar wurde nicht nur auf Zinn gebaut, sondern auch
etwas Silber und Kobalt gewonnen. Um die Mitte dieses

Jahrh. bewegte sich der Bau vorzugsweise in den alten

Verhauen und man gewann durch Schwartenschiessen die

von den Alten zuruckgelassenen Mittel. Der 720 m weit
getriebene Blasiusstollen bietet die besten Aufschliisse uber
die Lagerungsverhaltnisse. An 379 m ist er im GUnimer-
schiefer getrieben, der an der Grenze unverkennbar meta-
morphosirt ist und deutlich vom Granit abfallt. Das Zinn-
erz sammelt sich auf zwei Gangzugen, namlich Mittemachts-
und Morgengangen, die meist sehr steil aufgerichtet sind.

Fruher wurden hauptsachlich die edleren Mitternachtsgange
abgebaut, darunter der Mauritiushauptgang als der wich-
tigste. Bemerkenswerth und in bergmannischer Beziehung
wichtig ist bier, wie Jok£ly hervorhebt, die Impraegnation
des Nebengesteines durch Zinnerz. Auf 4 bis gegen 20 m
ist der Granit mit Erztheilchen derart impraegnirt oder
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davon aderfdrmig durchzogen, dass man inn stellenweise

stockwerksmassig abbauen konnte. Der Centner solcher
Mittel (Granitzwitter) lieferte bisweilen 10—14 Pftind Zinn.

Die Pochgange des Granitgesteines von 410 Gtr. Gewicht
gaben nach Paulus 56—57 Pfund, bessere Sorten 160 bis

200 Pfund Zinn. Die Adelstiefe wurde auf 300 m geschatzt.

Auf 208 m hat man den Erzadel anhaltend gefunden. Das
stockwerkahnliche Gebilde ist urspr&nglich von Tage abge-
baut worden.

Das Zinnwerk am vorderen Hengst, einige Hun-
dert Schritt W von der Mauritiuszeehe ist langst verfallen.

Es baute nacb J. F. Vogl vornehmlich auf zwolf sog. Gan-
gen, deren Streichen in St. 6—8 und 2—5 gerichtet ist.

Bei Lichtenstadt soil im 16. Jahrh. auf Zinn ge-

baut worden sein.

Zu Gottesgab war im 16. Jahrh. ein bedeutender
Zinnbergbau im Gange, dessen geringe Ueberbleibsel sieh

bis in das vergangenc Decennium erhalten haben. Die ehe-
malige Ergiebigkeit lasst sich kaum feststellen, da die Zwitter

an fremde Aufbereitungsstatten abgegeben warden.
Weiters bestanden Zinnerzbaue auf dem Hirschberg

bei Platten, am Schwimmrich, am Ziegenschacht und bei

Breitenbach, wo auch Silber- und Kobalterze mit einbrachen.

Bei Goldenhohe bestanden noch vor nicht zulanger Zeit

zwei Zinnerzzechen : die Hoffhung zu Gott im Hahnberg-
loch und die Franciscizeche im Rammelsbergloch (beide S
von GoldenhShe), welche auf sog. Gangen bauten, von
denen hervorgehoben wird, dass sie eigenthumlicher Weise
nirgends eine grossere Tiefe als hochstens 30 Klaftern er-

reichten. Die Gangausfullung bestand nach Jok^ly aus
Letten und Quarz, oder aus schieferigem, turmalinf'uhrendem>

gneissartigem Schiefer, worin Zinnerz mehr weniger reich-

lich eingesprengt oder lagenweise ausgeschieden war.

Weiter fistlich sollen Zinnerze im sog. Zinnbusch
bei Weipert und bei Marzdorf auf Gangen mit Silber-

erzen vergesellschaftet vorgekommen sein.

Von besonderer Wichtigkeit aber sind die Hauptstatten

des Zinnbergbaues im ostlichen Erzgebirge: Zinnwald
und Graupen, sowie deren Umgebungen.

hi Zinnwald soil der Bergbau zunachst auf Silber und
Kupfer im J. 1564 begonnen haben, ohne jedoch zu irgend

bemerkenswerthen Resultaten zu fuhren. Weit ergiebiger

erwies sich die Ausbeutung der Zinnerzlager, deren eigen-

Digitized byGoogle



Das Erzgebirge. — 2. Das eigentl. Erzgebirge. — Erze. 409

thumliche Verhaltnisse oben (S. 379) schon angedeutet war-
den. Ueher die Geschicke des hiesigen Bergbaues, welcher

in Folge des 30jahr. Erieges beinahe ganzlich daraiederlag

and sieh nur langsam erholte, ist wenig bekannt. Vor eini-

gen Jahrzehnten war die Ausbeute an Zinn eine nicht un-
betrachtliche, wahrend sie heutigen Tages nur nebenbei
mitgenommen wird, indem einzig der Wolfram, welcher im
Greisen haufig als Uebergemengtheil erscheint und von den
Alten weggeworfen worden ist, den Bergbaubetrieb lohnt.

Derselbe beschrankt sich auch wesentlich auf die Umsturz-
ung der alten Halden, mit welcher im J. 1884 gegen 60
Personen beschaftigt waren. Der Ertrag warde mir als

ausserordenUich gering angegeben.
Die den Greisenstock von Zinn-

wald durchziehenden sog. Zinnstein- &&''wj&'$&?
flfltze entwickeln sich gewissermassen
allmalig aus dem Greisen, von wel-

ehem aus gegen die Mitte des FlOtzes

der Erzgehalt zuzunehmen pflegt. In

der Mitte sind die Lager haufig drnsig

und reich an schOn entwickelten Mi-
neralen (vergl. S. 379). Zu bemerken
ist. dass nach Jok^lt eigentlich nur
der Glimmergreisen erzfuhrend ist Er
wird schon bei einem Mittelgehalt von
2—3 Gtr. Zinn in einem Schock Zwit-

ter (d. h. 60 Fuhren Erze) abgebaut.
Der Feldspathgreisen ist so gut wie
taub. Seit dem fruhesten Bauen bis

in die neueste Zeit sind bOhmischerseits etwa 16 FlOtze und
Trammer aufgeschlossen worden. Jok^ly £ahrt namentlich

folgende an : Das TageflOtz oder OrgelflOtz (oberes und un-
teres), das obere kiesige FlOtz, das Mittelfldtz und niedere

kiesige FlOtz, anstatt welcher vier im sachsischen Antheile

des Stockes nur ein Flfltz bekannt ist; ferner das artige

oder machtige FlOtz, die artigen Trummer, das dicke Fl6tz,

das alte oder obere neue FlOtz, das tiefe neue und das

zinnarme FlOtz. Die Machtigkeit der einzelnen FlOtze wech-
selt von 6—100 em. Im Inneren des Stockes pflegt sie am
grossten zu sein, nach Aussen nimmt sie ab. Gegen die

Grenze des Stockes zu riicken die Trummer meistens auch
naher zu einander, oder vereinigen sich in ein einziges

FlOtz. Als Beispiel seien die Verhaltnisse am Abtrieb der

..:
i

ISg. 88. Sch»mi«. Dar»tol-
lang den Enltgert In der
Elchtaormeehe be! BBhra.

Zlnnwald (1MO.

I Orolicn, II nleht »bge-
teaft. — / Quart u. Wolf-
ram, } Glimmer a. Zlnn-
•teln, 8 Quart, 4 Ollmmcr

mlt Zlnniteln.
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Eichhomzeche (im Winter 1884) angefuhrt (Fig. 83). Im
Greisen erschien hier zunachst in lagerartiger Ausbreitung
Quarz mit Wolfram, darauf Glimmer (Zinnwaldit) mit Kassi-

terit, schon drusiger Quarz, eine machtige Lage von Glim-
mer, wieder Zinnstein und Quarz. Die Gesammtmachtigkeit
des dargestellten Aufschlusses betrug etwa 15 m.

Die Bildung des Zinnsteinlagers, oder eigentlich des
Greisenstockes Ton Zinnwald ist eine umstrittene Frage, die

hier nur nebenbei Erwahnung finden kann. Schon im Jahre
1823 hatte H. Weissenbach in einer von J. Jokely mehr-
fach benutzten, Manuscript gebliebenen Abhandlung die

Ansicht ausgesprochen, dass der Greisen mit dem Porphyr
durch allmalige Uebergange verknupft sei und beide daher
von gleichzeitiger Entstehung sein durften. Dieselbe Meinung
hat spater A. E. Reuss*) vertreten, wohingegen Jokely
die grosse Wahrscheinlichkeit einer jungeren Entstehung des
Greisen gegenuber dem Porphyr hervorhob. Neuerer Zeit

hat E. Reyer in umfangreichen Arbeiten (siehe oben) ori-

ginelle Ansichten fiber diese Frage zu begrfinden gesucht.

Nach seiner Auffassung uberzieht der mit dem Granit un-
trennbar verkmlpfte Porphyr diesen letzteren krustenartig,

was dadurch erklart wird, dass die Eruptionsmassen an
der Peripherie porphyrisch, im Inneren granitisch erstarrt

seien. Der Greisenstock stelle einfach einen granitischen

Nachschub im Porphyr vor und die Zinnerzlager durften

sich durch Exhalationen, durch Niederschlag aus den circu-

lirenden Gewassern, oder sonstige secretionare Processe ge-
bildet haben. Diese Ansichten wurden alsbald von A. W.
Stelzner zuruckgewiesen und neuerdings hat sich auch
Laube scharf gegen dieselben ausgesprochen, indem er

betont, dass der mit dem Granite gleich alte Greisen alter

sei als der Porphyr. Der Zinnwalder Stock soil mit dem
Altenberger ursprunglich im Zusammenhang gestanden haben
und erst durch das Empordringen des relativ jungeren Por-
phyres von ihm losgetrennt worden sein. Man wird Laube
in Bezug auf Zinnwald im Wesentlichen zustimmen kdnnen,
wenn auch einzelne seiner Grunde als nicht stichhaltig be-
zeichnet werden miissen und Reyer's Ansichten fur nichts

weniger als ganz und gar abgethan angesehen werden durfen.

Oestlich von Zinnwald wurde ehemals am P r e i s e 1-

berg auf Zinn gebaut, wie die dort vorhandene Pinge

*) Die Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen
LOschner's Balneol. Beitr. IL Prag, 1863, pag. 41.

„
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beweist. Es stand hier ein Tagbau im Betrieb, welcher im
J. 1862 neu belegt, spater aber wieder aufgelassen wurde
and gegenwartigganzlich verfallen ist. Laube hat densel-

ben im J. 1864*) eingehend beschrieben und fOhrt inn
anch neuestens als Beleg seiner oben (S. 380) erwahnten,
von uns nicht getheilten Ansicht an, dass Granitporphyr
(ans welchem eben der Preiselberg besteht) und Quarzpor-
phyr durchaus verschiedene Gesteine seien und der erstere,

als der jungere, diesen letzteren durchsetze. Der Zinnstein

erscheint am Preiselberg im Porphyr**) in kleinen Nestern,

Potzen oder Schnuren, die manchmal gangartig anschwellen.

,JWe Nester sind mit feinkornigem, weissem Quarz ausge-

fittlt, dem die Zinnkrystalle , haung von Flussspath und
Glimmer begleitet, eingelagert sind. Auf Kluften erscheint

der Zinnstein wie im Gneisse von Steinmark begleitet."

Der geringe Gehalt der Mittel und die Schwierigkeiten der
Aufbereitung sollen den Bergbau unmoglich gemacht haben.

Im Porphyr kommt Zinnerz auch an anderen Stellen vor.

So wurde es vor Zeiten bei der Seegrundmuhle im S e e-

grunde mittelst Stollen abgebaut. Die hiesigen Gauge
besitzen alle ein ziemhch gleichmassiges Streichen in St. 3
bis 5 und ein nord- oder sudwestliches Fallen. Ihre Mach-
tigkeit betragt 1 bis 1*75 m. Die rothfarbige Ausfullung

bestand aus Letten, durch Hornstein verkitteten Porphyr-
brocken, oder auch aus Hornstein allein.

Aehnliche Zinnsteingange sind auch im Siebengie-
bler Reviere vorhanden, aber niemals abgebaut worden.

Hochwichtig, namentlich mit Rucksicht darauf, dass

sie gegenwartig das einzige in Betrieb stehende Zinnwerk
im bobmischen Erzgebirge fristen, sind die Zinnsteingange
von Graupen. Diese uralte Bergstadt, welche ihre Ent-
stehung und den Namen dem hiesigen Zinnbergbau verdankt,

soil schon vor dem XII. Jahrh. gegrundet worden sein.***)

Kfimg Wratislav erhob den Ort im J. 1478 zum Range einer

Bergstadt, welcher der damalige Besitzer Thymo von Kol-

*) Mittheilungen Ober die Erzlagerstalten von Graupen in Boh-
men. Jahrb. der k. L geol. R.-A., XIV., 18(54, pag. 169.

**) Reyer bezeichnet das Gestein sonderbar genng als Greisen-
felsit

***) Vgl. H. H all wich's Geschichte der Bergstadt Graupen, Prag,

1868, in welcher Schiller und Lewald im Anhange „das Zinnerz-
Vorkommen zu Graupen und Obergraupen und die Art und Weise des

Bergbaues daselbst in alter und neuer Zeit" beschreiben.
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ditz im J. 1502 weitere namhafte Privilegien ertheilte, die

in der Folge von den bohmischen Konigen wiederholt be-
statigt wurden. Seit jeher fand ein grosser Theil der Ein-
wohner der Stadt, so wie der Gebirgsdorfer in der Umge-
bung seinen Lebensunterhalt bei dem hiesigen Zinnbergbau,
welcher im 16. Jahrh. in grOsster Bluthe stand, indem da-
mals an 150 Zecben bestanden, die jahrlich gegen 12.000
Gtr. Zinn lieferten. Nach dem 30jahrigen Eriege sank
die Ausbeute erheblich und erlangte nie mehr die einstige

Hohe, zumal der Bergbau hauptsachlich von EigenlOhnern
betrieben wurde. Im J. 1831 z. B. beschaftigte der hiesige

Bergbau nach amtlichen Angaben 325 Arbeiter und warf
500—600 Ctr. Zinn jahrlich ab. Bis in die 60er Jahre er-

hielt sich die Ausbeute so ziemlich auf dieser Hdhe, sank
hernach merklich (im J. 1867 nur 351 Gtr.) und verringert

sich von Jahr zu Jahr. Der Bergbau erweist sich -uberhaupt

nur durch die Verwerthung der Wolframerze (seit 1869)
als lohnend und die Zinnhutte fristet ihren Bestand durch
Verhuttung auslandischer Erze. Im J. 1887 waren bei dem
Zinnwerke in Graupen 13 Arbeiter beschaftigt, welche 750 q
Zwitter im Werthe von 7007 fl. producirten — nebenbei
gesagt die Gesammtproduction Bohmens im J. 1887. Die-

selbe hatte sich gegen das J. 1886 um 3145 q verringert.

Die Graupener Zinnhutte, welche 1887 ebenfalls nur
allein in Betrieb stand, beschaftigte 9 Arbeiter. Zur Ver-
huttung gelangten die angefubrten 750 q Zwitter, dann
177 -64 q Zinnerze aus Bolivia und 241'21 q Rohzinn. Er-
zeugt wurde 317 q Feinzinn im Werthe von 45.820 fl. Die
Halfte dieser Erzeugung wurde in legirtem Zustande als

Phosphorzinn ausgefuhrt. *) Neuesten Nachrichten zu Folge
scheint sich die Production zu heben.

In Betreff der geologischen Verhaltnisse der Graupener
Zinnerzlager ist zu bemerken, dass nur der glimmerreiche

Hauptgneiss abbauwurdige Zinnsteingange fuhrt, deren man
etwa 40 zahlt, welche in den drei Bergrevieren : Steinkno-

chen {NW), Muckenberg (N) und KnOdel (NO) im Norden
von Graupen abgebaut werden. Die Hauptgange besitzen

eine Machtigkeit von 5— 13 cm. Ihre Ausfulluug besteht

entweder aus reinem Zinnstein oder aus diesem und Glimmer,

Steinmark, Quarz, Flussspath, Eisenglanz und wenig Kiesen.

*) Stat Jahrb. d. k. k. Ackerbau-Minist. far 1887. 3. H., 1. Lief.

Wien 18&J-, pag. B2.
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Der Liegendgneiss pflegt auf einige Centimeter mit Zinnstein

itopragnirt zu sein. Das Streichen ist im Steinknochen St.

12, im Muckenberg St. 2-4, im Knddel St. 3—7. Das
Fallen der Gange ist ausser im Steinknochener Revier ein

sehr flaches. Nebst den Hauptgangen unterscheidet man
im Graupener Gebiete sog. Gefahrtel, steil einfallende, 1*5

bis 5 em machtige reine Zinnsteingange, die beilaufig St. 5
streichen and, ebenso wie die Hauptgange, oft urn mehrere
Meter durcb Klufte verworfen werden; und endlich sog.

Stehende (Gange), die bei 2'6—8 em Machtigkeit sehr steil

einfallen, mit durch Kiesel oder Steinmark.verkitteten Quarz-
brocken erfullt sind und das Zinnerz nnrinkleinen Nestern,

dafur aber viel.Kiese fuhren. Sie streichen St. 4—6 und
verflachen 70—80° Ar.

Bezuglich der ubrigen Erzlagerstatten des Gebirges wurde
es viel zu weit fiihren, wollten wir dieselben gleich einge-j

hend besprechen, wie die Zinnvorkommen. Das ganze Erzge-

birge ist ja ein grosses Erzlager, welches seit Jahrhunder-
ten an zahlreichen Punkten ausgebeutet wird. Im ganzen
Gebirge scheinen die kriegerischen Zeiten des 17. Jahrh.

den einst so schwunghaft betriebenen Bergbau lahmgelegt

und den ganzlichen Verfall mancher ehemals sehr ergi'ebigen

Grube herbeigefuhrt zu haben ; und trotzdem man wiederholt

mit nicht unbedeutenden Opfern versuchte, den Bergbau
neuerdings zu beleben, ist es nicht mehr gelungen. Es scheint

daher, dass die Bluthe des Bergbaues im bflhmischen Erz-

gebirge fur immer vorbei sei.

Heute runt der Bergbau bis auf einige wenigePunkte
vollstandig und es ist somit unmdglich, die Gangverhaltnisse

des Gebirges aus eigener Anschauung kennen zu lernen.

Um so grosser ist der Werth der von J. Jokely mit seltenem
Fleisse gesammelten, eben so verlasslichen als umfangreichen
historischen und bergmannischen Daten uber die Baue zumal
des westlichen und mittleren Theiles des Gebirges, die zu
seiner Zeit wenigstens noch theilweise. in Betrieb standen.

In einem der Vertheilung der Erzzonen im bfihmischen

Erzgebirge gewidmeten Capitel betont J. Jokely, dass uber-
all ein unverkennbarer Zusammenhang zwischen bestimm-
ten Erzzonen und gewissen Gesteinsarten bestehe, in gleicher

Weise, wie es fur die sachsische Halfte schon friiher nach-
gewiesen worden war. Nach ihm waren die Silbererz-

je im weitesten Sinne, also in Combination mit Blei-
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erzen, Kiesen, Blende, an manchen Orten auch mit
Kobalt-, Uran-, Nickel-, Wismutherzen usw. auf den
„grauen" Gneiss, Glimmerschiefer und z. Th. Urthonschiefer
gebunden. Hieher gehflren die Erzreviere von Graslitz, Plat-
ten, Abertham, Joachimsthal, Gottesgab, Bdhmisch Wiesen-
thal, Weipert, Pressnitz, Sonnenberg, Sebastiansberg, GOhrn,
Moldau, Niklasberg und Klostergrab. Wo diese Erzgange
ausserhalb des Bereiches der krystallinischen Scbiefer noch
entwickelt sind, erscheinen sie nirgends mehr in typischer
Entfaltung, wobei sich aber die Erscheinung geltend macht,
dass die reichsten Erzreviere dicht an den Grenzen jener
Scbiefergebilde gegen die Eruptivmassen, zu welchen Jok£l.y
nebst Granit und Porphyr auch den „rothen" Gneiss zahlt,

gelegen sind. Ja beim Urthonschiefer sind bdhmischerseits
solche Grenzzonen ganz allein durch hdheren Adel ausge-
zeichnet, wie z. B. bei Platten, Seifen, PechOfen, Breiten-
bach, Schwimmiger, Irrgang, Zwittermuhl, Streitseifen, Halb-
meil, Silberbach und SUbersgrun, wahrend die vom Contact
entfernteren Regionen (Graslitz, GoldenhOhe) nur unedle
Bleiglanz- und Eiesgange aufzuweisen haben.

Bemerkenswerth ist auch, dass in der Ostlichen Scbiefer-

hulle des Neudeker Granitmassives vorherrschend Silber-
erzgange auftreten, als bei Platten, Abertham, Joachims-
thal, Holzbach, Arletzgrun, Gottesgab, Weipert, Pressnitz;

wahrend in der westlichen Schieferhulle bei weitem B 1 e i-

erze vorwiegen, wie bei Bleistadt, Hartenberg, Heinrichs-
grun, Horn, Berg, Graslitz, z. Th. Silberbach und Silbers-

grun, oder auch Eiese, besonders Kupferkiese (Eiben-
berg, Grunberg.)

Wiederholt wird von JomfcLY hervorgehoben, dass in •

Bezug auf die Erzfahrung der rothe (eruptive!) Gneiss das
gerade Gegentheil des grauen sei, da die darin vorkommen-
den Erzgange, bis auf Ausnahmen in der Granit- oder Por-
phyrnahe (Katharinaberg, Tellnitz), zumeist kiesig, unedel
und unabbauwurdig seien. Nur Eisenerzgange sollen auch
im rothen Gneisse zur vollkommeneren Entwickelung ge-
langt seui.

Die mit amphibolit- oder eklogitartigen Massen combi-
nirten Kies-, Blende- und Magnet eisenerzlagerstatten
lassen in ihrem Auftreten ein allgemeines Gesetz kaum er-

kennen. Jene von Eleinthal, Kupferberg, Orpus, Pressnitz,

des Kremsiger Gebirges und von Sorgenthal folgen wohl
einem fast genau sudnOrdlichen Zuge und fallen ausserdem
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in die Gontactzone des angeblich eruptiven rothen Gneisses.

Nahezu dieselbe Richtung besitzen auch die Gange von
Goldenhohe, Neudek und Hochofen. Dagegen streichen die

Eklogite und Magneteisenerzlager von Abertham, Joachims-
thal (Antonizeche) , Bflhmisch Wiesenthal , Oberhals and
wahrscheinlich auch von Wohlau St. 4—5, so dass also

dieser Gangzug den Orpus-Sorgenthaler Zug in der Kupfer-
berger Gegend fast in der Kreuzstunde verquert, wodurch
der bedeutende Adelsknoten dieser Gegend bedingt zu sein

scheint

Zu den nach J. JokJSly verhaltnissmassig jungsten
Erzgangbildungen gehOren nebst jenen jungeren Silber, Blei

und Eiese fuhrenden Gangen, welche die analogen alteren

Gebilde durchsetzen, auch die Rotheisenstein- und zum
Theile Manganerzgange. Die letzteren halten zwar im
ADgemeinen gewisse Richtungen ein, sind aber nicht auf
bestimmte Gesteinszonen gebunden. Das Neudeker Granit-

massiv und dessen Ostliche Schieferhulle sind das Haupt-
gebiet ihrer Entwickelung, wobei abermals zu bemerken ist,

dass den beiderseitigen.Gontactzonen die machtigsten, mei-
lenweit verlaufenden Ziige — der Irrganger, Riesenberger,

Henneberg-Plattener Zug mit SQdnordstreichen — angehO-
ren. Writer ostwarts treten zwar zahlreiche, ehemals berg-
baulich hnmerhin bedeutungsvolle Rotheisenerzgange auf,

die jedoch an den Adel der eben erwahnten nicht heran-
reichen. JoKiiLT verlegt sie Qbrigens wieder hauptsachlich
in die Gontactgebiete gegen seinen eruptiven rothen Gneiss.

Der ostlichste Theil des Gebirges ist an Eisenerzgangen sehr
ann, nur in der Gegend von Peterswald sind mehrere Vor-
kommen zu verzeichnen.

Es muss genugen, diese allgemeine Uebersicht durch
einige, die wichtigsten Punkte des einstigen oder gegenwar-
tigen Bergbaues betreffende, in historischer oder geologischer

Hinsicht interessante Angaben zu erganzen*

Gold soil in der sog. Goldau SW von Unter Rothau
urn das Jahr 1760 gewonnen worden sein. Auch ergibt

sich aus Urkunden vom J. 1575 und 1600, dass damals in

der Graslitzer Gegend nebst Silber-, Kupfer- und anderen
Erzen auch Gold gewonnen worden ist. Peithner*) er-

wahnt auch Spuren von Gold, die in der Gegend von Gottes-

*) Verauch Ober die natorl. u. polit. Geschichte der bohm. u.

mihr. Bergwerke. Wien, 1786. pag. 17.
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gab, Platten, sowie zwischen Joachimsthal und Arletzgrun

Torhanden gewesen sein sollen.

Silber-, Kobalt-, Nickel-, Wisrauth- und Uran-
erze wurden oder vverden auf zunieist combinirten Gangen
gewonnen bei Graslitz, Abertham, im Johanngeorgenthaler
Erzdistrict bei PechOfen, Breitenbach, Irrgang, ZwittermQhl,

Streitseifen, Halbmeil, Seifen und GoldenhChe, in Joachims-
thal und Umgebung, auf der Schonerzzeche bei Gottesgab,

auf der Graf Friedrieh-Zeche bei Holzbach, bei Bdhmisch
Wiesenthal, Neugeschrei, Weipert, Pressnitz, Sonnenberg
und Umgebung als bei Gaischwitz, Faberhutten, Ziebisch,

P6llma, Schonbach, ferner bei Sebastiansberg, Ulmbach (?),

bei Katharinaberg, GOhrn, Rascha, im Hollgrund, bei Ge-
orgensdorf, Moldau, Ullersdorf, Willersdorf, Motzdorf, Neu-
stadt, Krimsdorf, Deutzendorf und Riesenberg im Rohrgrund,
wo nebst Silber- und Bleierzen auch Zinn vorgekommen
sein soil, dann bei Klostergrab, Niklasberg, Liesdorf und
Mittel Tellnitz.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass Silber-

und die mit denselben gewohnlich Vergesellschafteten son-
stigen Erze an verschiedenen Punkten der ganzen Erstreck-

ung von der westlichen bis zur ostlicben Grenze des Gebirges
gewonnen wurden, dass aber die meisten Silberbergbaue
bdhmischerseits im mittleren Theile desselben zwischen Jo-
achimsthal und Sebastiansberg bestanden. Ueber die wich-
tigeren dieser Baue mag Naheres mitgetheilt werden.*)

Bei Abertham soil der Bergbau Anfangs des 16.

Jahrh. begonnen und alsbald, namlich zwischen den Jahren
1528—1588 seine grosste Bluthe erreicht haben. Die Aus-
beute betrug damals 95.173 Mark Silber. Im 17. und 18.

Jahrh'. sank dieselbe sehr erheblich, angeblich wegen Wasser-
noth der Zechen. Gegen die Mitte des vorigen Jahrh. wurden
einige verlassene Baue wieder aufgenommen, aber nur ge-
ringe Mengen von Silber- und Kobalterzen erzeugt. Im J.

1753 ubernahm das Aerar den Bau, erzielte aber bis zum
J. 1806 keinen nennenswerthen Erfolg und liess ihn daher
wieder auf. 50 Jahre spater unternahm es eine Privatge-

werkschaft. den Bau wieder zu beleben und beschaftigte

*) Unter Benfitzung von Jokily's Arbeiten, Graf Sternberg's
Umrisssen etc., S eh a 1 1 e r's und Sommer's Bohmen etc., Kraus
Montanhandbuch, 1867, Schmidt v. Bergenhold's Gescfaichte usw.
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sich namentlich mit der Wiedergewaltigung des Albrechts-
stolleos bis Ende der 60er Jahre.

Die Aberthamer Erzgange sind theils Mitternachtsgange
<Nordgange) mit einem Streichen St. 9—12, Fallen SW,
theils Morgengange, die St. 4—6 streichen und 2V, zum Theil

3 einfallen. Die Porphyre der Gegend sollen in ihrer Con-
tactwirkung auf die Erzgange von gunstigem Einfluss sein.

Vogl rechnet das ganze Revier zur sog. Feldspathregion, weil

die Hauptmasse der Gangausfullung, nebst Quarz. Schiefer

und Letten, gewohmlich aus Feldspath besteht. Fur diese

Region sind gediegen Silber, Glaserz (Argentit), Rothgiltig,

Speiskobalt (Smaltin), Zinkblende, gediegen Wismuth, Blei-

glanz und Schwarzen charakteristisch. In der That erschei-

nen auf den Aberthamer Gangen hauptsachlich Silber- und
Kobalterze.

Joachimsthal ist trotz des heute stark darnieder-
liegenden Bergbaues immer noch einer der wichtigsten Berg-
orte Bahmens.*) Allerdings erinnern die hiesigen Berg-
werke nur noch durch ihre Nebenproduction an den einst

so bedeutenden Reichthum an Silber, denn die Silbererze

werden gegenwartig nur nebenbei erzeugt, die Kosten des
Banes deckt das Uran.

*) Ausser den bezuglichen Nachrichten in Peilhner v. Li ch-
t e n f e 1 s' Versuch liber die Geschichte der bohm. u. mahr. Bergwerke
etc, Graf Sternberg's Umrissen etc. I. Bd., 1. Abth. S. 312 ff.,

Scha Iter's nnd So miners Bohmen etc., Jokely's Aumahms-
bericht, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VIII, 1867, pag. 32-40, Schmidt's
Geschichte etc., pag. 176 ff. und L a u b e's Geologie des Erzgebirges,

I. pag. 176 ff., n. pag. 126, seien als wichtig fdr die Kenntniss des Jo-
achimsthaler Bergbaues folgende Abhandlnngen angefuhrt : J. Th. A.
P e i t h n e r Edl. v. L i ch t e n f e 1 s, Wann haben die Silberbergwerke

in Joachimsthal beruhmt zu werden angefangen ? 1771. — C. A. R8s-
s 1 e r, Mineralog. Bemerkungen aber die Gebirge bei einer Reise von
Prag nach Joachimsthal. Mayer's Samml. physical. Aufsatze, II. Band,
Dresden, 1792. — F. K. Paulus, Orographic oder mineral.-geograph.
Besehreibung des Joachimsthaler k. k. Bergamtsdistrictes, Jena, 1820.— A. F. M a i e r, Geognost. Untersuch. zur Bestimmnng des Alters und
and der Bildungsart der Silber- und Kobaltgange zu Joachimsthal. Mit

1 Karte. Prag, lb30. — F. X. M. Z i p p e, Ueber Minerale von Joachims-
thal, Ahornswald etc. Verhandl. der Gesellsch. des bohm. Museum, 1842.

— J. H. Vogl, Drei neue Mineral-Vorkommen von Joachimsthal. Jahrb.

d. k. k. geol. R.-A., 1863, pag. 220. — Lindackerit und Lavendulan
Ton J. nebst Bemerkungen fiber die Erzftlhrung der Gange. Ibid. pag.

552, bes. 556. — Gangverhaltnisse u. Mineralreichthum Joachimsthals.

Teplitz, 1856. — F. Babanek, Ueber die Erzfahrung der Joach.

Gauge. Oest Zeitschr. fur Berg- und Htittenwesen. XXXII, 1884, Nro
1. and 2.

KatMtr, Oeologle tod BBh'men. 27
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Die ganze Gegend von Joachimsthal war noch im 15.

Jahrh. eine mit Wald bedeckte Gebirgslandschaft, die KOnig
Siegmund im J. 1437 seinem Kanzler Kaspar Schlick Grafen
von Passaun schenkte. Einzelne Bergleute aus Schlacken-
werth und Meissen trieben bier Bergbau auf Silber, der
aber geringe Ergebnisse lieferte. Erst zu Anfang des 16.

Jahrh., besonders im J. 1516, gestaltete sich die Ausbeute-
so ergiebig, dass eine grOssere Menge von Gewerken zum
Betriebe des Baues herbeigezogen werden musste und Graf
Stephan Schlick sich veranlasst sah, den Grand zu einer
Bergstadt zu legen, welche bald aufblfihte. Ihren Namen
soil sie dem Umstande verdanken, dass es auf meissnischem
Gebiete bereits ein Annaberg, Marienberg und Josefsdorf

gab. Um sammtliche Glieder der heiligen Familie als Schutz-

patrone beisammen zu haben, musste nun auch St Joachim
seinen Namen herleihen. Die Silberausbeute wurde alsbald

so betrachtlich, dass schon im J. 1518 Graf Stephan Schlick

eine Mfinze erbauen liess, aus welcher im J. 1519 die ersten

Munzen hervorgiengen, die man nach dem Ursprungsorte-

Thaler Groschen, spater einfach Thaler nannte, ein Namer

der fur gewisse Munzsorten Verbreitung fiber die ganze Welt
gefunden hat Konig Ludwig erhob Joachimsthal im J. 1520
zu einer freien Bergstadt und bestatigte das Mfinzprivilegium

des Grafen Schlick. Doch schon im J. 1528 wurde die

Munzstatte und im J. 1545 sammtliche Schlick'sche Berg-
werke koniglich. Die Ausbeute vom J. 1525—1535 betrug

1,494.336 Thaler und vom J. 1517—1545 zusammen weit

fiber 3 Millionen Thaler. Dieser Reinnutzen dfirfte wohl
nur etwa die Halfte der gesammten Silbererzeugung aus-

gemacht haben, welche Graf Sternberg in der That fur

die 62 Jahre vom J. 1516—1578 auf 1,689.734 Mark 9 Loth
veranschlagt, was einer jahrlichen Feinsilbererzeugung von
beilaufig 250.000 Thalern entsprechen wfirde. Der 30jahrige

Erieg und mehr noch die Verbannung der protestantischen

Bergarbeiter aus dem Gebirge brachten die weltberuhmten
Bergwerke beinahe zum ganzlichen Erliegen. Die Baue
konnten spater nur mit schweren Eosten wieder halbwegs
in Stand gesetzt werden und wiewohl sich die Production

etwa von der Mitte des vorigen Jahrhundertes an ziemlich

bedeutend steigerte, ist der frfihere Segen nimmer mehr
erreicht worden. Die Schwankungen der Silberausbeute in

diesem Jahrhunderte lassen folgende Zahlen erkennen : Vom
J. 1797—1810 wurden 32.468, vom J. 1811—1824 wurden
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21.911, vom J. 1825—1846 nur 17.600, vom J. 1847—1858
dagegen 38.800, vom J. 1859—1871 wieder nur 19.216
Mark Silber gewonnen. Ausserdem erzielte man etwas
Kobalt und Blei. Der niedrige Preis des Silbers lasst einen

Aufschwung des hiesigen Silberbergbaues — die Erze sind:

Pyrargyrit, Proustit, Argentit, gediegen Silber, meist mit
Calcit oder Quarz verbunden — kaum erwarten. So wurde
das Joachimsthaler Bergwerk in den letzten Decennien
eigentlich mehr ein Industrialwerk, weil durch Verarbeitung
der rohen, theilweise aus alten Halden ausgekuteten Ko-
balt-, Nickel-, Arsen-, Wismuth- und besonders Uranerze
zu Praeparaten fur industrielle Zwecke bedeutende Wertbe
erzielt wurden.

Im J. 1887 war bei Joachimsthal nur die Einigkeits-

Silberzeche in Thatigkeit, jedoch ohne Erzeugung. Hiebei

wares 8 Arbeiter beschaftigt

Der ararische Bergbau in Joachimsthal war auch im
J. 1887 vorwaltend auf Uranerze im Betriebe ; nur als Neben-
product wurden bei diesem Bergbaue 83 q und bei der
sacbsischen Edelleutstollen-Zeche 29 q, zusammen 112 q
Silbererze, im Werthe von 13.196 fl. gewonnen. Eine Ver-
huttung der Erze fand daselbst jedoch nicht statt, sondern
warden die ararischen Erze in Pfibram und jene der Edel-

leutstollen-Zeche bei der Hutte zu Freiberg in Sachsen zur
Einldsung gebracht. *)

J. Fl. Vogl hat die feinkornige Beschaffenheit der
sog. Joachimsthaler Schiefer (thonschieferartigen Glimmer-
schiefer) als besonders gunstig fur die Erzfuhrung hervor-

gehoben und den Joachimsthaler Erzdistrict in zwei parallel

zu einander lagernde Zonen, welche durch eine erzarme Partie

getrennt sind, eingetheilt. Die sildliche Zone umfasst die

Joachimsthaler Gruben und besteht aus Thonschiefern, Glim-
merschiefern, Quarzitschiefern, Kalken, Porphyren, Basalten
und einem Lager von Hornblendegestein mit Eklogit. (Vergl.

oben). Die zweite oder nordliche Zone umfasst die Gruben
zwischen dem Schrodergrund und Gottesgab. Die hier auf-

tretenden Gange zerfallen nach ihrem Streichen in zwei Haupt-
gruppen: Mitternachts- und Morgengange. Diese letzteren

liegen in der Streichungsrichtung der krystallinischen Schiefer
Si 6 bis 7 und haben ein denselben conformes Einfallen.

*) Stot Jahrb. d. k. k. Ackerbau-Minist. ftlr 1887, 3. H , 1. Lief.

Wien 1888, p. 10.

27*
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Ihre Ausfullung ist theils schieferig lettig, theils quarzig oder
kalkig, mitunter breccienartig. Die Nordgange (die wichtig-

sten sind der Geistergang, Rothe Gang, Prokopi-, Anna-,
Gescbieber-, Hildebrand-, Junghauerzecher und Evangelisten-

Gang) durchsetzen die Gebirgsschichten queriiber und sind
mit Ausnahme des Gescbieber mehr oder weniger Parallel-

gange. Die Mittemachtsgange sind nicht, wie man fruher

annahm, insgesammt alter als die Morgengange, sondern
nach Babanek z. B. in der Sstlichen Grube zum Theile
selbst junger. Er bezeichnet als jungere Gange den: Pro-
kopi-, Fundgrubner- , Evangelisten- , Gescbieber- (Mitter-

nachtg.), dann den Andreas-, Geier-, Segen Gottes- und
Dorotheagang (Morgeng.) ; als altere Gange den Anna-, Jung-
hauer- , Hildebrand- (Mitternachtg.) , sowie den Kuhgang
(Morgeng.). Nach Laube wurde die Entstehung der den
Schichten entsprechenden Morgengange auf die seculare

Hebung des Gebirges vor der basaltischen Eruption und
eine damit verbundene Aufblatterung der Scbiefer zuruck-
zufuhren sein. Da nun aber die Morgengange dem Alter
nach in zwei Gruppen zerfallen, so leitet F. Babanek hier-

aus ab, dass die Hebung des Gebirges in gewissen, nicht

weit von einander getrennten Zeitraumen geschehen musste.
Beziiglich der Spaltenausfullung gelangt F. Babanek zu
dem Schlusse, dass entsprechend der Paragenese der Jo-
achimsthaler Minerale die Kobalt- und Nickelerze alter, die

Uran- und Silbererze, sowie Wismuth junger sind. Die erste-

ren kOnnten durch Lateralsecretion in die Gangspalten ge-
langt sein, d. h. die mehrfach erschrottenen warmen Quellen
wfirden vielleicht die Annahme zulassen, dass die Wasser
in die Gesteine eingedrungen seien, auf die metallischen
Bestandtheile oxydirend und ldsend gewirkt und die ent-

sprechenden Arsen- und Schwefelverbindungen als Erze ab-
gelagert haben kOnnten. Die jungeren Erze mussten aber
aus der Tiefe in die Gangspalten kommen.

Das vorstehend Gesagte bezieht sich in erster Reihe
auf die in Joachimsthal auf der rechten Seite des Stadt-
grundes gelegenen Baue. Jedoch auch auf der linken Seite

befindet sich eine besonders erwahnenswerthe Zeche. Es
ist dies die Edelleutstollen-Zeche, welche seit Mitte des 16.

Jahrh. im Gange stand, im J. 1825 vom Aerar aufgelassen,

aber schon nach einigen Jahren von einer Privatgewerkschaft
wieder aufgenommen wurde. Sammtliche Gange setzen im
Glimmerschiefer auf. Sie streichen zum Theile St. 12—2.
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zum Theile St. 6—8. Von ersteren ist einer der wichtige-

ren der Franciscigang mit einer Gangausfullung von Kalk-

spath, Schiefer, Quarz, Braunspath, Rothgiltig, Glaserz, ge-

diegen Silber, Speiskobalt, Kobaltbltithe, Uranerz, Uran,
Arsen, Wismuth, Pyrit. Unter den Morgengangen war
einer der wichtigsten der Edelleutstollner Gang, dessen Aus-
fullung in Schiefer, Letten, Quarz, Kobalterzen und Wis-
muth bestand. Der Katharina-Reichcr-Schatz- und der
Chrisogeni-Gang waren ebenfalls ihres Adels wegen beruhmt.

Gegenwartig sind die beibrechenden Uranerz e, wel-

che in der Gangmasse in Nestern und Putzen von gewohn-
lich linsenformiger Gestalt, ohne regelmassige Vertheilung

vorkommen, von hauptsachlicher Bedeutung. Da nun F.

Sandbergeb*) in dem Fahlbandglimmerschiefer (Skapolith-

Glimmerschiefer) namentlich aus dem Zeileisengrunde fast

alle Erze der Joachimsthaler Gruben und besonders Uran
nachzuweisen vermochte, hat er den aufrichtig gemeinten
Vorschlag gemacht, die armen Bergbewohner sollen sich

auf die Uranindustrie werfen, dem Gestein auf nassem Wege
den Urangehalt entziehen und auf Praeparate verarbeiten,

wodurch sie sich einen hubschen Erwerb zu sichern im
Stande sein sollen. Leider hat sich ergeben, dass hiezu

das allerwichtigste fehlt, namlich — das Uran, welches, wie
es scheint, nur in den quarzreicheren Mitteln in merklicher

Menge vorhanden zu sein pflegt, wahrend es in den quarz-

armeren Lagen meistens gar nicht nachzuweisen ist.

Im J. 1887 standen im R. B. A.-Bezirke Elbogen 3
Unternehmungen auf Uranerze im Betrieb, namlich ausser

den ararischen Gruben in Joachimsthal und der sachsischen

Edelleutstollen-Zeche auch die Hilfe Gottes-Zeche bei Dum-
berg. Im Ganzen waren bei denselben 365 Arbeiter beschaf-

tigt, welche 268 79 q Uranerze im Werthe von 98.380 fl.

(um 129.672 fl. weniger als im J. 1886) erzeugten. Der
Hauptproducent war das Aerar mit 257*3 q- Bei der arari-

schen Hutte in Joachimsthal wurden von 11 Arbeitem Uran-

praeparate im Werthe von 88.704 fl. (um 274.490 fl. we-
niger als im Vorjahre) erzeugt.

Bei Gottesgab erhielt sich von alien Bauen am
langsten die SchOnerzzeche, welche einst mit der Unruh-r

Hoffmann- und Reichgeschieb-Zeche in Verbindung stand.

Die Stadt soil im J. 1535 entstanden sein und wurde im

*) Untereuchangen Ober Erzgange. 2. H. 1885, pag. 218 ff.
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J. 1546 der Krone von Bohmen einverleibt. Die hiesigen
Gauge fuhren vorwaltend Silbererze. Sie gehoren nach Vogl
der Flussspathregion an, welche sich von der Quarz-Kalk-
region von Joachimsthal und der Feldspathregion von Aber-
tbam nebst dem Mangel an gediegen Silber, Kupfer und
Oxyden, durch ihr relativ jungeres Alter und durch die in-

nige Verkniipfung mit basaltischen Gebilden, in deren Con-
tact der Adel auch am grossten sein soil, unterscheidet.

Vom J. 1841 bis 1852 hat das Aerar den Bau mit Einbusse
gefuhrt und hernach aufgelassen. Im J. 1854 gieng er auf
eine Privatgewerkschaft fiber. Die Gange sind zahlreich und
zeigen namentlich an den Gang- und Scharkreuzen sowie
an den Kluften bedeutende Veredlung. Sie setzen im gra-

phitischen Gneissglimmerschiefer sowie in einem eisenschus-

sigen Glimmevschiefergneiss auf. Einer der wichtigsten war
der Silberwaschergang mit Schiefer, Quarz, Letten, Silber-

erzen, Bleiglanz, gediegen Wismuth, Pyrit. Diesem Gange
nach war der Erbstollen (Schonerz-Stollen) von Elbecken
aus getrieben. Der Hoffmanns-Hauptgang (Streichen St. 6,

Fallen 85° S) ist mit Fluorit, Baryt, Calcit und Quarz ge-
fullt und fuhrt Argentit, Rothgiltig, Fahlerz, Kupfer- und
Eisenkies, Arsen, Bleiglanz, Pharmakolith.

Wahrscheinlich auf ahnlichen Gangen durfte bei Holz-
bach, Bohm. Wiesenthal und Neugeschrei gebaut worden
sein. Der Graf Friedrich-Stollen bei Holzbach, ein nur
wenig ausgedehnter Bau, wurde, obwohl in* die mittlere

Periode des Joachimsthaler Bergbaues reichend, immer nur
absatzig betrieben. Bei Bohm. Wiesenthal machte man
zu Anfang dieses Jahrh. einen erfolglosen Versuch zur Neu-
belebung des Silberbergbaues auf der Dreifaltigkeitszeche.

Weit bedeutender waren die Bergwerke bei Wei-
pert, namentlich die Milde' Hand Gottes-Silberzeche. Der
Bergbau auf Silber in Weipert soil im J. 1570 begonnen
haben, worauf alsbald diese Zeche erSmiet wurde. Sie war
gleich Anfangs so ertragreich, dass 300 Bergleute dabei be-
schaftigt wurden. Im J. 1607 zur Bergstadt erhoben, erwarb
die Stadt im J. 1697 diese Zeche, uberliess sie aber spater

dem Aerar, welches sie bis zum J. 1854 inne hatte und in

diesem Jahre verkaufte. Die Gange setzen im Gneisse auf.

Der Ausfullung nach stehen die Gange in naher Verwand-
schaft mit den Gottesgaber Morgengangen, jedoch ist Schwer-
spath fOr sie so charakteristisch, dass Jok£ly dieses Revier
als Schwerspathregion bezeichnen wollte. Die Mitternachts-
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gauge fuhren unter den Silbererzen hauptsachlich Rothgiltig-

erz. Der Clementistollen — der Erbstollen des Baues —
erreichte eine Lange von uber 900 Klafter.

Der Silber- und Bleibergbau bei Pressnitz ist viel-

leicht der alteste und war seinerzeit einer der wichtigsten

des Erzgebirges. Er ist aber schon longer aufgelassen als

die zuletzt angefuhrten Bergwerke. Schon zu Georg von
Podebrad's Zeiten bestand hier ein ergiebiger Silberbergbau,

der im J. 1543 bedeutend erweitert wurde. Im J. 1546
wurde Pressnitz zu einer kdnigl. Bergstadt erhoben. Allein

schon wenige Jahre spater gerieth der hiesige Bergbau in

Verfall und erholte sich nimmermehr. Die Erzgange setzen

nach Jokely theils in Glimmerschiefer, theils in Phyilit auf.

Laubk allerdings fuhrt Pressnitz neben Platz, Sonnen-
berg und Sebastiansberg unter jenen Orten an, deren Silber-

erzgange ausschliesslich auf den Glimmerschiefergneiss be-

schrankt sein sollen, welcher letzterer zwar von grosser

Flachenausdehnung, aber nur geringer Machtigkeit ist, wes-
halb die Gange keine besondere Teufe erreichen konnten
und bald abgebaut werden mussten. Hierin sieht Laube
die Hauptursache des Verfalles der Bergbaue.

Um Sebastiansberg muss ehemals ein sehr reger

und ausgedehnter Silberbergbau betrieben worden sein, wie
die grossartigen Haldenzflge um die Stadt und um Neudorf
erkennen lassen. Im 16. Jahrh. war Sebastiansberg schon
eine freie Bergstadt und scheinen damals die hiesigen Baue
ebenso wie diejenigen bei Eatharinaberg und Sonnenberg
in Bluthe gestanden zu haben. Naheres uber die Geschichte
ist nicht bekannt, da die hierauf bezuglichen Schriftstucke

bei einer Feuersbrunst in Pressnitz, wo sie aufbewahrt
wurden, zu Grunde giengen.

Die wichtigste Zeche war jene des Kaiserzuges (vor-

OTgsweise mit Silber- und Kobalterzen) am Neudorfberge,
dessen Gange Ostlich streichen. Dieser Bau wurde bis zu
Ende des vorigen Jahrhundertes mit wechsehidem Erfolge

betrieben. Ausserdem bestand eine ziemliche Anzahl ande-
rer Baue bei der grossen Stadtmuhle, zu beiden Seiten des
Gross-Assigbaches, am Elein-Assigbache gegen Marzdorf der
Palmbaumstollen, wo nebst Silbererzen auch Zinnerze ge-
wonnen worden sein sollen, deren Auftreten Jokely auf
die Einwirkung des rothen Gneisses zuruckgefuhrt hat,

dann N von der Stadt und von Neudorf. Anfangs dieses
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Jahrh. wurden mehrerenorts Wiederbelebungsversuche ge-
macht, allein ohne Erfolg.

Der Bergbau zu Kathari naberg gehflrt zu den
wichtigsten des Erzgebirges. Er wurde vor vielen Jahrhun-
derten erOffiiet und soil schon im 14. Jahrh. in Bluthe ge-
standen baben, zu welcher Zeit er an der Ostseite der Stadt
umgieng, wo auch die erste Wasche und Schmelzhutte be-
stand. Spater zog sich der Bau wegen des reichlichen Zu-
flusses von Grubenwassern nach der Westseite der Stadt,

wo ubrigens der Sage nach eine Magd, Namens Katharina,

mit einer Sichel Silberfaden abgegrast hatte (der Ort, ur-
sprunglich Hallberg genannt, soil erst hiernach in Katha-
rinaberg umgetauft worden seinl) und daher ein vortheil-

hafter Bau in Aussicht stand. Diese Voraussetzung bewahrte
sich in glanzender Weise. Der Ort gedieh, wurde im Jahre
1528 zur Stadt erhoben und war zu Ende des 16. Jahrh.

schon ein wichtiger Bergort mit eigenem Bergamte. Unter
den hiesigen Gangen war der Nikolaigang einer der edelsten,

welcher z. B. im J. 1760 223 Mark 7 Loth Silber und 135
Gtr. 5 Pfund Schwarzkupfer lieferte. Bis zum J. 1786 blieb

der Bergbau in regem Betriebe, dann kam er in Verfall, da
die TiefTbaue nach und nach ersauften, und im J. 1808 lies&

ihn das Aerar ganz auf. Allein die Stadt und einzelne Bur-
ger nahmen ihn unter dem Namen Frisch Gluck-Silberzeche

mit dem reservirten Nikolai-Erbstollen alsbald wieder auf
und erhielten ihn -mit geringer Zubusse und ohne Erfolg bis

zum J. 1851. In diesem Jahre nahm sich des vielverspre-

chenden Baues eine Gewerkschaft mit grOsserem Nachdruck
an. Joe^lt bezeichnet die hiesigen Baue mehrmals als

sehr hofifnungsreich und betont, der Staat solle einen neuen
Aufschwung derselben herbeifuhren helfen. Aehnliche Rath-
schlage wiederholen sich Otters. Man kann sich aber manch-
mal nicht des Eindruckes erwahren, dass der vorzugliche

Geologe bezuglich der Erflffnung neuer Erwerbsquellen durch
den Bergbau etwas zu sanguinisch urtheile.

Die Erzgange setzen im vorderen und hinteren Stadt-

berge auf, sie sind vorwaltend Stehende und Spathgange.

Die ersteren namentlich vereinigen sich zu einem bedeuten-

den Gangzuge. Die Stehenden, welchen sich die minder
bedeutungsvollen Morgengange anschliessen, scheinen alter

zu sein. Eupfererze und in den oberen Teufen Zinnerze

sind fur dieselben charakteristisch, wahrend auf den Spath-

gangen und den Flachen Silbererze und Bleiglanz vorherr-
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schen. Nach Grimm sind die Kupfererze (Eupferkies, Kupfer-
glanz und Buntkupfererz) ebenso wie der Galenit silberhaltig.

Ein Gemenge von Eupfererzen, einem Nebentrum des Niko-
laiganges entstammend, enthielt im Centner 18 Pfund Kupfer
und 1 Loth Silber. Im Centner Bleiglanz wurde 1 Loth
3 Quentel Silber, im Centner reines Kupferkieses auf 39*75

Pfund Kupfer 2^5 Loth Silber gefunden. Mit ausreicheudem
Capital halt Grimm die Wiederaufnahme des Bergbaues fur

immerhin lohnend, wenn auch nicht sonderlich gewinn-
bringend. Seit Jahren wird der Bau aber nur noch in

Fristen gehalten.

Die oben angefuhrten Bergbaue des Wieselste'ingebir-

ges besassen wohl nie besondere Bedeutung ; einige Beacht-
ung konnen bloss die zuletzt angefuhrten Bergorte bean-
spruchen.

Elostergrab, welches bis zum J. 1848 unter dem
Schutze des Stifles Ossegg stand, war schon vor Jahrhun-
derten der Mittelpunkt eines lebhaften Silberbergbaues. *)

Nachdem er langere Zeit geruht hatte, wurde er im J. 1845
bier in der Libuschazeche im Krinsdorfer Grunde wieder
aufgenommen. Die Zeche erhielt den Schutznamen Drei-

einigkeitszeche und wurde besonders durch Prager Gewer-
ken mit vielem Eifer in Bau gesetzt. Die reichen Mittel,

die man alsbald antraf, waren Grund, dass man im Jahre
1847 eine zweite Gewerkschaft grundete. Die erwachte
Bergbaulust fuhrte zur Neuaufnahme der Baue bei Ossegg,
Riesenberg, Oberleutensdorf, Ladung, Niklasberg, Deutzen-
dorf und Neustadt, wo alte Zechen n'eu belegt wurden, so
dass es schien, als sollte der alte Glanz der hiesigen Baue
neu erweckt werden. Leider erwies sich die Hoffaung als

trugerisch.

Die Gange streichen z. Th. Stunde 2—4, nach Laube
zur Kluftung des benachbarten Porphyres parallel (Amschler
Gang, Johannes in der Wuste-Gang, Dreieinigkeitsgang)

,

z. Th. St. 12—1 (Barbaragang), z. Th. 9—10 (Nikolaigang)

und fallen SO oder NW, selten N. Vorherrschend sind
Silbererze (Rothgiltig und SprSdglaserz) , ferner Bleierze

(silberhaltiger Bleiglanz), dann Blende und Kiese. Das Gang-
mittel ist wesentlich Quarz und Letten. Der machtige Faust-
gang soil angeblich auch Gold gefuhrt haben.

*) Vergl. B. Scheinpflug, Der Ber'gbau auf dem Dominium
Ossegg. Mittheil. des Verein. for Geschichte d. Deutsch. in Bohm., XV.,

1877, pag. 802.
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Im Allgemeinen dieselben Gescbicke wie Klostergrab

faatte Niklasberg, urspriiaglich eine Ansiedlung deutscher
Bergleute, welche hier bauten. Leider bielt die Ergiebigkeit

nicht an, denn bereits im J. 1556 wurden wegen Wasser-
zadranges Verlage zur Treibung eines Stollens gefordert und
es ergab sich auf 9 Zubuss- erst eine Ausbeutzeche. Mitte

des J. 1348 wurden die aerarischen Zechen aufgelassen,

gegen Ende des Jahres von einer Privatgewerkschaft wieder
aufgenommen, jedocb mit zu schwachen Mitteln. Daher
wurde der hiesige Bau eigentlich nur gefristet, ohne ein
Ergebniss zu liefern. Trotzdem ist derselbe niemals ganz
zu Grabe getragen worden und schleppte sich noch bis vor
wenigen Jahren meist mit Versuchs- und Ausrichtungsarbei-

ten fort.*)

Die biesigen Erzgange sind theils Stebende und Mor-
gengange, theils Flache, welche den ersteren dem Adel
nach nachstehen. Silberhaltiger Bleiglanz nebst Kiesen
herrscht vor. Das Streichen ist verschieden : St. 1—5, Fallen

West bis Nordwest, oder St. 9-12, Fallen Ost. Als Bei-

spiel der Gangausfmlung diene der Himmelsfurstin-Gang,

dessen Machtigkeit eine sehr wechselnde war. Hier erschien

dichter Quarz mit Braunspath, Feldspath, Kiesen, Blende und
Bleiglanz, stellenweise reiche Silbererze. Dieser Gang ist

besonders von den Alten abgebaut worden.
Die Erzgange von Liesdorf und Mittel Tellnitz

bestehen aus Quarz, Talk, Feldspath mit silberhaltigen Kie-

sen und Bleiglanz, die besonders zu Ende des 17. Jahrh.

reichlich gefunden worden sein sollen. Nach Jokely gehO-
ren sie aflem Anscheine nach einem eigenen Erzgangsysteme
an, das im Gegensatze zu der „edlen Silber- und Bleifor-

mation" von Klostergrab und Niklasberg als „edle Kies-

formation" zu bezeichnen ware. Bei Mittel Tellnitz musste
der Bau einst sehr ausgedehnt gewesen zu sein.

Auf Kupfer wurde im bOhmischen Erzgebirge haupt-
sachlich bei Graslitz gebaut

Der hiesige Bergbau auf dem Eibenberge soil nach
Sternberg schon im Jahre 1272 bestanden haben, jedoch
stammen die ersten sicheren Nachrichten aus dem J. 1527,
in welchem Graf Hieron. Schlick das Gut Graslitz erwarb
und bald hernach von Konig Ferdinand eine Bergfreiheit

*) Schmidt v. Bergenhold, Geschichte etc. pag. 192.
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erhielt Der Bergbau wurde wohl vorzugsweise auf Kupfer-
ti.es gefuhrt, jedoch ergibt sich aus Urkunden vom Ende
des 16. Jahrh., dass damals nebst Kupfererzen auch Gold
and Silber (vergl. S. 415) sowie Zinn- und Eisenerze ge-
wonnen wurden. Uebrigens sollen zu Beginn dieses Jahrh.

am Hohea Stein und am Hausberg 'bei Graslitz Silbererze

mit Bleiglanz in Quarzgangen einbrechend aufgefunden wor-
den sein. Zu Ende des 16. Jahrh. diirfle der hiesige Berg-
bau in grOsster Bluthe gestanden haben, denn es sollen

damals 2000 Bergleute und 100 Steiger dabei beschaftigt

gewesen sein. Seit dem 30jahr. Eriege nur in massigem
Betriebe erhalten, kam er Anfangs dieses Jahrh. zum ganz-
lichen Erliegen, jedoch wie G. v. Nowicki*) hervorhebt,

keinesfalls aus Mangel an bauwurdigen Erzen. Die Unter-
suchung der gewaltigen, von Eibenberg gegen Schwaderbach
ziehenden Haldenzuge war die Veranlassung zur Wieder-
aufnahme des Betriebes im J. 1858. Die aufgeschlossenen
Gange waren Kiesgange (Kupferkies, Schwefelkies, sparsam
Arsenkies und Magnetkies, ganz untergeordnet Kupferoxyde,
Malachit und einige andere Minerale), welche im Urthon-
schiefer aufsetzten. Die Machtigkeit der Gange betragt 0*5

bis 2 m und soil sich der durchschnittliche Eupfergehalt
auf 2"5°| stellen. Trotz aller Muhe konnten aber die noth-
wendigen Mittel zu einem nachdrucklichen Betriebe nicht

aufgebracht werden.
Kupferkies, welcher nebst anderen Kiesen und Zink-

blende nicht selten die Magneteisenerze accessorisch be-
gleitet, erwies sich an manchen Stellen, ahnlich wie die

Ziokblende bei Goldenhdhe, abbauwurdig. Ein solcher Bau
war einst jener des Kupferhiibels bei Kupferberg, wo
gegen das Ende des vorigen Jahrh. einige Zechen in regem
Betriebe standen. Es setzten hier iibrigens im Kesselgrunde
im Kupferkiesstocke auch Silbergange auf.

Ein ahnliches Kupferkiesvorkommen bietet die Seba-
snanszeche SO bei Klein thai, wo dieses Erz nebst Roth-
eisenstein zeitweise abgebaut wurde.

Arsenkies fand sich in abbauwurdiger Menge haupt-
sachlichbei Unter Rothau SO von Graslitz, beiUWers-

*) Der nene Kupfererz-Avfschluss im Danielstollen bei Eiben-
berg nachst Graslitz in BOhmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., X., 1869,
pag. 349. — Die Wiedergewaltigung des alten Kupferbergbaues von
Graslitz in BOhmen, Prag, 1862.
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grim SW von Joachimsthal und im Bereiche der Drei-
konigszeche von W e i p e rt vor. An letzterem Orte
wurde er noch vor einigen Decennien gewonnen. Er bricht

hier derb oder eingesprengt in einer quarzigen, zura Theile
lettigen, talk- oder kaolinartigen Masse ein.

Bleierze kommen im bohm. Erzgebirge hauptsach-

lich im Phyllitgebiete westlich von dem Neudeker Granit-

massiv vor, namentlich bei Berg, Hartenberg, bei Bleistadt

und Prunles, bei Horn, im Leithenthale NW von Silbers-

griin, auch bei Silbersgrun, bei Heinrichsgriin, dann weiter

ostwarts bei Graslitz und am Zinnbusch bei Weipert.

Bei Berg bricht silberhaltiger Bleiglanz (und nach
A. E. Reuss auch Pyromorphit) mit Zinkblende, Pyrit und
stellenweise Kupferkies in Quarzgangen ein, die zum Theile

in St. 9— 10 (Peter Paul-Zeche), zum Theile in St. 11 (Segen

Gottes- und Joseph August-Zeche) streichen.

Bei Bleistadt-Prunles soil der Bau schon im
J. 1314 im Betriebe gestanden haben. Gegrtindet wurde
Bleistadt, nachdem im J. 1523 die Bergfreiheit verkundet
worden war, vom Grafen Stephan Schlick. Im J. 156&
wurde sie zur Bergstadt erhoben. Die hiesigen zahlreichen

Gange sind theils Nord- theils Ostgange. Die Erze, vor-

nehmlich Bleiglanz und Blende, sind in der Gangmasse selten

gleichformig vertheilt, sondern kommen meistens putzen-

oder lagenweise vor. In den oberen Teufen erscheint ge-

wOhnlich mit Brauneisenstein : Gerussit, Braun- und Grun-
bleierz (Pyromorphit). Ende der 50er Jahre wurde der Bau
im Osten von Prunles im Horizonte des Erbstollens gefuhrt,

der vom Zwodathale in Westen eingetrieben ist.

Ueber den Bleierzbergbau bei Graslitz haben sich nur

sparliche Nachrichten erhalten. Er hat ubrigens nie die

Bedeutung des hiesigen Kupferbergbaues erlangt. Zeitweise

wurden namentlich bei Silberbach am westlichen Abhange
des Eselsberges und im Bleigrund SO von Graslitz Versuchs-

baue auf Bleiglanz unternommen, allein ohne einen nennens-

werthen Erfolg.

fa der Mariahilf-Zeche am Zinnbusch bei Weipert
wurde ebenfalls auf Blei gebaut. Der zuletzt abgebaute

Gang hatte ein Streichen St. TO und Verflachen 45° SSW
und bestand aus aufgelfistem Sthiefer, Letten, Quarz, worin

silberhaltiger Bleiglanz bis 1 m machtige Putzen bildete.
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Accessorisch tritt Zinkblende und Pyrit auf. Ehemals soil

auf ahnlichen Gangen auch Zinnerz gewonnen worden sein.

Zur Erganzung vorstebender Mittheilungen mOgen fol-

gende, den gegenwartigen Bergbaubetrieb im Erzgebirge
betreffende statistische Belege dienen: In den R. B. A.-Bez.
Komotau, Brux und Teplitz bestanden im J. 1887 sieben
Untemebmungen auf Silber, welche aber sammtlich ausser
Betrieb waren. — Auf Nickel und Kobalt bestanden zwar
keine selbstandigen Untemebmungen, jedocb wurden Erze
zeitweilig als Nebenproduct gewonnen und zwar auf der
Segen Gottes-Zeche bei Breitenbach, welche 263 q Scheide-
erze und Schliche erzeugte, die ausser Wismuth nocb einen
Halt von 6 q Kobalt und 4 q Nickel "hatten. Sie wurden
an Blaufarbenwerke nach Sachsen abgesetzt. — Auf Wis-
muth erze bestanden im J. 1887 im bohm. Erzgebirge 7 Un-
temehinungen, von welchen 5 im Betriebe waren. Sie be-
schaftigten 80 Manner und 16 Kinder. Nebstdem wurde
Wismuth bei dem ararischen Bergbaue und der privaten

Einigkeitszeche bei Joachimsthal gewonnen. Die Gesammt-
erzeugung betrug 11.864 q Wismutherze, wovon 45 q auf
das Aerar entfallen. Verhuttet wurden bei den eigenen
Gruben nur 330 q Roherze, aus welchen 1*60 q Wismuth-
metall gewonnen wurde. Die ubrigen Erze wurden theils

zur Verhuttung nach Johanngeorgenstadt in Sachsen ge-
liefert, theils als Scheideerze und Schliche an Farbenwerke
abgesetzt. — Die Ur an production ist oben bei Joachims-
thal ausgewiesen. — In Kupfer, Arsen und Blei fand
im J. 1887 keine Erzeugung statt. — Betreffend die Erzeug-
ung von Wolfram erzen ist zu erganzen, dass die bezug-
liche Unternehmung des Farsten Lobkowitz in Zinnwald
(S. 409) die einzige im Erzgebirge (und ganz Bdhmen) war.
Es wurden von 42 Arbeitern durch Auskutten der alten
Halden und Bergversetze 595 q Wolframerze erzeugt. Leider
ist ein durch die englische Concurrenz bewirkter sehr be-
deutender Ruckgang des Preises dieser Erze zu verzeich-
nen, welcher ihre Weitererzeugung in Bdhmen gefahrden
ktonte.

Es ist oben (S. 370) gesagt worden, dass die meisten
Quarzgange des bohm. Erzgebirges mit Eisen- und
Manganerzen in Verbindung stehen. Einige allerdings

scheinen ohne Erzgehalt zu sein, wie z. B. der Gang, wel-
cher W vom Kuhberg bis in die Gegend O von Heinrichs-
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grim sich erstreckt, dann der bedeutende Quarzgang von.
Neudek, welcher S von Schwarzbach beginnend, in nord-
licher Richtung fiber Bernau bis Neudek fortsetzt, wo zahl-
reiche Quarzblflcke den ganzen Bergrucken der Hochtanne
Oberdecken und sich noch weiter verfolgen lassen, zumal

vom Trinkseifener Forsthause und im Hirschenstander
Reviere auf der linken Seite des Rohlaubaches. Weitere
Gange streichen von Hirschenstand uber den Buchschach—
telberg nach Sachsen. Der Gang bei Glasberg fuhrt an-
geblich Opale und wohl bestimmt auch Rotheisenerze. Als
ein ziemlich machtiger Lagerstock scheint Quarzfels am west-
lichen Gehange des Sonnenwirbels aufzutreten. Geringere
Vorkommen bestehen bei Weipert (S), von wo der Quarz.
zum „Steindl" bei Neugeschrei zu Ziehen scheint, dann in
der Gegend von Egertl, zwischen HOll und Boxgrun, am
Wolfsberg S von Schmiedeberg (mit Amethystkrystallen),.

zwischen Tomischan und Wernsdorf, um Ziebisch (Quarz,.

Hornstein, Jaspis, Chalcedon, Amethyst), bei Gabrielahutte,

8 bei Nickelsdorf, zwischen Turmaul und Stolzenhan, am
Nordgehange des Schweigerberges und anderwarts. Der-
Quarzstock des Steinberges W von Kallich scheint JoEfcLY
besonders deshalb bemerkenswerth zu sein, weil er den.

Kallicher Porphyrzug vOllig abschneidet. Weiters flnden sich

Homsteinbldcke am rechten Gehange des Keilbaches und
Quarz mit Amethyst am Hohen Hubel SSO von Neuhaus.
In der Gegend von Einsiedl treten einige Quarzgange nahe
der Grenze zwischen Schiefer und Granit in diesem letzteren

auf, ebenso im Bernauer Reviere und an anderen Orten.

Wahrend diese Gange, wie erwahnt, wenigstens zum
Theile erzleer zu sein scheinen, brechen auf zahlreichen an-
deren Quarz- und Hornsteingangen Erze mit bei, namentlich

Rotheisenerz (Haematit), faserig oder als rother Glas-

kopf, sowie auch derb oder thonig, dann Braun- und"

Gelbeisenstein, und selbst haufiger als diese letzteren

Manganerze (Pyrolusit, Polyanit, Psilomelan u. a.) in

Putzen und Nestern, welche von der ubrigen Gangmasse
durch Salbander scharf geschieden zu sein pflegen. Die Man-
ganerze sind manchmal solcherweise vorherrschend, dass
man fuglich von Manganerzgangen sprechen darf. Accesso-
risch erscheinen auch noch Kobalt-, Wismuth- und Kupfer-
erze, Uranglimmer, Vivianit, Wawellit, Fluss- und Schwer-
spath, Dolomit, Galcit und andere Minerale. Im Allgemeinen
sind die Eisenerzgange nach Jok^ly nur im Bereiche des
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Granites, wobei die Erzfuhrung wiederum von dem Charakter
des Gesteines beeinflusst zu sein scheint, oder an den Con-
taclstellen der krystallinischen Schiefer mit dem Granit edel.
Wetter weg vom Granit werden sie zu Faulen oder ganz
taub. Stellt sich aber auch hier

ein grtsserer Adel ein, so besteht

das Erz hauptsachlich aus Braun-
eisenstein.

Von den als Manganerz-
gange zu bezeichnenden Gan-
gen, die man nach Jok£ly fur

mehr selbstandig und wohl spa-

ter entstanden als die Rotheisen-
erzgange betrachten darf, waren
einige von Bedeutung. Besonders
ragte hervor die Theresia-
Mangan-Zeche mit dem Con-
cordia-UnterbaustolIenam Hirsch-

berg NW bei Platten, wo
Manganerz, hauptsachlich Pyro-
tasit, innerhalb der aus Quarz,
Hornstein und Ausschramm be-

stehenden Gangmasse meist ab-

setzige Mittel, Putzen, von oft

uber 2 m Machtigkeit bildet. Der
Gang setzt nach Jok^ly ganz
dicht an dem Contact zwischen
Drthonschiefer und Granit (des

Grossen Plattenberges, Fig. 84)
auf, tritt SO von der Stephani-
zeche ganz in Granit uber und
soil unterhalb der Stadt Platten

wetter fortstreichen, wahrend er

nordwarts gegen PechOfen zieht,

hier sich mit dem Riesenberger
Znge theils schart, theils ihn

dorchsetzt und angeblich uber
Ober Jugel in Sachsen noch wri-
ter fortstreicht In der Nachbarschaft dieses Ganges setzen

noch zahlreiche Nebengange auf, die aber meist nur auf
den Ereuzungsstellen einigen Adel haben. Ausser auf der
Bora-Zeche bei Neuhammer (S.' 404) wurde auf Mangan
noch bei Neuhaus, bei Hirschenstand und Fruhbuss gebaut.

Qroutr Flatten-
htrg

WolftHrghat

Sehuppmhtrg
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Hier, bei Lindig usw., tritt das Manganerz namentlich in
jenen Quarz- und Hornsteingangen auf, welche die Zinnerz-
gange bei einem Streichen in St. 9—10 durchsetzen.

Im J. 1887 stand auf Manganerze im Erzgebirge nur
eine Unternehmung mit 1 Arbeiter im Betriebe, welcher
65 q Erze im Werthe von 130 fl. erzeugte.

Die wichtigeren Eisenerzgange sind nach J. Jo-
k£ly folgende

:

Der Irrganger Zug, welcher von Sachsen her O
von Johanngeorgenstadt im Schwarzwasserthale nach B<5h-

men herubertritt und bei einem Hauptstreichen St. 9-10 gegen
Junghengst, Irrgang, Hengstererben, Werlsgrun bis Pfaffen-

grun verlauft. Seine Langenerstreckung von diesem Orte
bis zur Grenze betragt uber 18 km, von der Grenze bis
Burkhartsgrun in Sachsen etwa 14 km. Auf dem Zuge
waren mehrere Baue im Umtriebe, darunter einer der
wichtigsten die Hilfe Gottes Zeche bei Irrgang mit dem Fran-
ciscistollen bei Junghengst, welcher Bau schon im J. 1562
begonnen hat und bis in unsere Zeit stetig im Betriebe er-

halten bheb.

t Der Riesenberger Zug, westlich von dem erste-

ren, streicht von Unter Blauenthal in Sachsen gegen Riesen-
berg im Granit, und weiter im Urthonschiefer bis Nieder
Jugel fort und tritt bei PechOfen nach BOhmen herober. Er
scheint in der Gegend des Klein Rammelsberges W von
Platten mit dem Henneberg-Plattener Zuge zu
scharen. Dieser kommt als Eibenstocker Zug uber Ober
Jugel nach Bdhmen und verlauft hier sudwarts uber die

Gegend von Platten und Barringen bis Hohenstollen von
Neudek. Seine Gesammtlange dies- und jenseits der Grenze
betragt etwa 35 km.

Weniger deutlich markirt ist der Buchschachteler
Zug, welchem wohl die Eisen- und Manganerzvorkommen
im Kaiserbuchwald, am Pflanzberg und W von Ullersloh

angehdren. Ein weiterer Zug ware der zumeist taube
Schwarzbacher Gang, welcher nur stellenweise, wie
bei Hochofen und Hirschenstand, Manganerze zu fuhren
scheint.

Im westlichen Granitgebiete sind nur geringe Eisen-
erzgange vorhanden. Versuchsbaue auf Rotheisenstein be-
standen bei Ahornswald, am Huttenberg bei SchOnlind, bei

Schieferhutten, Klein Hirschberg, auf dem Lehnberg, am
Nadlerrang von Unter Rothau und andervvarts. .
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Brauneisenerze und Sphaerosiderit sind in

dem westlichen Theile des Erzgebirges nicht selten, da
sie zumeist das Ausgehende (den sog. eisemen Hut) ande-
rer Erzgange Widen. Sie sind namentlich urn Bleistadt ab-
gebaut worden, aber der Ertrag der Baue war gegenuber
den Rotheisenstein-Zechen ganz unbedeutend. Auch bei

Leopoldshammer, Altengrun, Silbersgrun, Krondorf und
von Graslitz wurde auf Brauneisenstein gebaut.

Magneteisenerz und Zinnstein mit Eisen-Kupfer-
kies und besonders auch Zinkblende, welche in Ver-
bindung mit Amphiboliten und Kalksteinen auftreten, wur-
den im westlichen Erzgebirge vornehmlich um Golden-
hohe gewonnen, insbesondere am Kaff und der sich ihm
sudostlich anschliessenden Berggruppe. JokELY erwahnt
besonders eines Vorkommens, bei welchem der Amphibolit,

anscheinend lagerfflrmig, sehr sanft in Westen geneigt oder
auch schwebend ist. Im Liegenden geht er durch ein fein-»

korniges bis dichtes, wesentlich aus Quarz, Feldspath und
Glimmer bestehendes Gestein scheinbar in Urthonschiefer

fiber, mit dem er in 2 em bis 2 tn machtigen Lagen, stel-

lenweise auch mit Grunsteinschiefer, wechsellagert. „Das
Gestein fuhrt nebst Amphibol accessorisch noch Zinkblende,

reines und auch mit Amphibol, Blende und Kiesen gemeng-
tes Magneteisenerz, ferner Pyrit, Kupferkies und Zinnerze.

Die grunsteinartigen , stellenweise auch strahlstein- oder

ebJoritschieferartigen und hie und da granatfuhrenden Zwi-
schenlagen enthalten auch Erze, hauptsachlich Magneteisen,

Kupferkies, Pyrit und Sphalerit. Hierauf folgt erzleerer

dichter Amphibolit und daruber befindet sich das Erzflfltz,

bestehend aus Magneteisenerz, Sphalerit und Kiesen, haung
impragnirt mit den erwahnten Mineralen. Die Mftchtigkeit

dieser so combinirten Lagermasse betr&gt 4—8 Klafter und
daruber." Die Zinkblende sammt den beibrechenden Kiesen

ist yon den Alten unbenutzt auf die Halden geworfen wor-
den. In den 50er Jahren traten nun Unternehmungen in's

Leben, welche bezweckten, wie JoKELY sich ausdruckt, „den
Schatz zu heben, welcher hier in diesen beispiellos daste-

henden Zinkblendemassen liegt, und so einen neuen berg-

mannischen Industriezweig in's Leben zu rufen, welcher

nicht allein die schdnsten Erfolge versprich^ sondern auch
dazu berufen sein durfte, die bedrangte Lage der Gebirgs-

bevOlkerung theilweise zu mildern". Leider hat sich der

vorzugliche Gelehrte hierin geirrt. Im J. 1862 ist zwar fur

Ketttr, Oaologie tod BShmao. 2b
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Goldenhdhe eine Verleihung auf Zinkblende erfolgt, aber
eine Zinkindustrie von einiger Bedeutung vermochte dort
nicht aufzukommen. Eher ist anzunehmen, dass einmal
eine Zeit kommen wird, wo die reichen Eisenerze des Ge-
birges einer Industrie zum Aufschwung verhelfen werden,
die heute der unuberwindbaren Concurrenz wegen allerdings

unmdglich ist.

Magneteisen- und Rotheisenerze in Verbindung mit Am-
phibolgesteinen treten im westlichen Erzgebirge noch mehr-
fach auf. Namentlich wurde auf Magneteisenerz bei Neu-
dek am Westabfalle des Peindlberges gebaut. Dortselbst

bildet nach JokEly Eklogit zwei gangfOrmige Gesteinsmassen,
auf deren einer die sog. Gnade Gottes Zeche, auf der an-
deren die DreikOnigzeche baute. Beide Gruben waren schon
in fruheren Zeiten begonnen. In der ersten war das Mag-
neteisenerz auf der St. 11— 12 streichenden, etwa 20 m mach-
tigen Gangmasse ziemlicb rein, in der letzteren viel mehr
von den Bestandtheilen des (St. 12—1 streichenden, cca
5 m machtigen) Ganges impragnirt, namentlich von Granat,
der darin z. Th. derbe Partien bildete.

Auf der Antonizeche NNW von Joachimsthal
wurde auf einem ahnlichen Vorkommen gebaut. Das hie-

sige Erzlager ist jedoch \vie bei Goldenhdhe dem Neben-
gestein (Streichen St. 6—6, Fallen in AT) gleichmassig ein-

gelagert. Die Machtigkeit des Lagers wechselt nach Laube
zwischen 5'6—19 m, die der Erzlinsen zwischen 8—13 cm-

Bei Hochofen kommt unter ganz ahnlichen Verhalt-
nissen wie bei Neudek, Rotheisenerz vor, welches Jokely
fur wahrscheinlich durch Umwandlung aus Magneteisenerz
hervorgegangen halt. Hier bauten die Alten schon vor der
Reformationszeit.

Auf der Eiserne Krone-Zeche bei Barringen wurde
ebenfalls auf Rotheisenerz gebaut, welches nach Jokely
gleichfalls durch Metamorphose aus Magnetit hervorgegangen
sein durfte. Hier ebenso wie bei Hochofen werden die

Erzlager von machtigen Quarz- und Hornsteingangen durch-
setzt. Unter ahnlichen Verhaltnissen scheinen auch die Roth-
eisenerze aufzutreten, welche ehemals am sog. Eisenstein-

platz im Reichengebirge und bei Schwimmiger und Ii-rgang

abgebaut wurdAn.
Weiter dstlich wurde auf Magneteisenerz bis in die

neuere Zeit auf der Engelsburg, im Kremsiger Gebirge, bei

Pressnitz, Orpus, Kupferberg und bei Stolzenhan gebaut.
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Friiher wurde auch noch am hinteren Spitzberg W von
Pressnitz, bei R6dling SW von Oberhals, an der Nordlehne
des Hohen Steines N von Reihen, bei Wohlau und angeb-

lich auch an der sog. Goldzeche W von Sebastiansberg

und von Christofhammer dicht an der Landesgrenze

gebaut Auch hier uberall komrat' das Magneteisenerz mit

Strahlstein, Amphibol, Granat, Ghlorit und anderen Mine-
ralen in Verbindung vor, welche zusamBaen oft unter ganz
eigenthumlichen Verhaltnissen stock- oder lagerffirmige Mas-
sen bilden. Ueber ihre Entstehung sagt Jokely: Sie ge-

hSren einem Bildungsacte an, der mit der Entstehung des

eigentlichen Erzgebirges wenig gemein hat, dagegen stehen

sie zu den Grunsteinen an manchen Orten in so nalier Wech-
selbeziehung, dass ihre Entstehung, wenn auch nicht gleich-

zeitig, doch derselben geologischen Hauptepoche angehOrt.

Sicher ist, dass manche Silbererzgange junger als sie sind.

Hingegen betont Laube, dass die zur Hauptaxe des Gebir-

ges senkrechten Gangspalten mit der Entstehung des Ge-
birges in engem Zusammenhange seien, indem sie die Richt-

ung der grOssten Spannung bei der Faltung des Gebirges
durch tangentialen Druck andeuten. Die Bildung der Erz-

gange soil in einer Thatigkeit ihren Grund haben, die sich

durch Erdbeben mag zu erkennen gegeben haben.

An der Engelsburg scheint das Gestein (S. 367),

worin das Magneteisenerz theils in derben Massen, theils ein-

gesprengt vorkommt, einen (intrusiven) Lagerstock zu bilden.

Es besteht nach Jokely hauptsachlich aus Ghlorit, Talk,

Pikrosmin, welcher hier den anderwarts gewGhnlich vor-

bandenen Amphibol zu vertreten scheint und mit dem Mag-
neteisenerz haufig in regelmassigen Lagen abwechselt. Ac-
cessorisch tritt noch Kalkspath, Pistacit, Amianth, Pyrit,

Zinkblende und nach Naumann MarmoUth auf. Der liegende

Stock scheint seinem Streichen und .Verflachen nach gegen
Tag allmalig auszukeilen. Das feinkdrnige bis derbe Mag-
neteisenerz bildet darin zumeist Putzen und kleinere StOcke.
Es wurde mittels eines vom Schwarzwasserbach ostwaxts

rerstreckten Tiefenstollens und eines Tagschachtes abgebaut.
Oestlich von diesem letzteren setzen an der sog. Prinz

Friedrich-Zeche mehrere Silbergange auf.

Im Eremsiger Gebirge ist ebenfalls ein nahezu
sudlich verstreckter und in dieser Richtung sich allmalig

auskeilender Lagerstock entwickelt, welcher hauptsachlich
aus einem feinkOrnigen Granataktinolith-Gestein mit Chlorit-

28*
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und Asbestlagen oder Nestern besteht, in welchem das Mag-
neteisenerz S und SW streichende, W bis NW einfallende

Lagen von 2 bis 100 cm Machtigkeit bildet. Gegen 15 be-
deutendere dieser Lagen wurden abgebaut.

Sudlich von den genannten Zechen baute auf derselben
Erzlagerstatte noch die Christinezeche, sowie weiters eine
Anzahl von minderer Bedeutung. Bemerkehswerth ist nur,
dass manche Verwerfungen dieses Gebietes durch Horn-
steingange, ja selbst durch Blei- und Silbererzgange be-
zeichnet sind.

Westlich von Pressnitz (Fischer's Zeche) wurde Mag-
neteisenerz mit Chlorit impragnirt auf einer Lagerstatte ab-
gebaut, die im Glimmerschiefer aufsetzt. Die Verhaltnisse

derselben, ebenso wie des weiteren, bei Orpus vorhande-
nen Lagerstockes (Dorotheazeche und westlicher die Frau-
leinzeche), sind den vorhergehenden analog. In einer bes-
seren Sorte der hiesigen Erze fand K. v. Hauer 63'6°|

Eisen.

Im Hofgrund S von Stolzenhan namentlich am sog.

Eisenberg waren ehemals ausgedehnte Eisenerzbergbaue
im Gange. Das Magneteisenerz bricht hier in einem am-
phibolitischen Gesteine ein, wie es scheint, auf Gangen.

Langst schon aufgelassen sind die Magneteisenerzbaue
S80 von Orpus am Graukopf (Maria Trost-Zeche), am Spitz-

berg W von Pressnitz (Franciscizeche), bei ROdling und die

ubrigen oben angefuhrten.

Rotheisenerz ist im mittleren Theile des b6hm.
Erzgebirges ziemlich reichlich vorhanden. Den Vorkommen
auf Lagerstdcken mit Amphibolgestein schreibt Jokely eine

anogene metamorphische Entstehung aus Magneteisenerz zu.

Solche Lagerstdcke sind vomehmlich im Kreuziger Ge-
birge W bei Sorgenthal, im Ausspanner Gebirge
NW von Pressnitz und auf der rothen Sudelhaide W von
Kupferberg vorhanden. Auf ersterem wurde namentlich
in der Concordiazeche, auf dem zweitgenannten, in einer

grOsseren Anzahl Zechen und auf dem letztgenannten im
Geschiebschacht und der Feldzeche gebaut. Alle diese Baue
datiren aus alten Zeiten und standen noch vor nicht zu langer

Zeit in Betrieb.

Auf Gangen, wenn auch nicht so typischen und adel-

reichen wie im westlicheren Gebiete, erscheint Rotheisenerz

im mittleren Theile des Erzgebirges ebenfalls. Die Gang-
ausfullung besteht zumeist aus Quarz, Hornstein, Letten und
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Ansschramm. Darin bricht das Rotheisenerz in Lagen und
"Putzen ein. Die hauptsachlichsten Vorkommen, wo es zum
Theile noch unlangst abgebaut wurde, befinden sich bei

O b e r h a 1 s (Christofzeche), bei K 1 e i n t h a 1 am rechten

ThaJgehange (Oswaldzeche), dann SO vom Orte am linken

Thalgehange (Sebastianzeche und Elisabetzeche), sowie S
bei Sonnenberg (Wenzeslauszecbe). Das Streichen aller

dieser Gange halt sich zwischen St. 7 und 9. Langst auf-

gelassene Rotheisensteinzechen befanden sich bei der Baren-
muhle W von Schonwald, in der Gegend von Honnersgrun,
bei Schmiqdeberg, Unterhals, zwischen Neuddrfel und Radis,'

bei Tomischan, Haadorf, NO von Weipert (Josefizeche),

wo mehrere Gange bekannt sind, deren edelster und mach-
tigster St. 3 streicht und von anderen, Si 1—2 streichen-

den, weniger adelreichen Gangen durchsetzt wird. Ferner
sind Rotheisensteingange entwickelt in der Gegend von Sor-
genthal, Ghristofhammer, bei der Lohstampfmuhle N von
Pressnitz, am Hassberg, ferner in der Gegend von Zieberle,

Platz, Hohentann, Zobietitz und Wisset, und wohl auch
um Ulmbach NW von Sebastiansberg, Kienhaid, am Schup-
pelhau, beim Sebastiansberger Friedhofe, W bei Erima, SW
von Petsch, W von Sperbersdorf, N von Schergau, bei

Rodenau, Neuhaus, Stolzenhan, am Tanichberg, um Eisen-

berg und bei der rothen Grube, sowie auch bei Gabriela-

hutte im Natschungthale. Jokely bemerkt, dass uberhaupt
die Gegenden, wo der rothe Gneiss die alteren krystallini-

schen Schiefergebilde an zahlreichen Stellen durchsetzt oder
sie in grosseren Schollen umschliesst, . an Rotheisenstein-

gangen reich zu sein scheinen.

Im dstlichsten Theile des Erzgebirges sind eisenerz-

fuhrende Quarz- oder Hornsteingange sehr selten, wie oben
schon bemerkt wnrde. (S. 415.)

Der gegenwartige Stand des Eisenbergbaues des bohm.
Erzgebirges ist aus den statistischen Nachweisen des k. k.

Ackerbauministeriums ersichtlich. Nach denselben standen
im J. 1887 im Falkenauer Bergdistrict alle Eisenerzunter-
nehmungen ausser Betrieb. Im Elbogener Bezirke bestanden
11 Unternehmungen, von welchen nur eine 5 Arbeiter be-
schaftigte, aber keine Erzeugung hatte. Dasselbe gilt vom
Eomotauer Bezirke, in welchem alle 14 bestehenden Unter-
nehmnngen ausser Betrieb standen und nur 17 Arbeiter mit
der Erhaltung beschaftigt waren. Im Teplitzer District be-
stand eine Unternehmung, bei welcher 1 Arbeiter 1500 q

Digitized byGoogle



438 !• Archaeische Gruppe. — Urjrneiss- und Urschiefersystem.

Eisenerze erzeugte, welche nach Mugeln in Sachsen expor—
tirt wurden. Sftmmtliche HochOfen standen bOhmischerseits
ausser Betrieb.

Am Schlusse der geognostischen Beschreibung des
eigentlichen Erzgebirges angelangt, wollen wir noch kurz
die Reihenfolge der archaeischen Scbiefergebilde Gber-
blicken und deren Parallelisirung mit den krystallini-

schen Schiefern anderer Gebiete andeuten.

Nach Laube ist die Reihenfolge von unten nach oben
folgende: 1. Granulit (und zwar zu unterst Granulit, dar-
uber Granulitgneiss). 2. Hauptgneiss (Einlagerungen
von Muscovitgneiss, Amphibolgneiss, kOrnigem Kalkstein

;

Granitgneiss
;
grossflaseriger Gneiss; Flasergneisse und Au-

gengneiss; kOrnigflaseriger Hauptgneiss). 3. Glimmer-
schiefergneiss und dichter Gneiss (Einlagerungen von
Muscovitgneiss, Zoisitamphibolit und Eklogit ; Glimmerschie-
fergneiss). 4. Muscovitgneiss (Einlagerungen von Mag-
neteisen fuhrendem Granat-Aktinolithgestein und Serpentin

;

glimmerreicher Muscovitgneiss resp. Granatglimmerfels ; fla-

seriger und Augenmuscovitgneiss, normaler Muscovitgneiss,

Tafelgneiss). 5. Glimmers chiefer (Einlagerungen von
Zoisitamphibolit, Dolomit, Kalkstein, Malakolith; Gneiss-
glimmerschiefer mit zunehmendem Feldspathgehalt ; Musco-
vitgneisseinlagen, graphitoidische resp. Schungit fiihrende

Gneissglimmerschiefer, Gneissglimmerschiefer; Skapolith-

schiefer, Fahlbandschiefer, Joachimsthaler Schiefer; zwei-
glimmeriger und normaler Glimmerschiefer; Augen- und
Quarz-Glimmerschiefer, lichter resp. Muscovit-Glimmerschie-
fer). 6. Plattener, Taubenfelser, GoldenhOher Hornblende-
s chiefer und Phyllite; Annathaler, Graslitzer, Konstad-
ter Phyllite, Quarzite. 7. Lauterbacher Sericit-
s chiefer. 8. D a chs chiefer von Kirchberg.

Einer genauen Parallelisirung der altesten krystallini-

schen Schiefer des bfihm. Erzgebirges hat sich Laube ent-

halten. Doch glaubt er, dass 1. und 2. der gegebenen Rei-
henfolge, oder doch der flaserige Hauptgneiss, Gumbel'S bo-
jischer Gneissforma ti on entsprechen kdnnten, die-

weiter hinauffolgenden Gebilde aber, etwa bis 5., der her-
cynischen Gneissformation einzureihen seien. (Vergl.

S. 45 und 244). Zu oberst wurden dann beide Forma-
tionen des Urthonschiefersystemes folgen (S. 49 ff.) und
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zwar sollen 5., besonders aber die Glimmerschiefer von
Maria Kulm, Frauenreuth, Bleistadt, Joachimsthal, Abertham
usw. der Glimmers chief er-, die ubrigen Gebilde der

Phyllit-Formation angehoren. Era Vergleich mit der
Guederung der krystallinischen Sehiefer des Bohmerwaldes
(S. 244) ist hienach leicht durchzufuhren. Die genauere
Paralletisirung mit den analogen Gebilden des eigentlichst

in erster Reihe in Betracht kommenden Karlsbader Gebirges
ist eine offene Frage.

Das Lausitzer mit dem Jeschken-Gebirge.

Das Oberlausitzer Gebirge greift in zwei von einander
getrennten Theilen uber die Landesgrenze auf b6hmiscb.es

Gebiet heriiber. Der, eine dieser Theile innfasst die Schluk-
kenauer Grenzausbuchtung zwischen Rumburg und Hains-
pach, der andere ist das Jeschkengebirge. Ausserdem darf

zum Lausitzer Gebirge die archaeische Insel einbezogen
werden, welche zwischen den beiden genannten Gebirgsthei-

len im Nordosten und dem Elbethale im Sudwesten aus
der B[reidebedeckung hervortritt. Die Oberfl&chengestaltung

des Gebigstheiles um Rumburg und Hainspach ist nicht

auffallend verschieden von der im Suden sich an densel-

ben anschliessenden Partie des Sandstein-, bezuglich des
jungplutonischen Kegelgebirges, weshalb die Grenze dieses

Gebirgstheiles im orographischen Sinne keine deutlich mar-
kirte ist. Sie verlauft beilaufig von SchQnborn W von
Warnsdorf sudwestwarts gegen Obergrund und Teichstatt,

dantf in nordwestlicher Richtung uber Khaa an Wolfsberg,
Zeidler und Hemmehubel vorbei zur westlichen Umgrenzung
der Schrackenauer Ausbuchtung. Das Jeschkengebirge hin-

gegen bildet einen ausgepragten Gebirgsrucken, welcher
durch seine scharfen Contouren auffallend von dem flachen

Vorlande absticht.

Die genauere Erforschung des Gebirges beginnt aber-

mals mit F. X. M. Zippe, welcher in Sommer's B6hmen*)
in bindiger und doch ausserordentlich klarer Form eine

allgemeine Uebersicht der orographischen und geologischen
Verhaltnisse desselben gegeben hat, die selbst heute kaum
anders lauten kCnnte. Mehr in Einzelnheiten, namentlich
bezuglich des nOrdlichen Gebirgstheiles, konnten die sach-

*; II. Bd. pag. XI. ff. 278, 289 etc.
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sischen Geologen B. Cotta und C. F. Naumann eingehen,

welche in der That ein soweit genaues Bild des Gebietes
lieferten,*) dass Jokely, dem die Aufnahme des Gebirges
von Seiten der k. k. geol. Reichsanstalt zufiel, nach eige-

nem bescheidenen Bekenntnisse „nur die Detailausfuhrung

des bohmischen Antheiles, namentlich die scharfere Ausscheid-

ung der zahlreichen Schollen und Fragmente von krystalli-

nischen Schiefern, ferner der darin aufsetzenden massigen
Gesteine" ubrig blieb. Die bezugliche Abhandlung Jo-
kely'S**) ist fur alle weiteren Arbeiten auf diesem Gebiete
grundlegend. 0. Fbiedkich geht uber dieselbe nicht we-
sentlich hinaus***) und von E. Danzig f) scheint sie sogar
ubersehen worden zu sein. G. C. Laube, welcher neuestens

auch diesem Theile der nordlichen Gebirge BGhmens seine

Aufmerksamkeit zuwendet, hat bislang seine Ergebnisse nur
im Einzelnen kurz mitgetheilt.

In Betreff der Oberflachenbeschaffenheit erweist sich

das Rumburg-Hainspacher Gebirge im Ganzen als

ein einformiges Hochland mit nur seichten Thalern, welches
von einer Anzahl basaltischer und phonolitischer Kegelberge
uberragt wird und durch dieselben eigentlich erst das Aus-
sehen einer Berggegend erhalt. Gewohnlich in der Nahe
dieser Euppen treten auch die fur Granitgebiete so charak-
teristischen Anhaufungen von Bldcken auf und unterbrechen
den im Uebrigen monotonen Gharakter des namentlich in

der Rumburger Gegend mehr der Bodencultur gewidmeten
Landstriches, wogegen in dem waldreichen Hainspacher Ge-
biete die wellenfCrmigen Contouren eines Granitgebirges
wenigstens partienweise deutlicher zu Tage treten.

Im Wesentlichen sind es vier flache Joche, welche das
Gebirge bilden. Dieselben verschmelzen zwischen Grafen-
walde und Herrnwalde in einen Knoten, welcher die Wasser-
scheide vorstellt zwischen dem Thale von Rumburg, welches
seine Wasser der Oder zuleitet, und dem Thale von Gross

*) In den Erl&uterungen zu den Sectionen VI, VII u. X der geo-
ijrnost. Karte des KOnigr. Sachsen 1844.

**) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.. X, 1869, pag. 365 IT.

***) Geognost. Beschreibung d. Sadlausilz u. angrenz. Theile
Bohmens u. Schlesiens. Mit 1 geognost Karte. Zittau, 1871.

t) Ueber das archaeische Gebiet nordlich vom Zittauer und
Jeschken-Gebirge. Sitzungsber. u, Abhandl. d. Isis, 1884, Juli-Decemb.
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Schonau, welches dem Flussgebiete der Elbe angehort.
Kleine Nebenthaler gliedern die Joche nur wenig.

Bedeutend ausgepragter ist der Charakter des Jesch-
kengebirges. Dasselbe ist, wie erwahnt, von dem Rum-
burg-Hainspacher Theile des Lausitzer Gebirges durch einen
breiten Streifen des von vielen Phonolithkuppen uberragten
Sandsteingebirges zwischen Pankratz (NO von Gabel) und Ge-
orgenthal getrennt. Es bildet einen von Nordwest gegen Sfid-

ost streichenden Rucken, welcher am sudostlichen Ende all-

maHg uber das Sandsteinplateau aufsteigt (Fig. 85), sich nahe-
zu in seiner Mitte zur grSssten H(5he erhebt und von hier

aus nordwestwarts in zwei parallelen Rucken auslauft. Der
Central- und zugleich hSchste Punkt des ganzen Gebirges,

namlich die kolossale Felsplatte von der Form eines etwas

Jtschken laergtbirgt

MunehengrOtz Boiyny

Fig. SB. Aubliek »uf du Juchken- and Itergebirge von MQnchangrkti.

Nach K. Kitt. r. KoHttka.

geneigten dreUeitigen Prisma, der Jeschken genannt, erhebt

sich auf der breitesten Stelle des Hauptruckens aus einem
sumpfigen Waldgrunde 100 m hoch uber denselben und
erreicht auf seinem hochsten Punkte, am Signalstein, unweit

des eisernen Kreuzes eine H6he von 1013'2 m uber dem
Meere. Eine herrliche Rundsicht sowohl in das Leipaer

Becken, wie auch in das industriereiche, dicht bevfilkerte

Reichenberger Thai und weiterhin in das norddeutsche Tief-

land lohnt zehnfach die leichte Ersteigung dieses inter-

essanten Punktes.*) Der breite Rucken, dem die Jeschken-

platte aufsitzt, verengt sich nordwestwarts und senkt sich

zugleich zum sog. Auerhahn-Sattel herab, uber welchen die

*) K. v. Kofistka: Das Terrain u. die HGhenverhiilt. des Mit-

telgebirges, des Sandstein- u. des Schiefergeb. im nOrdl. Bohmen. Ar-

chiv der naturw. Landesdurchforsch. v. Bohmen. I. Bd. I. Abth. Prag,
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Strasse von Reichenberg nach Kriesdorf und Gabel fuhrt,
steigt hierauf wieder an und theilt sich in die beiden er-
w&hnten Parallelziige. (Fig. 86). Der westliche davon ist Ian-
ger und zieht bei wellenformiger Hohenlinie und beiderseits
steilem Abfall in einem flachen Bogen nach Nordwest Der
ostliche Parallelzug bildet einen kurzen breiten Rucken mit
dem Schwarzen Berg (919*8 m) als hochstem Punkte. Zwi-
schen diesen beiden Zugen erheben sich aus der plateau-
formigen Hochflache zwischen Pankratz und Christofcgrund
zwei grosse Kuppen: westbch der flachgerundete Kalkberg
(787*8 »»), ostlich der Lange Berg (749'1 «•), welchen man
auch als Verlangerung des durch das Thai von Christofs-

grund von demselben abgeschnittenen ostlichen Zuges be-

LuboJiajberg JttcKken Auerhahn- Schwarzcr
sattrl Berg

Fig 66. Atalcht dea Jeachkeogeblrges Ton den AnbOhen Bitlloh Ton Reichenberg.

Nach K. Rltt. t. Kofulka.

trachten Jtann. Dagegen streicht der westliche Rucken nord-
westwarts uber den Kalkberg hinaus Gber den wichtigert

Sattel von Pankratz zum Passerkamm, wo er in das Sand-
steingebirge ubergeht.

Der vom Jeschken gegen SQdost ziehende und in die-

ser Richtung stetig an H6he abnehmende Flugel entbehrt
die Manigfaltigkeit des nordwestlichen Gebirgstheiles. Er
bildet einen schmalen, oben ziemlich geradelinig abgestutz-

ten Rucken, dem nur flache Kuppen, wie der Lubokaj-Berg
(Hluboka-Berg 85T2 m) und Jaberlich-Berg (685-7 m) auf-

gesetzt sind. Unterhalb dem Jaberlich bei Saskal senkt sich

der Rucken in das tiefe Thai von Reichenau, auf dessen
anderer Seite er sich aber sofort wieder erhebt, urn gegen
Klein Skal weiterzustreichen, wo er am Durchbruche der
Iser sein Ende erreicht. Der hOchste Punkt dieses Gliedes
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ist der Kopain-Berg. Dieser Sudostflugel des Jeschkengebir-
ges hangt mit dem Isergebirge zusammen hauptsachlich
durch den Rucken der vora Jaberlich ONO- warts zum
Sehwarzbrunngebirge bei Seidenschwanz hinzieht und das
Reichenberger Thai vom Iserthale trennt. Der niedrigste

Uebergangspunkt aus einem Thale in das andere ist bei

Langenbruck (501*6 m).

Von dem Hauptrucken zweigen auf der Sudwest- und
Nordostseite Querrucken ab. Die ersteren, namlich der

Rucken von Drausendorf, welcher in den schonen Basalt-

kuppen : dem Silberstein bei Seifersdorf und dem Spitzberg

bei Merzdorf endet; der Rucken von Pankratz und Schon-
bach und der weite Rucken der Teufelsmauer, welcher
nach K. v. Koristka die orographische Verbindung zwischen
dem Jeschkengebirge und dem Sandsteinplateau von Weiss-
wasser hersteflt, sind breit, flach gewfilbt und senken sich

allmalig in das breite Polzenthal. Die Querrucken auf der

Nordseite sind zahlreich, aber kurz und von geringer Breite,

uberdies nur von Karlswald an vorhanden, wahrend vom
Passerkamm bis Christofsgrund der Hauptrucken auf der
Nordseite steil in das Neissethal abfallt.

Zur Beschreibung des geognostischen Aufbaues uber-

gehend, wollen wir unsere Aufmerksamkeit zunachst dem
Rumburg-Hainspacher Theile des Lausitzer
Gebirges zuwenden. Hierauf erst werden wir in gleicher

Weise das Jeschkengebirge behandeln und im Anschlusse
auch der erwahnten isolirten archaeischen Insel gedenken.

Das durchaus herrschende Gestein im bdhmischen An-
theile des Lausitzer Gebirges ist Granit. Er besteht im
Wesentlichen aus Quarz, Orthoklas mit Plagioklas, von wel-

chen bald der eine, bald der andere vorherrscht, und zu-

meist dunklem Glimmer. In einer gewissen Abart, die in

der Rumburger Gegend vorkommt, ist er durch blaulichen

dichroitahnlichen Quarz ausgezeichnet. Diese Abart hat B.

Gotta als Rumburggranit von dem normalen Lau-
sitzgranit unterschieden. Die Structur beider Abander-
ungen ist zwar veranderlich vom Feinkoraigen bis zum Gross-

kdrnigen, jedoch herrscht in der Rumburger Gegend die

letztere Structur vor. Im Allgemeinen ist der krystallinische

Habitus nach Jok£ly minder vollkommen als z. B. im Iser-

gebirge, ja mitunter sind die Gemengtheile miteinander so

sehr verflOsst, dass die Gesteinsmasse fast dicht erscheint.
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Der grobkdrnige Granit in der Rumburger Gegend, ebenso
wie die feldspathreichen feinkdrnigen Granite bei Neu Grafen-
walde, ndrdlich yon Hainspach und bei Rohrsdorf sind
allenfalls nur Structursmodificationen des mittelkornigen

,

normalen Lausitzgranites. Ganggranite fuhrt Jokely vom
Schiesshause bei Rumburg, vom westlichen Gehange des
Muckenhubels in Kdnigshain und W bei Kaiserswalde am
Lerchenhubel an.

Die Absonderung des Granites ist vorwaltend eine
plattenformige. Durch Abwitterung entstehen die wollsack-
ahnlichen Blflcke, welche man vornehmlich in den wald-
reichen Gegenden von Neu Grafenwalde, Hainspach, Gross
Nixdorf, Alt Grafenwalde und Einsiedl findet und die zu
verschiedenen Steinmetzarbeiten das Material liefern.

In einer gegen 5 km langen Erstreckung von Langen-
grund uber Wolfsberg, Herrnvvalde, Zeidler bis zum Hemrae-
hubler Fdrsterhause bildet Granitit eine stockf&rmige
Masse. Nordostwarts reicht er bis Neu Ehrenberg und fast

bis in die Mitte von Alt Ehrenberg, wo seine Grenze durch
diluvialen Lehm verdeckt wird, siidwestlich wird er vom
Quadersandstein uberlagert. Dieser Granitit besteht nach
Jokely wesentlich aus stets vorherrschendem fleischrothem

Orthoklas, grunlich-, gelblich- oder auch rdthlichweissem,

meist untergeordnetem und zersetztem Plagioklas und grau-
em Quarz mit eingestreuten Schuppen eines dunkelgranen
Glimmers, der durch Verwitterung talkartig wird. Vom Gra-
nitit des Isergebirges unterscheidet sich das hiesige Gestein
durch den Mangel an den grossen, porphyrisch ausgeschie-

denen Orthoklaszwillingen.

Dem Granite liegen zahlreiche Schollen eines gneiss-

ahnlichen Gesteines auf, welches zum Theile mit krystalli-

nischen Schiefern in Verbindung zu stehen scheint und von
Jok£ly ganz entschieden fur Gneiss, der ja allerdings

eruptiven Ursprunges sein konnte, erklart worden ist Zippe
hatte das Gestein schon vordem als gneissartigen Granit
angesprochen und neuestens betont auch Laube, dass diese

Gesteine, die anstatt Glimmer meistens Talk enthalten sollen

und daher als Protogingesteine zu bezeichnen waren,
zum Granit zu stellen seien. Die von Jokely ebenfalls als

Gneiss bezeichneten Gesteine der Gegend von Kratzau sollen

ihnen vollkommen entsprechen, wogegen die Gneisse der

Liebwerdaer Gegend ihren Namen mit Recht fuhren. Wir
werden spater hierauf nochmals zuruckkommen. Auffallend
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ist, dass JokGly das flaserige, meist sebr feldspathreiche

Gestein, welches die isolirten Inseln im Gebiete des Rumburg-
Hainspacher Granites hauptsachlich zusammensetzt, fur

dorchaus analog mit dem.Gneisse des Isergebirges erklart.

fch glaube, dass das gegenwartig den nonnalen (Jranit ge-
wissermassen nur in sparlichen Resten einer ehemals viel-

leicht zusammenhangenden Kruste uberziehende Gestein rich-

tig als Gneissgranit bezeichnet werden darf.

Das grosste Vorkommen desselben breitet sich in der
Schluckenauer Gegend aus, wo es sich vom Lerchenhubel
bei Kaiserswalde uber den Flikgels-, Stein- und Potterberg
bis KOnigswalde erstreckt. Seine siidliche Grenze gegen
den Granit tritt ziemlich frei hervor, wohingegen die nord-
liche zuraeist von diluvialem Lehm verhullt ist. Mehrere
kleine Gneissgranitschollen treten zwischen Schluckenau und
Neu Grafenwalde, eine grOssere von der ersterwahnten
am oberen Ende von KOnigswalde und andere bei Georgen-
thal am Ealvarienberge und in der Umgebung von Tanneq-
dorf auf. Diese letztere wird bei Innozenzidorf am linken
Thalgehange von einem schmalen, typischen Granitstreifen

unterbrochen, setzt aber am rechten ostwarts am siidlichen

Theile des Ziegenruckens bis zur Landesgrenze fort. Ferner
bildet Gneissgranit nach Jok^ly einen grossen zusammen-
hangenden Streifen am Nordrande der Quadersandsteine
noch W von Hemmehubel unmittelbar an der Landesgrenze,
wo ihn Ostlich Granitit, nfirdlich Granit umgibt. „In der
Nahe dieses Gneissgranitstreifens und auch weiter weg bis

Gross Nixdorf und Wfllmsdorf enthalt der Granit noch eine

Unzahl kleinerer, gneissahnucher Bruchstucke. Weiter nord-
warts werden diese Schollen bereits seltener, und nurmehr
ganz vereinzelt finden sie sich in der Gegend von Einsiedl,

Hainspach und Lobendau. Bei Langengrund W von Schfin-

linde gewahrt man auch im Granitit eine grOssere Scholle

eines gneissahnlichen Gesteines mit rdthlichem Feldspath."

Phyilit ist in diesem Gebirgstheile nur ganz unter-

geordnet vorhanden, namlich in einer Anzahl kleiner Schol-
len, welche den Gneissgranitinseln aufliegen und zumal in

der Gegend von Rumburg, Alt Georgswalde und Schluk-
kenau haunger angetroffen werden. •

Hornblendegesteine theils schieferig, theils massig,
sind ebenfalls nur in kleinen Schollen (z. Th. wohl Gan-
gen?) vorhanden, die entweder, und zwar vorwaltend, dem
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Granite aufliegen, oder auch mit dem Gneissgranit der er-
wahnten Inseln in Verbindung stehen. Man trifft sie vor-
nehmlich in der Gegend von Schluckenau, Konigswalde,
Gross Nixdorf, Alt Georgswalde

x
Kunnersdorf, seltener um

Hainspack, Lobendau, Hielgersdorf u. a.

Quarzfels bildet zwischen Aloisburg bei Rumburg
und Kfinigswalde einen Gang, welcher bei geringer Mach-
tigkeit bohmischerseits auf fast eine Meile Lange verfolgt

werden kann. Er verrath sich oberflachlich zumeist nur
durch lose Blocke, da die einst wohl vorhandenen Fels-

massen, deren Spuren man noch bei Aloisburg antrifft, zur
Strassenbeschotterung aufgebraucht worden sind. Ausser
bei Konigswalde, wo er in die Gneissgranitscholle ubergreift,

setzt er ausschliesslich im Granit auf. Der Quarz ist vor-
waltend dicht und weiss.

•

Ausserhalb dieses Zuges tritt Quarz noch auf wenigen
anderen Stellen auf, so z. B. zwischen Hainspach und Neu
Grafenwalde (eine Fortsetzung des Hauptganges?), bei Jo-
hannesberg, S von Alt Ehrenberg, in einer raehr lagerartigen

Masse mit nOrdlichem Verflachen bei Lobendau, i'erner auch
in der Gneissgranitscholle bei Schluckenau (eigentlich Quarzit-

schiefer, resp. Horristein von anderer Beschaffenheit als die

ubrigen Quarzvorkommen).

Ganggesteine sind wenig verbreitet. Diorite treten

im Granit gangfOrmig auf am ostlichen Ende von Herrn-
walde, bei FurstenwaJde, Kunnersdorf, KOnigshain und NO
von Hainspach, wo sie sich jedoch meist durch lose BlOcke
verrathen, weshalb sie sich auch schwer von den oben
erwahnten Amphibolitschollen trennen lassen. SW von dem
basaltischen Rauchberg und SO vom Kaiserwirthshaus bei

Neu Schonlinde setzt ein Gang von deutlich kornigem
Glimmerdiorit auf.

Porphyr wird meistens auch nur bruchstuckweise
gefunden, z. B. N von Daubitz, in SchGnbuchel, W von
Georgswalde und bei Fugau. S von Filipsdorf in zwei
Euppen mit sudOstlichem Streichen, am Kapellenberg, 2V

r

bei Rumburg und N von Alt Ehrenberg tritt ein felsitisches

Gestein auf. BlOcke eines ahnlichen Gesteines finden sich

bei Herrnwalde (W) und N von Hemmehubel. Jok^lt
bemerkt, dass die hiesigen Porphyre wie jene des Erzgebir-

ges ihrer Entstehungszeit nach eigentlich dem Rothliegenden
angehOren durften.
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Erzlagerst&tten von einiger Bedeutung sind im b6h-
mischen Antheile des Lausitzer Gebirges nicht vorhanden.

Die sparlichen Vorkommen von Erzen beschranken sich auf

einige der isolirten Schollen. Z. B. im Gneissgranite bei

Schluckenau kommt auf schmalen Truramchen und in quar-

zig feldspathigen darin aufsetzenden Gangen etwas Silber

haltiger Bleiglanz vor, dessen Abbau vor Jahren, allerdings

ohne Erfolg, versucht worden sein soil.

Der geognostische Aufbau des Jeschkengebirges,
urn nun zu demselben uberzugehen, ist in der Hauptsache
ein recht einfacher. Nur die untergeordneten Bildungen,

welche den herrschenden Gesteinen an zahlreichen Stellen

eingeschaltet sind, gestalten das geognostische Bild des Ge-
birges etwas lebhafter.

Das herrschende Gestein sind Phyllite, welche beide

parallele Hauptjoche des Gebirges sammt dem eigentlichen

Jeschken zusammensetzen. In der Liebenauer Gegend von
einem schmalen Streifen des Rothliegenden bedeckt, erstrecken

sie sich vom Sudostende am Durchbruche der Iser bei

Klein Skal mit stets zunehmender Breite nordwestwarts
bis uber Ghristofsgrund hinaus, wo sie von grauwacken-
artigen Schiefergesteinen uberlagert werden. Die Grenze zwi-

schen beiden ist orographisch ziemlich deutlich ausgepragt.

Sie verlauft vom nOrdlichen Ende von Schonbach ohne
grosse Einbiegungen ostwarts gegen Machendorf, wie auf

der Karte S. 449 zu ersehen ist. Durch die uberlagernden

Grauwackengebilde von der zusammenhangenden Erstreckung

abgetrennt, eracheint Phyllit noch im mittleren Theile de*s

Schafberges. Er bildet hier einen von der rechten Seite

des Neissethales uber Engelsberg westwarts ausspringendep
Kefl in der Grauwacke.

Die Phyllite sollen sich in ihrem petrographischen Cha-
rakter von jenen des Erzgebirges nicht unterscheiden. In der

Nahe eruptiver Gesteine erscheinen sie metamorphosirt, na-

mentlich in Fleckschiefer umgewandelt. Bei Ghristofsgrand
und in der Reichenauer Gegend entwickeln sie sich zu Dach-
schiefern, die man bei Huntifov, Skuhrov, Schumburg in zahl-

reichen Briichen gewinnt. Bei Pelkowitz soil der Phyllit

nach Zippe in Allaunschiefer ubergehen, bei Engelsberg ist

er zum Theil graphitisch. Nicht unerwahnt darf bleiben,

dass J. KEEJCi*) diese Phyllite und auch die von Jokely

*) Archiv f. d. naturw. Landesdnrchforsch. v. B6hmen. I. Bd. 1869.

Digitized byGoogle



448 !• Archaeiscbe Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

als rother (eruptiver) Gneiss bezeichneten Gesteine des
Jeschken- sowie des Ostlichen Isergebirges far nicht dem
eigentlichen Urgebirge angehong, sondern fur durch Meta-
morphose aus palaeozoischen Schichten hervorgegangen an-
gesehen hat.

Das zweite Hauptgestein des Jeschkengebirges ist

Gneissgranit, welcher aber bloss im ndrdlichen Theile
desselben auftritt. Von der Runenburg an setzt er grttesten-

theils das Weisskirchener Revier und uberhaupt das linke
Thalgehange der Neisse zusammen: von Kratzau uber die
Freudenhdhe, Nieder Berzdorf, Spittelgrund bis in die Ge-
gend von Gdrsdorf bei Grottau, wie anf dem geognostischen
Uebersichtskartchen S. 449 deutlich zu ersehen ist. Er bil-

det eigentlich nur die Fortsetzung des umfangreichen Gneiss-
granitmassives dstlich von der Neisse und ist auch von der-
selben petrographischen Beschaffenheit. Gleichsam in Form
eines Eeiles erscheint er der Grauwacke eingeschoben, an
deren Schichten er theils abzusetzen scheint, theils sich uber
sie stellenweise hinwegschiebt und dabei nach Jokely an
seiner Grenze zahlreiche Brocken von ihr einschliesst. Er
ist also allenfalls eruptiven Ursprunges und junger als die
silurischen Grauwackenschiefer. Als einen Punkt, wo man
Belege hiefur zu sehen Gelegenheit hat, fuhrt Laube*) den
Steinbruch bei der Stadtwalke von Ober Kratzau an. Durch
Jok^ly's Bemerkung uber den Talkgehalt der Riesengebirgs-

gesteine aufmerksam gemacht, ist nun Laube zur Ueber-
zeugung gekommen, dass diese Eruptivgesteine mit Gneiss-

structur, eben so, wie die im Schluckenauer Bezirke vor-
kommenden (siehe oben S. 444 ff.), neben oder meist anstatt

Glimmer Talk enthalten. Zum Beweise wird vorderhand
allerdings nur das protoginahnliche Gestein von der Stadt-
walke bei Ober Kratzau angefuhrt, welches u. d. M. „zwi-
schen grdsseren Individuen Flasern von kleinzertrummerten
Gesteinselementen zeigt, in welchen grfissere, zerbrochene
und auseinandergeruckte Feldspathe , Talkblattchen und
SchieferbrOckchen eingestreut sind", was wohl auf eine me-
chanische Structuranderung des Gesteines hindeutet.

Laube glaubt aber, dass im Allgemeinen die Gesteine
zwischen dem Iser-, beziehungsweise Jeschkengebirge zu
beiden Seiten der Neisse, sowie im Schluckenauer Gebiete

*) Ueber das Auftreten von ProtoKingesteinen im nOrdl. Boh-
men. Verhandl. der k. k. geol. R.-A. 1884, pag. 348.
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450 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urscbiefersystem.

nach ihrem Talkgehalte als Protogingesteine zu be-
zeichnen sind und dass dieselbea eventuell mit den Jok£ly'-
schen Protoginen des sudostlichen Riesengebirges in Zu-
sammenhang gebracht werden kdnnten.

Die Lagerungsverhaltmsse des Jeschkengebirges kon-
nen sofort besprochen werden, da die untergeor4neten Ge-
steine den herrschenden im Allgemeinen regelmassig einge-
schichtet sind.

Abgesehen von den durch Eruptivmassen hervorge-
brachten Storungen lassen sich in der 'Schichtenlagerung
nach J. JoKjfcLY zwei Streichungsrichtungen unterscheiden,

die eine zwischen NO und 0, die andere fast senkrecht
darauf zwischen SO und S. Die erstgenannte Streichungs-
richtung ist die eigentlich herrschende, da die ganze Masse
des Urthonschiefers von Schimsdorf an bis Ghristofsgrund
und auch die grauwackenartigen Schiefer weiter nordwarts,
sowie die Texturflachen des Gneissgranites ein zwischen
Stunde 2 und 5 schwankendes Streichen besitzen. Nur in einer
schmalen Zone am ostlichen Rande des Gebirges zwischen
Kratzau und Heinersdorf macht sich die zweite (sudetische)

Richtung zwischen St. 8 bis 11 geltend. Dieselbe Streich-

ungsrichtung halt der Phyllit auch im sudflstlichsten Gebirgs-
theile von Jaberlich bis uber Reichenau hinaus ein. Sie ist

hier nach Jok£ly wahrscheinlich vom angrenzenden Gra-
nite beinflusst, dessen Umriss sie sich ubrigens unter St. 6
stellenweise genau anpasst. Dass auch der Gneissgranit
einen ahnlichen Einfluss auf das angrenzende Gestein aus-
geubt hat, beweist das sudostliche, der Grenze des Gneiss-
granites parallele Streichen der Grauwackenschiefer zwischen
FreudenhOhe und Pass. Die herrschende nordflstliche Streich-

ungsrichtung hat aber allenfalls eine allgemeinere Ursache,
die vielleicht mit jener, welche das Erzgebirge hob, zu iden-
tificiren sein mdchte.

Das Fallen der Schichten ist in der Reichenauer Ge-
gend etwa bis Jaberlich und von hier in der bezeichneten
Zone am Ostrande des Jeschken nordwestwarts bis Eckers-
bach vorherrschend ein sudwestliches. Nur stellenweise,

z. B. bei Kukan, in der Nahe der Granitgrenze, wird die
Fallrichtung auch eine fast sudliche und im Jeschkenzuge,
zumal bei Schimsdorf und Eichicht sogar fast westlich.

Ein westliches Fallen zeigt sich ubrigens auch bei den grau-
wackenartigen Schiefern bei Hammerstein, an beiden Neisse-
ufem. Weiter abwarts bis Engelsberg an dem durch die
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Eisenbahnstrecke entblOssten Thalge-

^/,- 3 1 h&nge, femer am Schafberge kann man
•^

• beobachten, dass die Fallrichtung eine

sehr schwankende, bald sudwestliche

y| bald nordwestliche ist. Die bedeutend-
*F sten Schichtenstorungen wiederholen

. sich im nordlichen Theile des Gebirges.

^ ^ Man triflft hier die manigfachsten Win-
|i dungen, Enickungen, ja auch Ueber-

scbiebungen der Schichten, die nach
JoKiiLT auf die Einwirkung der Gra-

o nitit- und Gneissgraniteruptionen zu-

|i ruckzufuhren sind, da sie entschieden

l§ nur von localem Charakter sein sollen,
* wie nahe der Grenze des Grattiitites
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4?; If, Das erwahnte abweichende Strei-

<<^ chen des Phyllites am Ostrande des

^| | Gebirgszuges im Mittel nach St. 9 bei

^% |f sadwestlichem Schichteneinfall fuhrt

k I Jok£ly auf eine machtige Bruchspalte
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^s I der Verwerfung der Reichenberger
-"^* I Thalniederung als gleichzeitig entstan-

{
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v ^

? Bruchspalte, wahrend ihre weitere
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^^. den steilen Abfall des Jeschkenzuges
or

ggj, markirt ist. In der Gegend von Eckers-

^Sf bach und weiter nordwarts ist diese
!/^t Spalte, die im Kartchen S. 449 ein-

« J| gezeichnet ist, nicht mehr deutlich zu
"

'

verfolgen. Die vorherrschend sudost-

-^ CK

liche Streichungsrichtung der Eckers-
'3 bacher Kalklager gegenuber der nord-

_gv a, ostlichen der Christofsgrunder lasst es

<^»- |*| JOK&LY wahrscheinlich erscheinen, dass
-,'| *> die Anfangs gegen NNO verlaufende

^ Bruchspalte etwa vom Dreiklosterberg

^ .an sich mehr westwarts wendet.
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Aus dieser kurzen Darlegung der Lagerungsverhaltnisse
des Jeschkengebirges ergibt sich zun&chst, dass dieser Ge-
birgszug durch die erwahnte Bruchspalte gegen das Riesen-
gebirge geologisch deutlich abgegrenzt ist, und femer, dass
die ihn aufbauenden geschichteten Gesteine fast senkrecht
zum Hauptkarame des Gebirges streichen und von seiner
Mitte aus im nflrdlichen Theile nordwestwarts, im sudlichen.

Theile aber siidostwarts, also vollig verchieden einfallen.

Der grosse Quarzitzug des Jeschken scheint den Hauptsattel

zu bedingen, an welchem das Umwechseln der Fallrichtung

der herrschenden, sowie der ihnen eingeschichteten unter-
geordneten Gesteine eintritt. Das Profil Fig. 88, sowie die

Einzeichnung der Fallrichtungen im Kartchen S. 449 geben
die deutlichste Vorstellung dieser Lagerungsverhaltnisse.

Jokely halt es fur moglich, dass der Zusammenschub der
Schichtenmassen des Gebirges durch einen vom Lausitzer

Granite her in suddstlicher Richtung wirkenden lateralen

Druck bewirkt worden sein konnte, betont aber, dass die

Verhaltnisse nicht so klar liegen, um auf einen einstigen

Zusammenhang der beiderseitigen analogen Gesteine, zumal
der Quarzitschiefer- und Kalksteinlager siidlich und nOrdlich

vom Jeschken schliessen zu kOnnen. Dieses Letztere muss
zugegeben werden, die erstere Annahme, welcher JoKELY
an anderer Stelle ubrigens selbst widerspricht, ist aber gar
nicht wahrscheinlich, weil ja auch die dem Gebirge anla-

gernden Kreideschichten mit gehoben wurden und die Lau-
sitzer Granite somit tertiaren Alters sein mussten. Vielmehr
ist der Druck, wie weiter oben angedeutet, von Siidosten

aus erfolgt und das Oberlausitzer Granitmassiv war der
Pfeiler, an welchem er sich brach.

Hornblendegestefne, zum Theile deutlich geschichtet,

sind hauptsachlich im Verbreitungsgebiete der Phyllite ent-

wickelt, namentlich in der Neulander Gegend am Vogelstein,

wo sie nach Jokely drei Zuge zu bilden scheinen. „Ver-
einzelter triflft man sie, indessen auch meist nur in Blocken,

an den zwischen Christofsgrund und Kriesdorf hinziehenden
Bergrucken und im Mittelgraben S von Hammerstein, dann
W von Lubokai in schmalen Einlagerungen in den zwischen
den Kalksteinlagern befindlichen Zwischenschichten des Ur-
thonschiefers, ferner am Jaberlichberg, bei Riedwalitz, Hei-

ligenkreuz, Kopain, Puletschnei und Dalleschitz." Mehrere
dieser Vorkommen sind wohl Diorite, wie solche auch
die jungeren, dem Phyllite auflagernden Grauwacken durch-

Digitized byGoogle



Das Jeschkeugebirge. — QuarziL Kalkstein. 453

setzen. Deutlich wii-d der Dachschiefer bei Klitscbnei von
Diorit durchbrochen. Im Bereiche des Gneissgranites kommeu
Homblendegesteine ebenfalls an einigen Punkten vor, z. B.

in der Gegend von Frauenberg und bei Nieder Berzdorf,

meistens aber nur in Bruchstucken. Am Durrenberge S von
Weisskirchen scheint Amphibolitschiefer zum Theil in Ver-
bindung mit grauwackenartigem Schiefer eine Scholle im
Gneissgranit zu bilden.

Quarzitschiefer sind ebenfalls hauptsachlich dem
PhylBt eingeschaltet und zwar am machtigsten im mittleren

Theile des Gebirges, wo sie funf nahezu Ostlich streichende

Scbichtenglieder bilden, welche die Jeschkenkuppe und
einige scharf contourirte Rucken unmittelbar sudlich und
nordlich von ihr zusammensetzen. Das der Verwitterung

gut widerstehende Gestein ist von unverkennbarem Einflusse

auf die Ausgestaltung der Oberflachenlinien dieser Zone des

Gebirges. Das Quarzitlager der Jeschkenkuppe ist das mach-
tigste. (Vergl. die Karte S. 449.) Siidostlich von diesen

Vorkommen treten Quarzitschiefer bei Schimsdorf und Ja-

berlich, ferner zwischen Pelkowitz und Koschen und am
Dalleschitzer Berge auf, bilden hier aber nur wenig machtige

Lager. Zu grOsserer Entwiekelung sind sie an einigen Orten
im Phyllitgebiete nOrdlich von den Hauptvorkommen ge-

kngt, namentlich in der Gegend von Neuland, wo der Dan-
stein und Schwarze Berg, sowie theilweise der Brandstein

daraus bestehen. Diese Lager sind auf dem Eartehen
deutlich ersichtlich gemacht. Ueberall ist die petrographische

Beschaffenheit dieser Quarzitschiefer ziemlich dieselbe und
betont Jok^ly besonders ihre Aehnlichkeit mit den entspre-

chenden Schiefern des sudwestlichen Erzgebirges (S. 348 ff.).

Klein- bis feinkdrniger Quarz bildet ihre Hauptmasse, in

welche Streifen und Lamellen eines feinschuppigen, zumeist

lichten Glimmers eingeschaltet sind, welche dem Gestein

eben die schieferige Beschaffenheit verleihen.

Kalkstein bildet im archaeischen Gebiete des Jeschken-

gebirges hauptsachlich zwei bedeutende Lagerzuge: den
einen sudlich von der Hauptquarzitzone zwischen Heiners-

dorf und Svetld (Padouchen), den anderen nOrdlich von
derselben in der Gegend von Eckersbach und Ghristofs-

grund. In beiden erscheint der krystallinisch kOrnige, mehr
minder dolomitische Kalkstein in einer Anzahl sudwestlich

streichender Lager, die seit langen Jahren einen vorzuglichen

Digitized byGoogle



454 !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- and Urschiefersystem.

Kalk fur die weitere Umgebung liefern. Ausserhalb des Be-
reiches dieser Hauptzuge fuhrt JoKELY vereinzelte Kalk-
steinlager W von Ober Berzdorf, .an der Moseskuppe, un-
weit des Kriesdorfer Fflrsterhauses, dann bei Jerschmanitz,

Schimsdorf und Riedwalitz, sowie inmitten der obgedachten-

Phyllitinsel am Schafberge von Engelsberg an. Zippe er-

wahnt Lager von Kalksteinen bei Koscben und Pelkowitz.

Erze sind im Gebiete des Jeschkengebirges sowohl
im Phyllit als auch in der Grauwacke vorbanden, jedoch
scheinen sie nur in der letzteren von bergmannischer Be-
deutung gewesen zu sein und werden spater eingehendere
Erwahnung finden. Im Bereiche des Phyllites kommen Erz-
gange , die zum Theil durch Schwerspath" und Fluorit cha-
rakterisirt sind, namentlich bei Neuland und Eriesdorf vor.

Ehemals soil auf ihnen oberhalb Karolinsfeld, im sog. Berg-
werk am Euxloch, im sog. Zechengraben oberhalb der

Eckersbacher Muhle und im Nesselgraben bei Christofsgrund

Erzbergbau betrieben worden sein, jedoch vermochte ich

hieruber keine naheren Angaben aufzutreiben. Am suddst-

lichsten Ende des Gebirges bei Lischney wurde gelegentlich

der Tunneldurchbohrung eine Galenitader angefahren. Jo-

k£ly meint, dass man an einigen Orten auch Eisenerze

gewonnen haben durfte, da angeblich in Christofsgrund

eine Eisenschmelzhutte bestanden haben soil. Ausbisse un-
bedeutender, vielleicht Eisen mhrender Gange verzeichnet

Jok^ly in dieser Gegend namentlich am Schafberg und bei

der Ruine Hammerstein. Im Gneissgranit sind abgesehen
von den ganz geringfiigigen, wahrscheinlich tauben Gangen
an der Hammerdrehe bei Nieder Berzdorf, keine irgend

bemerkenswerthen Erzgange entwickelt.

Die schon erwahnte Urgebirgsinsel, welche inmitten der

Kreideablagerungen auftritt und dem Lausitzer Gebirge an-

geschlpssen werden kann, nimmt den westlichen Theil des

Maschwitzer Berges, auch Ghlum genannt, beim Dorfe

Maschwitz zwischen Dauba und Habstein ein. Der Gipfel

des Berges besteht aus Phonolith. Die hier vorkommenden
krystallinischen Schiefer sind zum Theile Gneiss, — V.

Biebee*) bezeichnet ihn als porphyrartigen Eisenglimmer-
gneiss, — zum Theile chloritischer Schiefer mit sudOstlichem

Streichen und steilem nordwestlichen Einfallen. Alte Pingen

und Halden beweisen, dass hier einst Bergbau betrieben

Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1882, p. 136.
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wurde Der Quadersandstein lagert sich nach Krej£i ganz
horizontal an den Berg an.

Das Riesengebirge.

Dieser gewaltige Gebirgsstock, welcher sich an der
Nordostgrenze BChmens zwischen dem flachen Zittauer Ter-
tiarbecken im Nordwesten und dem Faltengebirge bei Schatz-

lar im Sodosten ausbreitet, bildet ein geologiscb.es Ganzes,
welches wesentlich dadurch charakterisirt ist, dass sich an
den massigen granitischen CentralkOrper im Norden auf
preossischer, als auch im Suden auf bdhmischer Seite kry-

stallinische Schiefer in ziemlich regelmassiger Reihenfolge
von den alteren zu den jungeren anlagern und von ihm
beiderseits abdachen. Diese im geognostischen Aufbaue des
Gebirges sich kundgebende Einheitlichkeit tritt in orogra-

phischer Beziehung nicht auffallend hervor, vielmehr machen
sich zwischen dem westiichen Theile, dem sog. Iserge-
birge, und dem Ostlichen eigentlichen Riesengebirge
solche Unterschiede geltend, dass wir auch der besseren
Uebersichtlichkeit wegen vorziehenj jeden dieser beiden
Theile des Riesengebirges fur sich zu behandeln.

1. Das Isergebirge

wird von dem eigentlichen Riesengebirge durch den Neu-
welter Pass geschieden, welcher aber, da er auf der Strasse

von Neuwelt nach Marienthal mehr als 800 m Seehohe
erreicht, beide Gebirgstheile eigentlich eher verknupft als

trennt Dennoch mOge dem Isergebirge hier eine gewisse

Selbstandigkeit bewahrt bleiben, und zwar aus den uber-

zeugenden Grunden, welche v. Ko^istka fur die Trennung
beider Gebirge angefuhrt hat.*) Erstens wird der betref-

fende Gebirgstheil seit langer Zeit im geographischen Sprach-
gebrauche als Isergebirge bezeichnet, zweitens ist er durch-
wegs bedeutend niedriger als das Riesengebirge (800 bis

1000 m gegen 1200 bis 1600 m), drittens ist seine Ober-
flachengestaltung von jener des letzteren Gebirges wesent-

Kch verschieden und endlich erscheint das Isergebirge viel

wilder und unregelmassiger gegliedert als das Riesengebirge.

*) Arcbiv f. d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. BOhmen. II. Bd.
1. Th. Prag 1877, pag. 3.
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Das Isergebirge, welches seinen Namen dem Iserflusse

und dieser wieder dem bohm. Namen jezero (See) verdankt,

der sich auf die kleinen Wasserflachen beziehen soil, welche
sich auf dem breiten Rucken des Gebirges in den ausge-

dehnten Torftnooren vorfmden ; wird im Westen vom Neisse-

flusse und zwar von der Landesgrenze bei Grottau uber

Kratzau und Reichenberg bis gegen Reichenau, ferner von

der Linie Mukafov-Klein Skal an der Iser; — im Suden
von der Iser von Klein Skal, Eisenbrod bis Ruppersdorf
und Neudorf; — im Osten von der Iser zwischen Ponikla,

Jablonec und Wurzelsdorf, ferner von der Strasse uber Neu-
welt, Marienthal bis Petersdorf; — dann im Nordosten in

Preussen vom Thai des grossen Zacken und des Queis-

flusses bis Friedeberg, weiter von einer zur Landesgrenze
ziemlich parallelen Linie bis Ostritz an der Neisse; und
endlich von hier im Westen von der Neisse aufwarts bis

Grottau umgrenzt Dieses ganze Terrain bedeckt nach K.

v. Koristka eine Flache von 981,12 Quadrat-Kilometer, von
welcher Flache nur ein verhaltnissmassig kleiner Theil aus-

serhalb der bOhmischen Grenzen liegt. Das bdhmische Iser-

gebirge umfasst in der Hauptsache die Friedlander Aus-

buchtung und erstreckt sich in das Innere des Landes bis

Grottau, Reichenberg, Ruppersdorf und Rochlitz.

Dieses Gebirge hat sis Theil des Riesengebirges von

jeher die Aufmerksamkeit der Forscher in Anspruch genom-
men und bezieht sich die weiter unten beim eigentlichen

Riesengebirge angefuhrte Literatur zum grossen Theile auch

auf dasselbe. Nur als von besonderer Bedeutung fur die

Kenntmss des Isergebirges seien die in mancher Beziehung
interessanten Angaben M. W. Richter'S*), die bis in Ein-

zelnheiten eingehenden und grundlegenden Mittheilungen

Fr. X. M. Zippe's**), die klassischen Arbeiten G. Rose's***).

die Aufnahmeberichte J. JoKELY'sf) und einige beachtens-

werthe Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in

Reichenberg angefuhrt.

*) Naturgeschichte der Gegend um Reichenberg. Prag u. Dres-

**) Sommer's Bohmen etc II., 1884.
***) Ueber die zur Granitgruppe gehOrenden Gebirgsarten. Zeitschr.

d. D. geol. Ges. I. Bd. 1849, pag. 352 bes. 363 ff. — Monatsber. der

Berlin. Akad. 1866, p. 445. — Ueber den den Granitit des Riesengebir-
ges im Nordwesten begrenzenden Gneiss. Zeitschr. d. D. geol. Ges. IX.

Bd. 1857, pag. 513.

t) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., X. 1859, pag. 365. — Ibid. XII.

1862, pag. 396.
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In Betreff der Oberflachengestaltung lasst sich das
ganze Gebirge nach v. KofcisTKA in drei Gebiete zerlegen.

Die Mitte namlich nimmt ein Gebirgsstock von 900-1000 m
Seehohe mit einzelnen noch hoheren Kuppen ein. Er ist

fur sich ein Massengebirge von der Form einer Ellipse, deren
grosse, von West nach Ost gerichtete Axe cca 36—40 km,
die kleine Axe 20 km bctragt. An ihrem Nordrande zeigt

die Ellipse die grosste absolute Hone, von welcher sie sud-,

west- und ostwarts sanft abdacht, wogegen sie im Norden
steil in das Wittigthal absturzt.

An dieses eigentliche Isergebirgsmassiv schliesst sich

im Norden ein flaches Hugelland von durchschnittlich 300
bis 350 to Seehohe an, welches von einzelnen schon ge-
formten Bergkegeln uberragt wird. Es hangt diese Ober-
flachenbeschaffenheit wesentlich mit dem geognostischen
Aufbaue dieses Landstriches zusammen. Der Gneiss, wel-
eher die Tafelfichte und den Hohen Iserkamm im eigent-

tichen Gebirgsstocke zusammensetzt, bildet am Nordwest-
rande desselben nur einen Streifen. Auf diesen folgen jungere
Schiefer, deren sanfte W6lbungen die flachen Hugel des
Vorlandes bedingen, wogegen die Basaltdurchbruche, welche
sich in einer Kette um den nordlichen Rand des Isergebir-

ges herumziehen. die erwahnten schonen Bergkuppen bilden.

Zu dem imposantesten davon ist allenfalls der Hohe Hein
(491 m, Fig. 89 links) zu zahlen. Der Humerichberg N von
Schonwald ist etwas hoher (510 m), der Steinmerich-, R6s-
selberg bei Friedland und das Friedlander Schloss besitzen

geringere H6he (418, 400, bezw. 340 m).

Im SQden bilden das Vorland des eigentlichen Iserge-

birges zwei breite, kuppengekrfinte Rucken, welche dem Ter-
rain Hochlandscharakter verleihen und nur Fortsetzungen von
entsprechenden- Jochen des Hauptmassives sind. Der eine

dieser Rucken ist das Schwarzbrunngebirge, welches einen

scharfen WSW—ONO verlaufenden Kamm besitzt, gleich-

massig gegen N und S abfallt und ganzlich aus Granit be-

steht. Es hat die Form eines etwa 6 km langen, am west-

lichen Ende 3 km breiten Daches von 750 to mittlerer See-

hdhe, welches von einer Anzahl Kuppen und mauerfdrmiger
Granitmassen bedeutend uberragt wird. Die wichtigsten

sind: der Schwarzbrunnberg (869 to), von welchem sich

eine hubsche Aussicht auf das Iser- und Riesengebirge er-

Offhet, der Muchovberg (782 to), der Jirkovberg (600 m) u. a.

Im Osten und Sfiden gegen die Kamnitz und Iser fallt der
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Rucken steil ab, durch den 571 m
hohen Sattel von Mukafov hangt eF
mit dem Jeschkengebirge zusammen.

Der zweite Rucken ist jener
von Pfichowitz und Hochstadt, wel-
cher eigentlich eine Fortsetzung des
Welschen Kammes im Centralgebirge
vorstellt. Er beginnt am Sattel von
Wurzelsdorf und streicht von NNW
nach SSO bis Loukov. Er ist wesent-
lich aus Urthonschiefer aufgebaut.
Im mittleren Theile erhebt er sich
uber 800 m, senkt sich dann gegen
Suden auf 700 und 650 m und fallt

auf beiden Seiten westlich gegen
den Kamnitzfluss und ostlich gegen
den Iserfluss sehr steil ab. Den
Rucken uberragen einige ansehn-
liche Kuppen, namentlich die Ste-

fanshohe »bei Pfichowitz (958 m) v

welche eine wundervolle Aussicht
gewahrt.

Das eigentliche Isergebirger

namlich das Gebirgsmassiv zwischen
dem geschilderten nOrdlichen und
siidlichen Vorlande, erscheint beson-
ders von Norden als ein imposantes
Gebirge (Fig. 89), welches K. Ritt.

v. Kokistka folgenderweise schil-

dert: „Vom breiten Wittigthale er-

streckt sich rings urn den Fuss des
Gebirges eine 1 bis 2 km breite

sanft ansteigende Flache, bedeckt
mit zusammenhangenden Dorfschaf-

ten und einzelnen Geh6flen, welche
zwischen uppigen Wiesengrunden
und fruchtbaren Aeckern liegen und
eine Seehohe von 300 m haben. Am
Ende dieses langgestreckten Gurtels

erhebt sich das Terrain in einer

scharf ausgesprochenen Stufe mit

dichtem Wald bedeckt rasch und
mit steiler Boschung zu einer H6he
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von 600—700 m, und auf dieser Hohe starren aus dem
dichten Walde in entweder fest geschlossenen Wanden Oder
in einzelnen Thurmen Felsmassen empor, welche eine See-
h6he bis 800 m erreichen. Von bier ab nach aufwarts wolbt
sich der Boden wieder sanft, abwechselnd mit Wald oder
mit Weide bedeckt, zu flachen isolirten Kuppen oder lang-

gedehnten breiten Rucken, welche radial von hier nach Sud-
west, Sad und Sudost fortziehen. Die pittoresken Partien

der eben erwahnten Felsenmassen sind es, welche vorzug-

lich die Touristen anziehen, daher denn auch dieser, der

nordliche Theil oder Abhang des Isergebirges am meisten
bekannt ist. Da die Wasserscheide des Gebirges sehr nahe
dem nordlichen Rande desselben fortzieht, so sind die Tha-
ler am ndrdlichen Rande zwar sehr zahlreich, aber auch
sehr kurz. Sanft steigen sie alle vom Wittigbache an, bis

sie den unteren Waldsaum erreichen, von hier geht es steil

aufwarts und am Ende des kurzen Thales sieht man beson-
ders in wasserreichem Fruhling einen silberweissen Wasser-
streifen uber die Felswand, welche das Thai schliesst, her-

abschiessen und so den Ursprung oder Beginn des Wild-
baohes bilden, welcher uber die Felsblocke hinab der Wit-
tig zueilt.

So kurz diese Thaler auch sind, so bilden doch einige

von ihnen so tiefe Einschnitte in das Gebirge auf der Nord-
seite, dass dasselbe dadurch in einzelne Theile deutlich

getrennt erscheint." Es sind dies von West nach Ost: das
Plateau von Hohenwald mit den flachen Kuppen des Hohen-
waldes (643 to) und des Steinberges (618 to); die Gruppe
des Spitzberges (640—700 m hoch), deren ostlichste Kuppe,
der Grubberg, in eine gegen Suden geneigte Felswand endet,

in welcher sich das sog. Teufelsloch befmdet; die Gruppe
des Mittagsberges (859'4 to), die durch eine Reihe felsiger

Kuppen ausgezeichnet ist; die Gruppe des Taubenhauses
(1070 to) und der Mittagssteine, von welchen die „erste

eine sanfte Kuppe mit schfiner Aussicht ist, welche in ihrem
nSrdlichen Verlaufe durch die wilden Wande der ,Schone
Marie Felsen' plotzlich unterbrochen wird, wahrend von den
Miltagssteinen, einer Reihe grotesker Felsenthurme, herab

sich der Schwarzbach sturzt und einen der schdnsten Was-
serfalle des ganzen Gebirges bildet". Von hier etwa 3 km
s\id6stlich befindet sich der Sichhubel (1122 m), von wel-

chem man eine freie umfassende Aussicht auf das ganze
Isergebirge geniessen kann. Endlich die letzte, aber bedeu-
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tendste Gruppe ist jene der Tafelflchte, welcher hOchste
Berg des Gebirges selbst eine flache, waldbedeckte, 1125 m
hohe Kuppe ist, die jedoch keinen gunstigen Aussichts-
punkt darbietet. Eine freiere Aussicht schon gewahrt der
etwa IV2 *»» Ostlich auf preussischem Gebiete gelegene Heu-
fuder, obwohl er urn etwas niedriger ist.

. Mit der Gruppe der Tafelflchte beginnt das Verbreit-

ungsgebiet des Gneisses, welcher im Nordostflugel des Iser-
gebirges herrscht. Von hier aus andert sich auch die Richt-
ung des Hauptruckens des Gebirges, indem sie sich dem
sudetischen Systeme NW—SO anpasst, sowie der orogra-
phische Gharakter, da sich ein ausgesprochener Rucken von
850 bis 900 m Seehohe, der sog. Hohe Iserkamm, ausbildet,

welcher sich vom Weissen Flinsberge in zwei Glieder gabelt

:

das eine streicht ostlich und tragt die zerrissenen Granit-
felsen des Hochsteines (oder Abendburg, 920 m), von wel-
chem man eine prachtvolle Aussicht auf das Hochgebirge
und auf das Tiefland von Warmbrunn geniesst, das andere
(Theisenhubel, 870 m hoch) verlauft svidostwarts und ver-
knupft bei den Prokschbauden das Iser- mit dem Riesen-
gebirge.

Von diesem steilen ndrdlichen Rande verflacht das
Isergebirge sudwarts allmalig ab. Daher laufen die Thal-
grunde radial vom Hochriicken aus und begrenzen eine

Anzahl Joche, welche an ihrer Wurzel alle zusammenlaufen.
Sie bilden hier eine 800-1000 m hohe, sanft gewdlbte, dicht

bewaldete Fiache, die garadezu ein einziges Torflager vor-

stellt und fur den Geologen sehr wenig Aufschlusse darbietet.

Der geognostische Aufbau des Gebirges ist wieder nur an
den von dieser Hochflache auslaufenden Rucken zu ermit-

teln. Die wichtigeren dieser Bergrucken sind nach v. Ko-
ftiSTKA von West nach Ost zunichst der Lange Farbe Berg
(876 m) und der Hohe Berg, welche an ihrem siidwestlichen

Ende sehr steil in das Neissethal abfallen und an ihren 300
bis 400 m hohen Lehnen oft die nackte Felswand zeigen.

Der letztere Rucken beginnt bei Rudolfsthal, zieht sudstid-

westwarts und theilt sich dann in mehrere kleine Rucken,
von welchen der eigentliche Hohe Berg 740 m hoch ist,

wahrend andere Auslaufer gegen Reichenberg um durch-
schnittlich 100—200 m niedriger sind.

Die nun Ostlich folgenden Rucken streichen mehr we-
niger gegen Siidosten, so der Hohe Kamm (810 m), welcher
mit dem Kesselstein bei Reinowitz (649 mi) endigt; der
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Maxdorfer Rucken, der beim Friedrichswalder Jagerhause
Tom Hauptrucken abzweigt und sich von 789*5 m in breiter
Ausdehnung in das obere Neissethal zwischen Gablonz (520 m)
und Morehenstern hinabsenkt und westlich von diesem letz-

teren Orte bei der Kreuzschenke einen niedrigen Sattel

(631 i») bildet, mittels welchem das eigentliche Isergebirge
mit seiner sudlichen Vorlage, dem Schwarzbrunnberge (S. 457)
zusammenhangt. Am sudlichen Rande dieses Ruckens wird
durch eine Anzahl kegelfflrmiger Basaltkuppen (zumal den
Buchberg 854 m) in die Einformigkeit des Terraines eine

angenebme Abwechselung gebracht. Oestlich folgt der Rucken
des Grosskammes mit den Euppen: Grosskamm (1006 m),
Farbenberg (870 m) und Schdne Marie Berg (869 m) bei

Antoniwald. Er zieht vom Kesselberg von NNW nach
880 herab und fallt bei Albrechtsdorf in einer steilen Stufe

ab. Hier schliesst sich ihm gewissermassen der von alien

Seiten freie Basaltkegel des Spitzberges (817 m) an, von
welchem aus man eine sehr lohnende Aussicht in die Des-
senthaler und sonstige Schluchten des Isergebirges, auf den
gedehnten Rucken des Schwarzbrunnberges, sowie im Osten
auf den Rucken von Pfichowitz und die StefanshOhe ge-

niesst. Parallel zum Grosskamm streicht vom Sichhflbel

der Wenners Kaspersbruch (901 m) bis Dessendorf herab.
Zwischen diesem und dem Hohen Iserkamm verlaufen noch
zwei parallele Rucken : der Welsche Kamm und der Mittel-

Iserkamm. Der erstere soil seinen Namen den Welschen
(Italienern) zu verdanken haben, welche hier im vorigen
Jahrhunderte nach Edelsteinen suchten. Er erhebt sich am
hochsten in den SchlOssersteinen am sudlichen Ende (1005 m),
von wo er sich rasch in den Sattel von Wurzelsdorf (778 m)
senkt. Der Mittel Iserkamm endlich, welcher durch das
Thai der grossen Iser von dem Hohen Iserkamm getrennt

wird, beginnt unter dem Keiligen Berg dort, wo ein nie-

driger Sattel die Quellen des Wittigbaches von jenen des

grossen Iserbaches trennt. Zuerst bildet er einen felsigen

Rucken (Zimmerlehne 1017 m) und fallt hierauf steil gegen
das Thai der Iser ab.

Die wichtigsten Thaler des Isergebirges sind: Das
Neissethal, in welches das Gersbachthal, das Reichenauer
Thai, das Wittigthal, das Queisthal einmunden, ferner das
Thai der grossen Iser, welches am Sudostabhange der Ta-
felfichte beginnt, und das Kamnitz-Thal im Friedrichswalder

Revier, wo audi die Neisse entspringt.
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Bezfiglich des geognostischen Aufbaues des Isergebirges
ist bemerkt worden, dass es in seiner Haupterstreckung ein
Granitgebirge ist, in welchem die krystallinischen Scbiefer
nur eine verhaltnissmassig untergeordnete Rolle spielen. Wir
werden daher auch bei unserer Beschreibung von dem Gra-
nitkerne des Gebirges ausgehen.

Der Granit des Isergebirges lasst zwei Hauptabarten
unterscheiden : G rani tit and Gran it im engeren Sinne.

Der erstere ist hauptsachlich verbreitet und nimmt
besonders den centralen Theil des Gebirges ein. Im Westen
ist seine Grenze wegen der diluvialen Ablagerungen in der
Reichenberger Thalniederung zwar nicht genau zu bestim-
men (vergl. die Karte S. 449), jedoch sprechen einige Auf-
schlusse, die gelegentlich des Bahnbaues gemacht wurden,
dafur, dass der Granitit bis knapp an den Fuss des Jeschken-
joches herantritt. Im Suden grenzt er vorwaltend an Granit
und zwar in einer Linie, welcbe von Minkendorf an fiber die
nordlichen Gehange des Drommelsteines, des Jerschmanitzer
Revieres und des Fuchssteines mitten durch Gablonz bis

in den mittleren Theil von Neudorf und weiter gegen Mor-
chenstern und Tannwald bis Schumburg verlauft, wo sich
der Granit im nordlichen Theile des Ortes auskeilt. Die
Granititgrenze wird von bier an von metamorphosirtem
Glimmerschiefer gebildet und zieht weiter gegen Pfichowitz
zur Iser sudlich von Neuwelt, wo der Granitit in das eigent-

liche Riesengebirge hinubertritt. Die Grenze dem Granite
gegenfiber ist auf der angegebenen Erstreckung zwar nur
selten blosgelegt, immerhin aber ziemlich scharf zu bestim-
men, da die Reliefformen beider Gesteine auffallend ver-

schieden sind. Namentlich die Neisse hat den Granitit tief

ausgewaschen, wahrend sich der Granit gleich von seiner

Grenze an machtig aufwdlbt zu dem von zahllosen Bldcken
besaeten Joche von Kohlstatt, Seidenschwanz und Schwarz-
brunn, das mit dem Phyllitrucken von Jaberlich eine Neben-
wasserscheide des Elbe- und Odergebietes fur die hiesigen

kleinen Bache abgibt. Die ndrdliche Grenze des Granitites

verlauft von der Tafelfichte, die schon aus Gneiss besteht,

westwarts eine Strecke am rechten, hernach ausschliesslich

am linken Gehange des Wittigthales, von welchem sie sich

bei ihrem, abgesehen von Krummungen, ziemlich genau
westlichen Verlaufe von Weissbach und Ferdinandsthal an
immer mehr entfernt. In der Dittersbacher Gegend wendet
sie sich sudwestwarts urn und streicht, hier hauptsachlich
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Ton Granit begleitet, zwischen Olbersdorf und Philippsberg

durch gegen Schonbom, Neuddrfel und Machendorf in das
Neissethal. Wo der Granitit bier im Norden an Granit grenzt,

lasst sich eine Scheide beider Gesteine aus Unterschieden

der Oberflachengestaltung nicht bestimmen, wogegen im
Nordwesten von Schdnborn zur Neisse der Granit sich schon
dadurch zu erkennen gibt, dass er den Granitit gewisser-

massen als Rand uberragt. Hier lehnt sich nbrigens auf
der Strecke vom Neudorfelberge bis Muhlscheibe, ebenso
wie weiter nordlich am Ostabhange des Schwarzen Berges
Gneissgranit an den Granitit an.

Als Nonnaltypus der Granitite des Isergebirges kann ein

mittel- bis grobkCrniges Gestein gelten, welches aus fleisch-

rothem Orthoklas, grunlich oder graulich weissem Plagioklas,

rauchgrauem Quarz und braunem oder grunlich schwarzem
Glimmer besteht. Der Orthoklas ist darin gewohnlich in

mehrere Centimeter grossen Krystallen, zumeist Zwillingen,

an welchen F. Klockmantt sieben verschiedene Zwillings-

flachen bestimmt hat, ausgeschieden, wahrend der Plagio-

klas hauptsachlich den feldspathigen Gemengtheil der Grund-
masse bildet. Manchmal wird der Orthoklas von Plagioklas

in kornigen Aggregaten umsaumt, wogegen sonst der Ortho-
klas auch wieder den Plagioklas, nebst Quarzkornern und
Glimmerschuppchen einschliesst. Der Orthoklas ist stets

reich an albitischen Einlagerungen. Unter den accessorischen

Gemengtheilen sind titanhaltige Minerale gewohnlich. Stellen-

weise ist auch ein grunliches talkartiges Mineral auffallend,

welches aber mfiglicherweise ein Verwitterungsproduct des
Glimmers sein konnte. Von diesem Normaltypus unterschei-

den sich manche Abarten, namentlich am Rflcken des Ge-
birges, ziemlich bedeutend, indem sie bald ganz feinkdrnig,

bald ausserst grobkdrnig werden. Einer solchen Abart ent-

stammen die bekannten grossen Orthoklase von Reichen-
berg. Immerhin sind alle als zusamrnengehong und von
dem eigentlichen Granit verschieden zu erkennen.

Der Granitit verwittert ziemlich leicht bis zu einem
gelben Lehm, aus welchem z. B. in der Reichenberger Ge-
gend Ziegel gebrannt werden. Er erscheint daher auch
seltener in grotesken Felsmassen anstehend, kommt aber
haufig, besonders auf der H6he des Gebirges, in grossen
abgerundeten BlOcken vor, welche bald vereinzelt, bald in

flbereinander geworfenen Haufen angetroffen werden. Manche
sind von eigenthumlicher Gestalt und wurden fur sog. Opfer-
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steine gehalten. F. HUbleb*) hat es jedoch wahrscheinlich
gemacht, dass sie nicht durch mensehliche Thatigkeit, son-
dern durch die chemische und mechanische Einwirkung des
Wassers hervorgebracht sind. Nur auf der Nordseite in

das Wittigthal fallt der Granitit steil ab, jahe Absturze und
malerische Felswande bildend, uber welche sich weiterhin
machtige Euppen: der Mittagsberg, die Marienfelsen, die

Nusssteine, der Mittagstein, die Vogelkuppen, das Tauben-
haus u a. kuhn emporheben, wie oben (S. 459) gescbildert

wurde.

Im Suden und Norden begleitet den Granitit saumartig
Granit im engeren Sinne, welcher nach G. Rose von
jenem Qberall so scharf geschieden ist, dass ein Uebergang
dor einen Gebirgsart in die andere durchaus nicht stattfindet

Die s u d 1 i ch e, im Mittel etwas uber 1 km breite Gra-
nitzone wird gegen die Glimmerschiefer und Phyllite der
Reichenauer und Eisenbroder Gafend durch eine zur Gra-

nititgrenze ziemlich parallele Linie begrenzt, welche vom
sudlichen Theile von Langenbruck ostvvarts uber Jerschmanitz,

den nordlichen Theii von Radel, den Hradschinberg, uber

Gutbrunn, Eukan zu den sudlichen Hausern von Schwarz-
brunn, weiter uber Hirschwinkel bis zur Iser bei Tannwald
und noch eine kleine Strecke daruber hinaus verlauft. Hier

am Ostende keilt der Granit im oberen Theile von Schumburg
aus. Die westliche Grenze des Granites gegen die Phyllite

des Jeschkengebirges zwischen Schimsdorf und Minkendorf
ist nicht genau zu bestimmen, da sie von Lehm verhullt

wird. Einige Berge dieser Granitzone erheben sich ziemlich

bedeutend, z. B. der Langenbrucker Berg, der Kaiserstein

bei Kohlstatt, der Fuchsberg, der Hradschin, der Seiden-

schwanzer und Schwarzbrunn-Berg (S. 457).

Die nSrdliche Granitzone ist weniger zusammen-
hangend und viel weniger breit als der Granitstreifen an

der Sudseite des Granitites, namlich im Mittel nur etwa 350 m.

Auch an der Oberflache ist dieses Terrain im Allgemeinen

durch nichts ausgezeichnet. Nur zwischen Liebwerda und
Weissbach, resp. zwischen dem Liebwerdaer Bache und der

Wittig, bildet der Granit einen Hugelzug, der sich sehr deut-

lich von dem nOrdlich angrenzenden Gneisse abhebt. Weiter

*) Ueber die sogen. Opfersteine des Isergebiri?es. Mittheil. aus

dem Ver. d. Naturfr. in Reichenberg. XIII, p. 19 ff.
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ostlich verschmilzt er aber mit dem auf eine Strecke auch
rechts fiber die Wittig reichenden Granitit so innig, dass

ihre beiderseitige Grenze nur schwierig zu bestimmen ist.

Westwarts gegen Mildeneichen zu wird er zum Theile von
Lehm bedeckt, tritt aber im Orte selbst an den Gehangen
der Wittig hervor ynd ist auch am Sfidfusse des Hollberges

in einer geringen Partie entblosst. Gegen Westen kann
man ihn dann weiter an der Sfidseite der Wittig langs der

Granititgrenze bis fiber den sfidlichen Theil von Raspenau
hinaus verfolgen, wo er wieder von Diluvien verdeckt wird.

In dieser Partie enthalt er mehrere schieferige Einschlfisse.

Sfidwestlich von der Nichtschanke, dann fiber den
Schwarzberg bis Philippsberg und Muhlscheibe lasst sich

Granit in einem sfidwestwarts zwischen Granitit und Gneiss-

granit verlaufenden Streifen theils anstehend, theils nur in

Blocken verfolgen, zumal am sudostlichen Gehange des

Steinberges bei Mfihlscheibe, wo er sich auskeilt. Auch an
der wesfiichen Granititgrenze bei Schonborn und Machen-
dorf ist der Granit ziemlich machtig entwickelt, wird aber
schon bei Friedrichshain und Neuddrfel von Lehm bedeckt,

so dass sein Umfang nicht genau bestimmt werden kann.
(Siehe die Karte S. 449).

Diese beiden Granitzonen, deren Gestein petrographisch

dem Rumburggranit (S. 443) nahe steht, und der Granitit,

an welchen sie sich anschmiegen, bilden zusammen ein mach-
tiges Massiv, welches stellenweise von Gangen eines jfinge-

ren Granites von wechselnder Machtigkeit und unbestimm-
tem Streichen durchsetzt wird. F. Klockmann hat derar-

tige Gange zum Gegenstande genauer Studien*) gemacht
und Orthoklas, Albit, Quarz und Biotit als wesentliche Ge-
mengtheile des Ganggranites bestimmt. Der Feldspath ist

in ganz frischem Zustande, abgesehen von Flfissigkeitsein-

schlfissen, u. d. M. durchaus homogen, erst durch fort-

schreitende Umwandlung bilden sich linsenfOrmige Einlager-

ungen von Albit aus. Das Vorkommen von Mikroklin soil

sich ausschliesslich auf Drusenraume beschranken. Dass
Klockmann den Gangen eine wasserige Bildung zuschreiben
mochte. sei, als nicht genugend begrundet, nur nebenbei
erwahnt.

*) Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1879, pg. 421. — Groth's Zeitschr.

I

f. Krystallogr. VI., pg. 498. — Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1882, pg. 873.

Xalttr, Geologle Ton BBhmen. 80
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Bei Proschwitz an der Neisse*) scheint nach Jok£ly
ein komiges greisenartiges Gestein im Granit gangfor-

mig aufzusetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, obwohl nicht

sichergestellt, dass dasselbe Zinnerz fuhre.

Ausser den gangartigen Gebilden trifft man inmitten

des Granitites an manchen Stellen auch Gesteine, welche eine

ziemlich abweichende, dem Granit im engeren Sinne sich

nahernde Zusammensetzung besitzen. Jok£ly hat dieselben

fur Einschlusse von Granit im Granitite gehalten und sie

als Hauptbeweis dafur angefuhrt, dass der Granitit junger

als der Granit sei, den er durchbrochen und dessen Schol-

len er umhullt, habe. Die grossen Dimensionen dieser sog.

Einschlusse, welche sich mitunter selbst durch Anschwel-
lungen an der Oberflache bemerkbar machen, sowie Eigen-

thumlichkeiteu ihrer Zusammensetzung, namentiich die stel-

lenweise, z. B. bei Voigtsbach 6fter auftretenden, ovalen,

dunklen, glimmerreichen Ausscheidungen lassen jedoch kaum
einen Zweifel darflber obwalten, dass man es hier mit Con-
stitutionsfacies des Granitites zu thun hat, wie ahnliche auch

in anderen Granitgebieten gewflhnlich vorkommen.

Man trifft solche Gesteine von abweichender minera-

logischer Zusammensetzung z. B ziemlich haufig in der Um-
gebung von Beichenberg im Granitit bei Hasegrand, bei

Voigtsbach, dann N von diesem Orte, an den sudwestlichen

Gehangen des Sauschuttberges und am Drachenberg bei

Katharinaberg an mehreren Stellen, hier mit rothen Feld-

spatheinsprenglingen. Ein sehr feldspathreiches, gelblich-

weisses Gestein, stellenweise ohne alle Einsprenglinge, kommt
um Harzdorf, namentiich nOrdlich bei Alt Harzdorf, an der

Forsterkuppe bei Johannesberg, N von Philippsgrund u. a.

vor. Geradezu als Mittelglied zwischen Granit und Granitit

bezeichnet JoirflLY das Grestein, welches die Kuppe des

Hohen Berges W bei Budolfsthal bildet. Es fuhrt in einer

kleinkdrnigen Grundmasse sowohl Plagioklaskrystalle , als

auch grosse Zwillinge von fleischrothem Orthoklas, diese

haufig von Plagioklas oder auch von dunklem Glimmer um-
saumt, und daneben als Uebergemengtheil ein chlorophyl-

litartiges grunes Mineral in Schuppen und Titanit in K6r-

nern. Das Gestein, welches z. Th. das Pflastermaterial fur

*) Bei diesem Orte fand J. V. Janovsky im Granit Tantabt

oder Yttrotantalit und Columbit. (Sitzungsber. d. Wien. Akad. LXXX.
Bd. J. Abth. p. 34 if.)
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Reichenberg lieferte, wird leider meist nur in BlScken ge-
funden und konnte daher dessen Verhaltniss zum Granitit

nicht klar ermittelt werden.

Westlich vom Friedrichshainer und Philippsberger Gra-
nitsaume bis zur Neisse, beziehungsweise zwischen Schon-
bom und der Nichtschanke nordwestlich zur sachsischen
Grenze breitet sich — zwischen dem .Neudorfelberg und
Philippsberg, sowie ostlich von Olbersdorf scheinbar direct

an den Granitit grenzend — Gneissgrahit aus, in wel-
chem stellenweise (nach Laube's Annahme allgemein) der
Glimmer zum Theile oder ganz durch Talk ersetzt wird,

wesbalb er als Protogingestein zu bezeichnen sei. (Vergl.

S. 448 ff.). Das ganze Gebiet stellt einen Complex flacher

Berge vor, die gegen das Neissethal nach SW sanft ab-
dachen, gegen die Friedlander Niederung aber ziemlich

schroff absturzen. Diluviale Ablagerungen begrenzen es nach
beiden Seiten hin und verschwimmen dabei, da sie hoch
hinaufreichen, besonders in der Gegend von Eratzau und
Grottau mit den Gneissgranitlehnen so ganz allmalig, dass

nur die weiter nordwarts sich dariiber hsher erhebenden
Berge das Vorhandensein des Urgesteines verrathen. Die
Dihivien, namentlich die Lehine bei Ober Kratzau, greifen

ubrigens auch zungenfdrmig tief in das Innere des Gebietes
ein und finden sich auch hin und wieder in isolirten Par-
tien fiber das Gneissgranitterrain ausgebreitet.

'

In dem weit grosseren Antheile der ganzen Erstreck-

ung tritt der gneissartige Habitus dieser Granitfacies deut-

lich hervor, weshalb dieselbe von Jokkly auch ausdriicklich

als Gneiss bezeichnet wurde. (Siehe das Kfirtchen S. 449).
Der vorwaltend braune Glimmer erscheint namlich in Fla-

sern, Streifen, selbst Lagen und bedingt eben die Structur.

Feldspath und Quarz bilden meist nur ein feinkorniges Ge-
menge. Jener ist manchmal in Zwillingskrystallen, dieser

in blaulichen KOrnern ausgeschieden. lm Allgemeinen ist

diese Facies nach JokELY hauptsachlich um Hohenwald,
Ober und Nieder Wittig, Neundorf und Philippsdorf (Stein-

berg) verbreitet, jedoch ist ihre Structur keine durchaus
gleichmassige. Z. B. bei Ober Wittig wird das Gestein

stellenweise recht massig, wohingegen es am Neud6rfelberg
von Kratzau ziemlich dunnschieferig erscheint. Ueber-

gange zur typisch granitischen Structur bildet ein rauhes,

mittel- bis grobkdrniges, im Kleinen stets massiges Gestein

mit vorherrschendem grauen oder gelblichen Feldspath (nach
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Jok£ly Orthoklas, nur ausnahmsweise z. B. bei Neundorf,

am Humerichberge, auch Plagioklas), welcher manchmal in

Zwillingen porphyrisch ausgeschieden ist, stellenweise (bei

Neundorf, Grafenstein u. a.) aber auch nur rundliche Knol-

len bildet. Der Quarz ist manchmal blaulich, der Glimmer
vorwaltend braun oder grunlich.

Wirklich massige Structur erlangt der Gneissgranit in

diesem Theile des Isergebirges in grosster Ausdehnung in

der Gegend von Wetzwalde von Grottau, wenigstens so-

weit man aus den Ausbissen des tief im Diluvium ausge-

furchten Thales, worin der Ort sich eine Stunde Weges
ibrtzieht, schliessen kann. Man verfolgt hier den Granit,

der nur zuweilen gneissartig wird, vom Beginne des Thales

bis uber sein unteres Ende hinaus, sowie auch eine Strecke

aufwarts in dem von Backenhain herabkommenden Neben-
thale. Die eigentliche Ausdehnung ist aber nicht zu be-

stimmen, weil an den Hugelflachen sudlich vom Wetzwalder
Thale bei Weisskirchen, wo die Gneissfacies herrscht, mach-
tige Diluvialablagerungen das Grundgebirge ganzlich ver-

decken, ebenso an der Nordseite gegen Grottau und Kohlige

zu bis zur sachsischen Grenze. An dem, Ostlich vom letz-

teren Orte ansteigenden, flachen Bergzuge mit dem Stein-

und Gichelsberg, trifft man dagegen die massige Abart wieder

uber Tag als einzelne ziemlich breite und stellenweise bis

zur Landesgrenze sich auszweigende, von der Gneissfacies

zum Theile bedeckte Auslaufer.

Auch weiter ostlich und nordlich treten derartige Mas-

sen, die mitunter an Gange erinnern, auf. Besonders zwi-

schen Olbersdorf und Hohenwald zieht von dem nordlichen,

von Diluvium begrenzten Fusse des Dittersbacher Forstes

angefangen bis zum Brandberg bei Ober Wittig fast genau

parallel zu dem Philippsberger Granitstreifen ein solcher

scheinbarer Gang, dessen Machtigkeit JoidiLY stellenweise

auf 150 m schatzt. Blocke, die sich weiter sudlich vorfin-

den, machen es wahrscheinlich, dass diese massige Abart

bis zur Wittiger Grauwackenscholle reicht, daran ostlich

absetzt und in geringen Partien an ihrer Sudspitze wieder

zur Oberflache emporgeht. Auch an der Westseite dieser

Scholle sudlich von der Kirche und langs der 6stlichen

Grenze einer zweiten Grauwackenscholle im Westen von

Hohenwald fmden sich Granitblocke umher gestreut, die

von einem anderen, jedoch geringeren massigen Kerne dieses

Oneissgranites herzustammen scheinen.
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In dem Kartchen S. 449 sind diese Vorkommen als

„Granit" besonders verzeichnet.

An den geschilderten zusammenhangenden Granitstock

des Isergebirges Iagern sich im Suden und Norden krystal-

linische Schiefer an, die im nordlichen Gebiete mehrfach
von Granit in StOcken oder Gangen durchbrochen werden.

Ehe wir aber mit der Aufz&hlung und Beschreibung
dieser isolirten Granitinseln beginnen, mussen wir einige

Worte uber das gegenseitige Verhaltniss von Granit und
Gneiss in diesem Gebirgstheile vorausschicken.

An die granitische Hauptmasse des Isergebirges legt

sich namlich vom hohen Iserkamm und der Tafelfichte gegen
Norden und Nordwesten eine grosse Gneissmasse an, die

sich vomehmlich ausserhalb der bohmischen Grenzen aus-

breitet, den Zug des Kemnitzberges und weiter nordwarts

noch mehrere Zuge mit abnehmender H6he bildend. Das
hier herrschende Gestein besitzt keinen auf weite Strecken

gleichbleibenden ausgesprochenen Charakter, wie z. B. zum
grdssten Theile die Gneisse des bohmisch-mahrischen Hoch-
landes oder des Erzgebirges; sondern erscheint bald wohl
geschichtet, bald so massig, dass es besonders im Kleinen

durchaus einem Granit ahnlich sieht. K. v. Raumer hatte

das Gestein als Gneissgranit bezeichnet und hielt es wesent-

lich fur einen Granit, der nur stellenweise in Gneiss Qber-

gehe. Auch Zippe nennt das Gestein gneissartigen Granit,

wohingegen es G. Rose urspriinglich fur einen Gneiss hielt,

der nur hie und da grobkornig werde und granitischen

Charakter annehme, weshalb er es als Granitgneiss bezeich-

nete. Spater jedoch Qberzeugte er sich, dass es sich hier

urn zwei Gesteine handle: Gneiss und darin aufsetzenden

Granit. Der erstere, wenn auch zuweilen etwas massig,

bleibe doch in der Hauptsache flaserig, selbst dunnschieferig,

so dass an seiner Gneissnatur nicht zu zweifeln sei. Dieser

Auffassung hat sich Jokely riickhaltlos angeschlossen und
sie ist auch heute noch die herrschende, soweit sie die

Gneisse des Friedlandischen betrifft. BezQglich der Gesteine

rechts von der Neisse, von Kratzau, Berzdorf und Grottau

ostwarts Qber Olbersdorf und Christiansau. hinaus haben
wir soeben einer anderen Auffassung Ausdruck gegeben,

wobei wir uns u. A. auch auf die Annahme Latjbe's stutz-

ten, dass diese Gesteine, ebenso wie die analogen Gebirgs-

arten des Lausitzer und Jeschken-Gebirges (S. 444 und 448),

von den Zweiglimmergneissen der Liebwerdaer Gegend durch-
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aus verschiedene, verhaltnissmassig jugendliche erup-
tive Protogingesteine seien. Diese Annahme bedarf
indessen wohl noch der naheren Begrundung; besonders ist

mir von meinem Besuche dieses Landestheiles her keia
auffallender Unterschied zwischen den sog. Gneissen des
Friedlandischen und den Gesteinen zwischen dem Jeschken-
Gebirge und dem Isergebirgsgranit weder in Bezug auf die

Zusammensetzung, noch im Allgemeinen auf die Stractur,

erinnerlich Sollten nun die Gesteine des Friedlandischen
in der That als echte Gneisse erkannt werden, dann
mussten nach meiner Ueberzeugung mindestens gewisse
Schollen des erwahnten sudlicheren Theiles des Isergebirges

ebenfalls als Gneisse anerkannt werden und es konnte
sich unter Umstanden sehr wohl die JoKELY'sche Meinung,
dass die Structurabanderungen bloss auf contactmetamor-
phische Einflusse zuruckzufuhren seien, als vollkommen
richtig erweisen. Vorderhand scheint es mir aber wahr-
scheinlicher, dass man es auch im Friedlandischen zum
grossen Theile nur mit Graniten von gneissartigem
Habitus zu thun hat. Im Anschluss an die jungeren
krystallinischen Schiefer mogen hier allerdings auch echte
Gneisse vorkommen, deren Verhaltniss zu dem Gneissgranite

zu bestimmen ware. Allenfalls bieten die hiesigen Verhalt-

nisse in jeder Hinsicht ein lohnendes Feld fur wissenschaft-

liche Untersuchungen, mogen dieselben nun schon die Ur-
sachen und den Verlauf der Structuranderungen des Gneis-
ses oder, wie ich eher glaube, des Granites, wenn nicht
beider zugleich, betreffen.

Dies war nothwendig voraus zu schicken, um unse-
ren Standpunkt in der Gneissfrage des Isergebirges zu
kennzeichnen, unbeschadet der folgenden, im Ganzen der
JoKELY'schen Affassung entsprechenden Darstellung.

Uebrigens sind unzweifelhafte Granite im Friedlandi-

schen ziemlich verbreitet, namentlich N bei Neustadtl und
an der Grenze NW von Friedland. An letzterem Orte
breitet sich an beiden Gehangen der Wittig zwischen Mink-
witz resp. Wustung und Wiese eine ausgedehnte Granitpartie

aus, die schon von G. Rose beschrieben worden ist.

„Mit Ausnahme eines dunnen Gneissstreifens, der von
der Kirche und dem Meierhofe von Wiese ungefahr bis zur
Eirche von Engelsdorf sich langs der sachsischen Grenze,
stellenweise wohl von Diluvium unterbrochen, hinzieht, und
mit Ausnahme einiger grdsserer Gneiss- und Phyllitschollen

Digitized byGoogle



r
Das Riesengebirge. — 1. Das Isergebirge. — Granit. 47 X

__^ c

S von Engelsdorf besteht der ubrige zu Bdhmen gebOrige

Theil links der Wittig von Weigsdorf abwarts durchwegs
aus Granit." Gleicher Weise scheint Granit zwischen Pried-

lanz und Ebersdorf das Grundgebirge des Diluviums zu
bilden, wenigstens kommt er bei Feldbauser zum Vorscbein,

eben so an den Thalgehangen von Nieder Berzdorf und
Ebersdorf nabezu bis GOhe und zwischen diesem Orte und
Ober Berzdorf am linken Gehange des Grenzbaches.

Die ubrigen in der bezuglichen Literatur verzeicbneten

Granitvorkommen im Friedlandischen sind viel geringer und
lassen sich ausserdem meist nur nach losen Blocken be-
stimmen: so dicht an der Grenze von Ullersdorf, am
Steinberg und an dem nordlichen Gehange des Humerich-
berges von Bullendorf, ferner S von der Bullendorfer

Kirche und in einem Nebenthale von diesem Orte an
mehreren Punkten, auf dem SW vom Humerich gelegeuen,

inselartig aus dem Diluvium sich erhebenden Berge und
endlich in etwas grdsserer Ausdehnung im mittleren Theile

des Waldes zwischen Barnsdorf und Hegewald. Alle diese

Vorkommen sind nach Jok£ly wohl nichts anderes als das
Ausgehende von Gangen, die insbesondere am Humerich
und im Hege-Walde ein nahezu Ostliches Streichen zu besitzen

scheinen.
Als Granit durften auch noch die rauhen, grobkdrnigen,

an schmutziggelbem Feldspath reichen, theils blauen, theils

gewohnhchen Quarz und nebst dunklem auch lichten Glim-
mer fuhrenden Gesteine zu bezeichnen sein, die im Fried-

landischen ziemlich haufig gefunden vverden, z. B. bei Schon-
wald, Ruckersdorf, Ober Berzdorf u. a.

In petrographischer Hinsicht darften die letzterwahnten

-Granite ebenso wie die fruher besprochenen Gneissgranite

des Isergebirges Gotta's Rumburggranit (S. 443) ent-

sprechen. Allenfalls machen sie zusammen eine Abart aus,

die durch einen minder krystallinischen Habitus charakte-

risirt ist. Zumal der sparsam vorhandene Glimmer, gewdhn-
lich von schmutzig grunlicher oder grauer Farbe ist selten

individualisirt und erscheint haufig talkartig. Bezeichnend
fur die Abart ist der meist opalahnliche, blaugraue Quarz.

Demgegenuber ist der eigentliche Granit im engeren
Sinne (S. 464) durch seine vorzuglich krystallinische Structur

ausgezeichnet VomGranitit unterscheidet er sich durch die

stets lichte Farbe des Feldspathes und durch die Anwesen-
heit eines weissen Glimmers. Da dieser aber stellenweise
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doch fehlt, z. B. bei Weissbach, und nur Biotit hervortritt^

so ist das Gestein dem Granitit allenfalls am nachsten ver-

wandt (wenn nicht zu ihm einzurechnen). Unbeschadet dessent

ist es im Allgemeinen vom typischen Isergebirgsgranitit

durch den blossen Augenschein ganz leicht auseinander zu
halten, besonders wenn es gleichmassig kOrnig ist, wie in

der Gegend von Schwarzbrunn und Kohlstatt, in welchem
Falle es zu architektonischen Zwecken sehr wohl zu ver-

wenden ist. Plagioklas fehlt dieser Granitabart nie, hie und
da (Schwarzbrunn, Kohlstatt) fuhrt sie auch Granaten. Sie

lehnt sich im Ganzen unmittelbar an den Granit an und
zwar in den Partien von Schwarzbrunn, Machendorf und
Weissbach.

Der Granit ostlich von Hohenwald und theilweise jener
von Wetzwalde besitzen naoh Joic&ly eine fast felsitisch

dichte Grundmasse, wahrend wieder andere Vorkommen,
wie besonders am sudlichen Abhange des Steinberges bel

Philippsberg sich einigermassen dem Granite des Schwarz-
brunner Zuges nahern. Ueberhaupt ist die Structur selbst

in kleinen Verhaltnissen sehr veranderlich , weshalb diese

Gesteine auch technisch nur in geringstem Masse zu ver-

wenden sind.

Die krystallinischen Schiefer, welche sich neben dem
Granit am Aufbaue des Isergebirges betheiligen, lagern sich

der machtigen Centralmasse desselben im Suden und Norden
auf und fallen von derselben dachartig ab. hi den sudlichen

Vorbergen des eigentlichen Isergebirgsmassives herrscht Phyl-

lit, im nordlichen Vorlande in der Friedlander Grenzausbucht-
ung Gneisse, welche im sudlichen Isergebirge nicht vorhan-
den zu sein scheinen. Ueber die pertrographische Stellung

dieser Gneisse haben wir uns oben (S. 469) ausgesprochen.

Zunachst in der Gegend von Liebwerda bildet Gneiss,
sudlich an den Granit grenzend, die Gehange des Lieb-

werdaer Baches — mit Ausnahme eines ganz dunnen Glim-
merschieferstreifens an der Thalsohle — und erstreckt sich

bis zum Eichberg N vom Badhaus und zum mittleren Theile

von Ueberschar. In dieser Breite zieht er ostwarts und
entwickelt sich noch machtiger im Welschen Kamme und in

der Tafelfichte. Das gneissartige Gestein der letzteren Hoch-
punkte hat J. Jok£ly zum Protogin einbezogen, mit wel-

chem Namen er die jungeren (eruptiven rothen) Gneisse,

welche gewisse Analogien mit dem Protogin der Alpen und
Skandinaviens aufweisen, zum Unterschied von den alteren.

Digitized byGoogle



Das Hiesengebirge. - 1. Das Isergebirge. — Gneiss. 473

(primitiven, grauen) Gneissen belegt hatte. Hingegen das
Gestein der westlichen Erstreckung in der Gegend von Lieb-

werda und Ueberschar bezeicbnet er als primitiven Gneiss,
— nebenbei gesagt nach seiner Darstellung das einzige Vor-
kommen von grauem Gneiss im Isergebirge. Dieses Ge-
stein besitzt einen vollkommenen krystallinischen Habitus,

1st zweiglimmerig, zuweilen durch ausgeschiedene Glimmer-
lamellen streifig, fuhrt Ofters blaulich grauen Quarz und hie

und da auch Granaten, wie der benachbarte Glimmer-
schiefer. Der Protogin der Tafelfichte und des Welschen
Eammes hingegen 1st ziemlich granitartig und geht an meh-
reren Stellen in richtigen Granit fiber.

Der ganze Gneissstreifen bildet das Liegende einer

Glimmerschiefer- und Phyllitscholle, welche weiter unten
eingehendere Erwahnung linden wird. Auch im Hangenden
derselben tritt Gneiss auf in Form eines etwa 500 m breiten

Streifens, welcher vom unteren Theile von Lusdorf ange-
fangen in sudwestUcher Richtung uber den unteren Theil

von Karolinthal an den Hdllberg N von Mildeneichen hin-

zieht. Am Sudabhange des letztgenannten Beiges erscheint

der Gneiss recht dunnschieferig gestreift, wahrend er bei

Lusdorf ein schon mehr glimmerschieferartiges Aussehen
besitzt.

Mit diesen eben besprochenen darf man sich wobl die

ubrigen Gneisse des Friedlandischen als ursprunglich in

Zusammenhang gestanden denken. Jetzt ist derselbe aller-

dings gestSrt, wohl weniger durch Verwerfungen, als durch
Bedeckungen mit Diluvien. Daher tritt der Gneiss hier

meist nur auf hoheren, uber das Diluvium erhabenen, wenn
gleich an sich flachen Euppen oder Rucken auf, oder er

liegt unter deraselben in tiefen Thaleinschnitten bloss, na-
mentlich unmittelbar am unteren Ende von Friedland im
Wittigthal abwarts bis zu den Granitausbissen von Wustung
und Minkwitz, wobei er stellenweise, z. B. in der Eunners-
dorfer Gegend auch zu beiden Seiten des Thales zu h6he-
ren Euppen anschwillt. Die grfisste Erhohung bildet er

aber weiter nordOstlich in der isolirten Partie des Langen
Fichtenberges. In dera davon nordlich befindlichen Thale
ist er besonders am rechten Gehange von der Arnsdorfer

Eirche wohl eine Stunde weit blossgelegt; minder schon im
Thale von G6he. Einen mehr zusammenhangenden Rucken
bildet er nahezu von der Strasse fiber das obere Ende von
Bullendorf bis zur preussischen Grenze, wo er im Humerich-
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berg zu ansehnlicher H6he aufsteigt. Von diesem Berge
zweigt ubrigens ein anderer Gneissrucken ab und erstreckt

sich langs der Landesgrenze bis zum Wachberge bei Ullers-

dorf. Beide Rucken sind durch zwischengescbobene Dilu-

vien bedeutend verschmalert und ausserdem auf dem Scheitel

von Torfmooren bedeckt. Auch die Gehange und Auslaufer
des Steinberges SO von Ullersdorf bestehen aus Gneiss, wel-

cber bier von Granit durchbrochen wird.

Langs der sachsischen Grenze ira aussersten Nord-
westen der Ausbuchtung erstreckt sicb ein Gneissstreifen,

welcher sich zwischen Engelsdorf, dem Meierhofe von Wiese
und dem Kirchberge an den Bunzendorfer Granit westlich

anlebnt Bei Wiese, ebenso wie bei G6he nimmt er stellen-

weise phyllitartigen Gharakter an.

NOrdlich bei SchOnwald auf dem zum Theile basalti-

schen Kratzersberg, am Rucken des Damerich, am Rucken
von B&rnsdorf, NW von Wunschendorf, wie uberhaupt

nSrdlich von Neustadtl und urn Heinersdorf und Dittersbach

an der Ostgrenze der Ausbuchtung, und besonders deutlich

im Hegewald, wo er einen breiten norddstlich ziehenden,
stellenweise von zahllosen Blocken besaeten Rucken bildet,

tritt Gneiss ebenfalls zu Tage. In der Bamsdorfer Gegend
ist er stellenweise sehr dunnschieferig.

Glimmersehiefer ist im Isergebirge wenig verbreitet.

Im nOrdlichen Antheile erscheint er nach Jok^ly nur in

geringer Ausbreitung in der Scholle jungerer krystallinischer

Schiefer (S. 373), welche sich am Nordabfalle des Gebirges
von Karolinthal ostwarts zur Landesgrenze und preussischer-

seits ununterbrochen bis Voigtsdorf erstreckt. Der Ostliche

Theil von Karolinthal ruht bereits auf Glimmersehiefer, wel-

cher auch den westlichen Theil des Eichberges, die nordliche

Umgebung von Ueberschar, sowie den Riegelberg NO von
dieser Ortschaft einnimmt, und weiter ostwarts zur Grenze
SO von Neustadtl sich ausdehnt. Im Hangenden dieses

Glimmerschiefers soil sich phyllitartiger Schiefer entwickeln,

der inn als wenig breiter Streifen gegen den Hangend-
gneiss begrenzt. Zippe hatte vordem dem Glimmersehiefer
in dieser Gegend eine viel grfissere Verbreitung zugeschrieben.

Namentlich hat er, die Uebergange des Gesteines in Chlorit-

schiefer betonend, bemerkt, dass die Berge ndrdlich von der

Tafelfichte bei Neustadtl aus Glimmersehiefer aufgebaut
seien, welcher sich von da in einem schmalen Streifen uber
Lusdorf bis Raspenau verbreite.
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Auch im Schiefergebirge, welches sich im Suden an
den Granitstock des Isergebirges anlehnt, ist Glimmerschiefer

in zusammenhangenden Massen von grosserem Umfange nicht

entwickelt. Nach Jokely wurde er hier uberhaupt nicht

vorkommen, denn dieser Forscher hat ausdrucklich betont,

dass an die sudliche Granit-Granititgrenze des Isergebirges

durchgehends unmittelbar Urthonschiefer stdsst, welcher
allerdings an manchen Stellen glimmerschieferahnlich werde,
ebenso wie er besonders in der Granitnahe Feldspath auf-

oefame und sich zu Gneissphyllit umbilde, welcher aber keines-

wegs als wirklicher Gneiss gedeutet werden durfe. Es scheint

aber, dass, ahnlich wie manche von Jokely (im Erzgebirge

and Riesengebirge) fur Phyllit erklarte Gesteine eigentlich

doch Gneisse sind, auch zum Theile der Urthonschiefer im
Suden des Isergebirges als Glimmerschiefer anzusprechen
sein wird. Zunachst mag dies von dem Schieferstreifen

gelten, welcher sich an der Sudseite unmittelbar der Cen-
tralgranitmasse des Gebirges anschmiegt und etwa von Jersch-

manitz uber Radel, Kukan, Marschowitz, Schumburg, an der

Sudseite der PHchowitzer Granititberge gegen Grenzdorf
bei Nieder Rochlitz verlauft, wo er die Iser uberschreitet

and in's eigentliche Riesengebirge eintritt. Dieser Streifen

wurde in der schlesischen Karte des Gebirges von Roth
mit dem Glimmerschiefer verbunden und F. v. Haueb hat

sich dieser Auffassung angeschlossen, d. h. Jokely's Ansicht
fallen gelassen, nach welcher man es hier nur mit metamor-
phosirtem Urthonschiefer zu thun habe. Der Uebergang
von diesem Glimmerschiefer in den ihn sudlich uberlagern-

den Phyllit ist ein ganz allmaliger, so dass eine genaue
Grenze zwischen beiden Gesteinen nicht gezogen werden
kann. Nicht selten kommen ubrigens im Phyllit Lagen vor,

die ein eher glimmerschiefer- oder gneissaitiges Aussehen
besitzen, und aus der Gegend von Hochstadt sind mir
Gesteine vorgekommen, die sich u. d. M. thatsachlich als

Glimmerschiefer mit etwas Feldspath erwiesen. Bemerkt
sei noch, dass die von Jokely erkannte Metamorphosirung
der krystallinischen Schiefer in der Granit-Granititnahe eine

Thatsache ist und dass es mir nicht ganz ausgeschlossen
scheint, eine genaue petrographische Untersuchung kOnne
zum Ergebniss fuhren, dass im westlichen Gebiete der Ur-
thonschiefer direct an den Granit stosse und vielmehr in der
Richtung von Westen gegen Osten, als von Norden gegen
Suden, von Glimmerschiefer und Gneiss unterlagert werde.
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Phyllit ist im nordlichen Vorlande des Isergebirges

ganz untergeordnet, im Suden dagegen bedeutend entwickelU

Im Norden begleitet er den erwahnten Glimmerschiefer-
streifen von Karolinthal bis Voigtsdorf (S. 474), kommt
aber nicht als zusammenhagender Zug, sondern nur partien-

weise unter den diluvialen Ablagerungen zu Tage. Er wird
im Hangenden gegen Lusdorf zu von einem zumeist rothen
streifigen Gneissgranit oberlagert. Besonders deutlich ist er
an beiden Gehangen des Karolinthales entwickelt, sowie, von
dieser Partie nur durch das Wittigtbal und die Diluvien des-
selben getrennt, am Kalkberge von Raspenau. Von hier lasst

er sich am linken Wittiggehange noch eine Strecke flussab-

warts verfolgen. Auf dem Raspenauer Kalkberge steht er
mit machtigen Ealksteinlagern in Verbindung, welcher Ver-
haltnisse weiter unten (S. 482) eingehender gedacht wink
Im Westen setzt er den Rapitz-, Sau- und Kupferberg zu-

Fig. SO. Profll an dem d«r Btranehmabla gegendbtr gelegenen Oshlnge

nSrdlleh bel Kratxaa.

N«ch J. Jok&y.

1 BbjUiUrtlger Sehiefer. $ 0»aw«eke. * FlMarlgw feldipatbreleber Onelugrmolt
4 CtrobkSnilger, xenettter (Qnelu-) Granlt. 6 Dllnrlaler Lehm.

sammen, die steil in die Neustadtler Niederung abfallen.

Auf letzterem ist er haupts&chlich als Dachschiefer entwickelt,
welcher bier auch gewonnen wurde. Uebrigens machen sich

auch in seiner sonstigen Erstreckung Uebergange in Dach-
schiefer geltend.

Kleinere Fragmente von Phyllit, zum Theile wohl mit
Glimmerscbiefer verknupft, erscheinen im Friedlandischen
ausserdem an mehreren Stellen, z. B. bei Ruckersdorf, Bui-
lendorf unweit der Kirche, bei Ober Berzdorf und anderwarts*
Ware das Grundgebirge von der Diluvialdecke mehr entblosst,

wurden wohl solche Schollen in grosserer Anzahl anzutreffen

sein. Sie kommen auch im Gneissgranit der nordwestlichen
Randzone des Gebirges vor und sind nebst den hier eben-
falls dem Gneissgranit aufiiegenden grauwackenartigen Schie-

fern von Jok£ly als Hauptbeleg fflr die eruptive Natur
seines rothen sog. Gneisses angefurt worden. Der Grauwacken
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Das Riesengebirge. — 1. Das Isergebirge. — Phyllit 477

wird spater an geeigneter Stelle naher Erwahnung geschehen.
Hier sei nur bemerkt, dass sie mit phyllitischen Schiefern

in Verbindung zu stehen scheinen. An einem Profil, welches
Jok&lt an dem der Strauchmuhle gegenuberliegenden Ge-
h&nge dicht am Wege von Kratzau nach Nieder Wittig

abgezeichnet hat (Fig. 90), ist zu sehen, wie sich der zu
seiner Grenze parallel abgesonderte Gneissgranit fiber die

Grauwackenscholle hinweg schiebt, dieselbe an zwei anderen
Stellen gangfOrmig durchsetzt (denn der von Jok£ly speciell

hervorgehobene „graue Granit" in der Mitte der Abbildung
ist wohl nur ein massig ausgebildeter Auslaufer) und auch
phyllitartigen Schiefer in kleineren und grOsseren Fragmenten
-(nordlich von der in der Abbildung Fig. 90 links einge-

-zeichneten) einschliesst. Aebnliche phyllitartige Schiefer trifft

man zu beiden Seiten des Ober Kratzauer Thales von Kratzau
bis zur unteren Spinnfabrik, und in geringeren Einlager-

ungen in der Gegend von Weisskirchen und von Nieder
Berzdorf.

Uebrigens erscheinen auch inmitten des Granitites schol-

lenartige Einschlusse eines quarzit- oder hornsteinartigen

"Gesteines, welche mOglicherweise metamorphosirter Phyllit

sein kOnnten, wie z. B. bei Luxdorf, SO am Signalberge

bei Maffersdorf, bei Proschwitz, sammtlich suddstlich und
bei Neu Habendorf nordwestlich von Reichenberg. Eine
quarzitische Phyllitscholle dfirfte auch, nach den hier herum-
hegenden Blocken zu urtheilen, bei den nOrdlichen Hausern
von Hohenecke NO von Kratzau entwickelt sein. (Siehe

das Kartchen S. 449)
In den sudlichen Vorlagen des Isergebirgsmassives ist

Phyllit nahezu allein herrschend. Er erstrekt sich hier im
Suden des Granitmassives aus der Reichenauer Umgebung
bei zunehmender Breite ostwarts fiber die Eisenbroder und
Hochstadter Gegend zur Iser, welche er fiberschreitet und
weiter im eigentlichen Riesengebirge fortstreicht. Im Suden
wird er von Ablagerungen des Rothliegenden bedeckt etwa
in der Linie von Klein Skal gegen Pipitz, Bitouchov, Pfikre

bis Ernstthal. Im Westen hangt er mit den analogen Ge-
bilden des Jeschkengebirges zusammen, und im Norden wird
er von dem weiter oben (S. 475) beschriebenen Glimmer-
schiefer- (Gneiss?-) Streifen unterlagert.

In petrographischer Hinsicht ist der hiesige Urthon-
schiefer meistens mikrokrystallinisch ausgebildet, seltener

iornig und besitzt vorwiegend grunliche und graue Farben.
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Im Ganzen sehr wohl geschichtet, wird er besonders in den

sudlicheren Gegenden ausgezeich.net dunnschieferig und spalt-

bar und findet als Dachschiefer ausgedehnte Verwendung.
Diese Dacbschieferabart des Phyliites ist fur das Isergebirge

geradezu charakteristisch, da jenseits der Iser im eigent-

lichen Riesengebirge, trotzdem der Urthonschiefer dahin

fortsetzt, kein nennenswerthes Vorkommen derselben mehr
zu verzeichnen ist. Sie beginnen im Westen zwischen Jilov

und Eamenitz SO von Eisenbrod und breiten sich ostwarts

bis in die Reichenauer Gegend aus. An den genannten
Orten, ferner bei Jirkov, RaCitz, Nabsel und Bratrikov be-

stehen seit Langem Bruche auf dieselben, ebenso wie bei

den im Jeschkengebirge angefuhrten Orten (S. 447). Die

Schiefer sind theils grau, theils grun oder gefleckt. Die

erstere Sorte ist die gesuchteste und werthvoUste, die letzte

am billigsten. Dass die Phyllite stellenweise in Glimmer-
schiefer ubergehen und selbst gneissartig ausgebildet er-

scheinen, ist weiter oben schon erwahnt worden.

Die Lagerungsverteltnisse des Isergebirges, welche

gleich hier besprochen werden konnen, weil die unterge-

ordneten Gesteine, welche sich am geognostischen Aufbaue
des Gebirges betheiligen, den Hauptgesteinen durchaus gleich-

massig eingeschichtet sind und die stratigraphischen Ver-

haltnisse nicht beeinflussen, sind derartige, dass sie mit

dem Granitit der Gentralmasse in engsten Zusammenhang
gebracht werden konnten. Die Schiefer liegen namlich dem
Granitkerne auf und fallen im Suden und Norden gleich-

massig von demselben ab, wie aus dem Profile Fig. 91 zu

ersehen ist. Da nan von G. Rose (S. 464) und alien spate-

ren Erforschern des Gebietes der Granitit fur j finger als

der Granit im engeren Sinne angesehen wird, welch' letz-

terer von jenem durchbrochen und gehoben worden sein

soil, so wurde weiter geurtheilt, dass der Granitit auch die

Decke der krystallinischen Schiefer gehoben und steil auf-

gerichtet habe. Wiewohl nun nicht ausgeschlossen ist, dass

der Granitit einem verhaltnissmassig spaten Nachschub erup-

tiver Massen entspricht, so ist doch der Gebirgsaufbau we-

niger auf die Wirkung desselben zuruckzufiihren als auf

eine allgemeinere geotektonische Ursache, welche den Zu-

sammenschub und die AufwSlbung der Schiefer bewirkt hat.

Der Granitkern ist wohl erst durch Abrasion der gesprenk-

ten Schieferhulle entblSsst worden.
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Das Streicben der Schichten an der Nordseite des
Granitites ist im Allgemeinen ein paralleles zu seinem Um-
risse. Eine Ausnahme bUdet nur die Liebwerda-Voigts-
dorfer Glimmerschiefer- und Phyllitscholle (S. 474 u. 476),
die gegen die Granititgrenze in einem stumpfen Winkel ab-
setzt. Sie konnte eigentlich als naturliche Grenze des Iser-

gebirges angenommen werden, weil im Ganzen ihr entlang
eine Verwerfung und Absenkung der Friedlandischen Nie-
derung eingetreten ist. (Fig. 91). Das Verflachen der Schich-
ten im Allgemeinen ist nordwarts gerichtet und ziemlich
steil (40—80 Grad).

Im Suden des Granitmassives sind die Lagerungsver-
haltnisse verwickelter, weil hier im Phyllitgebiete vielfache

Schichtenbruche und Verwerfungen bestehen, die zunachst
die FaUrichtung zu einer sehr wechselnden machen und
auch die Streicbungsrichtung beeinflussen. Diese kann aber

im Allgemeinen immerhin als nordOstlich bezeichnet werden,
ebenso wie die dem Granite direct auflagemden Schiefer

von demselben gleichmassig sudwarts abfallen. Erst weiter

bin treten Abweichungen von dieser FaUrichtung ein, die-

selbe wird nordlich, dann sudlich, urn schliesslich im sud-

lichsten Schieferterrain dauernd nordwarts gerichtet zu blei-

ben. Nach Jok±ly ware die nordliche FaUrichtung als die

ursprangliche der ganzen Schiefermasse des Riesengebirges

anzusehen, welche in der nordlichen Zone erst durch den
Durchbruch des Granitites in ein sudliches Verflachen um-
geandert worden sein soU. Man braucht nun zwar eine

gewisse Einwirkung des Granitites nicht ganztich zu leugnen,

wird aber zugeben mussen, dass Jok±ly denselben in Be-
treff der Einwirkung auf die Lagerung der Schiefergesteine als

viel zu activ hingestellt hat. Jedoch obliegt es uns vorder-

hand nicht, dies naher zu begrunden, da es sich ja zu-

nachst nur am das Kennenlernen der thatsachlichen Verhalt-

nisse, nicht aber um die Erorterung der Ursachen handelt.

Aus dem eigentlichen Riesengebirge streichen von
Stepanitz N von Starkenbach die Phyllite unter St. 9—11
fiber die Iser heruber bis Boskov XT von Semil. In der

Gegend von Jessenei convergiren sie mit den PhyUiten,

welche zwischen Eisenbrod und Boskov nach St. 3 bis 5
streichen. Sie ziehen dann aus der Gegend von Jessenei

in nordwestlicher Richtung gegen Drzkov, um sich hier pa-

raUel zur Granitgrenze wieder nordostwarts zu wenden. In

kleinerem Massstabe kdnnen ahnliche SchichtenkrQmmungen
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auch anderwarts beobachtet

werden. Eine Vorstellung von

den complicirten Lagerungsver-
haltnissen im sudlichen Phyl-

litgebietegibt das nebenstehen-

de Profil in der Partie vom
Granit des Muchovberges im
Schwarzbrunnberger Zuge bis

zum Rothliegenden. Die Schich-

ten dieses letzteren kommen an

gewissen Stellen scheinbar un-

ter den Phyllit zu liegen, wie

z. B. zwischen Skodejov und
Ribnitz NO von Semil. Der

Phyllit ist hier uberkippt, und
glaubt Jokely, dass dieser

Hergang ebenso wie die Spalt-

ung des Iserthales in der Gre-

gend von Eisenbrod, die Ein-

senkung bei Jessenei u. a. m.

erst in die Basaltepoche falle.

Untergeordnete Gesteine

sind den besprochenen Haupt-

gesteinen des Isergebirges an

vielen Stellen, wenn auch

nicht in sonderlicher Manig-

faltigkeit, eingeschichtet.

Qnarzitschiefer, deren

einiger Vorkommen im nerd-

lichen Gebirgstheile vorhin

schon gedacht wurde (S. 477),

sind im sudlichen Phyllitgebiete

hauptsachlich in der Gegend

von Pfichowitz und Pasek ent-

wickelt, in welche sie von

Rochlitz uber die Iser heruber-

streichen. J. Jok£ly hat hier

sechs machtige Ziige verzeich-

net (vergl. die Karte der Um-
gebung von Rochlitz im eigentl.

Riesengebirge) , welche dem

Urthonschiefer regelmassig ein-
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geschichtet sind und wie dieser mehrfach verworfen und
gekrummt erscheinen. Die Iser durchschneidet diese Quar-
zitschieferzuge queriiber und eben an ihren Ufem erheben
sich dieselben zu m&chtigen Felsgraten, wie namentlich am
Heidstein von Pfichowitz. In der westlicheren Erstreckung
des Phyllites dagegen sind Quarzite nur untergeordnet vor-
handen. Man trifft sie in den Einschnitten der Eisenbrod-
Tannwalder Bahn mehrfach entbldsst, ferner in einigen

schmalen Zugen zwischen Jilov und Pintschei im Norden,
sowie bei Klein Horka im Osten von Eisenbrod.

Hier sei auch erwahnt, dass im Friedlandischen bei

Wunschendorf N von Neustadtl Quarzfels am sog. Weis-
sen Stein eine Felsenpartie bildet.

Hornblendegesteine sind im Isergebirge zwar an
vielen Orten, aber nirgends machtig entwickelt. Ausserdem
ist ihre petrographische Beschaffenheit eine sehr verschie-

dene, da man Diorite, massige und geschichtete Amphibolite,
sowie chloritische griine Schiefer antrifft, deren genauere
Classification erst durchzufuhren ist. In der Regel werden
sie von Kalkstein und Dolomit begleitet, stellenweise gehen
sie in Malakolith fiber und fuhren nicht selten Pistazit, Gra-
nat, Talk, Asbest, manchmal auch Erze, zumal in der Nahe
von kSrnigen Kalksteinen.

Im nordlichen Vorlande des Isergebirges erscheinen
meist feinkomige und zum Theile deutlich geschichtete Horn-
blendegesteine in der Gegend von Grafenstein an mehreren
Stellen, am Steinberg NW von Ober Wittig dicht an der
sachsischen Grenze, ferner im Bereiche des Glimmerschiefers

am Eichberg NW von Liebwerda, auf dem Raspenauer
Kalkberge, sowie wahrscheinlich in der nordOstlichen Fort-

setzung dieses letzteren Zuges auf einem kleinen Hiigel bei

Mildeneichen, wo sie ebenfalls mit Kalkstein in Verbindung
standen, und endlich im Wittigbette an mehreren Stellen, aber
nur in kleinen Ausbissen. Besonders interessant ist das
Vorkommen auf dem Raspenauer Kalkberge, dessen wetter

unten eingehender gedacht wird.

Im sudlichen Theile des Isergebirges sind Hornblende-
gesteine besonders haufig zwischen Eisenbrod und Ober
Boskov entwickelt, wo sie nach Jok^lt als ein formlicher

Lagerzug bei dem oben (S. 479) bezeichneten Streichen des

Phyllites in einem grosses Bogen bis gegen Dr2kov fort-

ziehen, hier nordostwarts umbiegen und sich allmftlig in der

gatur, Oaologia Ton BStamen. 31
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Gegend von Oleschnitz auskeilen. Oestlich von Ober Boskov
dicht am SOdrandc des Gebirges trifft man sie auch oft,

aber in minder ausgedehnten Lagern oder Gangen. Auch
ostlich und ndrdlich von Eisenbrod treten sie auf. Naher
an den Granitit erscheinen sie nur mehr vereinzelt, wie
z. B. ndrdlich von Zasada (S von Tannwald) und bei Pasek-

Kalksteine, die wohl gewobnlich dolomitisch sind,

treten im Isergebirge, wie erw&hnt, meist in Begleitung von
Hornblendegesteinen auf. Im nOrdlichen Vorlande des Ge-
birges sind die Vorkommen bei Mildeneichen und Raspenau
schon berfihrt worden. Nur das letztere ist wichtig. Der
dolomitische Kalkstein bildet bier auf dem sog. Kalkberge
ein uber 30 m machtiges Lager, welches in einige Banke
abgesondert ist und von Serpentin begleitet wird. Streifen

von rohtem chloritischem Gneiss und Phyllit, sowie (nach
KeejCI) Uebergange von Amphibolit in Serpentin und Chry-
sotil trennen die einzelnen Banke von einander. Namentlich
sind die Sohlen der grauweissen kdrnigen Kalkbanke mit
grunlichem Serpentin impragnirt, so dass sich ausgezeich-
neter Ophicalcit entwickelt, besonders in der tiefsten, unregl-

massig gewundenen Lage, welche sich nach KEEjCf „sozu-
sagen als ein zusammenhangendes Eozoonriff*) darstellt."

Fruher kamen Ophicalcite viel haufiger vor als jetzt, denn
Zippe bemerkt, dass in den hiesigen Kalksteinbriichen seit

Jahrhunderten schOn weisser, grflngefleckter Marmor gewon-
nen und verarbeitet werde. Amphibolgestein scheint den
Kalk im Liegenden und Hangenden zu begleiten. Im Liegen-
den fahrt es Magneteisenerz, Blende und Kiese und ist das
Eisenerz schon vor sehr langer Zeit hier gewonnen worden.

Im sudlichen Theile des Gebirges sind Kalklager ziem-
lich reichlich vorhanden und zwar erscheinen sie zumeist
auch in Begleitung oder in der Nahe von Hornblendegestei-

*) Ueber Eotoon vergl. S. 42 ff. — Der Ophicalcit von Raspenau
wurde von R. Hoffmann, Archiv f. Landesdurcbibrach. etc. 1.2. Sect
p. 252 ff., genau analysirt. Oer Hauptbestandtheil, ein grauweisser,
feinkornigerDolomit, ergab: CbC03 SSblS /,, MgCO, 40-420, Fe,0( and
A12 3 4'291, unloslicher Ruckstand 1*261, HjO 0-088 Procent. Die ver-

meintlicbe Eozoonachale besteht aus ziemlich reinem Calcit der Zu-
sammensetzung: CaC03 97-711, MgCO, Spur, FeCO, 1-66, Alj03

0-629

Procent Die Ergebnisse der genauen Analyse des fjrunlich weissen,

opaken Silikates, welches den Abguss der verm, weichen Theile des
Eoeoon bildet, ferner der Silikate, welche in der Centralzone des „Eo-
zoonriffes'' Adern bilden (z. Th. Iberit- und pikrosminahnliche Minerale)

werden a. a. O. ebenfalls mitgetheilt
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nen, wie namentlich sudlich von Eisenbrod, bei Ober Bo-
skov, Engenthal, Jessenei, Drikov, Rostok, Ruppersdorf und
Pfivlak. Die Lager toq Eisenbrod bis Jessenei bilden nach
JOK&ly einen Zug, welcher im eigentlichen Riesengebirge
von Rochlitz gegen Spindelmuhle seine Fortsetzung findet.

Diesem Zuge wurden auch die Kalksteinvorkommen von Pfi-

chowitz angehoren, welche eben so wie jenes bei Helkowitz
& von Hochstadt von ampbibolitischen Gesteinen nicht be-
gleitet zu sein scheinen. Die Gegend zwischen Hochstadt und
Pfichowitz ist uberhaupt reieh an Kalksteinlagern, welche
merhfach die beide Orte verbindende Strasse kreuzen.

Erze sind, abgesehen von Eisenerzen, im Isergebirge

in abbauwurdigen Mengen nicht vorhanden. Auf Magnet-
und Brauneisenerz wurde aber gebaut Die Vorkommen im
sudlichen Gebirgstheile werden, soweit sie berucksichtigungs-

werth sind, in dem bezuglichen Abschnitte der Beschreibung
des eigentlichen Riesengebirges Erwahnung finden, da sie mit

den dortigen Lagerstatten im Zusammenhange stehen. Im
nordlichen Gebiete wurde Magneteisenerz am Raspenauer
Ealkberge gewonnen und zwar besonders stark unter dem
Herzog von Friedland, Albrecht von Waldstein, der hier

Munition und andere Kriegsbedurfnisse und das Eisen fur

den Bau seiner Palaste in Prag und Jicin verfertigt haben
lassen soil.

Im Anschlusse an die geognostische Beschreibung des

Isergebirges sei noch der Mineralquellen von Lieb-
werda gedacht. Dieselben, funf an der Zahl, entspringen

dicht neben einander dem Gneisse. Sie waren schon in

alter Zeit bekannt, jedoch erst Mitte des vorigen Jahrhun-

dertes hess Chr. Ph. Graf Clam Gallas die Brunnen reinigen,

fassen und untersuchen. Im J. 1810 wurden die Quellen

von F. A. REU8S genau untersucht, worauf neben den friiher

bestandenen Trinkanstalten auch Badehauser errichtet wur-
den. Spater wurden die Quellen von J. Redtenbacher*)
analysirt. Es sind wesentlich Sauerlinge, deren Kohlen-
sauregehalt zumal beim Christians- und Stahlbrunnen ein

sehr grosser ist, und die an fixen Bestandtheilen haupt-

sachlich Natron-, Magnesia- und Kalkverbindungen fuhren,

*) J. Plumert: Der Curort Liebwerda und seine Heilquellen.

Prag 1849. Die Schrift enth&lt auch sonst sehr beachtenswerthe natur-

geschichtliche Nolizen.

31*
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der Stahlbrunnen ausserdem einen namhaften Eisengehalt.

Die mittlere Temperatur betragt 11—13° C Der Curort
liegt in einem schdnen Thale, welches ostwftrts bis an den
bewaldeten Fuss des hohen Isergebirges auslauft und im
Westen in das anmuthige Thai der Wittig mfindet. Von
mehreren Punkten der beiderseitigen, leicht zuganglich ge-
machten Geh&nge geniesst man eine prachtvolle Aussicht.
Unbedingt steht das Bad auf gleichem Range mit den B&-
dern auf der Nordseite der Sudeten, ja fibertrifft sie in
mancher Hinsicht.

2. Das eigeatliche Biesengebirge

bildet zwar mit dem Isergebirge eine geologische Einheit,

ist aber orographisch von demselben immerhin kenntlich

getrennt. Als Grenze beider Gebirge wird der Neuwelter
Pass angenommen, der sich von dieser Ortschaft bis Schrei-
berhau in Preussisch-Schlesien erstreckt, und von welchem
das Riesengebirge in ostsfidostlicher Richtung bis zum Ab-
fall gegen Trautenau verlauft, wo es von Ablagerungen
des Carbon- und Kreide-Systemes — dem Faltengebirge,
— begrenzt wird.

Die genauere Umgrenzung ist nach K. Bit. v. Ko-
fiiSTKA*) folgende: Auf der Westseite von Ernstthal bis

Wurzelsdorf wird sie vom Iserflusse, hierauf bis Harrachs-
dorf von der Mumel, weiterhin bis zu den Prokschbauden
vom Muhlmitzbache gebildet, von wo sie zum Grossen Zacken
verlauft. Dieser bildet auch noch auf der Nordseite bis

Petersdorf die Grenze, welche fibrigens weiterhin durch den
steilen Abfall des Nordfusses des Gebirges gegen die Warm-
brunner Ebene deutlich gekennzeichnet wird, und von Schmie-
deberg aus in einem Bogen fiber Buchwald, Neudorf, Wuhl,
Rfihrsdorf und Schreibendorf bis an den Boberfluss unweit

Landeshut verlauft. Die Ostgrenze zieht von hier fiber

Liebau bis KOnigshan, hierauf weiter dem Bernsdorfer oder

Litschenbache entlang bis Parschnitz, von wo sie sich sud-

westwarts gegen Trautenau wendet. Auf der Sudseite lasst

sich die Grenzlinie nicht so scharf markiren. Im Allgemeinen

erstreckt sie sich von Trautenau bis Jungbuch langs des

Aupaflusses, und von da weiter etwa fiber Mohren, Her-

mannseifen, Hohenelbe, HrabaCov bei Starkenbach bis Ernst-

*) Das Iser- und das Riesengebirge etc. 1. c. pag. 26—27.
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thai zuruck. Das so umschriebene Gebirgsterrain ninimt
bei einer Lange von beilaufig 40 und einer Breite von etwa
23 Kilometem eine Flache von 936,f> Quadratkilometern era.

Zieinlich in seiner Mitte erbebt sich ein Hauptrucken, der
durchgebends uber 1200 m Seehdhe besitzt and von den
Hocbpunkten: Reiflrager (1354 ro), Hohes Rad (1506,7 m)
und Schneekoppe (1600 m) bezeicb.net wird. Dieser Haupt-
rucken, uber welchen die Landesgrenze von Bdhmen ver-

lauft, theilt das ganze Gebiet in zwei Halften, von welchen
die sudliche auf bchmischer Seite liegt und im Folgenden
nahezu einzig in Betracht gezogen werden soil.

Zum Hauptrucken parallel und beilaufig 3 km von ibm
entfernt streicht auf bdhmischer Seite ein zweiter Rucken,
der jedoch kurzer ist als der Hauptrucken und nicht un-
unterbrochen fortstreicht wie dieser, sondern in seiner Mitte
vollstandig durchbrochen ist. Yon diesem Parallelrucken
nach Suden laufen einige Nebenrucken aus.

Als der grossartigste Gebirgskamm zwischen den Alpen
und Skandinavien und als der hflchste Zug jener Gebirgs-
bildungen, welche orographisch und geologisch West- und
Mitteleuropa mit Osteuropa verknupfen, hat sich das Riesen-
gebirge seit jeher der besonderen Beachtung der Geographen
und Gedlogen zu erfreuen gehabt.

Von den alteren Forschern hatten u. A. Abb6 Grubeb,
Jika8EK*;, v. Buch**), J. K. E. Hosee***), F. A. Reuss,
K. V. RAUMEEf), Zobee. mit v. CARNALL-fj-) und G. Rose
dem Gebirge im Allgemeinen oder nur localen geologischen
Erscheinungen in dessen Bereiche ihre Aufmerksamkeit zu-
gewendet, jedoch erst Fr. X. ZiPPEf+t) hat einimWesent-
lichen richtiges ubersichtliches Bild desselben geliefert,

*) Beobachtungen anf Reisen nach dem Riesengebirge von J. Ji-

rasek, Th. Haenke, T. Gruber, Fr. Gerstner, veranlasst und
herausgeg. von d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. Dresden 1791.

•*) Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland u. Italien. Ber-
lin 1802. I. Bd pag. J3 if.

***) Da3 Riesengebirge in einer statistisch-topographisch. u pit-

toresken Uebersicht etc. 2 Bde. Wien, Baden, Triest 180*.

t) Der Granit des Biesengebirges u. die ihn umgeb. Gebirgsfa-

milien. Berlin 1813. — Das Gebirge Niederscblesiens, der Grafschaft

Glatz und eines Theiles von Bohmen und der Oberlausitz geognost.

dargestellt Berlin 18 1 9.

ft) Geognost. Beschreib. von einem Theile des Niederschlesischen,

Glatzisch u. Bohmisch. Gebirges. Karsten's Archiv etc. Ill, lfSl, p. 3 ff.

ttt) Sommer's Bohmen, III. 1835
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welches A. E. Reuss und E. Porth*) noch" in Einzelnheiten

zu erganzen vermochten. Trotzdem durfte J. Jokely 1861
das Riesengebirge mit einiger Berechtigung for „ einen der im
Detail am wenigsten naher bekannten Gebirgszuge Bdhmens"
erklaren. Diesem tuchtigen Geologen, welcher allerdings ausser
den Werken und Mittheilungen der angefuhrten Autoren
auch die kartographischen Arbeiten Zippe's und der preus-
sischen geologischen Landesaumahme benutzen konnte, ge-
buhrt das Verdienst den geologischen Aufbau des hochsten
Gebirges Bohmens klar dargelegt und eine verlassliche Grund-
lage fur spatere genauere Forschungen geschaffen zu haben. **)

Diese letzteren werden gegenwartig fiber Anregung des
Comites fur die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung
Bohmens von G. C Laube vorgenommen, welcher, soweit
aus den kurzen Berichten zu ersehen ist, die er uber den
Fortgang seiner Aufnahmsarbeiten bisher verflffentlicht hat,

ebenso wie friiher im Erzgebirge Jokely's Ergebnissen voile

Wurdigung zu Theil werden lasst und dieselben nur zu er-

ganzen und nach Bedarf zu corrigiren bemuht ist. In diesem
engen Anschluss an die bestehende Literatur erblicke ich

einen der grossten Vorzuge von Laube's gewiss aner-
kennenswerthen Arbeiten.

In gewisser Hinsicht wiederlegt und berichtigt einige

von Jokely's Annahmen schon die treffliche Uebersicht
und geognostisch - kartographische Darstellung des ganzen
Riesengebirges, welche von den preussischen Geologen ge-

liefert wurde und unbedingt zu den werthvollsten Beitragen
zur Geologie dieses Gebirges gehfirt.***)

. Die unten folgende geoguostische Beschreibung halt

sich, abgesehen von einigen Erganzungen und Berichtig-

ungen, durch welche Laube in keiner Weise vorgegriffen

werden soil, im Ganzen an J. Jokely und J. Roth.

In Betreff seiner Oberfldchengestaltung erscheint das
Riesengebirge als ein Gebiet, welches sich von Sud nach
Nord allmalig aufgerichtet und hierauf am Scheitel der Haupt-
welle einen Bruch erlitten hat, an welchem der nordliche

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XVHL, 1857, pag. 701 «f. - Ibid.

Verhandl. 1858, pag. 17, 96. - Ibid. X., 1869, pag. 10 ff.

**) Das Riesengebirge in Bohmen. Jahrb. der k. k. geol. R.-A.

XIL, 1861—62, pag. 896 ff.

***) J. Roth, Erlauter. in der geogn. Karte vom Niederschles.

Qebirge. Berlin 1867.
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Flfigel zur Tiefe absank. Wahrend man daher von Norden
aus den ganzen Hauptrucken
des Gebirges uberblickt, findet

man anf bOhmischer sudlicher

Seite kaum einen Punkt, von
dem aus man den Hauptruk-
ken auch nur theilweise Gber-
sehen und sich orientiren

kOnnte. Als einen einzigen

solchen Aussichtspunkt be-

zeichnet v. KoftiSTKA den Zwi-
cln-Berg W von KOniginhof.

Von bier aus sieht man im
Vordergrunde die sudlichen

Vorlagen des Gebirges allmalig

bis zum Fusse des eigentlichen

Riesengebirges in flachen Ruk-
ken bis etwa 460 m sich erhe-

ben, woranf die sudlichen Aus-
laufer, zumeist mit dichtem
Nadelwald bewachsen, rasch

zu 1000 bis 1200 m ansteigen.

Unter denselben fallen der Ke-
gel des Heidelberges (Fig. 92
links), an dessen Fusse Hohen-
elbe liegt, der machtige Plat-

tenberg (in der Mitte) und der
gewaltige Stock des Schwarzen
Berges (rechts), an dessen sud-
ostlichem Fusse inmitten wei-
ter W&lder das reizende Jo-

hannisbad ruht, am meisten
auf. Im Hintergrunde. auf der
linken oder Westseite erblickt

man zuerst einen Tbeil des
Parallelruckens (Eesselberg,

Krkonos), welcher sich zum
Durchbruche der Elbe bei Spin-

delmuhle herabsenkt und auf
der anderen Seite im Ziegen-

rucken nach Osten weiterzieht,

sich unmittelbar an die Hoch-
platte des Brunnberges anschtfessend, dessen Felswande an
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seiner Ost- (rechten) Seite in den Riesengrund hinabsturzen,

wahrend die Nordseite sich zum Eoppenplan nur flach senkt.

Ueber diesen erhebt sich der imposante Kegel der Schnee-
koppe, welcher einen Knoten zwischen dem Haupt- und
dem Paralleh*ucken vorstellt und geologisch mebr diesem
letzteren, orographisch dem ersteren angehort. Von diesem
Hauptrucken erblickt man ubrigens im aussersten Hinter-
grunde (Fig. 92 links) nur einen beschrankten Theil: die

Gruppe des Hohen Hades mit der Sturmhaube und den
Mannsteinen.

Der Hauptrucken streicht von den Prokschbauden bis

zur Schneekoppe von WNW nach SOS in einer Lange voa
23 km, bricht bier urn und streicht 5*6 km weit, n&mlich
bis zur Mordhohe, von WSW nach 0N0. Seine mittlere

SeehOhe betr&gt 1200 m, seine flach gewolbte Breite 200
bis 400 m, stellenweise jedoch auch 1 — 2 km. Ueber den
Hauptrucken, fast uberall mit der Wasserscheidelinie des-
selben zusammenfallend, zieht die Landesgrenze, langs wel-
cher ein Fussweg verlauft, von welchem aus man die oro-
graphische Beschaffenheit und Gliederung des eigentlichen

Riesengebirges am leichtesten kennen lernen kann. Der
besagte Weg fuhrt uber eine Anzahl von Kuppen, welche
dem Hauptrucken aufgesetzt sind und wie dieser (bis zur
Schneekoppe) wesentUch aus Granitit, bestehtnd durch die

vorgeschrittene Verwitterung in riesige Haufen .von losen
FelsblOcken aufgelost erscheinen. Die charakteristischsten

Berggruppen des Hauptrflckens sind nach v. KoSistka. von
Westen angefangen : die Gruppe des Reiftragers, des Hohen
Rades, des Lahnberges, der Schneekoppe und des Schmiede-
berger Eammes.

Von der erstgenannten Kuppengruppe des Reiftragers

(1354 m) liegt die Hauptkuppe ndrdlich vom Fusswege des
Ruckens ausserhalb Bohmens. Gegen SO nicht zu weit von
ihr entfernt befinden sich die Felsgruppen: Schweinsteine,
und weiterhin Quarksteine. Die Gruppe des Hohen Rades
ist bedeutend wichtiger. Dieses selbst (1507 m ho«h) bildet

den Mittelpunkt derselben, von welchem aus man die Tafel-

flchte, die Lausche bei Warnsdorf, den Grossen Winterberg
in der sftchsischen Schweiz, Warmbrunn, Kupferberg, Schmie-
deberg und den Zobten sehen kann, wahrend gegen BShmen
zu die Aussicht durch die vorstehenden Berge (Jeschken,

Brunnberg, Schneekoppe) beschrankt ist. Der nordliche

Rand des Hauptruckens fallt vom Hohen Rad steil in einen
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320 m tiefen Felsenkessel, die sog. Schneegruben, hinab.

Gegen Osten schliessen sich an das Hohe Rad die Grosse
Sturmhaube (1422 m), die Mannsteine (1396 m), eine flache

Kuppe mit ruinenartig gestalteten Felsgebilden auf dem
Gipfel, wie ahnliche auch nicht weit entfemt als Madelsteine

1391 m aosgebildet sind Sie sind tiberbaupt fur das Gra-
nitgebiet charakteristisch und wiederholen sich im Riesen-
gebirge als verh&ltnissmassig wenig verwitterte Reste quarz-
reicher Gesteinspartien im leicht verwitternden Granitit sehr

h&ufig. Als Gruppe des Lahnberges bezeichnet v. Koristka
den Tbeil des Hauptruckehs zwischen der Einsenkung bei

der Spindlerbaude und dem Koppenplan. Inmitten dieses

Terrains befindet sich der Lahnberg oder Silberkamm ( 1 500 m),

nordostlich von ihm die Felsmasse des Mittagssteines, W
von ihm die kleine Sturmhaube (1446 m). Der ROcken
fallt nach Norden steil ab, im Nordosten wird er durch
eine Felsschlucht sudwarts abgelenkt, in welcher die beiden
bekannten, rings von Felswanden eingeschlossenen Teiche
des Riesengebirges sich befinden.

Am meisten hervorragend aber ist die Gruppe der
Schneekoppe, nicht nur als die hochste, sondern auch als

die umfangreichste. Sie umfasst die Kleine Eoppe (1333 m),

eine unbedeutende Erhohung am Nordende dM Eoppen-
planes in der Verlangerung der nordwestlichen Kante; den
Rosenberg (1394 »») in der Verlangerung der sudlichen

Kante und die Schwarze Koppe (1410 m) in der Verlan-

gerung der nordostlichen Kante der kolossalen dreikantigen

Felspyramide im Centrum der Schnee- oder Riesenkoppe
(1599*5 m, mit der Genauigkeit bis auf 1 Meter). Diese

befindet sich gerade an der Grenze zwischen dem Granitit

und dem Glimmerschiefer, welch' letzterer die Spitze der

Koppe und den Sudabhang zusammensetzt. (Fig. 93).

Von der Schneekoppe, uber deren hOchste Spitze an
der bereits 1668 erbauten Laurenzi-Kapelle vorbei die Grenze
fuhrt, eroffhet sich dem Auge bei reiner Luft eine uberaus
umfassende und lehrreiche Aussicht. Man ubersieht von
derselben die gauze Gliederung des Riesengebirges, wird
uberrascht von dem Gegensatze zwischen der unmittelbaren

Umgebung, „den wilden Bergschluchten des Melzergrundes,

dem tiefeingeschnittenen Riesengrunde, den theilweise mit
Schnee gefullten Felsschluchten des gegenuber liegenden

Brunnberges und den lachenden fruchtbaren Gefilden des

breiten Warmbrunner und Hirschberger Thales", und staunt
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uber die weite Entfernung, bis auf welche man gewisse
Orte noch bestimmt erkennen kann; denn man sieht von
hier die Thurme von Gorlitz, von Breslau und die AnhOhen
hinter dem Reichsthore bei Prag.

9

a

I

n

I

I

Die mnfte und letzte Gruppe ist die des Schmiede-
berger Eammes (aucb Forstkamm, oder Ficbtiglehne) mit

dem Forstberge (SW) und der MordhOhe (NO, beide 1285 m
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1

hoch), welche von der Schwaraen Koppe durch eine 1168 m
hohe Einsattelung getrennt ist.

Wie oben erwahnt, vermittelt der Koppenplan und
weiter westlich die Elbwiese die Verbindung des Haupt-
rackens mit dem Parallelrucken des Riesengebirges. Dieser
ist bei SpindelmQhle durchbrochen. Die westliche Gruppe
wird vom Kesselberg (Kesselkoppe, 1435 m) beherrscht,

welcher nach Suden in einen kurzen am Ende kantigen
Rucken, den Koschelkamm, auslauft. An die Kesselkoppe
schliessen sich westwarts der Kahlenberg (Hinterer Blech

1364 m) und der Blechkamm (1186 *»), ostwarts der Krko-
nos (1409 m) und der Schlusselberg (1240 m) an. — Die
ostliche Gruppe des Parallelriickens ist durch das ausge-
dehnte Bergplateau des Brunnberges (Hinterwiesenberg
1555 m) charakterisirt, von welchem ein scharfer Kamm
westwarts gegen Spindelmuble zieht. Von der ostlichen

Euppe des Brunnberges (dem Steinboden) wenige Schritte

gegen Osten sturzt der Rand des Plateaus in fast senk-

rechten, wild zerrissenen Felswanden 300—400 m tief in

den Riesengrund hinab. Auch nach Sudwest und West
fallt der Brunnberg steil in das Thai von Set. Peter

ab, wogegen er nordwestwarts in einen schmalen Rucken
auslauft, an welchen sich bei der Rennerbaude der Ziegen-
rucken anschliesst. „Es ist dies ein hochst merkwurdiger
Bergkamm, einzig in seiner Art im ganzen Gebirge, voll-

standig dachformig geformt, ein Felsgrat, das oben in eine

3 km lange scharfe Kante auslauft", welche an der Verbin-
dungsstelle mit dem Brunnberge (Fig. 94) am hochsten ist

(1409 m) und gegen Westen bis auf 1300 m herabsinkt. Der
Ziegenrucken bricht am Durchbruch der Elbe und Weiss-
wasser ebenso pldtzlich ab, wie jenseits der kaum 100 m
breiten Schlucht der Krkonosrucken.

Vom Haupt- und Parallelrucken des Riesengebirges,

welche Langsrucken sind, laufen gegen Suden und Norden
mehrere Querrucken aus, von welchen die wichtigeren auf
bohmischer Seite, also im Suden, nach v. KoftiSTKA in der
Reihenfolge von West nach Ost folgende sind: Der Wolfs-
kamm (1150 *»), der sich vom Kahlenberge abzweigt und
gegen Franzensthal und Rochlitz verlauft; der Heidelberg-

rucken, welcher bei den oberen Schusselbauden vom Krko-
nosrucken auslauft und bei Hohenelbe in der sch6nen
kegelfdrmigen Doppelkuppel des Heidelberges (1035 m)
endigt. Es ist ein von den Thalern der kleinen Iser und
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oberen Elbe eingeschlossener von einigen felsigen Kuppen
(Kreusel Berg, 1093 m, Schwarze Koppe 1052 m, Finster-
stein 10 0i») uberragter Rucken. Vom Brunnberge zweigen

ft '

'

w

'- :V%. .*i
1
V-

:-\< -'!!

sich drei Nebenrucken ab: der Planur- (Wachur-) Berg-
rucken (Heuschoberkuppe 1308»», Planur 1189 m, Wachur-
berg 815 »t) in sudwestlicher, der BeerenbergrQcken (1306 m)
in sudlicher, und der Schwarzebergriicken in sudostlicher
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Richtung. Dieser letztere ist der wichtigste. Er beginnt
mil dem-Fuchsberge (1362 m), sinkt bei den Fuchs-, Weber-
und Bohnwiesbauden auf 1060 m herab, erhebt sich dann
wieder urn 200 m und breitet sich zu dem gewaltigen Massiv
des Schwarzen Berges (Spiegels, 1299 »») aus. Von den
Fuchsbauden lauft ein kurzer Rucken, die sog. GoldenhQhe
nach Sud aus : Sie findet in der Kuppe des Bohnischberges

(1013 m) ihr Ende. Auf der Ostserte ist auf einem Seiten-

rucken der Forstberg (1268 m) aufgesetzt. Der sudliche
Abhang des Schwarzen Berges fallt steil bis auf 700 m at),

bildet dann eine breite Stufe, in welche das enge Thai von
Johannisbad von West nach Ost eingefurcht ist und breitet

sich endlich sudwarts frei aus. (Vergl. Fig. 92).

Sehr wichtig ist auch der Querrucken am ostlichen

Ende des eigentlichen Riesengebirges, welcher vom Schmiede-
berger Kamme auslauft und in einer Lange von 4 km von
Nord nach Sud zieht. Es ist der Rucken des Kolbenberges

(1187 m), an welchen sich an der Stelle, wo die Strasse

von St. Peter nach Albendorf abzweigt, ein schmaler, steiler,

bis zum Marschendorfer Schlosse fiber 5 km langer Rucken
anschliesst. Er fuhrt den Namen Langer Berg. Oberhalb
der Verbindungsstelle dieser beider Rucken zweigt ein langer,

breiter, auch sudlich streichender Rucken ab, welcher sich

zu einem cca 10 km langen und 8 km breiten elliptischen

Bergmassiv ausbreitet, das sog. Rehhorn (beim Hofbusch
1022 m hoch), welches in mehreren, von seiner Mitte radial

auslaufenden kurzen Rucken auf der Westseite in das Aupa-
thal, ebenso wie auf der Sudseite allmalig abdacht, wah-
rend der Abfall auf der Ostseite gegen Schatzlar zu sehr

steil ist.

Das Riesengebirge wird auf bfihmischer Seite von
zahlreichen Thalern durchfurcht, in welchen man zum Theil

gute Aufschlusse fiber den geognostischen Bau des Gebirges

erlangen kann. Die wichtigsten sind von West nach Ost:

das grosse Iserthal mit dem Mumel- und Muhlwitzthal, das
kleine Iserthal, das Elbethal (Elbseifen- und Weisswasser-
thal), das Thai der kleinen Elbe (Thai von Langenau), des
Seifenbaches, der Aupa und des Litschenbaches.

Der geognostische Aufbau des eigentlichen Riesen-
gebirges- stimmt im Allgemeinen mit demjenigen des Iser-

gebirges uberein; an den centralen Granitkern lagern sich

mantelformig krystallinische Schiefer an. Jedoch machen sich

hier auf bOhmischer als auch auf schlesischer Seite viel
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mehr Unregelm&ssigkeiten und Storungen im Baue . geltend
als in der westlicheren Gebirgshalfte und sind auch die
untersten Glieder der Gneissformation zu machtigerer Ent-
wickelung gelangt. Wahrend ferner im Isergebirge die grani-

tische Gentralmasse zum Theile ihrer ganzen Breite nach
BOhmen angehort und man bier die krystallinischen Schiefer
im Norden von Neustadtl bis Eratzau, ebenso wie im Suden
von der Iser bis zur Neisse auf bohmischem Gebiete be-
obachten kann, verl&uft im eigentlichen Riesengebirge die
Landesgrenze ziemlich durch die Mitte des Granitstockes, so
dass Bdhmen nur ein Theil desselben und ausschliesslich

die sudliche Schieferhulle angehort Nur mit diesem bohmi-
schen Antheile werden wir uns in der folgenden Beschreib-
ung zu beschaftigen haben, die wir gleich wie im Iser-
gebirge mit dem Granitkerne begiunen wollen.

Der Granitit bildet eine etwa 3 km breite Zone, welche
sich entlang der Ladesgrenze von der Iser bei Neuwelt, wo
der Granitit aus dem Isergebirge in das eigentliche Riesen-
gebirge eintritt, ostwarts fiber die Nordgehange des Teufels-
berges, des Blechkammes, Eahleuberges, der Eesselkoppe,
des Krkonos, Ziegenruckens und Brunnberges bis zur Schnee-
koppe erstreckt. Diese genannten Berggipfel gehoren dem
Granitite nicht mehr an, wohl aber der Reiftrager, das Hohe
Rad, die grosse und kleine Sturmhaube, der Lahnberg u. a.

(vergl. S. 488 ff.), welche somit den eigentlichen Hauptrucken
des Gebirges bilden. Die andenselben anlagernden Schiefer
werden iibrigens von Apophysen und Stocken des Granitites

durchsetzt und zwar nicht nnr in der Nahe seiner Grenze,
sondern auch weiter von derselben entfernt. HiefQr spricht

unter anderem das Granitvorkommen bei Sohlenbach und,
wie schon Zippe hervorhebt, die grossen GranititblOcke im
St Petersgrunde, welcher mit seinem oberen Ende die

Grenze der Granititregion nicht erreicht und dessen Gehange
Qberall bis zum hochsten ROcken aus Schiefer bestehen.

Jokely verzeichnet hier einen verticalen Gangstock.

In petrographischer Hinsicht stimmt der Granitit dieses

Zuges vollkommen mit jenem des Isergebirges, dessen Fort-

setzung er ja nur vorstellt, Qberein und gilt alles S. 462 ff.

Gesagte auch von ihm. Die Verwitterung bewirkt die ge-

waltigen Blockanhaufungen, welche auf dem Hauptrucken
des Riesengebirges so reichlich vorhanden sind, und bringt

die oft seltsamen Felsformen hervor, durch welche der Mit-

tagstein, die Madel- und Mannsteine (Fig. 95 vergl. S. 489),

die Quark- und Schweinsteine u. a. ausgezeichnet sind.
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Weit ausgedehnter als das Granitterrain ist im eigent-

lichea Riesengebirge das Gebiet der krystallinischen Schiefer,

welche den zum Granitithauptrucken parallelen Riicken (vergl.

S. 491) sammt den von diesem auslaufenden Jochen zusam-
mensetzen. Nach Zippe's ursprunglicher, von Roth spater

emeuerter Aufifassung wird der Granitit direct von Glimmer-
schiefer uberlagert, wogegen J. Jokely das Gestein am
Contacte des Granitites vom Teufelsberg bis zur Schnee-
koppe als Phyllit bezeichnet, der zumeist in Fleckschiefer um-
gewandelt ist (vergl. das Kartchen S. 497), und E. Poeth
dasselbe wenigstens theilweise als Gneiss aufgefasst hat. Falls

der Bericht Laube'S pro 1888 an das Gomite fur die na-
turwiss. Landesdurchforschung von BOhmen in den Tage-

Wig. St. Die Wdelstelne mod d!» Huuut«lne lm RlMengabirge.

N»oh K Rllt. t. KoHttka,

blattern richtig wiedergegeben wurde, so wire auch dieser

Forscher zum Ergebniss gekommen, dass an der Sudseite

des Granitites echte Gneisse anstehen. Abgesehen von dieser

Contactzone stimmen bezOglich des ubrigen Schiefergebirges

alle Forscher in der Bezeichnung der Gesteine im Grossen

und Ganzen uberein. Es folgen hienach von Osten gegen

Westen ubereinander Gneiss, Glimmerschiefer und Phyllite,

deren gegenseitige Grenzen aber allem Anscheine nach durch

LAUBE'S neueste Aufnahmen ziemlich wesentliche Verschieb-

ungen erfahren werden.

Gneiss wurde von Jokely in seine Karte als eine

grosse lagerstockfOrmige Masse, die sich aus der Hohenelber

Gegend ostwarts bis uber die Landesgrenze bei Klein Aupa

erstreckt, eingezeichnet. „Sie beginnt am Heidelberger Zie-

genrucken bei Hohenelbe und bei Ochsengraben und setzt
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von hier uber den Hackelsdorfer Heidelberg, die Wachur,
Mflhlkoppe, den Bdhnischberg bis zum Schwarzen- und Forst-
berg ostwarts, dann mit nOrdlicher Richtung, das Gross-
und Klein- Aupathal tiberschreitend, uber den Langenberg
bis an den Kolbenberg bei Rennerbauden fort." Am brei-
testen ist diese Gneissmasse in der von Johannesbad uber
den Schwarzen Berg gezogenen Linie, von wo aus sie sich
besonders nordostwars ziemlich rasch verschmalert. NOrdlich
voin Schwarzen Berge uber die Bohnwiesbauden bis zum
Gross Aupathal bei Petzer buchtet die ndrdliche, weiter
Ostlich im Dunkelthal die sudliche Umgrenzung, die sonst
ziemlich regelmassig ist, aus. NOrdlich von dieser grossen
verzeichnet Jokely eine kleinere Gneisserstreckung zwischen
Gross Aupa und den Grenzbauden, die sich noch weiter
hinaus uber die Landesgrenze ausdehnt. Von diesen beiden
sog. SWcken — Jokely fasst, wie mehrfach erwahnt, den
Gneiss als eruptiv auf und belegt ihn mit der Bezeichnung
Protogin — sollen fOrmliche Apophysen und Gange aus-
laufen, wie zwischen Simmaberg und Simmahauser, dana
ein Gang an der Ostseite von Marschendorf vom Langen-
berg bei Nieder Kolbendorf auf mehr als eine Stunde weit,

der nordlich von der Freiheit-Johannesbader Strasse auf einer

ziemlich hervorragenden Bergkuppe in mehreren Stein-

bruchen aufgeschlossen ist und weiter sudwestlich noch
mehrfach zu beobachten ist, weiter ein geringerer Gang
zwischen dem zweiten Theile von Marschendorf und Schwar-
zenberg, SO von Schwarzenthal und zum Theil auf der
Fichtenkoppe. Ausserdem verzeichnet Jok^^y Gneissvor-

kommen an der nordostlichen Lehne des Fuchsberges, zwi-

schen Braunberg und dem Richterwasser bei Zehgrund, dann
im Riesengrund, an den beiden Abfallen der Schneekoppe
und dem Ostlichen des Brunnberges und sudlich unterhalb

der Krellbergbaude N von Petzer.

Die zuerst erw&hnten grossen Gneissmassen wurden
nach Jok£ly gewissermassen den ceatralen Kern eines Glim-
merschiefer- und Phyllitmantels bilden, welch' letzterer knapp
sudlich von Freiheit und Schwarzenthal von postcarboni-

schen Ablagerungen bedeckt werden wiirde. Nun aber soil

LaUBE festgestellt haben, dass die vom Rothliegenden un-
mittelbar uberlagerten Gesteine, ausser in der Schatzlarer

Gegend, keine Phyllite, sondern Gneiss e seien, die aller-

dings recht phyllitartig aussehen, Shnlich wie die dichten

Gneisse des Erzgebirges (S. 328). Sie sollen, zum Theile-
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498 I. Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

von deutlich ausgepragtem Gneiss begleitet nach plGtzlichem
Umbug aus westlichem Streichen in ein nordliches, gegen
die Schwarze Koppe und den Schmiedeberger Kamm weiter-
ziehen. Da ferner auch die dem Granitite anlagernden Ge-
steine Gneisse sein sollen, so ware allerdings die Flachen-
ausdehnung dieser altesten krystallinischen Schiefer zumeist
auf Kosten des Phyllites eine sehr bedeutend grossere, als

sie J©kely annahm.
Der petrographischen Beschaffenheit nach sind die

Gneisse im eigentlichen Riesengebirge nach dem Dargelegten
im Wesentlichen von zweierlei Art. Der von Jokely als Pro-
togin bezeichnete und fur eruptiv gehaltene Gneiss ist nach
seiner eigenen Beschreibung selten grobkornig, granitisch

oder knollig, sondern meistens dunnflaserig, haufig sehr
quarzreich. Die Quarz- und Feldspathlagen sind in ihrem
Gefuge oft fast dicht. Der lichte und dunkle; haufig durch
grunlichen Talk oder Chlorit vertretene Glimmer ist unter-
geordnet, oder tritt local fast ganz zuruck. Dieser Gneiss,

der in einzelnen Abanderungen schQn weiss, roth, grOn
gebandert erscheint, ist am meisten verbreitet. Er durfte

dem Hauptgneiss des Erzgebirges entsprechen. (S. 328).

Minder ausgedehnt ist das Gebiet des dichten phyl-
litahn lichen Gneisses, welcher ebenfalls ein Zweiglim-
mergneiss zu sein scheint, in welchem aber Biotit sehr
vorherrscht. ganz so, wie es von dem analogen Gesteine
des Erzgebirges oben (S. 329) angegeben wurde.

Glimmerschiefer ist das verbreitetste Gestein des
bOhmischen Riesengebirges. Nach Zippe's Bestimmung, wel-
che sich wenigstens in den Benennungen im Allgemeinen
mit den neueren Gesteinsdiagnosen deckt, wurde Glimmer-
schiefer die beiden Ufer der Grossen Iser einnehmen, sich

ostwarts bis Fichtig und Klein Aupa zur Landesgrenze und
im Suden bis Mittel Langenau, Hohenelbe, Schreibendorf,

Ernstthal erstrecken. Nach JoKELY freilich besteht der west-
lichste Theil dieser Ausdehnung entlang der grossen Iser,

sowie der nOrdliche entlang des Granitites au3 Urthon-
schiefer mit zahlreichen Quarziteinschaltungen, (vergl. die

Karte S. 497, die Jokely's Auffassung in mehrfacher Be-
ziehung veranschaulicht, wodurch ihr Abdruck hier gewiss
begrundet erscheinen mag), und auch im Osten ist die

Ausbreitung des Glimmerschiefers eine beschranktere. Von
dieser Auffassung ist man aber hauptsachlich auf Grund
von J. Roth's Darlegungen, wie ich glaube, allgemein zurQck-
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Das Riesengeb. — 2 Das eigentl. Riesengeb. — Glimmerschief. 499

gekommen, ja Czerwesy verzeichnet 1883 in einem aller-

dings nur einem besonderen Zwecke dienenden und daher
wohl nicht zu streng zu nehmendem geognostischen Ueber-
sichtskartchen im eigentlichen Riesengebirge zwischen der
Iser und der Schatzlarer Steinkohlenmulde uberhaupt kein
Phyllitvorkommen, sondem kennt hier, abgesehen vom Gneiss,

uberall nur Glimmerschiefer, so dass dieser im Gebirge ganz
eigentlich herrschend ist. Laube's neueste Aufnahmen wer-
den hoffentlich diese Glimmerschieferfrage endgiltig lOsen.

Andeutungsweise bat dieser Forscher bekannt gegeben, dass
die dem Granitit zunachst anlagernden Gesteine, also die-

selben, welche von Zippe und Roht als Glimmerschiefer,
von Jokely als metamorphosirter Urthonschiefer (resp.

Gneiss- oder Feldsphatphyllit) angesprochen wurden, Gneiss
seien. Als solchen hatte bekanntlich schon E. Pobth das
Gestein an der Granititgrenze Ostlich von der Iser bezeichnet.

Im Grossen und Ganzen durfte aber als richtig erkannt
werden, dass die grosse Iser und die Elbe mit ihren ober-
sten Zuilussen zum Theil, und die kleine Iser so ziemlich
in ihrem ganzen Verlaufe dem Glimmerschiefergebiete ange-
hSren und dessen westOstlich streichende Schichten beinahe
senkrecht durchbrechen. Glimmerschiefer scheint den ganzen,
zum granitischen Hauptkamme parallelen Kamm (S. 492),
also die hohen Rucken und Grate des Kesselberges, Krkonos,
Ziegenruckens, Brunnberges, zum Theile auch die Schnee-
koppe und die siidwarts auslaufenden Kamme zusammen-
zusetzen, wobei er besonders zwischen der kleinen Iser und
Elbe zu machtiger Entwickelung gelangt. Oestlich von der
Elbe bildet er zwar auch die meisten Hochpunkte, wird
aber von Suden und SQdosten her vom Gneiss bedeutend
eingeengt.

In petrographischer Hinsicht stellt er nach Jokely im
Allgemeinen ein Mittelglied zwischen grossschuppigem Glim-
merschiefer und Phyllit vor und wird nicht selten durch
eingeschaltete Feldspathschlieren oder Lagen gneissartig.

Haufig fuhrt er auch Granaten. Stellenweise sind ihm quar-
zitische Schiefer eingeschaltet und auch von Gangen von
reinem Quarz wird er durchsetzt. Auf den Bergriicken und
KUnunen ragt er oft klippenartig hervor, bedeckt in zahllosen
Trammern die steilen, manchmal unersteiglichen Gehange, und
bildet so die sog. Steinlehnen, welche bei grQsserer Aus-
dehnung besondere Benennungen nach den in der Nachbar-
schaft beflndlichen Wohnplatzen oder von den Bergriicken,

32*
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500 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Ursohiefersystem.

an deren Gehangen sie sich finden, erhalten. Als schroffe

Felsmasse von malerischen, oft kunnen, nur stellenweise in

Kluften und Rissen durch Wald und Vegetation bedeckten
Formen zeigt sich diese Felsart an den hohen oft senkrecht

steilen Wanden der Thaler und GrOnde, welche bei sudli-

chem Verlaufe die ostwarts streichenden Schichten durch-
schneiden, wie im Elbethale und an vielen Steilen im Iser-

thale.

Phyllit hat J. Jokely am linken Iserufer als ostwarts

bis zum Wolfskamme ausgebogenes, mit dem Urthonschiefer
des Isergebirges (S. 477) in Zusammenhang stehendes Massiv
in seine Aufnahmskarte eingetragen. (Vergl. Fig. 96). Die

dstliche Grenze dem Glimmerschiefer gegenOber ist aller-

dings in Folge gewaltiger und zahlreicher Verwerfungen
nicht genau zu bestimmen, doch sollen die Umgebungen
von Franzensthal, Bufan, Bratfikov bis Resek, von Ober
und Nieder Duschnitz, Ponikla bis an die Grenze des Roth-
liegenden bei Wichau und Stepanitz aus Urthonschiefer
bestehen. Ausserdem soil Phyllit, abgesehen von dem, eben
zum Glimmerschiefer, resp. Gneiss einbezogenen Parallel-

kamme des Hochgebirges, in mehr minder ausgedehnten
Schollen, dem Glimmerschiefer unter ganz abnormen Lager-
ungsverhaltnissen eingekeilt, zwischen Kfischlitz und Benecko,
bei Schreibendorf nachst Hohenelbe und zwischen Schwar-
zenthal und Schatzlar vorkommen. Nach Laube aber wurde
von diesen letzteren Gesteinen einzig und allein das un-

mittelbare Liegende der Steinkohle von Schatzlar und des

bis zum Stachelberge hinaufreichenden unteren Rothliegen-

den als Phyllit zu bezeichnen sein, wogegen die ubrigen

phyllitahnlichen Gesteine an dem Ostgehange des Rehhom-
gebirges, wie oben (S. 496) erwahnt, zum dichten Gneiss
zu steilen seien. Ob und wieweit die ubrigen von Jokely
verzeichneten Schollen und zusammenhangenden Erstreck-

ungen thatsachlich als Urthonschiefer angesprochen werden
durfen, ist noch nicht bestimmt.

In petrographischer Hinsicht sind die Phyllite des

eigentlichen Riesengebirges vorwaltend deutlich krystalli-

nisch, von dunkel griingrauer Farbe, wohlgeschichtet, aber

kaum je von so vollkommener Schieferstructur wie die Ur-

thonschiefer des Iser- und Jeschkengebirges. An der Iser

bei Ponikla und Privlak sind dem Phyllit Graphitschie-
fer eingelagert, auf welche vor 30 Jahren ein Abbau ein-

geleitet worden war. Die Graphitschiefer begleiten hier,
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gleich wie in untergeordneter Weise an mehreren anderen
Stellen, namentlich auch bei Glasersdorf N von Hochstadt
im Isergebirge, Kalkstein lager. Bei Ponikla streichen sie

St. 8 und verflachen ziemlich steil in NO Bei Privlak am
jenseitigen, rechten Iserufer ist die Lagerang kaum ver-

scbieden, wie uberhaupt das hiesige Lager nur als ein durch
die Verwerfungsspalte des IserthaJes von dem Lager bei

Ponikla losgetrennter Theil. angesehen werden muss.

Die Lagerungsverhaltnissc des eigentlichen Riesen-
gebirges, welehe wir gleich hier kurz andeuten wollen, sind

verwickelt und dOrften einc befriedigende Losung erst durch
die neuesten Aufnahmsarbeiten finden. Aneflcannt muss
aber werden, dass sich J. Jok^ly viel MQhe gegeben hat,

Klarheit in dieselben zu bringen. Zippb hatte sich begniigt

darauf zu verweisen, dass die Schiefergesteine langs des
Granitites gegen denselben verflachen, wahrend im sudli-

cheren Gebiete, um Hohenelbe usw., ein entgegengesetztes

Schichtenfallen herrsche. Dies ist wohl richtig, hat aber

fur den ganzen Zug der krystallinischen Schiefer im sud-

lichen Riesengebirge keine Giltigkeit, eher darf man im All-

gemeinen sagen, dass das Verflachen der Schichten vom
Granitit ab sfidwarts, vom Sudrande d^r krystallinischen

Schiefer her von Schwarzenthal bis Eisenbrod (vergl. S. 479),

aber nordwarts gerichtet ist. Im Einzelnen allerdings machen
sich bedeutende Stfirungen in der Lagerung geltend, welehe
JoiciiLY auf gewisse Ursachen zuruckzufuhren bestrebt war.
Besonders hat er an mehreren Orten Verwerfungsspalten

sicher nachgewiesen und gezeigt, in welcher Weise hier

Schichtenverschiebungen eingetreten sind. Dass er dem
Durchbruche des Granitites hiebei eine sehr grosse Rolle

zuschrieb, ist schon gelegentlich der Besprechung der La-
gerungsverhaltnisse des sudlichen Isergebirges, die ja nur
eine Fortsetzung derjenigen des eigentlichen Riesengebirges

bilden, erwahnt worden. (S. 478). Namentlich bezeichnete

er die Aufrichtung des Glimmerschiefers in der sfidlichen

Halfle des Gebirges und zahlreiche Verwerfungen des Phyl-

lites als das Werk der Granititeruption. Zugleich schien

es ihm sehr wahrscheinlich, dass die sudliche Schieferzone

mit n6rdlichem Verflachen den Rest eines vor der Granitit-

periode bestandenen ausgedehnten Schiefergebietes vorstelle,

welches einst die jetzigen riesengebirgischen Schiefermassen

mit jenen des inneren BAhmens sudlich von der Elbe vcr-

bunden haben kCnnte, wonach dann die dem Granitit an-
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502 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

liegende Zone mit sudlichem verflachen als em durch den
Granitit umgeklappter Theil des ursprunglich durchwegs
ndrdlich fallenden Schiefergebirges gedeutet werden musse.
MOgen dies nun auch Ansichten sein, denen man nur eine

beschrankte Berechtigung zuzuerkennen vermag, da der Bau
des Riesengebirges allenfalls das Ergebniss des Zusammen-
wirkens allgemeinerer und machtiger geotektoniscber Factoren
ist, so darf man doch den JoK^LY'schen Bestrebungen nach
einer entsprechenden Ldsung der verwickelten Lagerungs-
verhaltnisse des Gebirges die Anerkennung nicht versagen.

Das Slreichen der Schichten ist im eigentlichen Riesen-
gebirge zumeist ein nordOstliches bis 6sUich.es (St. 3—5),
das Fallen ein ziemlich steiles An den Schicbtgesteinen

des zum Granitit-HauptrQcken parallelen, bei Spindelmuhle
durchbrochenen Ruckens kann man zumeist ein siidliches

oder sudwestliches Verflachen von 30 bis 60 Grad ablesen.

Von der sudlichen Grenze her fallen die archaeischen Schie-

fergesteine meist unter 40 bis 70 Grad nordwarts, wie bei

Freiheit, am Kaiserberge gegen Schwarzenthal, bei Ober
Hohenelbe, bei Waltersdorf und Wichau, und von hier nord-
warts bis Ponikla, Kfischlitz, Mrklov, Hackelsdorf und Ober
Langenau an den verschiedenen Gesteinen zu ersehen ist.

Im mittleren Gebiete zwischen diesen beiden Zonen ist das
Verflachen meist sanft geneigt, aber besonders im Westen
und Osten ein ausserst wechselndes, entsprechend den bier

bestehenden zahlreichen Faltungen , Knickungen, BrOchen
und Verschiebungen der Schichten. In dem westlichen Ge-
biete in der weiteren Umgebung von Rochlitz hat J. Jok^lt,
wie ein Blick auf die Earte (S. 497) zeigt, wesentlich zwei
verschiedene, sich kreuzende Verwerfungsrichtungen einge-

zeichuet: eine sudnOrdliche und eine ostwestliche, oder
vielmehr sudwest-nordOstliche. Diese beiden Hauptverwerf-
ungsrichtungen scheinen den ganzen Bau des Riesengebirges

zu beherrschen. Der ersteren mogen die Querthaler der
Wasserlaufe, der letzteren die allgemeine Richtung der Haupt-
rucken entsprechen. Beide bewirken das Ineinandergreifen

der verschiedenen Gesteine ebenso, wie die Verschieden-

heiten der Fallrichtungen. Die beigefugten Profile (Fig. 98
und 99) werden fiber das Nahere dieser Verh&ltnisse nach
der Auffassung Jok^ly's Aufschluss geben.

Der Durchschnitt Fig. 97 ist eine Copie nach Jok£ly,
welche seinen Gesteinsdiagnosen, wie er sie in der Karte
S. 497 zum Ausdrucke gebracht hat, ganz genau (also ohne
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Rucksicht aaf die Abweichungen, die sich aus unserer obi-

gen Beschreibung ergeben) angepasst ist. Er entspricht der

Linie, welche die beiden Punkte A und B auf der Karte

verbindet, und soli nur das widersinnige

Verflachen an den beiden parallelen Ver-

werfungsspalten bei Nieder Rochlitz zur

Anschauung bringen. Das petrographi-

sche Bild eben der Umgebung von Roch-
§

litz musste sich nach meinen eigenen Er- s

fahrungen viel complicirter darstellen. Im •

Uebrigen ermoglichen die von Jokely mit
|

anerkennenswerthem Fleisse in seine Kar- J
ten eingezeichneten Fallrichtungen wenig-
stens ein allgemeines Urtheil fiber die

Lagerungsverhaltnisse. Interssante Ergeb-
nisse hat Laube aus denselben in Bezug \&
auf die Ostlichste Erstreckung des Riesen- fe *

gebirges gelegentlich der Erdrterung des

Erdbebens von Trautenau abgeleitet, wel- ||
ches am 81. Janner 1883*) stattfand. Er ||
hat namlich gefunden, dass die Stosslinie

des Bebens der Aupalinie entspreche. Nun
ist beachtenswerth, dass die von Westen
kommenden Schiefer auf der linken Seite

des Spaltenthales der Aupa plotzlich um-
biegen und ihr Streichen in ein sudost-

nordwestliches umandern. Es lasst sich

dies leicht erklaren, wenn man die Aupa-
linie als den Ausdruck der Richtung ^^
grdsster Spannung in der festen Erd- «| T^Ss^i
kraste betrachtet, welche Spannung durch
einen von SSO kommenden Druck bewirkt

ist Dieser Tangentialdruck schiebt die |.
Schichten am Sudrande des Riesengebir- j?

J

ges gegen die granitische Axe zusammen
und drangt sie auch in ihrem Streichen

dort nordwestlich ab, wo die granitische

Axe ihr Cstliches Ende erreicht. Und da
sich die Aupalinie zum Bogen der Ear- ^
pathen radial stellt, so glaubt Latjbe,

diese Stosslinie mit der Aufrichtung der Alpen- und Kar-

pathenkette in innigeren Zusammennang bringen zu durfen

£ S

#

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.. XXXIII, 1888, pag. 331 ff.
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Das Profil Fig. 98 ist von der Schneekoppe in sfid-

Ostlicher Richtung fiber das Rehhorngebirge gezogen; das
andere Profil Fig. 99 erstreckt sich vom Granitite bei den
Wiesbauden fiber den Brunnberg in mehr sQdlicher Richt-
ung bis zum Rothliegenden bei Hartmannsdorf und Silber-

stein. Sie sind beide den obigen Erorterungen gemass
etwas modificirt worden und beschranken sich auch nur
auf die Andeutung der Lagerungsverhaltnisse der Haupt-
gesteine. Die untergeordneten Gesteine wurden nicht ein-

gezeichnet. Sie sind ubrigens den Hauptgesteinen im Ganzen
regelmassig eingeschichtet.

Quarzitschiefer sind am m&chtigsten in der west-

lichen Erstreckung des Gebirges um Rochlitz entwickelt.

JOK&LY verzeichnet hier funf machtige Zfige, welche durch-

1 Onelii

Fig. 98. Profll darch d*i MeMngt-blrgn.

Naeh J. JoUiy.

(Protogln). I Diohter OneUi and Phylllt. 8 Gllminenehlefer. 4 Kothlle-
gecdu. 6 Orsnlttt.

aus dem einschliessenden Gesteine entsprechend streichen

und verflachen, gekriimmt und verworfen sind, namentlich

an der westlichen Abdachung des Wolfskammes (vergl. die

Karte 497) Von Nieder Rochlitz aufwarts werden sie von
der Iser quer durchrissen und bilden hier Felsenriffe und
imposante Partien, ebenso wie am gegenuberliegenden Heid-

stein. (S. 481). In der Ostlicheren Ausdehnung des Gebirges

ist die Machtigkeit der auflretenden Quarzitschiefereinschalt-

ungen zumeist eine bedeutend geringere. Man trifft sie bei

Jestrabi, Witkowitz, Ober Hohenelbe, Krausebauden, Rieb-
eisen und Hofbaude. Machtiger entwickelt scheinen sie am
Ziegenrficken bei St. Peter zu sein, wie uberhaupt die ganze
Contactzone von der Schneekoppe bis zum Kesselberg ent-

lang des Granitites sehr quarzreich ist (in Folge Contact-
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metamorphose?) und quarzitische Gesteine ; eingeschaltet

enthalt.

Hornblendegesteine und zwar zum Theile schiefe-

rige, zum Theile massige Amphibolite, die erst noch ge-

nauer classificirt und beschrieben werden miissen, vorwal-

tend aber Diorite, treten im eigentlichen Riesengebirge sehr

haufig auf, namentlich zwischen der Iser und der Elbe und
dann im Ostlichsten Gebiete zwischen Freiheit und Schatz-

lar. In der erstgenannten Erstreckung bilden sie zwischen

Ober Boskov und Hohenelbe nach J. JpictLf einen f6rm-
lichen Lagerzug, welcher aber gegen Norden nicht weit fort-

setzt, sondern vom Glimmerschiefer abgeschnitten wird. Am
h&ufigsten triflt man sie in der Gegend von Waltersdorf,

Stepanitz, Zakouti und Kfischlitz. Weiter ndrdlich treten sie

! ! Ill ifr
.8 3 !i S »>J

a) 4

Fig 99. Profil dnreb daa Kleaengeblrge

Nach J. Joktly

1 Oatiw (Protoglnl. » Olchter Qnelit and Pbylltt. S QllmmenoMafer. 4 Rothlte-

gendea. 6 Granitlt

bei Nieder und Ober Duschnitz, Jablonetz, Kaltenberg, dann
im hohen Gebirge am Kesselberg, Krkonos, Ziegenrucken

and auf der Schneekoppe auf. Besonders zahlreich sind

ihre Gange (Einschaltungen ?) zwischen der Kleinen Iser

und der Elbe im Zuge zwischen Witkowitz und Spindel-

muhle, sowie im Ostlichsten Gebirgstheile hauptsachlich bei

Schwarzenthal, Freiheit, Marschendorf, Rehhorn, Kolbendorf,

Klein Aupa und den Rennerbauden, wo sie nach Jok£ly's
Einzeichnung die Umbiegung des Schichtenstreichens mit-

machen.

Das oben (S. 482) von den analogen Gesteinen des
Isergebirges Gesagte gilt auch von ihnen. Nach Jok£ly
erscheinen darin neben Schnuren und Nestern von Kalk-
spath und Bitterspath nicht selten Pistazit, grQner Granat,
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Talk, Asbest und an vielen Stellen gehen sie in Malakolithe
uber, die wahrscheinlich Umwaridlungsgebilde vorstellen.

Manche grune Schiefer bestehen oft ganzlieh aus einem
chloritischen Mineral, zu welchem sich nicht selten Delessit

zugesellen soil.

Malakolithfels, der wesentlich aus lichtem Pyroxen
(Malakolith) besteht und fur die Erzlager der nordischen
krystallinischen Gebiete charakteristisch ist, wurde zuerst
von A. E. Reuss *) als bei Ober Rochlitz (wo ihn E. Pobth
aufgefunden hatte) .vorkommend bestimmt. Er ist hier dem
KaLkstein eingelagert (vergl. weiter unten), in welchem er
Banke von einigen Gentimetern bis gegen 3 m Dicke bildet,

welche sich aber in der Richtung des Streichens oft aus-
keilen.

Geringere Malakolithvorkommen sind von Jok^ly bei
Spindelrauhle, St Peter, im Riesengrunde, bei der Buchen-
bergbaude, bei Klein Tippeltbauden und Klausenberg ver-
zeichnet worden. Machtig entwickelt, gleich wie in der Roch-
litzer Gegend, ist Malakolithfels aber im Gross Aupathale
bei Petzer, im ersten und zweiten Theile von Gross Aupa
bis in's Klein Aupathal, wo sie nahe der Grenze zwischen
Glimmerschiefer und Gneiss hinziehen.

Kalksteine sind im eigentlichen Riesengebirge durch-
aus keine seltene Erscheinung. Mit den angefuhrten Mala-
kolithen stehen sie in innigsterii Verbande und ferner scheint
ein gewisser Zusammenhang zwischen ihnen und den Horn-
blendegesteinen, namentlich den erzfuhrenden zu bestehen.
Die Localitaten, wo die Kalksteine in Begleitung von Mala-
kolithen auftreten, ist nicht nothig nochmals anzufuhren.
Nur des Vorkommens bei Rochlitz, als des machtigsten, sei

besonders gedacht. Das Hauptlager des Kalksteines streicht

hier nach E. Pokth von Sahlenbach in ziemlich genau ost-

westlicher Richtung durch Ober und Nieder Rochlitz, wo es
das Thai des vom Kesselberg kommenden Huttenbaches
iiberschreitet, bis hart an die Iser. Die Machtigkeit dieses
Lagers variirt zwischen 50 bis 150 m. Im Hangenden des-
selben, d. h. sudlich davon, ubersetzt den untersten Lauf
des Huttenbaches ein zweites Kalklager, welches bedeutend
machtiger, aber von viel geringerer Lfingenausdehnung ist,

als das zuerst angefuhrte. Auch dieses steht mit Malako-

*) Sitzungsber. d. math.-nat. CI. d. Kais. Akad. XXV, 1857, p. 55? ff.
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lithen in Verbindung, wogegen ein kleineres Lager nOfdlieh

vom erstgenannten, also im Liegenden desselben, am rech-

ten Iserufer mehr von Talkgesteinen darchsetzt ist.

In Begleitung oder in der N&he von Hornblendege-
steinen -treten mehr minder machtige Kalklager auf: bei

Ober Duschnitz, Witkowitz, Ober Stepanitz, Mrklov, Hohen-
elbe, Niederhof (Fullebauden), Ober Langenau, Schwarzen-
Ihal, Johaonisbad, Freiheit, Marschendorf, Dorrengrund, Kol-

bendorf und Albendorf. Diese Kalksteinlager von der Iser

im Westen bis zur Landesgrenze bei Albendorf im Osten
scheinen einen machtigen, allerdings mehrfach verworfenen
Zug zu bilden, an welchen Jok£ly auch die Kalkstein- und
Halakolithvorkommen von Gross und Klein Aupa anschliesst,

die er fur losgerissen von dem ersteren ansieht. Diese Ab-
trennung soil die Eruption des Protogines (rothen Gneisses)

bewirkt haben.

Ausser an diesen angefuhrten treten noch an einigen

anderen Orten im Riesengebirge Kalksteine auf, die nicbt

leicht mit Malakolithen oder Hornblendegesteinen in Ver-

bindung gebracht werden kdnnen, wie z. B die Vorkommen
bei Siehdichfur NW von Rochlitz, bei Ponikla, Wichau,
zum Theile auch bei Ober Hohenelbe, Langenau, Schwar-
zenthal und Johannisbad.

Die Kalksteine im Allgemeinen sind meistens schdn
bystallinisch-kCrnig, von schneeweisser, blaulicher, grauer,

selbst schwarzer Farbe, zum Theile dolomitisch. In der
Mitte der Massen pflegt eine Schichtung kaum wahrnehm-
bar zu sein; dieselbe macht sich meist nur an der Peri-

pherie geltend. Stellenweise find en sich beachtenswerthe
accessorische Minerale ein. So fuhrt E. Porth an, dass

in den Rochlitzer Kalken oft Feldspath (Albit) und korniger

Flussspath, abgesehen vom Malakolith, welcher selbst wieder
auf Kluften als Seltenheit Disthen enthalt, ganze Banke
bilden. Derselbe Autor gedenkt mehrmals eines vorwaltend
auch aus Kalkspath, nebst Quarz, Albit, Pistazit und Glimmer,

bestehenden Gesteines, welches wie im Iscrgebirge von
Prosec und Bitouchov bis Ruppersdorf und Pfivlak, so

auch im eigentlichen Riesengebirge von Waltersdorf bis

fiber Ober Hohenelbe hinaus in langen Zugen hauptsachlich

entwickelt ist und seiner Harte und Verwitterungsbestan-

digkeit wegen schon an der Oberflache durch scharfe klip-

pige Formen auffallend ist.
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In technischer Hinsicht flnden die Kalksteine des Riesen-

gebirges seit uralter Zeit Verwendung, jedoch meistens nur
zum Kalkbrennen und zur Wegbeschotterung. Zu Bild-

hauerarbeiten erwiesen sich die prachtvollen schneeweissen
Abarten vornehmlich wegen ihrer Harte als wenig geeignetT
sie werden aber mit Vorliebe als Schottermaterial verwen-
det, z. B. auf der Strasse von Spindelmuhle nach Hohen-
elbe. Sehr alte Kalksteinbruche, die wohl seit Jahrhunderten
ausgebeutet werden, bestehen nordlich von Hohenelbe, am
Kalkberge bei Niederhof, am sog. Weissenstein am Biener-
berg W von Schwarzenthal , zwischen Johannisbad und
Hermannseifen und bei Freiheit. Durch Verwitterung lOsen

sich besonders die dolomitischen Kalke in einen ziemlich

scharfen Sand aufv der gelegentlich practische Verwendung
(z. B. in Johannisbad) findet.

An Erzen ist das Riesengebirge nicht gerade arm zu
nennen und nicht umsonst erzahlt die Sage von ungeheu-
eren Schatzen, welche im Inneren der Berge vorhanden
sein sollen. Leider sind aber weder die allgemeinen, noch
speciell die geognostischen Verhaltnisse des Gebirges der-
artige, urn die event. Ausbeutung der Erzlagerstatten zu
begunstigen. Daher ist auch zu erklaren, dass selbst in fru-

heren Zeiten, wo der Werth der Erze ein vie! grfisserer und
die Arbeitskrafte viel billiger waren als heutzutage, der Berg-
bau im Riesengebirge nie schwunghaft betrieben, sondern
immer nur absatzig gefristet wurde. Gegenwartig wird im
ganzen Gebirge uberhaupt nur etwas Eisen gewonnen und
die Eisenerzlager scheinen auch die einzigen zu sein, deren
Abbau sich vielleicht mit der Zeit als lohnend heraus-
stellen wird.

In Betreff der geologischen Verhaltnisse der Erzlager

statten des Riesengebirges macht J. Jok^ly besonders auf
den Umstand aufmerksam, dass die Erze vorwaltend auf
Lagern einbrechen, die alle den zahlreichen Stdrungen, wel-
che die Lagerung der Schichlen erlitt, mit unterworfen waren
und daher in der Regel keine NachhalUgkeit besitzen kon-
nen. Eigentliche Gangbildungen gibt es dagegen nur st-hr

wenige, wie z. B. einige Silber-, Kupfer- und Bleierze fuh-

rende Gange, welche in der Contactregion nachst des Gra-
nitites in den Schiefern auflreten und zum Theile in diesem
selbst fortsetzen. Daraus schon ergibt sich in Bezug auf
die Erzfuhrung ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen
dem Riesengebirge und z. B. dem Erzgebirge, wo eben
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Gangbildungen vorherrschen, und ist daraus auch leicht die
Erklarung abzuleiten, warum eine Belebung des Erzbergbaues
im Riesengebirge auch in Zukunft kaum zu erhoffen ist.

Gold soil einst im suddstlichen Riesengebirge an drei
Punkten gewonnen worden sein. So wird von Freiheit
angegeben, dass es seinen Ursprung dem in der Umgebung
ebSmals betriebenen Gold- und Silberbergbau verdanke.
Die Stadt soil im J. 1009 gegrundet worden sein und den
Namen Bergstadtl nnter dem Goldenen Rehhorn lange Zeit

gefuhrt haben. Noch im J. 1648 wurden sammtliche Rechte
und Freiheiten der Stadt neuerdings bestatigt, jedoch muss
der Bergbau bald darnach ganzlich eingegangen sein. Gegen-
wartig verrathen nur alte Halden und Pingen den einstigen

Bestand desselben.

Aehnlich wird von Schwarzenthal berichtet, dass es

seine Entstehung dem Gold-, Silber- und Eisenbergbaue
verdanke, der ehemals hier umgieng. Die erste Ansiedlung
soil im J. 1556 gesch*-hen sein. Die Bergleute bauten eine

Kapelle und nannten sie Gotteshilf, welchen Namen auch
das Stadtchen anfangs fuhrte. Der Bergbau horte zu Ende
des 17. Jahrh. ganzlich auf. Im J. 1796 wurden nach Hoser
Wiedergevvaltigungsversuche im alten Manne des oberen
St. Michaelistollens vorgenommen und einige gute Erze ge-

wonnen, die 8 -5 Loth Gold ergaben.

Auch H o h e n e 1 b e, bis zum J. 1534 Giessdorf
'
genannt,

soil die Bezeichnung Bergstadt von den ehemals in der

Umgebung vorhanden gewesenen Gold-, Silber- und Kupfer-

bergwerken ableiten. Mir sind Spuren derselben eben so

wenig bekannt geworden als Reste von Seifenwerken, die

nach Zippe's Annahme hier einst vermuthlich bestanden

haben durften. Die weiter unten zu erwahnenden Eisenwerke
der Gegend gehOren einer sp&teren Zeit an.

Silber-, Kupfer-, Arsen-, Blei- und andere Erze

pflegen meistens zusammen vorzukommen und zwar theils

auf Lagern, theils auf Gangen. Die westlichsten Lagerstatten

und zugleich die bedeutendsten sind die bei Ober und Nie-
der Rochlitz. Hier muss, nach den vielen vorhandenen
alten Halden zu schliessen, Kupferbergbau schon vor Jahrhun-

derten betrieben worden sein. Im J. 1853 wurde der Bau
bei Ober Rochhtz von E. Porth neu aufgenommen und
hernach bis in die 60er Jahre gefuhrt, musste aber wegen
Ertragslosigkeit eingestellt werden, obwohl J. Grimm*) die

*) Jahrb. d. Bergakad. Leoben u. Pribram. VII, 1858, pag. 79 ff.
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hier vorhandene Erzmenge auf 2,800.000 Centner abge-
schatzt hatte.

Die Erze sind hauptsachlich im Malakolitb und kdrni-

gen Kalkstein, aber auch in dem Nebengestein eingesprengt

und entsprechen in der ganzen Art ihres Auftretens nach
E. Porth*) den bekannten Fallbandern Norwegens, na-
mentlich der Gegend von Kongsberg, wo Schwefelkies, Hu-
pferkies und Blende gewissen Schichtenzonen ebenfalls fein

eingesprengt erscheinen. Es sind also dte Erze vom Neben-
gestein nicht scharf geschieden, doch beobachtete man Ofters

eine Concentration derselben in gewissen Lagen. Die Erze
sind hauptsachlich: Kupferglanz und Buntkupfererz meist
innig gemengt, Kupferkies, Antimonfahlerz als Anflug auf
Kluften haiifig, zu welchen sich selten Antimonglanz in klei-

nen spiessigen Krystallen, gediegen Silber in Plattchen und
Drahtchen, Zinkblende, Schwefelkies gesellen, die insgesammt
silberhaltig befunden worden sind. Diese Erzvorkommen
halt PoRTH fur primar, wogegen er die Erze, welche nahe
der Stelle, wo die von Starkenbach kommende Strasse in

das Thai von Rochlitz hinabsteigt, zwei Hauptkhifte beglei-

ten, welche die dortigen Malakolithe im Hangenden des
Kalksteines durchsetzen, fur secundar ansieht. Alle an die

Klufte stossenden Gesteinsschichten sind stark zersetzt und
jede Absonderungsflache des Malakolithes ist mit Dendriten
und mit'Anflugen von Neolith (nach Rettss) bedeckt. Zwi-
schen beiden KlQften tritt eine bedeutende stockfflrmige

quarzige Masse auf, welche in die gebogenen und geknick-

ten Gesteinsschichten eindringen und Bruchtheile derselben
einschliessen soil. Von sammtlichen Kluften, weit starker

aber von dem Quarze aus findet nun nach Porth und
Herter eine Impraegnation aller Gebirgsglieder mit Erzen
statt. Die Kluftausfullungen und die Quarze selbst fuhren
vereinzelte Erznester, wahrend gewisse zersetzte Schichten
der oberen Teufen bis auf 20 m und mehr im Streichen

und Fallen stark erzfuhrend sind. Die Erze sind haupt-
sachlich: ein wasserhaltiges Kupferoxydsilikat in traubigen,

nierenformigen Anhaufungen, vollkommen amorph oder stein-

markahnlich, selbst erdig, ausserst hygroskopisch ; dann Ma-
lachit mit sparlichem Azurit, Kupferschwarze, ein Gemenge
von Brauneisenstein und Kupferoxydul (Ziegelerz), antimon-

*) Paul Herter u. E. Porth: Das Erzvorkommen zu Roch-
litz am Siidabhange des Riesengebirges. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., X,

1859, pag. 10 ff.
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saurehaltige Kupferoxyde, etwas Buntkupfererz, Kupferkies
und erdiges Kupfer; ferner Cerussit, Pyromorphyt, Mennige,
Anglesit, Galmei, Bleiglanz, gediegen Silber, Antimonfahlerz,
Allophan und Neolith.

In Folge der in Fig. 96 und 97 eingezeichneten Ver-
werfungen wird die ganze Erzlagerstatte nach Jok^ly vielfach

gestort, wodurch der Abbau und die Zugutebringung der
Erze ausserordentlich ungunstigt beeinflusst ist. „Namentlich
verlauft zwischen dem Wachstein und Sacherberge nahezu
sudwarts eine Verwerfungszone, die sie in zwei grSssere
Halften verwirft, und zwar derart, dass es den Anschein
erhalt, als waren hier zwei verschiedene Erzlagerstatten."

Nordwestlich von Rochlitz bei dem Havirna (Knap-
penzeche) genannten Dorftheile von Pasek kommen Kupfer-
erze ebenfalls vor. Sie erscheinen im Kalksteine, welcher
nach E. Porth, vvie oben erwahnt (S. 507),. nur von Talk-
gestein, nach Jok6ly aber von Malakolithen begleitet wird.

Beide Geologen stimmen darin fiberein, dass dieses mehrfach
verworfene Lager dem Liegenden, d. h. einem tieferen Hori-

zonte als die Rochlitzer Erze angeh6re und Jok6ly verknupft
es mit den Grunsteinen und Malakolithen von Sahlenbach.

Den Rochlitzer Lagerstatten ahnlich scheint das Erz-

vorkommen NW von Ribnitz bei Semil (im Isergebirge)

zu sein, welches dicht an der Grenze des Rothliegenden

auftritt, aber nach JotafcLY ursprunglich in einer theils horn-
stein-, theils malakolithahnlichen Gesteinsmasse dem Phyllit

eingelagert gewesen ist. Jetzt liegt die ziemlich steil nOrdlich

einfallende Gesteinsmasse allerdings zum grOssten Theile

auf postcarbonischen Schichten, was JoirfiLY durch eine

Abrutschung erklart. Die bezugliche Verwerfungsspalte lasst

sich an einem deutlich markirten Sattel leicht erkennen,

dessen Axe bis gegen Skodejov verfolgt werden kann. NOrd-
lich von derselben verflachen die Rothliegendschichten in

umgekippter Schichtenlage nordwarts,- sudlich von derselben

aber wieder regelmftssig mit sanfter Neigung gegen Sflden.

Auch weiter nflrdlich bei Pfikre und Ruppersdorf
soil auf gleichfalls St. 8 streichenden und steil nordlich

fallenden Kupfererzlagern schon von den Alten gebaut

worden sein.

Bei Harrachsdorf wurde vor 30 Jahren an der

Mummel ein Erzgang abgebaut, welcher von den ubrigen

des Gebirges wesentlich absticht. Er bestand nach JoK^LY
vorzugsweise aus Schwerspath und Flussspath mit Bleiglanz,
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Pyrit, etwas Grun- und Weissbleierz (Pyromorphit und
Cerussit); nach anderen Angaben auch noch aus Kupfer-

, erzen. Der Gang, dessen Machtigkeit' bis zu 4 m betragen
haben soil, setzt im Granitit dicht an der Schiefergrenze auf
und verflacht sehr steil in SW. Der Bergbau wurde nach
einigen Jahren als resultatlos eingestellt.

Bei Elauseberg verweist ein Stollen an der Elbe
bei Michelmuhle auf den ehemals bier angeblich auf Kupfer
und Eisen betrjebenen Bergbau.

Bei St. P'eter standen Gruben schon vor sehr langer
Zeit bis noch unlangst im Betriebe, und zwar wurden zum
Theil die Erze in Abbau genommen — wie es scheint,

erfolglos, — welche im Kalkstein und Malakolith einbrechen

;

zum Theil die Erze auf Gangen. Zu Anfang der 60er Jahre
stand im oberen Theile des Ortes eine Grube auf einem
solchen Gange im Betriebe, welcher nach JokGly aus auf-

gelostem SchieTer und Quarzlagen bestand, im sudOstlichen

Streichen mit d^m Nebengestein beilaufig ubereinstimmte,
aber ein steileres Fallen von 80° in SW besass. An Erzen
fuhrte er in beiden Gangmitteln hauptsachlich Fahlerz,

Weissgiltigerz, Kupferkies, Blende, Bleiglanz, Arsenkies, Pyrit

und etwas Malachit und Bornit. Der Gang, fur dessen
Fortsetzung ein Gang angesehen wurde, welcher fruher auf
der linken Thalseite am Heuschober abgebaut worden war,
besass eine veranderliche Machtigkeit von 1 bis mehr als

6 m. Ausser diesen streichen bei St Peter noch mehrere
andere (Erz-?) Gange, die nicht naher bekannt sind Von
mehr minder entfernten ahnlichen Gebilden fflhrt Jok^ly
die von der Wassabaude, Schwarzenthal und Frei-
heit als diejenigen an, welche mit den Gangen von St.

Peter am meisten ubereinstimmen. Der Erzvorkommen an
beiden letzteren Punkten wurde schon gedacht (S. 509)
Bei der Wassabaude am Sidwestfusse der Schwarzen Eoppe
bricht hauptsachlich Arsenkies ein. Im Granitit in der Nahe
der Schiefergrenze treten GangbUdungen hauptsachlich in

den Sieben Grunden auf. Am Nordgehange des Ziegen-
ruckens ndrdlich von St. Peter wurde hier vor Jahren ein

Versuchsbau auf einem wenig machtigen Gange eingeleitet,

welcher bei einem Streichen in St. 1 bis 2 unter 70 bis 80
Grad in NWW einfiel. Seine Ausfullung bestand wesentlich

aus Quarz, welcher mit dem Granitit auf das Innigste ver-

flOsst war, und Bornit, Ghalkopyrit, Antimonit, etwas Mala-
chit (Zersetzungsproduct) und angeblich auch Molybdaenit
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fBhrte. Aehnliche Kupfer- und zum Theil Bleierzgange sind

anch im Riesengrund und am Nordabhange des Krko-
noS bekannt. Sie scheinen noch weniger abbauwurdig zu

sein als die schon erwahnten.

Nicht auf Gangen, sondern in Kalkstein- und Malako-
lithschollen treten im dstlichsten Riesengebirge Erze noch
an einigen Punkten auf. Namentlich fahrt Jok£ly Nieder-

hof, Gross Aupa, die Krellbergbaude, die Riesenze^he im
Riesengrunde und Schatzlarloch (einzelne Hauser in Ober
Klein Aupa) als die Hauptfundstatten derselben an.

Bei Gross Aupa ^11. Theil) an der linken Thalseite

brechen im kornigen Ealksteine Chalkosin, Bornit, Chalko-
pyrit, Eupferfahlerz, etwas Haematit, Pyrit, Galenit und
Sphalerit ein. Das Ealksteinlager ist 5 bis 10 m machtig
und fallt etwa unter 50 Grad in Nordost Im Hangenden
steht es mit Hornblendescbiefern in Verbindung und selbst

win! es von Asbest- und Malakolithlagen durcbzogen Alle

diese Gesteine sind ebenfalls von Erzen, besonders Eiesen
durchsetzt. Die Eupfererze wurden hier ohne sonderlichen

Erfolg abgebaut.

Auf der sog. Riesenzeche an der Sohle des Riesen-

grundes am sudwestlichen Abfalle der Schneekoppe wurden
schon in altftn Zeiten Erze gewonnen und gestaltete sich

der hiesige Bergbau besonders im ersten Drittel dieses

Jahrh. recht lebhaft. Arsenides und Eupferkies herrschen

unter den Erzen vor, welche mit Magnetit, Magnetkies,

Blende, Bleiglanz und Molybdaenit hier im Ealkstein und
Malakolith einbrechen. Das Ealksteinlager ist nach JoKiLY
etwa 10 m machtig und verflacht unter 60—75° SO. Uebri-
gens ist die Lagerung sehr gestdrt.

Bei Schatzlarloch (Ober Elein Aupa) ist das erz-

fuhrende Gestein kalkhaltiger, gruner, talk- oder chlorit-

artiger Schiefer. Die Erze sind hauptsachlich Kupfer-, Mag-
net- und Arsenkiese. Hier uberall ruht der Bergbau schon
seit vielen Jahren und auch die an einigen anderen Orten,
z. 6. im Kesselgrund von Ober Rochlite, bei Marschendorf
am linken Thalgehange und anderwarts unternommenen
Versuchsbaue auf Eupfererze fuhrten zu kein%n Resultaten.

Eisenerze sind im Riesengebirge ziemlich verbreitet

und zwar zum Theile in sehr abbauwurdiger Menge. Die
hiesige Eisenindustrie soil ehemals auch bedeutend und urn-

Xttttr, O«alo(le Ton BShmen 33
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fangreich gewesen sein. Nach Jos. Gzebweny*) durften zu

Anfang des 17. Jahrh. in den jetzigen Bezirken Hohenelbe,
Trautenau und Starfcenbach mindestens 20 bis 25 Eisenwerke
bestanden haben, vornehmlich bei Engenthal, Ernstthal,

Ober Hoheuelbe und Petzer. Alle wurden aus den Gruben
auf der Sudseite des Gebirges mit Erzen versorgt, welche
vorwaltend Magneteisensteine, dann Rotheisensteine, Braun-
eisensteine, manganhaltige Eisenmulme mit mehr weniger
Braunstein und Raseneisensteine sind, an welche sich Sphae-
rosiderte anschliesen, welche auf das angrenzende Roth-
liegende beschrankt sind. %

Die Magneteisensteine gehoren fast ausschliesslich

dem Gneisse an, und zwar sind sie fast durchwegs an die

demselben eingeschalteten Hornblendegesteine zum Theile

von schieferiger, zum Theile von massiger Structur gebun-

den, die mitunter selbst reich an Galcit und Dolomit, auch
wohl malakolithisch und granatfuhrend sein sollen und ge-

wflhnlich, wie sich aus der obigen Beschreibung, ergibt von

Kalk- und Dolomitmassen begleitet werden. Czerweny
glaubt nun, dass ein genetischer Zusammenhang zwischen

diesen letzteren und den Magneteisenerzen bestehe. Nach
ihm wurden die Magneteisensteinvorkommen zwei Haupt-

zuge bilden, die in zwei ziemlich parallelen BOgen, in den

oberen Thalern der Kleinen und Grossen Aupa beginnend,

zuerst sudlich, dann sudwestlich, endlich westwarts verlau-

fen, zwischen Hackelsdorf und Hohenelbe die Elbe ubersetzen

und noch einige Hundert Meter am anderen Ufer fortstrei-

chen. Die richtige Bezeichnung fur diese Vorkommen scheint

ihm Anreicherungszonen zu sein. Die Magneteisenerze sind

im Allgemeinen sehr rein ohne Spuren von Phosphor, nur

hie und da mit etwas Kupferkies oder Schwefelkies vermengt.

Im Zehgrunde (Seitenthal der Grossen Aupa) wurden
solche Erze vor beilaufig 100 Jahren gewonnen. Die Reste

der Baue, namlich das Mundloch eines Forder- und Wasser-
stollens am Ostabhange und drei Schachtpingen hflher

oben auf dem Berauerberge, sind heute noch ersichtlich.

Das Erz ist ein sehr schCner dichter Magneteisenstein, der

nur hin und wieder von Feldspath-, Calcit- und Dolomit-

schnurchen durchzogen wird und bis 57 Proc. Eisengehalt

besitzt. Es wurde seinerzeit zu Petzer und Niederhof ver-

schmolzen.

*) Die Eisenerze des sfldl. Riesengebirges. Oest. Zeitschr. fflr

Berg- u. Hattenwes. XXXI, 1883, pag. 523 flf. n. 639 ff.
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Aehnliche Erzablagerungen kommen im Blaugrunde
und Stumpengrunde vor, liegen aber bezuglich des Erz-
transportes zu ungunstig, als dass sie Bedeutung erlangen
kdnnten.

In Kleia Aupa bei den Grenzbauden und am Fichtig

(Emiliezeche) sind von altersher Magneteisenerze gewonnen
worden. Die Baue sind neuerer Zeit namentlich vom Josephi-
stollen am Schatzlarlochwasser wieder aufgenommen wor-
den, mussten aber bald eingestellt werden, da sich der
Transport fiber das Gebirge nach der Eisenhutte „Vorwarts"
bei Waldenburg als zu kostspielig erwies. Die Erze sind

sehr rein und reich.

Das bedeutendste der bekannten Magneteisenerzlager

ist wohl das von Hackelsdorf bei Hohenelbe. Die hiesige

Eisenzeche war seit altersher mehrmals im Betrieb. Nach
Ramisch ist „dieses Grubenwerk ein FlOtzwerk von auf-

einander folgenden drei stark verflachenden Flotzen, dessen
Ort und Lage fast einem flachen Gange gleich, dessen Strei-

chen in St. 10 und Verflachen in St. 2 ist". Dieser Bau
wurde wohl noch Jahrhunderte dauern, wenn die Wasser
abgezogen werden mochten, wozu der Stollen, dessen Mund-
loch an der Hohenelber Strasse in der sog. Elbeklemme
ersichtlich ist, nach Czerweny noch 140 m in's Feld ge-

trieben werden miisste. Es sollen durch Vortrieb desselben

ungeheuere Massen Erze gefordert werden konnen. Das Erz

ist ein fein- bis grobkorniger Magnetit mit etwas Hornblende
und Calcit oder Dolomit. Es soil bis 71% Eisengehalt

aufweisen, jedoch wird demselben ein schadlicher Kupfer-
gehalt nachgesagt. Es tritt thatsachlich im Hangendsten
der drei Flfltze Kupl'erkies in ziemlich derben Partien auf,

von welchen das kupferfreie Erz aber leicht zu scheiden

sein soil.

Rotheisensteine, und zwar vorwiegend Haematite
setzen nach Gzerweny sowohl im Gneisse als auch im
Glimmerschiefer und Phyllit auf. Ihre Hauptfundorte sind

im Eisengrund bei Schwarzenthal, im Scherzergrund und
im frischen. Wasser bei Langenau, wo sehr manganreiche
Eisenglimmer vorkomraen, bei Hannapetershau bei Niederhof,

bei Wichau nachst Starkenbach und am Schusselberg un-
weit der Schusselbauden. Die Erze scheinen wenigstens

zum Theile auf Quarzgangen beizubrechen, sind aber so

wenig aufgeschlossen, dass ihre Machtigkeit und Ausgiebig-

keit nicht bekannt ist. Czerweny gibt an, dass alle Vor-

33*
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komrnen, ausser dem ersten, flotzartige Einlagerungen bilden,

die vom Nebengesteine theils scharf geschieden sind, theils

in dasselbe ubergehen. Die Eisenglimmer von Langenau
werden unmittelbaf von weissem Marmorkalk uberlagert. la
Wichau stand ehemals ein Bergbau auf einem etwa 1 m
machtigen Lager im Betriebe, wurde jedoch wegen grosser

Wasserzuflusse verlassen.

Brauneisensteine komrnen an zahlreichen Stellen

vor, besser bekannt sind aber nur die Vorkommen an der
Iser bei Eisenbrod, Kamenitz, Jessenei, Boskov, Rostok,

Wrat und Ponikla. Die Erze sind an den Phyllit gebunden,
welcher in ihrer Nahe stets zersetzt, in Thon aufgelflst und
kalkhaltig ist. Jedoch finden sie sich nicht nur in der Nahe,
sondern auch weiter entfernt vom Kalk. In diesem erscheinen

hie und da grosse Hohlraume mit braunem Glaskopf aus-

gefullt, und haufig werden Pseudomorphosen von Limonit
nach Calcit gefunden. Die Erze bilden nach Czerweny
meistens langgestreckte Stocke oder Impraegnationen von
1—30 m Machtigkeit, manchmal aber auch flfltzartige Ein-

lagerungen. Bei 20—40 m Tiefe blieben sich die Erze gleieh,

grossere Teufen hat kein hiesiger Bergbau erlangt. Das
Poniklaer Erz (Stilpnosiderit) enthalt bis r>6% Eisen, manch-
mal (Annazeche) bis 15% Mangan. etwas Phosphor, an-
geblich auch Kobalt und Nickel. Vor Jahren wurde bei

Kamenitz ein Lager aufgeschlossen, welches nach Polak*)
erne Machtigkeit von beilaufig 10 m besass und aus auf-

geldsstem Phyllit mit eingeschlossenen Brauneisensteinknollen

und Blocken sehr schonen braunen Glaskopfes bestand.

Manganhaltige Eisenmulme erscheinen im ta!k-

schieferartigen Glimmerschiefer bei Freiheit, Schwarzenthal
und Hohenelbe stets als Begleiter von Kalkstein und Dolomit.
Sie sind nach Gzerweny bis 3 m machtig, leider aber sehr
absatzig. Hie und da bergen sie nester- oder putzenweise
Pyrolusit und Psilomelan, die ehemals bergmannisch gewon-
nen worden sind. Die Braunsteinnester sollen Erze von
NussgrOsse bis zu viele Centner schweren Stucken filhren.

Diese sollen 40—55°/ Mangan enthalten. Die Raseneisen-
steine, die z. B. sparlich bei Marschendorf vorkommen,
besitzen kein technisches Interesse.

Seit Jahren werden im Riesengebirge nur ganz geringe

Mengen von Eisenerzen gewonnen, obwohl sich die Verhalt-

*) Verhandl. d. k. k. geol R.-A., 1858, p. 57.
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nisse sehr zu Gunsten des Bergbaubetriebes umgestaltet haben.
Bei den fruheren ungenugenden Communicationsmittelnkonnte
an eine billige Wegschaffung der Erze von den Gruben oder
an eine Zufuhr von Brennmaterial zu denselben nicbt gedacht
werden, es wurden also von den gewonnenen Erzen nur
die allerreichsten mit Hilfe des an Ort und Stelle zu beschaf-
fenden Brennmateriales verhuttet, was allerdings den Ertrag
ausserordentlich beeintrachtigen musste. Dazu kam der
Wasserreichthum des Gebirges, welchem gegenflber der
naturliche Vortheil, dass z. B. der Bergbau auf Magnet-
eisenerz im Gneisse des Holzes ganz entbehren kann, nicht

sehr in's Gewicht flel. Gegenwartig allerdings ist die Ent-
wasserung der Gruben, sowie die Verfrachtung der Erze
sehr erleichtert und J. Czebweny glaubt daher, dass eine

Wiederaufnahme der alten Eisenerzbaue nicht nur moglich
sei, sondern dass durch die ErOffnung ergiebiger Quellen
fur Arbeit, wie sie die Gewinnung und Verwerthung der
Erze bieten kdnnen, vielem Elend abgeholfen werden musste.

Arbeit und Verdienst sind ja doch die beste Gabe, die man
dem Volke reichen kann.

Im J. 1888 beschrankte sich der ganze Eisenbergbau
— und uberhaupt der ganze Bergwerksbetrieb — im Riesen-

gebirge auf einige Ausrichtungsarbeiten in den Werken bei
Ponikla, bei welchen 5 Arbeiter beschaftigt waren.

An Mineralquellen ist das eigentliche Riesengebirge
eben so arm wie das Isergebirge, denn es gibt auch hier

im archaeischen Gebiete nur einen Curort. Wahrend aber
die Quellen von Liebwerda am Nordfusse des Isergebirges

entspringen, entstrOmt die einzige warme Quelle des Riesen-
gebirges, der Sprudel von Johannisbad, auf der Sudseite

des Gebirges am Fusse des Schwarzen Berges. Die Quelle

soil im J. 1006 entdeckt worden sein. Im J. 1680 wurde
sie uber Veranlassung des Fursten Schwarzenberg unter-

sucht, worauf auch Vorsorge getroffen wurde, dass sie aus-

giebiger als bis dahin zu Heilzwecken gebraucht werden
kdnne. So entwickelte sich Johannisbad und wurde zu
einem beliebten Curorte.

Das Bad — „das bOhmische Gastein" — liegt in einem
freundlichen, von waldigen Bergen eingeschlossenen Thale
und besitzt eine an NaturschOnheiten reiche Umgebung.
Die 29° C warme Quelle scheint auf einer Kluft im phyllit-

artigen Gneiss empor zu dringen. Sie stromt sehr reich-

lich, oft unter Sprudeln und Blasenwerfen. Die fixen Be-
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standtheile sind vorwaltend kohlensauere Verbindungen.
Glaubersalz und Alkalien.

Ausser dieser Hauptquelle gibt es in der Umgebung
ooch einige andere mit zum Theile ziemlich grossem Eisen-

gehalte, jedoch von weit geringerer Temperatur.

Im Anschlusse an die Beschreibung der Hauptmasse
des Riesengebirges sei noch der isolirten archaeischen In-

seln gedacht, welche sudlich von demselben im Gebiete der

jungeren sedimentaren Formationen zu Tage treten. Das

Terrain wird hier von macbtigen, im Allgemeinen von Sud-

ost gegen Nordwest streicbenden Bruchspalten durchsetzt,

auf welchen das relative Emportreten des Grundgebirges

stattfand, das hernach durch Abtragung der uberlagernden

jungeren Schichten entblosst wurde.
An den archaeischen K6rper des Gebirges lagern sich

im Suden zunachst postcarbonische Ablagerungen an, in

deren Bereiche eine Anzahl kleiner Urgebirgsschollen auf-

tritt, namentlich sudlich von Pilnikau bei Katharina-
ddirfel und Eetzelsdorf. Es ist ein grunlich grauer

Glimmerschiefer, welcher sich in flachen Kuppen uber den

rothen Sandstein erhebt.

Weiter gegen Suden werden die Schichten des Roth-

liegenden von Kreidegebilden Qberlagert und auch hier treten

einige archaeische Gebirgspartien an die Oberflache. Sud-
westlich von Petzka erscheint am Jaworkabache zwischen

Bilai und Ouhlif eine Phyllitpartie, deren Schichten bei

sUdostlichem Streichen sudwestlich verflachen. Sie wird

im Norden vom Rothliegenden, im Uebrigen von Kreide-

schichten begrenzt.

Die grdsste archaeische Insel sudlich vom Riesengebirge

ist diejenige des Zwitschinberges (671 m) ndrdlich

von Miletin, der in der ganzen Umgebung mit der Johan-

niskirche auf seinem Gipfel weithin sichtbar ist. Die Insel,

deren archaeische Zusammensetzung zuerst (1825) von CHe.

S. Weiss erkannt wurde, breitet sich urn Zwitschin bis

gegen Ober Prausnitz im Norden, Beznik im Westen, Chrou-

stov im Suden und Tfebihost und Dechtow im Sudosten

aus. Ausser auf einer ganz kleinen Strecke bei dieser letz-

teren Ortschaft und auf der Nordwestseite, wo sie vom
Rothliegenden begrenzt wird, wird sie uberall von Kreide-

ablagerungen umgeben. Das herrschende Gestein ist ein

ziemlich grobbankiger, zum Theil auch glimmerschieferahn-

licher Zweiglimmergneiss, welcher im Nordosten und Sud-
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wesien, ebenso wie in einem schmalen Strich in der Mit-

telpartie von Kal gegen Tfebihosf zu in Phyllit ubergeht,

der stellenweise, wie oben am Gipfel des Berges, quarzitisch

wird.
. An der Ostseite streicht auch ein Dioritzug und im

Sudosten tritt Kalkstein auf. Die Schichten streichen sud-
ostlich und verfl&chen steil sudwestlich. An der Nordostseite

des Berges steigen die Phyllite in fast senkrechten Terassen
auf, welche nach KrejCI*) genau in der Richtung einer

sudfistlieh verlaufenderi Hebungsspalte liegen, welche, im
Gebiete des Rothliegenden bei Lewiner Oels beginnend, langs

der steilen sudlichen Lehnen des Koniginhofer Thales bis

gegen Hermanitz bei Jaromef hinzieht und eine grosse

Verwerfung der Eeideablagerungen veranlasst.

Durch eine ahnliche nordfistlich verlaufende Hebung
wird der von Konecchluini fiber Hofitz bis gegen Burglitz,

parallel zum KOniginhofer Bergzuge streichende Quaderruk-
ken des Chi urn gebildet. Er wird von den Bftchen Jaworka
und Bystfice quer durchrissen, so dass man in ihren tief

eingefurchten Thalern einen Einblick in den Bau des

Ruckens erhalt. Unter dem gehobenen Nordrande des Qua-
ders triflft man im Jaworkathale bei Mezihof gneissartige

Schiefer und ndrdlich von Hofitz im Bystritzthale zunachst

rothen Sandstein und darunter Phyllite an, welche SO
streichen und SW verfl&chen.

Das Adlergebirge mit dem Massiv des Glatzer Schnee-

berges.

Im Nordosten wird BOhmen gegen die Grafschaft Glatz

von einem archaeischen Gebirgskamme begrenzt, welcher
nur einen Theil eines Systemes bildet, das in seiner Haupt-
ausbreitung ausserhalb Bohmens liegt Das Reichenbacher
und das Eulen-Gebirge an der Nordostseite, sowie das Habel-

schwerdter Gebirge an der Sudwestseite der Grafschaft Glatz

gehflren diesem Systeme an, welches von dem bOhmischen
Grenzrucken, dem Adler- oder Erlitzer Gebirge, erganzt wird.

Alle diese Gebirgskamme zusammen bilden nach KrejCi ein

machtiges GewOlbe, welches in seiner Mitte eingebrochen
ist Der eingebrochene und abgesunkene Theil ist das Glatzer

Hochkesselland, /las sich aus der Braunauer Gegend bis

*) Archiv f. d. naturw. Landesdurchforsch. v. BOhmen I. 1869,

2. Sect p. 16.
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Grulich ei-streckt. Die genannten K&mme aber siad die stehen-
gebliebenen R&nder, deren Verfiachen daher ein antiklinales

ist: im Adlergebirge ein sudwestliehes, im Reichensteiner
und Eulen-Gebirge ein nord6stliches. Das ganze System soil

seine Erganzung im Inneren des Landes in der Welle des
Eisengebirges finden, dessen Aufwolbung mit jener des Adler-
gebirges auf dieselbe Ursache zuruckzufuhren sein soil.

Das bdhmische Adlergebirge erhebt sich aus dem
Thale der Mettau bei Nachod im Nordwesten ziemlich schroff

und streicht in suddstlicher Ricbtung bis zum Durchbruche
des Wilden Adlers bei Nesselfleck und Klosterle. Jenseits des
Adlers lost sich das Kammgebirge mehr in wellenfdrmiges
Euppenland auf, zieht aber in im Ganzen unveranderter
Richtung fiber Wichstadtl und Gabel zur mahriscben Grenze
und daruber hinaus gegen Hohenstadt Im Westen wird
dieses archaeische Gebirge von Ablagerungen des Kreide-
systemes begrenzt und ist hier seine Breite eine sehr ver-

anderliche. Die Grenze verlauft von Nachod gegen Neustadt,

von hier mit ostlicher Einbiegung gegen Ohnisov uber Do-
maschin bei Dobruschka, Proloh und Lukawitz von Sol-

nitz bis Reichenau und von hier, abgesehen von Einbucht-
ungen der Kreideablagerungen, ostwarts uber Rokitnitz zum
Wilden Adler. An dem rechten Gehange dieses Flusses

verlauft die Grenze uber Klosterle und Pastwin bis Nekof
und weiter uber Gabel, Waltersdorf, Nepomuk und Laudon
zur mahriscben Grenze dstlich von Landskron.

Losgetrennt von diesem zusammenhangenden archae-

ischen Gebiete treten tiefer im Inneren des Landes inmitten

der jungeren sedimentaren Formationen bei Slatina, Lititz,

Pottenstein, Wildenschwert einige isolirte Inseln auf, die zum
Adlergebirge gehdren und daher mit ihm zugleich beschrieben

werden mussen. Der Glatzer Schneeberg mit dem von
ihm beherrschten Landstrich, dem sog. Grulicher Ge-
birge, bildet dagegen ein selbstandiges archaeisches Massiv,

wie namentlich der geologische Bau desselben darthut. Es
gehort aber nur zum allerkleinsten Theile BOhmen an, wes-

halb wir die geognostische Schilderung desselben von jener

des Adlergebirges nicht trennen wollen. Es wird zu dem-
selben orographisch gewohnlicb ja ohnedies einbezogen,

wenn auch mit Unrecht, da es von demselben durch die

tiefe Einsenkung, welche sich von Schildberg in Mahren bis

uber Grulich hinaus erstreckt, deutlich geschieden ist.
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i

i

Das Adlergebirge . mit dem Massiv des Glatzer Schnee-
berges gehdrt zu den in geologischer Hinsicht %m besten
durchforschten archaeischen Gebieten Bohmens, mit welchem
sich besonders auch der bewahrte, der Wissenschaft zu frub

entrissene vaterlandische Geologe J. Kkej61 ira letzten De-
cennium seines thatigen Lebens mit Vorliebe beschaftigt

i
hatte. Es ist sehr zu bedauera, dass es ihm nicht vergonnt
war, seine Ergebnisse den Fachgenossen in eingebender Dar-
Iegung zu ubermitteln

Nachdem schon Zobel und v. Cabnall*) mehrfache
beachtenswerthe Mittheilungen fiber das Gebirge gemacht
batten, war es wie immer Fr. X. M. Zippe, der dasselbe

in orographischer und geognostiscber Hinsicht in gleicb aus-

j

gezeichneter Weise bescbrieb.**) Mit gewohnter Genauigkeit

and Verlasslichkeit schilderte einen beschrankten Theil des

Gebirges A. E. Reuss,***) so die Vorarbeiten vermehrend,
welche die Geologen der k. k. geolog. Reichsanstalt spater

bei ihren Aufnahmen benutzen konnten. An denselben be-

theiligte sich J. Jokely 1861 in der Umgebung von Nachod,
Kosteletz und Liebenthal, K. M. Paul|) in Bejtreff der
archaeischen Inseln bei Lititz und Pottenstein und zwischen
Wildenschwert und Brandeis, hauptsachlich aber H. WoLF,tf)
welcher das ganze Gebirge aumahm und besondere Beacht-

ung der Losung des gewiss nicht einfachen Baues desselben

widmete. In dieser Hinsicht folgte ihm, allerdings uber das

Ziel, welches sich Wolf gesteckt hatte, hinausgehend,
J. KBEJfii, der noch im Sommer 1884 gemeinschaftlich mit

dem ihm im Tode vorangegangenen Huttendirector Karl
Feistmantel das Gebirge sammt den angrenzenden Land-
strichen auf bdhmischer und glatzer Seite zu dem Zwecke
begieng, um die Grenzen der geologischen Formationen
genau in die hypsometrische Karte von v. Koristka einzu-

tragen. Einen kurzen zusammenfassenden Bericht iiber seine

Ergebnisse hat er in den Mittheilungen des bohmischen
geol. Vereines verGffentlicht.ttt) Schliesshch sei noch be-

*) Karsten's Archiv etc., I. c. pag. 84 ff.

**) Verhandl. des bohm. Museums. 1836, pag. 64. — Sommer's
Bohraen etc., 4. Bd., 1886.

***) Leonhard's u. Bronn's Jahrb. f. Min. etc. 1844, pag. 21.

t) Jahrb. d. k. k. geol. R-A., XIII., 1863, pag. 4B1.

tf) Bericht Ober die geol. Aufhahme im Ostl. Bohnien. Jahrb. d.

k. k. geol. R.-A., XIV., 1864, pag. 463.

ttt) Zpravy Spolku geolog. v Praze. 1888, pag. 2.
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merkt, dass die preussischen Aufnahmen des Gebietes eine
hOchst beachtenswerthe Quelle fur die geologische Eennt-
niss desselben sind.

Die Oberfiachengestaltung des Adlergebirges ist im
nflrdlichen Theile von jener des Theiles sudlich vom Wilden
Adler ziemlich verschieden. Hier ist es ein mehr offenes

Gebirge, wahrend es im Norden entlang der glatzer Grenze
einen geschlossenen Kamm bildet, welcher vom inneren
Bohmen aus gesehen, ziemlich eintonig und nur sanft gewellt

erscheint. Erst wenn man sich dem Gebirge nahert, erkennt
man seine Gliederung und empfangt schon von den sanften
griinen Gehangen und waldbewachsenen Vorbergen den
freundlichen Eindruck, welchen das in seinen hflheren Partien
Hochgebirgscharakter annehmende Gebirge uberall bewahrt.

In dem Gebirgstheile zwischen der Mettau im Norden
nnd dem Wilden Adler im Sudeh wird zuweilen der sfidliche

Theil als sog. BOhmischer Kamm dem nOrdlichen sog.

Mensegebirge (mit der Hohen Mense) als selbstandig
gegenuber gestellt, jedoch nicht mit Recht, da die zwischen
den beiden Theilen angenommene Grenze bei Giesshubel
weder orographisch noch geognostisch begrdndet ist. Es
wird der nordliche Theil aus Bergrucken und Kuppen zu-
sammengesetzt, welche aus dem Mettauthale zwischen Alt-

stadt und Beloves ziemlich steil zu dem Gebirgskamme
ansteigen, der sich ostwarts nach Glatz hinein gegen Lewin
und Reinerz ausbreitet. Gegen Sudosten erstrecken sich die

Berge bis Giesshubel, von wo sie sich ostwarts an die Hoch-
flache der Seefelder anschliessen, in welchen das giatzische

Habelschwerdter Gebirge mit dem bOhmischen Adlergebirge
zusammenlauft. SfldOstlich von Giesshubel erhebt sich hier

die Hohe Mense (1083 m), ein sanft gewfllbter Felsrftcken,

von dessen bequem zu ersteigendem Gipfel man eine herr-

liche Aussicht nach Bohmen in das gesegnete Flachland
des Elbegebietes und nach Glatz geniesst. Fast gleich hoch
ist die Polomer Koppe S von Giesshubel mit der Buchen-
koppe, welche durch ein schmales Thai von der Sattler-

koppe getrennt ist. Von Giesshubel an schiebt sich das
Gebirge mehr in einen Wall zusammen, welcher sudostw&rts

bis zum Durchbruch des Wilden Adlers etwa vier Meilen

weit sich erstreckt, im Osten in das Thai des Adlers steil

abfallt, westwarts aber in das Innere des Landes stufen-

f6rmig abdacht. Der hOchste Punkt dieses Kammes ist die

Deschneyer Grosskoppe (1114
-

1 m), welche gegen 130 m
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hoch ilber den Rucken desselben emporragt. NOrdlich von
dieser erhebt sich die kleine Deschneyer Koppe, bei welcher
das Thai des Scherlichsgrabens beginnt, welches sildwest-
warts verlaufend, vom Hauptkamme die sog. Louisenlehne,
einen im Mittel 920 m hohen Bergrucken, trennt. Im Suden
schliessen sich an die Deschneyer Grosskoppe in dem Hoch-
gebirge der Kreiselberg, Lotzenberg, Maruschenstein, dann
in der Reichenauer Gegend der Weissenstein, die Johnshohe.
der Kronstadter Berg, ferner die Reiterkoppe unci der Miik-
kenberg und
Hocheckicht bei

Rokitnitz an, die

sammtlich gegen
1000 m hoch

sind.

Der 6stliche

Abfall dieses

Hauptkamines
des Adlergebir-

ges in das Erlitz-

thal ist, wie er-

wahnt, ein sehr

steiler. Derselbe
ist auch nur

durchkurze Tha-
ler und Schluch-
ten gekerbt, in

welchen die klei-

nen, vom Ge-
birgsrucken her-

abrinnenden Ge-
wasser dem Wil-
den Adler zu-

eilen.

Der Abfall auf der Westseite des Gebirges ist ein

stufenformiger, wodurch eben bewirkt wird, dass sich auch
hier der Hauptrucken mit bedeutender Steilheit uber das

anstossende Vorgebirge, welches gewissermassen eine west-

wftrts sanft abdachende Terasse bildet, erhebt. Diese letz-.

tere besteht aus zahlreichen abgeplatteten Rilcken und zu-

gerundeten Kuppen, die durch zum Theile tiefe Flussein-

schnitte von einander geschieden sind und westwarts all-

malig in Flachland ubergehen. Zippe hat eine betrachtliche

Fig. 100. . Gipfel dei 01atc«r Sohneebergea

Naoh JT. Liebichtr.
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Anzahl dieser Zweige des Vorgebirges uaterschieden und1

mit speciellea Benennungen nach dea anliegenden Ortschaf-

ten belegt.

Jenseits des Durchbrucb.es des Wilden Adlers hort der

Charakter des Adlergebirges auf ein wallartiger zu sein.

Dasselbe lost sich hier von Jedlina an in Kuppengruppen
auf, die im nordlichen Gebiete nur gelinde Hohe besitzen

und erst sudostlich von Wichstadtl hoher ansteigen. Knapp
an der mahrischen Grenze ragt der Schwarze Berg (994 m)
empor, an welchen sich gegen Suden der Tschenkowitzer

Berg anschliesst. Die in die Landskroner Gegend vorge-

schobenen Gebirgszweige sind meist breit und flach.

Kg. 101. Dm dldlhitlleha Adl*r(«blrt* mlt dem Olntier Sohn»*bergr.

Nub T. LUkKktr.

Das Massiv des Glatzer Schneeberges gehflrt nur zum
kleinsten Theile Bohmen an. Knapp an der ostlichsten

Landesgrenze ragt der gewaltige Schneeberg empor, dieser

machtige Grenzstein zwischen Bohmen, Mahren, Schlesien

und Glatz, dessen sudliche Auslaufer in der Grulicher

Grenzausbuchtung den ganzen bdhmischen Antheil des Mas-
sives ausmachen. (Fig. 101). Der Gipfel des Glatzer (auch
Grulicher, Spieglitzer, Mahrischer genannten) Schneeberges
ist breit, plattenformig, etwas eingesattelt, und erreicht eine

SeehOhe von 1422 m. Auf seiner Sudwestseite erhebt sich

der Eleine Schneeberg (1323 m), der Sieh dich fur (Flam-
menpappel 1185 m) und die Klappersteine (1138 ni), uber
welche die Linie der Wasserscheide zwischen den Strom-
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rgebieten der Donau und Oder, sowie auch die Landesgrenze
verlauft. Weiter nach Bflhmen herein ist der Muttergottes-

berg vorgeschoben, an welchen sich bei Grulich der Hasel-

berg (776 m) anschliesst. Die in diesem Gebiete entsprin-

genden Gewasser fliessen der Elbe zu, so dass im Grulicher

Gebirge zwischen Ober Lipka und Morau die Wasserscheiden
der drei Stromgebiete der Donau, Elbe und Oder zusammen
kommen.

Die Granitberge von Lititz und Pottenstein sind wegen
ihrer von der Umgebung ganz verschiedenen Gestaltung in-

mitten des flachen Kreideplateaus von Weitem auffallend.

Im Lititzer Gebirge ragen die Berge Ghlum (602 m) und
Kletna besonders hervor. Der Wilde Adler durchbraust hier

einen merkwurdigen Thaldurchriss, in welchem am Lititzer

Burgfelsen das starke Gefalle des Flusses eine naturliche

Jllustrirung erfahrt. Der Fluss beschreibt namlich urn den
Berg eine mehr als halbkreisfdrmige Krummung, so dass
dieser mit dem sudlichen Gehange des Thales nur durch
einen schmalen Felsenriff zusammenhangt. Diese Felsen-

zunge nun ist an ihrem Fusse gleich fiber dem Wasser
durch einen Stollen durchbrochen, von dessen gegenuber-
liegender Oeffhung, obwohl er nur etwa 20 m lang ist, bis

zum Wasser hinunter etwa 40 Stiegen fuhren: so stark

fallt der wilde Bergstrom auf dem kurzen Wege um den
Burgberg herum. Die ganze Gegend ist malerisch schta,

stellenweise wildromantisch.

Nicht minder gilt dies von der Umgebung von Potten-

stein. Auch hier ist der Schlossberg von Ruinen gekrdnt.

Er erweist sich schon durch seine Form als Granithugel,

ebenso wie die sog. Proruber Berge, deren einzelne Kuppen
besondere Namen fuhren (Modliv^ dub, Kazatelna, Velesov,

Bila skala). Wie der felsige Pottenstein hart am rechten

Ufer des Wilden Adlers sehr jah in das Thai desselben ab-

fallt, so sind auch die Proruber Berge an dem Gehange,
welches dem Flusse zugekehrt ist, sehr steil und klippig,

wahrend sie gegen Suden sanft abdachen.

Bei der Darlegung des geognostischcn Aufbaues werden
wir das Massiv des Glatzer Schneeberges nicht vom eigent-

lichen Adlergebirge abgetrennt behandeln, sondern die ana-

logen Gesteine beider Gebirge unter derselben Ueberschrift

besprechen. Es ist aber stets im Auge zu behalten, dass

«s sich hier im geologischen Sinne um zwei verschiedene
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Gebirge handelt, wie ubrigens auch aus dem Abschnitte
uber die Lagerungsverhaltnisse wird zu ersehen sein. Die
Beschreibung der isolirten arcbaeischen Partien, die dem
Adlergebirge beigezahlt werden, wird jener des zusammen-
hangenden Gebirgswalles folgen.

Im Adlergebirge ist Gneiss das herrschende Gestein.

Derselbe ist auf bohmischem Gebiete doppelt eiagefaltet

und schliesst so jungere Schiefer ein, die ihn gegen Westen
zu ubrigens in regelmassiger Reihenfolge uberlagern, um
selbst wieder von Ablagerungen des Kreidesystemes bedeckt
zu werden.

Gneiss ist im Adlergebirge wesentlich in zwei Abarten
entwickelt: als Muscovitgneiss und Biotitgneiss, die durch
zweiglimmerige Uebergangsgesteine mit einander verbunden
sind, weshalb auch die weiter unten angegebenen Grenzen
der beiden Hauptgesteine nur allgemeine Giltigkeit haben.

Der bei Weitem vorherrschende Muscovitgneiss
besteht vorwaltend aus weissem oder rOthlichem Orthoklas,

rauchgrauem Quarz und weissem Glimmer, welcher gegen
die beiden ersteren Bestandtheile sehr zuruck trttt. Er
begleitet meist den Quarz und trennt ihn so vom Feldspath,

dass dadurch eine gewisse Parallelstructur bedingt ist. Da
der Quarz hiedurch manchmal in einzelne Linsen getrennt

erscheint. so hat H. Wolf diese Varietat Knollengneiss ge-

nannt. In anderen Abarten dehnt sich der Quarz mebj
aus und es tritt ein .grOsserer Parallelismus ein, indem die

Gemengtheile mehr wellen- oder bandformig uber einander
liegen, wie in dem Gesteine bei Wichstadtl, am Buchberg
bei Tschenkowitz und am Schneeberge. Wolf bezeichnet

diese Abart als Flaser- und Bandergneiss. Wird der Glimmer
reichlicher, so erhalt das Gestein eine ausgesprochen schie-

ferige Structur wie bei Herrnfeld NO von Rokitnttz gegen
Hannchen zu. Diese drei Hauptabarten sind durch zahlreiche

Uebergange mit einander verbunden. Der Knollengneiss

bildet meist dicke Banke, die durch Zerkluftung in rhom-
boedrische BlOcke zerlegt werden, wie bei Hannchen, am
Adamsberg nachst Bohmisch Petersdorf bei Wichstadtl, am
Hohenstein W, am Schanzenberg von Grulich u. a. a. O.

Der Muscovitgneiss setzt nach Wolf die Deschneyer
Grosskoppe, die Reiterkoppe zusammen, erstreckt sich immer
von NW gegen SO uber die St. Annakapelle bei Barnwald,
den Oberschlag bei Wtistenei NW von Rokitnitz, wird von
dem Wilden Adler durchrissen, erhebt sich wieder zum
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Adamsberg bei Bohmisch Petersdorf und dem Studeneier
Oberwald, wird von dem Stillen Adler durchsetzt und steigt

zum Schwarzen Berg SW von Grulich an. Er beginnt etwa
4 km NNW von der Deschneyer Grosskoppe und e/idet bei

Neudorf NO von Landskron unter den anliegenden krystal-

linischen Schiefern. Der Breite nach gehort die Gneiss-
erstreckung nur zum Tbeile Bohmen an, so dass die Lan-
desgrenze zugleich die <5stliche Grenze des naher zu berfick-

sichtigenden Gebietes bildet. ausser im sudlichsten Theile

bei Grulich, wo im obersten Queliengebiete des Stillen Adlers
zwischen Grulich und Nieder Heidisch ein beschrankter Theil

der Ostgrenze des Gneisses auf bohmisches Gebiet f&llt. Die
Fortsetzung seiner Grenze erstreckt sich gegen Grumberg
in M&hren, sowie nordlich von Ober Morau gegen den Schnee-
berg zu, welche Partie aber nur zum geringsten Theile

BOhrnen angehort, da die Hauptmasse des Schneebergmas-
sives auf mahrischem und preussischem Gebiete liegt. Die
westliche Grenze des Muscovitgneisses beginnt bei der Scher-
lichsmfihle nahe Sattel 6' von Giesshubel, und verlauft fiber

Hinterwinkel, Louisenthal, Klein Stiebnitz, Eohlhau, Mittel-

dorf, Jedlina, WOllsdorf, Boritau, Gabel a. A., Ober Walters-

dorf und Neudorf nach M&hren hinuber.

An diesen Muscovitgneiss, den Wolf fur eruptiv haltr

schliesst sich Biotitgneiss an, der haupts&chlich zwischen
Tertschkadorf, Kronstadt und B&rnwald im Quellgebiet des
Wilden Adlers, dann zwischen Kreiselberg, Rassdorf, Geiers-

graben und Ritschka in engem Verbande mit demselben
steht. Weiter ostlich erscheint er in einem Streifen, welcher
von der Hohen Mense, sich keilartig verschmalernd, uber
Deschney und Louisenthal gegen Stiebnitz und Kohlhau aus-

lauft; dann im sudlichen Theile des Gebirges zunachst an
dem Adler zwischen Bubnov, Klosterle und Ober Nekof , und
weiter SO von Gabel zwischen Waltersdorf, Koburg, Herma-
nitz und Herbotitz in einer grossen Partie, die sich fiber die

Grenze bis Hohenstadt in M&hren ausdehnt. Ferner breitet

sich Biotitgneiss im Schneebergmassive zwischen Grulich

und Morau aus und erscheint auch in den an der Lititzer

Verwerfungsspalte emporgehobenen Theilen der Schiefer-

zone an der Basis des Rothliegenden bei Schreibersdorf

(Pisecna) W von Geiersberg, bei Euntschitz SO von Geiers-

berg, dann bei Wetzdorf und Petersdorf bei Rothwasser.
Vom Muscovitgneiss unterscheidet sich der Biotitgneiss

nicht nur durch den dunklen Glimmer, welcher ziemlich
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reichlich vorhaaden ist, sondern auch durch die geringere

Menge and die grauweisse Farbe des Feldspathes (Orthoklas)

und die viel deutlichere Schieferung. Er verwittert auch
bedeutend leichter als der Muscovitgneiss und liefert einen

lehmigeren, besseren Ackerboden, abgesehen davon, dass

sich auch seine flachen Oberflachencontouren von den schar-

feren des Muscovitgneisses unterscheiden. Macht sich im
Gesteine der Biotit mehr geltend, so tritt gleichzeitig der

Feldspath so zuruck, dass sich eine Art Ton quarzigem
Glimmergneiss entwickelt, welcher nach Wolf z. B. im
Drei Graben, sudlich an der Spitze des Glatzer Schneeberges,

wo er granatfnhrend ist, dann unter dem Jagerhause bei

Prim zwischen Rokitnitz und Reichenau, sowie bei Pustin

zwischen Geiersberg und Schreibersdorf vorkommt

Glimmerschiefer entwickelt sich aus Biotitgneiss

durch vdlliges Zurucktreten des Feldspathes. Im ndrdlichen

Adlergebirge ist er in drei Partien entwickelt, welche in

ihrer Langserstreckung dem Streichen des Gebirges ent-

sprechen Die dstlichste ist am Abfalle gegen den Wilden
Adler durch Ereidegebilde in zwei Theile geschieden, von
welchen der nordliche einen Streifen am Ostfusse der Desch-
neyer Grosskoppe langs des Biotitgneisses bildet, wahrend
der sudliche sich um Schwarzwasser SO von Kronstadt aus-

breitet. Weiter westlich bildet Glimmerschiefer die Mittel-

zone der Einfaltung des Biotitgneisses im Muscovitgneisse
zwischen Ej-eiselberg, Geiersgraben und Ritschka (S. 527).

Am machtigsten entwickelt ist er aber in der westiichen

Partie, welche von der Landesgrenze bei Giesshubel, bier

zum Theile von Granit durchbrochen und von Rothliegend-
schichten uberlagert, beinahe sudwarts verlauft, wobei sie

sich keilartig verschmalert und zugleich mehr ostlich um-
biegt. Sie lauft als schmale Zunge zwischen Muscovitgneiss
(N) und Hornblendeschiefer (S) bei Herrnfeld von Ro-
kitnitz aus.

In dem Gebirgstheile sQdlich vom Wilden Adler bildet

Glimmerschiefer zunachst einen schmalen, N von KlGsterle

gegen Suden an Petersdorf vorbei auslaufenden Streifen,

und weiter suddstlich eine machtigere, durch aufliegende

Hornblendeschiefer in zwei Flugel getrennte Partie, die sich

von Waltersdorf SO von Gabel, sich allmalig erweiternd,

uber die Grenze gegen Schildberg zu ausdehnt Auch am
Sudrande des sie unterteufenden Biotitgneisses kommt in

I
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der Landskroner Gegend zwischen Nepomuk, Laudon und
SchSnwald (in Mahren) Glimmerschiefer zu Tage.

Im Schneebergmassive kommt Glimmerschiefer nur in

der Morauer Gegend vor.

Die petrographische Beschaffenheit des Glimmerschiefers
ist uberall eine ziemlich gleichmassige. Er ist gewOHnlich
sehr quarzreich, stellenweise, wie in der Waldstrecke Hirsch-

bader und nahe bei Petersdorf NW von Wichstadtl gra-

natenfuhrend. Durch Graphitaufnahme geht er in quarzigen
Graphitscbiefer fiber, wie am Ostgehange der kleinen

Deschneyer Eoppe, am Wege von Tertschkadorf nach Scher-
lichsgraben und im Geiersgraben W unter der Johnskuppe.
Haufig wird der Graphit so vorherrschend, dass er, wie
beim Kronstadter Jagerhaus, abgebaut wurde. G. v. NowiCKI
hat im J. 1855 diese Baue geleitet und ihre Verhaltnisse in

einer Abhandlung fiber die nutzbaren Lagerstatten auf den
Herrschaften Reichenau, Cemikowitz und Solnitz dargelegt,

welche als Manuscript von H. Wolf benutzt werden konnte.

Darnach Ziehen Graphitschiefer etwa von Barnwald gegen
Schonwalde, durch die Waldstrecke Kittelfalken, oberhalb
Neudorf vorbei, unterhalb dem Forsthause von Kronstadt
durch und verschwinden weiter ndrdlich unter Quaderbil-
dungen, um erst auf preussischem Gebiete von Reinerz
bei Neu Biebersdorf wieder zu Tage zu treten. Das Haupt-
streichen ist der Gebirgsaxe parallel St. 9 mit sudwestlichem
Verflachen unter 40—45°. In dem Kronstadter Baue betrug
die Machtigkeit des Graphitschiefers etwa 4 m, das Liegende
wurde von schwarzlichem Talkglimmerschiefer, das Hangende
von Chloritschiefer gebildet. Nicht selten wurden Nester
von fast reinem Talk angetroffen ; accessorisch bricht Schwe-
felkies haufig bei. Er gab in den Kittelfalken Veranlassung
zu Versuchsbauen auf Gold, die allerdings ebenso ergebniss-

los verliefen, wie die Unternehmungen auf Graphit, welche
aufgelassen werden mussten, weil der zu quarzreiche Gra-
phitschiefer keine technische Verwendung zuliess.

In der Nahe von den Kalklagem, die weiter unten an-
gefuhrt sind, nimmt der Glimmerschiefer Kalk auf und geht
in Kalkglimmerschiefer fiber, in welchem hie und da
Linsen von reinem Kalk auftreten, etwa so wie auch im
Quarzglimmerschiefer Linsen, ja selbst Stock- und
Gangmassen von reinem weissem Quarz vorkommen. So
tritt Quarz als Gangmasse bei Sattel, als stockfdrmige Masse
im Herrngarten bei Scheithau und als linsenformige Masse

Ial«r. Oeologle von BBhmcn. 34

Digitized byGoogle



530 I. Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

an der kleinen Deschneyer Koppe auf. Adern und Gauge
von weissem und rothem Quarz durchsetzen den granat-

fuhrenden Glimmerschiefer bei Petersdorf NW von Wich-
stadtl.

Hornblendeschiefer begleiten den Glimmerschiefer
auf alien seinen Vorkommen. Haufig wechsellagern sie mit
ihm, ja erscheinen selbst an der Grenze der altesten (Mus-
covit-) Gneisse. Dennoch sind sie im Ganzen aber doch
jQnger als der Glimmerschiefer und daher an den ausseren
Zonengrenzen auch am machtigsten entwickelt. Einen mach-
tigen Zug bilden sie im Glimmerschiefer von Giesshubel
sQdwarts Qber Sattel und Wiederdries bis nahe an Lom, wo
sich derselbe in zwei Zungen theilt: die Gstliche erstreckt

sich zwischen Podol und Giessaus hindurch sudwarts bis

Qber Gross Auerschim hinaus, wahrend die westliche zunachst
den Albabach an beiden Ufern bis zur Phyllitgrenze bei

Skuhrov begleitet und von hier, merklich verschmalert, dieser

Grenze entlang sudostwarts bis zur Strasse bei Rampusch
weiterzieht. Nicht weit sudfistlich von hier bei Popelow
beginnt Hornblendeschiefer, sich aus Phyllit entwickelnd,
abermals und breitet sich zwischen Hammerdorf, Mitteldorf,

Pecin und Rokitnitz bis Hasendorf aus.

In der sudlicheren Gebirgserstreckung Gbersetzen zwei
durch Gneiss und Glimmerschiefer getrennte Streifen von Horn-
blendeschiefern den Durchriss des Wilden Adlers. Der 6st-

lichere erstreckt sich aus der Gegend von Jedlina Qber den
Petersdorfer Berg bis gegen "Wollsdorf bei Wichstadtl, wahrend
der westlichere von KlOsterle in gelindem Bogen bis gegen
Bofitau NO von Gabel verlauft. Bedeutend machtiger sind

Hornblendeschiefer in der Partie entwickelt, welche sich, all-

malig an Breite zunehmend, und im Norden und Suden von
Glimmerschiefer (S. 528) begrenzt, etwa von Waltersdorf
bei Gabel Qber Neudorf und Riedersdorf gegen Schildberg

in Mahren erstreckt.

In petrographischer Hinsicht weisen die Hornblende-
schiefer an den verschiedenen Fundstellen ziemlich bedeu-
tende Unterschiede auf. Am Wege von Deschney nach
Michowie tritt eine Abart zu Tage, die wegen ihres Ortho-
klasgehaltes von Wolf als Hornblendegneiss bezeichnet
wird. Zwischen Polom und Sattel ist das Gestein schwarz,

mikrokrystallinisch, kieshaltig, oft mit Granatmasse versetzt

und daher in's R6thliche schimmernd. Auch bei Peein W
von Rokitnitz erscheint dichter, schwarzlich grQner Horn-
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1

blendeschiefer, in welchem aber Granat und Schwefelkies

nur sporadisch auftreten. Ganz rein scheint das lauchgrune
Hornblendegestein zwischen Waltersdorf und Weipersdorf
JV von Landskron zu sein. Besonders interessant sind die

Verhaltnisse der beiden Hornblendeschieferzuge bei Peters-

dorf und Klfisterle. Geht man von diesem letzteren Orte thal-

abwarts, so stdsst man bald auf sehr dunnschieferigen Horn-
blendeschiefer, welcher den Thalgrund einnimmt und von
dickbankigem Biotitgneiss unterlagert wird. Ndrdlicb von
Pastwin geht er in feinkdrnigen Amphibolit uber. Auch
dstlich von Kl6sterle im zweiten Zuge trifft man zunaehst
schieferiges Amphibolgestein, welches am Gehange des Berges
von Petersdorf allmalig massiger wird und auch ziemlich

viel weissen und rdthlichen Feldspath aufnimmt, der stel-

lenweise grosse Massen beinahe allein zusammensetzt. Hier
fuhrt das Gestein auch Glimmer und konnte als Glimmer-
syenit aufgefasst werden, wenn es nicht weiter den Berg
hinan allmalig wieder in dunnschieferigen Hornblendeschiefer

ubergehen mfichte.

Auf die Hornblendeschiefer folgt aufwarts Urthon-
schiefer. Von Nachod im N begleitet er das Mensegebirge
an der Westseite bis an die Terraineinsenkung sudlich von
der Linie Rokitnitz-Beichenau, welche zumeist mit Kreide-
ablagerungen erfullt ist. Im Westen erstrecken sich die

Phyllite bis zum Schlosse Riesenburg am Aupaflusse, N von
Skalitz, uber Pfibislav S von Nachod, uber Krdin, Zakrayi,

Domaschin, Podbfezf, Roudn6, Beranetz, Hraschtitz, Habrova,
Reichenau und Pfim. Hier wird der Urthonschiefer durch
hochansteigende Gebilde des Kreidesystemes bedeckt, die

ihm meist direct auflagern, da man nach Wolf weder in

den tiefen Einrissen der Mettau und ihrer Zuflusse bei Neu-
stadt, noch des Goldbaches bei Dobruschka, noch auch des
Albabaches bei Solnitz zwischen Urthonschiefer und Kreide
irgend welche Einschaltung antriflt. Erst im Gebiete des
Reichenauer Baches von der Stadt treten zwischen beiden
ganz untergeordnet Gesteine des Rothliegenden auf. „Die
Linie aber, bis an welche die Kreideablagerungen gegen
Osten auf die Urthonschiefer, innerhalb deren Verbreitungs-

gebiet eingreifen, oder als vereinzelte, von spaterer Abtrag-
ung geschutzte Schollen erscheinen, ist durch die Punkte:
Pfibislav, Lipchyne, Ohnisov, Spaleniste, Hlinne, Skuhrov, Pro-
rub, Bielei und Pfim gegeben." Ausser den Kreidegesteinen
liegen dem Urthonschiefer flbrigens auch einzelne Partien de&

34*
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Rothliegenden auf. Im Osten verl&uft die Grenze des Urthon-
schiefers gegen die alteren kryslallinischen Schiefer im Nor-
den von der preussischen Grenze S von Lewin bei Unter
Giesshubel uber Dobfan, Chmelist von Dobruschka, Neu-
hof am Albabache, Benatek, Rampusch von Solnitz, Po-
pelow und Pecin. Hier beginnt eine grosse Depression inner-
halb der archaeischen Gesteine, so dass sich die Kreideab-
lagerungen hier gegen Osten fiber das Rothliegende bis zum
Muscovitgneiss hinauf ausdehnen konnten. Erst in der Heb-
ungslinie des Lititzer und Pottensteiner Granites treten die
krystallinischen Schiefer wieder empor. In einzelnen isolirten

Partieen sind sie bci Zachlum W von Senftenberg, bei

Schreibersdorf W von Gciersberg, dann bei Petersdorf NW
von Rothwasser entblosst, und schliessen so eine Mulde ein,

die sich bis nach Mahren hinuber ausdehnt. Zu bemerken
ware, dass die preussischen, flbcr diese Gebiete z. Th. aus-
gedehnten geologischen Aufnahmen von Beybich und Roth
die Urthonschieferzone weit naher an den Gneiss vorschieben
als H. Wolf.

In petrographischer Hinsicht unterscheidet der letztere

Forscher grune Schiefer, die mit Hornblendeschiefer,

und Phyllite, die mit Glimmerschiefer durch Uebergauge
verbunden sind, und sollen die Phyllite, falls ich ihn recht

verstehe, nur eine vorgeschrittenere Metamorphose der gru-

nen Schiefer vorstellen.

Grune Schiefer trifft man nach Wolf zunachst und
SO von Nachod bei Borova am Wege gegen Bohmisch
Cerma, weiter zwischen Wochos und Lukawitz N und im
VCelnywald bei Reichenau. Sie sind meist von schmutzig

gruner Farbe und ziemlich erdiger Beschaffenheit und so
dicht, dass ausser sporadhsch auftretendem Quarz und ein-

zelnen Glimmerblattchen selbst unter der Loupe kein Be-
standtheil zu unterscheiden ist. Stellenweise sind ihnen Con-
glomerate eingelagert, die Wolf z. B. am Jawomitzer
Bache im Vfielnywalde nahe bei Drbalov am rechten Ge-
hange des Thales in Trummern gefunden hat.

Die eigentlichen Phyllite sind von mehr verschiedener

Beschaflfenheit. So fuhrt Wolf feinblatterige, rothlich, griln-

lich bis grau gefarbte, meist fein gefaltelte und in gewundenen
Schichten auftretende Phyllite von Neustadt a. M. am Wege
nach Blazkov ; eine mehr flaserige Abart von Bistrey N gegen
Neu Hradek; Feldspath-, resp. Gneissphyllit von der Eipel

(Aupa) X von Skalitz unter der Riesenburg an. Allaunschiefer
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erscheint in untergeordneten Einlagerungea an einigen Orten,
in etwas grosserer Machtigkeit bei Lukawitz. Namentlich
in der Deschneyer Gegend ist der Urthonschiefer sehr reich

an Quarzadern. Stellenweise nahert er sich in Harte und
Aussehen dem Kieselschiefer, ohne eigentlich in diesen uber-
zugehen, obwohl Zippe gelegentlich kleiner Lager dieses

Gesteines im Phyllitgebiete ostlich von Dobruschka und
Solnitz erwahnt.

Kalksteine sind beinahe durchgehends dem Glimmer-
• schiefer eingelagert, welcher an ihren Regrenzungsflachen
durch Kalkaufnahme in Kalkglimmerschiefer nbergeht (siehe

S. 529). Sie erscheinen in zumeist wenig machtigen Ein-
schaltungen, die Wolf fur HnsenfSrmige Massen erklart, bei

Scbnappe SSW von Reinerz, zwUchen Hinterwinkel und
Deschney ; am Eieselberg SO von Louisenthal W von Kron-
stadt; bei Klein Stiebnitz N von Katscher, im Tiefenbach-
thale am Fusse der Reiterkoppe, bei Rassdorf. beim Kron-
stadtef Forsihause und bei Ritschka in der Waldstrecke
Hirschbader. Im Schneebergmassiv bei Ober Lipka und
am Hofstollenberg N von Grulich. An den meisten dieser

Punkte wird oder wurde der Kalkstein zu praktischen Zwek-
ken gebrochen. So namentlich auf dem machtigen Lager
im Glimmerschiefer bei Rassdorf und Geiersgraben, bei Kron-
stadt, im sog. Kalkbruch, einem Waldthale N von Ritschka,
und anderwarts.

Die Lagerungsverhaltnisse des Adlergebirges sind ab-
gesehen von Einzelnheiten ziemlich einfach: Die Schichten
streichen beinahe durchgehends von Nordwest gegen Sudost
und verflachen sudwestwarts. Dagegeh im Massiv des Glaz-

zer Schneeberges ist das Streichen der Schichten im Allge-

meinen ein nordliches und das wellenformige Verflachen
doch vorwaltend ein ostliches. Hiedurch eben erweist sich

das Massiv des Schneeberges als ein selbstandiges, von dem
Adlergebirge getrenntqs archaeisches Massiv.

Im Allgemeinen ist die Reihenfolge der krystallinischen

Schiefer von den altesten Gneissen am Grenzkamme west-
warts bis zu den Phylliten, wie sie in unserer Reschreibung
eingehalten wurde, im Adlergebirge uberall ausgepragt, wenn
sie auch die gewaltige Zusammenstauchung der Schichten
nicht durchwegs ganz deutlich erscheinen lasst. So nament-
lich schliessen sich die Hornblendeschiefer im nordlichen
Gebirgstheile enger an die Phyllite an als im SQden, wo
durch die Verwerfung und Depression des Terraines in der
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Gegend von Senften-
berg die Hornblende-
gesteine bis an den
Muscovitgneiss des
Hauptkammes heran-
gedrangt wurden.

Besser als durch
viele Worte gesche-
hen konnte, werden
durch die Profile Fig.

102 bis 107 die La-
gerungsverh&ltnisse

veranschaulicht. Der
Durchschnitt Fig. 102
von der Landesgrenze
bei Tertschkadorf

fiber die Deschneyer
Grosskoppe west-

warts bis fiber Do-
bruschka hinaus ge-

fuhrt, zeigt das meist
recht steile, im Gan-
zen sfidwestliche Ver-
flachen der Scbichten
und die selbst in der
EinfaltungbeiTertsch-

kadorf regelmassige
Reihenfolge der kry-

stallinischen Schie-.
fergesteine.

Etwas sudlicher

verlauft von Kron-
stadt in sudwestlicher

Richtung der Durch-
schnitt Fig. 103.

Parallel zu die-

sem ist das Profil Fig.

104 vom Adamsberg
bei Wichstadtl sud-
westwarts bis Fried-

richswald (Hnatnitz)

bei Wildenschwert
gefuhrt. Das im Fall-
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Das Adlergebirge. — Lagerungsverhaltnisse. 535

winkel veranderliche, in der Richtung aber im Ganzen sud-
westliche Verflachen der Schichten ist auch bier deutlich,

doch macht sich eine der grossen Verwerfungsspalten, welche
das Vorland des Adlergebirges durchsetzen, in ibrem Ein-

fluss auf den Bau des Gebirges auffallender geltend als im

N

1
3

2
I

1
s

S 3

* SW
Fig 108. Profil durch du Adbergeblrge.

N»ch B Wolf.

1 Hucowttgnolu. i Blotltgnelu. 8 Qllmmencblefer. 4 Kalkiteln. 6 Hornblendeichle-
fer. e Urtbonichlefer. 7 Bothltegendei. 8 KreidMblag. 9 8y«nit.

vorhergehenden Profil, wo sie aber doch bei Lukawitz kennt-

lich, wenn auch nicht besouders bezeichnet ist. Es ist

dies die grOsste und an der Oberflache durch eine ausge-

9 =»- 8
Fig. 104. Profit doroh du Adlergebirge.

Nteh B Wolf.

I MnteoTltgnalM. * Biotltgnelu. 5 Hornblendeicblefer. 4 Gllmmericbleier. 5 Gneiii-
grinit I Llttaor Grmlt. 7 Urthonteblefer. 8 Rothllegendei. 9 u. 10 KreldeacMehten.

// Neogener Sohotter.

zeichnete Thalfurche markirte Verwerfung, welche im Strei-

chen des Adlergebirges von Reichenau uber Deutsch Rybna,
Dlouhonowitz, Schreibersdorf, Liebenthal und Landskron
bis zur mahrischen Grenze verlauft. In dieser Spalte ist das

Grundgebirge um Lititz und Geiersberg entbl6sst und auch das
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Das Adlergebirge — Lagerungsverhaltnisse. 537

Rohtliegende, welches sich bei Bdhmisch Rybna an den
Gneiss von Lititz anlehnt und von hier als ein eine Stunde
breiter Zug bis Landskron verfolgt werden kann, ist in

derselben relativ so emporgehoben, das es an seiner Ost-

grenze von jungsten Kreideschichten abgeschnitten wird.

Weiter sudwestlich verlaufen noch zwei, schon im
Terrain, wenn auch nicht raehr so deutlich wie die erste,

kenntlich gemachte Parallel- Verwerfungsspalten. Die naher
liegende beginnt bei Wamberg und streicht uber Pottenstein,

Sopotnitz, Lichwe, Wildenschwert und Bdhmisch Trubau
bis uber Zwittau in Mahren hinaus. Ihr gehoren die-Ur-

gebirgsinseln von Pottenstein und Wildenschwert, sowie

das Rothliegende bei dieser Stadt an.

Endlich die dritte und sudlichste Parallel- Verwerf-

ungsspalte ist im Terrain als Thalmrche am wenigsten

deutlich markirt. Sie erstreckt sich etwa von Skrovnitz

und Rosocha uber Bezprav (Dobra voda) und Hradek in

das Thai der Ritte und lauft in den Schluchten bei Eozlau
und Schirmdorf gegen Bohmisch Trubau aus. Im Bereiche

dieser Verwerfung ist das Urgebirge nur in ganz unterge-

ordneter Weise an einem Punkte im Adlerthale zwiscben

Bezprav und Hradek entblosst.

In den Profilen Fig. 105 und 106, welch' ersteres die

westliche Fortsetzung dieses letzteren bildet und sich genau
an dasselbe anschliesst, sind die beiden grossen Verwerf-

ungsspalten: die Reichenau-Landskroner (xx in Fig. 106)
bei Wetzdorf und die Pottensteiner bei Wildenschwert

{yy in Fig. 105) besonders eingezeichnet , wogegen die

dritte Verwerfung bei der Hradeker Muhle in Fig. 105 kaum
angedeutet ist.

Der Verschiedenheiten im allgemeinen Baue des Schnee-
bergmassives gegenuber dem Adlergebirge ist oben Erwahn-
ung geschehen. Im Profil Fig. 106 erfahrt die Ansicht von
der geologischen Selbstandigkeit des Schneebergmassives

schon eine Andeutung und zugleich ist darin das vorherr-

schend ostliche Schichtenverflachen deutlich zum Ausdruck
gebracht. Der vom Glatzer Schneeberg gegen Suden gefiihrte

Durchschnitt (Fig. 107) schneidet jenes Profil in der Gruli-

cher Gegend und gibt Aufsehluss uber die isoclinale Structur

dieses znsammengeschobenen Schichtencomplexes. Die den
alteren Gesteinen in regelmassiger Reihenfolge auflagernden

jiingeren krystillinischen Schiefer erscheinen in den sich

mehrfach wiederholenden Falten als Muldenkerne.
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538 !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Diese kurzen Darlegungen in Verbindung mit den
Profilen durften hinreichen, um sich eine allgemeine Vor-
stellung von den Lagerungsverhaltnissen des Adlergebirges und
des Schneebergmassives nach Wolf's Ergebnissen bilden zu
konnen. Im Grossen und Ganzen sind dieselben gewiss
das Resultat machtiger geotektonischer 'Vorgange. Jedoch
soil die MOglichkeit nicht ganzlich in Abspruch gestellt werden,
dass im Einzelnen uud in beschranktem Massstabe auch
vielleicht Eruptionen von Massengesteinen die Lagerungs-
verhaltnisse beeinflusst haben konnten. Wenigstens betont

Wolf ganz entschieden, dass locale Storungen in der
Lagerang der krystallinischen Schiefer auf die Einwirkung
von Eruptivgesteinen zuriickzufuhren sind.

Fig. 107. Profit dareb du Sohareberggablrg.

N«eh a. Wolf

1 Ma»eorlt(9«lH. S Blotttgneiai. S Ollmmariehlafar. 4 Kalkgllmnieraelilrfer n. Kalk-
•teln. S Ereidcablageroag. 6 DIIhtIoid.

Von diesen eraptiven Massengesteinen ist Granit von
grOsster Wichtigkeit. Er tritt nur in unzusammenhangenden
Partieen auf und zwar in zwei hauptsachlichen Abarten,
namlich als gewohnlicher Granit im engeren Sinne und als

Hornblendegranit.

Der erst ere bildet einige grossere SWcke, den nord-

lichsten am linken Mettauufer bei B§loves, wo er den Ur-
thonschiefer durchbricht Er ist hier sehr feinkornig und
besteht vorherrschend aus rothem' Feldspath (Orthoklas),

wenig Quarz und einem chloritischen Glimmer. Er enthalt

nach Wolf einzelne Schollen d%s Phyllites in sich einge-

schlossen und ist somit junger als dieser.

Eine andere namhaft grSssere Partie ragt von B6hm.
Cerma uber den Urthonschiefer hervor. Sie erstreckt sich

in Verbindung mit Masseri von Hornblendegranit bei einer
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Das Adlergebirge. — Granit. 539

Breite von beilaung 80 m und Lange von etwa 700 m von
NW gegen SO. Der hier herrschende grobkornige Granit

ist quarzreicher and zugleich glimmer&rmer als jener von
dem erstgenannten Fundorte.

Einen dritten, ziemlich umfangreichen Stock bildet

der Granit bei Ober Giesshubel gegen Polom zu. Hier ge-

sellt sich zu den angefuhrten Bestandtheilen noch Biotit

in merklicher Menge.
Endlich beim Neuhof nachst Julienthal N von Rokit-

nitz tritt Granit in einem kleinen Stocke auf. Er ist gleich-

massig kornig, biotitreicb, Orthoklas und Plagioklas fuhrend.
Nach A. E. Reuss kommt eine Partie auch im Bach-

thale unter Himmlisch Riebnei JVW von Rokitnitz vor. Auch
nordlich von Grulich bei Mittel Lipka kommt Granit zum
Vorschein.

Hornblendegranit ist mehr verbreitet als die

erstere Abart. Namentlich erscheint er in grosseren Massen
zwischen Neu Hradek und Dobrosov im Dubskywald in

demselben Stocke mit dem Granit von Bohm. Germa, bei

Unter Giesshubel gegen Vorder Polom zu, hier im Verbande
mit dem angefuhrten normalen Granit; ferner in isolirten

Partieen zwischen Pietschberg und Beranetz, NO von Pecln
bei Niederdorf S von Rokitnitz, unter dem Pfimer Forst-

hause im Stiebnitzthale, wo er von Kreidegebilden bedeckt
wird, in Kunwald NS von Senftenberg, bei Hermanitz NO
von Landskron.

• Er besteht uberall vorwaltend aus weissem Feldspath,

wenig Quarz und braunem Glimmer, zu welchem sich Horn-
blende gesellt, die ihn auch ganz verdrangen kann. Der
Glimmer erscheint in unregelmassigen Lamellen, die das

Gestein stellenweise sehr gneissahnlich machen, weshalb es

auch als Gneissgranit bezeichhet wurde. Nach Wolf soil

der Structur nach ein vollstandiger Uebergang in Biotitgneiss

stattfinden. Zum Beispiel ziemlich gneissahnlich ist das Ge-
stein im Dorfe Kunwald im Thale, welches wesentlich aus
graulichweissem Feldspath, wenig graulichem Quarz, dunkel-
braunem Glimmer und etwas schwarzer Hornblende besteht.

Sehr interessant sind die Verhaltnisse in dem kleinen Seiten-

thale, welches sich von Pecin nordostwarts gegen Rokit-

nitz erstreckt. An dem ziemlich klippigen Gstlichen Thal-
gehange wechsellagert namlich nach Reuss feinkdrniger

weisser Granit mit Gneissgranit, welcher rothen Feldspath,

wenig dunklen Glimmer und Hornblende fuhrt, und weiter
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mit einem grobflaserigen, noch mehr gneissahnlichen Ge-
steine mit reichlichem schwarzem Glimmer, Hornblende und
eingesprengten Schwefelkieskornern. Die Kreidesehichten,

die sich an diesen Stock anlagem, fallen von demselben
etwa unter 40 Grad gegen XNO ab.

Syenit wird von H. Wolf im Adlergebirge an meh-
reren Punkten verzeichnet. Bei Bistrey von Neustadt a.

d. M. besteht das gneissartige Gestein aus weissem Feld-
spath und spargelgriiner Hornblende. Es bildet hier einen
kleinen Stock im Phyllit. Dasselbe gilt von den Vorkommen
beim Jfigerhause von Rowney von Dobruschka, wo der
Feldspath rothlich und nebst Hornblende :iuch viel grfln-

licher Glimmer vorhanden ist,*sowie dem Vorkommen bei

Chmolist S von Rowney, das ihm sehr ahnelt, wahrend am
Spitzberge bei Deschney Syenit den Hornblendeschiefer
durchbrechen soil.

*

Bei Lukawitz N von Reichenau im Thale ober der
Kirche kommt ein syenitisches Gestein zum Vorscheine.

Trotz der fast ganzlichen Verwitterung, die soweit geht,

dass hier Keller wie in Losshugel hineingegraben werden
kCnnen, verrath sich an dem ziemlich glimmerreichen Ge-
stein eine gewisse gneissartige Structur.

Am Cihadlo nachst Jawornitz von Reichenau tritt

ein gleiches, ebenfalls ganz zersetztes Gestein mit schiefe-

riger Structur auf.

Am ausgedehntesten ist die Syenitpartie, welche in

den Graben von Bredau, Mistrowitz und Wetzdorf in der
Umgebung von Gabel auftritt. Dieser Syenit besteht aus

fleischrothem oder graulichweissem Feldspath und dunkel-

gruner Hornblende.
Das Gestein, welches an der Mfindung des Pedinbaches

N von Slatina zu Tage kommt und von Wolf als Syenit

gedeutet wurde, ist Granit, und auch noch mehrere der an-

gefuhrten Vorkommen sind von anderen Forschern zum Gra-
nit einbezogen worden.

H. Wolf hat die Syenite des Adlergebirges mit dem
grossen Syenitg. birge Mahrens in Zusammenhang gebracht

und hieraus abgeleitet, dass sie und mit ihnen die altesten

Granite des Gebirges, junger seien als die Urthonschiefer,

ja junger als das altere Devon Mahrens, wahrend andere

Granite selbst junger als das Rolhliegende sein sollen; und
A. E. Rtcuss halte vordem schon manche hiesige Granite

sogar fur tertiar trklart.
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Beide Annahmen, als auch die von Beyrich seiner-

zeit in unserem Gebirge durchgefuhrte Unterscheidung alterer

und jungerer Granite, welch' letztere jene ersteren durch-
brechen sollen, sowie einige ahnliche Ansichten beruhen
auf einer Ueberschatzung der Einwirkung der Graniterupti-
onen auf die Lagerungsverhaltnisse der Postcarbon- und
Kreideablagerungen.

Gabbro wurde am Gipfel des Spitzberges bei Deschney
von A. E. Reuss bestimmt, wahrend Zippe das Gestein
fruher als schon grosskornigen Diorit bezeichnet hatte. Nach,
Reuss wurde es sich auf die Spitze des Berges beschr&n-
ken, wahrend J. Roth demselben eine weit grOssere Aus-
dehnung zuschreibt.

An Erzen ist das Adlergebirge samint dem Massive
des Glatzer Scbneeberges verhaltnissmassig sehr arm und
sind es eigentlich nur Eisenerze, deren Lagerstatten einiger-

massen bekannt geworden sind.

Bei Ritschka N von Rokitnitz in der Waldstrecke „Alme"
und an dem Gehange, welches sich von hier gegen den
Ort hinzieht, wurde viel schuppiger Eisenglanz, darunter
selbst Stufen von 10— 12 Gentnern gefunden, worauf durch
Schurfungen nachgewiesen wurde, class Uebergange einer-.

seits vom reinen Eisenglimmerschiefe.rbis zum Quarz-
schiefer mit nur wenig Eisenglimmer, anderseits bis zum,
Granaten-Glimmerschiefer bestehen. Dieser, welcher in der

,Alme" auftritt und nOrdlich in das Tiefenbachthal zieht,

ist das eigentliche Muttergestein des Eisenglimmers.
Rotheisenstein bildet im Biotitgneiss des Falla-.

waldes im Scheithauer Reviere SW von Kronstadt, und in,

der Waldstrecke Grossboden bei Kronstadt kleine Lager.

Machtigere Einlagerungen, die zum Theile ehemals ab-

gebaut wurden, kommen im Gebiete des Urthonschiefers

vor, als b»*i Snezney und Dobfan SO von Hradek, bei Hluk,

Dobrey. Hlinne, Roudne und SO von Dobruschka und
bei Woschetnitz und Benatek NO von Solnitz.

Ueber die Versuchsbaue auf Eisen in Dobrey theilte

G. v. Nowicki im J. 1866 mit, dass hier in einem Schachte
zwei etwa 3 dm machtige und an anderer Stelle eine mehr
als 1 m machtige Rotheisensteinschichte durchfahren wurde.
Sie schienen dem Nebengestein im Streichen und Fallen

conform eingelagert zu sein, keilten gegen SW bald aus,

zogen aber gegen NO in die Tiefe. Auch Gesteinsklufte waren
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hier mit Erz angefullt, was auch bei Hluk von Do-
bruschka stattfindet, wo das Erz ebenfalls zum Theile in

Lagen, zum Theile als Ausfullung in den Kluften des Phyl-

lifes erscheint. Die Verhaltnisse der ubrigen angefuhrten

Lagerstatten durften von diesen nicht sonderlich verschie-

den sein.

Die Ortschaften Ritschka, Stiebnitz, Geiersgraben bil-

deten ehemals ein k. k. Montangut, welches den Kutten-
berger Bergwerken zugewiesen war. Im J. 1703 wurde es
verkauft und der Herrschaft Reichenau einverleibt. In Klein
Stiebnitz wurde hiernach ein herrschaftliches Schichtamt
errichtet, ein Hochofen und im J. 1775 drei Eisenhammer
nebst einem Zainhammer in Betrieb gesetzt, in welch' letz-

terem das Roheisen verfrischt wurde, welches in dem zwi-
schen der Zeit nach Rosahutte bei Skuhrov NO von Solnitz

ubertragenen Hochofen gewonnen worden war.

Die Eisenglimmerschiefer bei Ritschka, sowie die Lager
von dichtem Rotheisensteine an der Louisenlehne und im
Phyllit bei Dobrey, Roudne und Hlinne waren schon Zippe
bekannt.*)

Brauneisenstein tritt im Urschiefergebiete mehr-
fach auf, namentlich bei Roudne N von Solnitz, wo meh-
rere Erzlager dem herrschenden, hier stark verwitterten,

zum Theile chloritischen Schiefer conform eingeschichtet

sind. Das Erz ist in der Hauptsache faseriger Gelbeisen-

stein, in welchem derbe Massen von Brauneisenstein vor-

kommen. Es wnrde ehemals bergmannisch gewonnen.

Um die geognostische Beschreibung des Adlergebirges
zu erganzen, erubrigt nur noch etwas eingehender der iso-

lirten archaeischen Inseln zu gedenken, welche inmitten
der Ereideablagerungen an der Sudwestseite des Gebirges
zu Tage treten. Dass und wie sie mit grossen, zum Strei-

chen des Gebirges parallelen Verwerfungsspalten in Verbind-
ung stehen, ist schon oben (S. 535 u. 537) angegeben worden.

Die dstlichste, dem Adlergebirge zunachst gelegene
Urgebirgsinsel ist jene von Slatina SO von Reichenau,
welche gewissermassen die Fortsetzung des Granites bei
Pecin und Pfim vorstellt, von welchem sie durch uber-

*) Sie sind also nicht, wie H. Wolf (gleich wie in manchen an-
deren Dingen) irrig anzunehmen scheint, erst von Reuss bekannt
gemacht worden.
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lagernde Kreideschichten oberflachlich getrennt ist. Am
deutlichsten ist der Granit im Stiebnitzthale zwischen Sla-

tina und der Einschicht Zakopanka entbldsst, besonders am
rechten Ufer, wo er in mehreren, voq einander durch
schmale Kreidestreifen getrennten Massen entwickelt ist.

Slatina selbst liegt auf Granit. Am linken Gehange setzt

der Granit noch weiter fort, ist hier aber zumeist ganz
verwittert, bis auf einige Gange dichten rothen oder grau-
lichen Granites, die ihn zu durchsetzten scheinen. Das
Streichen dieser letzteren ist sehr verschieden. Gegen Westen
zu geht der Granit des Stiebnitzthales in Gneiss fiber, welcher
zum Theile porphyrartig erscheint und durch ausserst reich-

liche schwarze Hornblende ausgezeichnet ist.

Suddstlich von dieser Insel erhebt sich uber die Gebilde

des Kreidesystemes und zum Theile des Rothliegenden das
archaeische Lititzer Gebirge, das wesentlich aus zwei

Bergketten gebildet wird, welche das hochst romantische,

vielfach gewundene Thai des Wilden Adlers einschliessen.

Die sudliche besteht aus mehreren mit einander verknupften

Euppen, deren eine, sehr vorgeschobene, die Ruinen der

Burg Lititz tragt (S. 525), und von welchen ein Auslaufer
in sudfistlicher Richtung bis gegen Dlouhonowitz bei Senf-

tenberg sich erstreckt Die nOrdliche Bergkette besteht aus

dem ,,Napfedi" genannten Rucken zwischen Helkowitz und
Zachlum und dem Chlum. Dieser letztere Berg (bei Merklo-
witz) ist auf dem Gipfel und dem nOrdlichen Abhange von
Kreideschichten zusammengesetzt, die sich von hier bis zum
Hornblendegranit von Slatina ausdehnen. Auch zwischen ihn

und den Napfedi schieben sich Kreidegebilde ein, die hier

bis in's Adlerthal vordringen. Im Adlerthale aber hat man
auch die beste Gelegenheit die archaeischen Gesteine der

Lititzer Berge kennen zu lernen. Gleich hinter Helkowitz
verengt sich das Thai bedeutend und hier stOsst man am
rechten Gehange unter den gehobenen und unter einem
ziemlich grossen Winkel einfallenden Kreideschichten auf

rdthlichen Biotitgneiss mit reichlicher Hornblende (nach

REUS8), dessen stark verbogene Schichten gegen W strei-

chen. Dieser setzt nun im Lititzer Thale bei Zachlum fort.

Hier tritt die erwahnte Unterbrechung durch die vorgescho-

bene Kreidezunge ein, worauf am sudlichen Abhange des

Ghlumberges Granit herrschend wird, welcher von hier an
beiden Ufern des Adlers bis zum Ende des Lititzer Thales
anhalt.
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Dieser Granit ist nach Reuss von wechselnder petro-
graphischer Beschaffenheit, indem er bald mehr fein-, bald
mehr grobkdrnig und an einer Stelle des linken Gehanges
hinter dem alten Schlosse selbst tauschend porphyrartig ist.

wahrend seine Structur besonders gegen die Peripherie des
Stockes zu eine deutlich gneissartige wird. Seine Zusammen-
setzung dagegen bleibt ziemlich dieselbe : vorwiegender lich-

ter bis fleischrother Orthoklas, wenig Plagioklas, grauer
Quarz, dunkler Glimmer und schwarze Hornblende.

K. M. Paul unterscheidet den Gneiss vom Granite nicht,

sondern bezeichnet beide zusammen als Gneissgranit, in

welchem aber die granitartige Ausbildungsweise vorherr-

schen soil.

In der Fortsetzung der Lititzer Verwerfungsspalte tre-

ten archaeische Schiefergesteine weiter sudlich, wie oben
(S. 532) erwahnt, in der Umgebung von Geiersberg unter

den Kreideablagerungen hervor. Ein schmaler Gneissstreifen

erstreckt sich zwischen dem Rothliegenden und den unte-

ren Kreideschichten etwa von Schreibersdorf sudost-

warts zum Stillen Adler; ein anderer dem Adler entlang

von Geiersberg gegen Petersdorf. Beide Gneissvorkom-
men sind wenig deutlich. Das einzig vertretene Gestein

scheint ein flaseriger Zweiglimmergneiss zu sein.

Auf der zweiten Bruchspalte tritt die westlichste zum
Adlergebirge einzubeziehende archaeische Insel auf: diejenige

der Pottensteiner uud Proruber Berge, welche von
den Lititzer Bergen nur durch die Kreidebildungen des Thales
von Sopotnitz getrennt sind. Der Pottensteiner Burgberg
steigt unmittelbar fiber die Kreideschichten empor, die ubri-

gens auch noch seinen nOrdlichen und Ostlichen Abhang
zum Theil zusammensetzen. Die Ruinen der Burg stehen

auf Granit. welcher wesentlich aus weissem, selten rfltlichem

Feldspath, (Orthoklas und Plagioklas) grauem Quarz, dun-
klem Glimmer und schwarzer Hornblende besteht, und Kalk-

spath nicht nur in Kfirnein accessorisch, sondern auch als

Kluftausfullung fuhrt. Er wird stellenweise ziemlich dflnn-

bankig, selbst flaserig und somit gneissartig.

Nach A. E. Reuss wurde der Pottenstein als eine von
den Proruber Bergen losgerissene • und etwas verschobene
Partie zu betrachten sein. Diese Berge selbst bestehen aus

demselben Gestein, nur dass es im Allgemeinen feinkorniger

ist und meistens noch deutlicher die gneissahnliche Structur

zeigt. K. M. Paul bezeichnet das Gestein zur Ganze als
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Gneissgranit, von welchem er bemerkt, dass er stellenweise

in echten feimkSrnigen Granit, stellenweise aber auch in

wahren Gneiss ubergeht, besonders an den Randern. Bei
Prorub enthalt das gneissartige Gestein eine Einlagerung
von weissem gestreiftem kfirnigem Kalkstein mit eingestreu-

ten fast mikroskopisch kleinen Granaten.

Bei Wildenschwert im Thale des Stillen Adlers
abwarts gegen Brandeis zu machen sich unter den Kreide-

schicbten zun&chst Gebiide des Rothliegenden und dar-

unter Phyllit und Gneiss in geringer Ausdehnung und
venvorrenen Lagerungsverhaltnissen bemerkbar.

Noch untergeordneter ist das Auftreten von Phyllit
zwischen Bezprav und Hradek. Das archaeische Gestein

ist hier an der tiefsten Thalsohle des Stillen Adlers als

Grundgebirge der antiklinal aufgewfllbten Kreideschichten

nur ganz wenig entblSsst.

Das Elsengebirge.

Parallel zum Adlergebirge streicht im Inneren Bfihmens

von Elbeteinitz in siiddstlicher Richtung gegen die mahrische

Grenze zu ein nicht besonders hoher, aber sehr deutlich als

orograpische Individualist ausgepragter Gebirgswall. Nicht

minder als in orographischer, kennzeichnet er sich auch in

geologischer Hinsicht als Einheit, so dass es sehr zu ver-

wundern ist, dass der schon in alten Zeiten gebrauchliche,

allenfalls vondem einst hier im Schwunge gewesenen Eisen-

bergbau abgeleitete Collectivname des Gebirges so in Ver-

gessenheit gerathen konnte, dass er vor einigen Jahren ge-

radezu erneuert werden nmsste.

Das Eisengebirge beginnt bei BOluschitz NO von Elbe-

teinitz am rechten Ufer der Elbe mit flachen HQgeln, Qber-

schreitet die Elbe bei Elbeteinitz und erstreckt sich von

hier, sudostwarts allmalig an HShe und Breite zunehmend,

bis Kreuzberg, Vojnomestec und Lu2e. Im Westen ist es

gegen das BOhmisch-mahrische Hochland sehr deutlich durch

die Niederung des Doubravkathales begrenzt, aus welcher

es jah aufsteigt, und auch im Osten von Teli'itz bei Elbe-

teinitz uber Chwaletitz, an Choltitz und Svinfan vorbei

gegen Hermanmestec und Slatinan, weiter an Zumberg
voriiber gegen Skuc und Luze ist seine Grenze eine durchaus

deutliche, weil auch hier das Gebirge aus dem sanftwelligen

Katwer, Geologie too BShmen. "°
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Kreideflachlande, wenn auch nicht so steil wie auf der
Wcstseite, doch immerhin rasch aufsteigt. Nur im Suden
von Luze uber Richenburg, Hlinsko und Vojnomestec ist

die orographische Grenze des Eisengebirges keine deutliche,

indem es hier allmalig in das Saarer Gebirge ubergeht. Die
geologische Grenze beider Gebirge ist aber eine recht scharfe.

Hier am Sudostende ist das Eisengebirge beilaufig 22 km
breit, wahrend seine Breite im mittleren Theile etwa 10 km
und am Nordwestende dort, wo es die Elbe bei Elbeteinitz

quer durchbricht, kaum 3 km betragt. Man ersieht hieraus,

wie rasch die Breite des Gebirges bei einer Langserstreckung
von beilaufig 65 km von Nordwest gegen Sudost zunimmt.
Das Terrain, welches das Eisengebirge in der angegebenen
Umgrenzung umfasst, betragt etwa 15 Quadratmeilen (800
bis 900 km2

), von welchen aber nur der grflssere Theil a'us

Gesteinen der archaeischen Gruppe zusammengesetzt ist

und hier zunachst allein berucksichtigt wird. Der kleinere
Theil wird vornehmlich von palaeozoischen Gebilden ein-

genommen, welche sich in zwei Partieen: einer nordlichen
zwischen Elbeteinitz und Chotenitz und einer sfidlichen zwi-
schen Chotenitz und Slatinan ausbreiten. Da nun das alt-

palaeozoische und archaeische Gebirge ringsum von Kreide-
gebilden und in der Thaldepression der Doubravka von Allu-
vionen begrenzt wird, so erscheint die oben beruhrte Indi-
vidualitat desselben eben auch in geologischer Hinsicht
deutlich ausgepragt.

Die Anf&nge der genaueren geologischen Erforschung
des Eisengebirges sind, wie immer, an den Namen des
Vaters der Geologie Bohmens Fr. X. M. Zippe geknupft,
welcher in Sommer's Topographie *) die geognostischen Ver
haltnisse des Gebirges eben so richtig als kurz darlegte.
Dieser ausgezeichnete Gelehrte war Qberhaupt der bequemen
epischen Breite, die neuerer Zeit von manchen Autoren
gewiss nicht zum Nutzen der Wissenschaft so gern cultivirt

wird, durchaus abhold, und seine auf das Eisengebirge
bezuglichen Darlegungen kfinnen, ebenso wie die meisten
seiner ubrigen Arbeiten, geradezu als Muster einer knappen
Darstellungsweise hingestellt werden, die in kurzen Worten
das Richtige zu treffen und unzweideutig hervorzuheben
versteht. A. E. Reuss **) konnte zu dem von Zippe Gebote-

Bd. V und XI, 1837 und 1P43.
i Kurze Uebersicht etc. 1854, pag. 32.
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nen nur wenige Zusatze machen, so dass des letzteren

Mittheilungen thatsachlich — wie ja uberhaupt in ganz
BOhmerf — die allerwichtigste Vorarbeit fur die Aufnahmen
des Gebietes durch die k. k. geolog. Reiclisanstalt bildeten.

Diese Aufnahmen hat Febd. V. ANDRIAN im J. 1861 'und
1862 durchgefuhrt. *) Mitte der 70er Jahre begannen J. KrejCi
una R. Helmhacker die gemeinschaftlichen detaillirten Un-
tersuchungen des Eisengebirges, deren Resultate, abgesehen
von gelegentlichen kurzen Mittheilungen, in der anregend
geschriebenen (bohmischen) Abhandlung „Zelezne hory" **)

von J. Krejci und in den von beiden Forschern redigirten

Erlauterungen zur geologischen Karte des Eisengebirges***)

der Oeffentlichkeit ubergeben wurden. Die Karte selbstf)

ist aber immer noch nicht erschienen. Im Text wurdigen
die beiden Autoren, wenn auch nur anmerkungsweise, die

Mittheilungen Zippe's nach Verdienst, wohingegen sie von
Andrian's Beschreibung mit dem Bemerken ubergehen, dass

sie dieselbe nichb benutzen konnten. Die folgende geogno-
stische Darstellung des Eisengebirges unterscheidet sich von
jener Krejci's und Helmhacker's, auf welche sie sich

aber im Uebrigen durchaus stutzt, namentlich in der Auf-

fassung und Systemisirung der jiingereren kryslallinischen

Schiefergesteine.

Die Oberfldchengestaltung des Eisengebirges ist im All-

gemeinen durch die Bezeichnung desselben als Gebirgswall

gekennzeichnet. Es steigt aus dem Flachlande des flstlichen

Bohmens beiderseits, aber besonders auf der Sudwestseite

steil an und erhalt sich auf seiner ganzen Erstreckung in

beilaufig derselben relativen Hohe uber dem angrenzenden
Terrain, da, so wie dieses sich von der Elbeniederung sud-

ostwarts gegen die muhrische Grenze zu allmalig erhebt,

auch der Kamm des Gebirges gleicherweise an H5he zu-

nimrat.

*i Geologische Studien aus dem Chrudimer und Caslauer Kreise

in BiJhmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XIII, 1S63, pag. 183 IT.

••) Osvete, IX, 1879, pag. :
J.64 ff„ 570 ff.. 633 if.

***) Archiv d. naturwiss. Landesdurchforsch. v. BOhmen. V. Bd.

Prag 1882.

f) Die Karte umfasst das Eisengebirge und die angrenzenden
Gegenden im Ostlichen BOhmen. Sie befindet sich, von J. KrejCi
fertig gestellt, im Besitze des Comites ftir die naturwiss. Durchforsch-

nng von BOhmen und darfte somit ihre Veroffentlicbung nunmebr eine

Frage der Zeit sein.

35*
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Das ausserste nordwestliche Ende des Gebirges am
rechten Ufer der Elbe bei Beluschitz und Elbeteinitz besteht

nur aus einigen flachen, im Mittel 250 m hohen Hugeln,
auf deren sudlichstem, unmittelbar an der Elbe aufsteigen-

dem, sich das Stadtchen in malerischer Lage ausbreitet.

Sehon am jenseitigen Ufer bei Zabof und Bernardov sind

die sich zu einem Kamme vereinigenden Hugel etwas hoher.

die Bila Skala (Weisser Fels) bei Licomefitz besitzt erne

SeehOhe von 492 m, die Strafi bei Zbislawetz 566 m, Bu-
eina bei Kraskov 602 m, Spalava bei Malec 660 und die

H6he bei Kladno am Sudostende des Gebirgswalles 670 m
Seehohe. Zum Beleg, dass auch die vom Doubravkaflusse
durchstromte Terraindepression in ahnlicher Weise wie der
Kamm ansteigt, mogen einige Hohenangaben hinreichen.

Bei Bernardov betragt die Hohe des Terrains 210, bei Gaslau
240, bei Bestwin 300, bei MaleC 400 und in der Zdiretzer

Thalflache 500—550 m. Dasselbe gilt vom Flachlande am
nordostlichen Fusse des Gebirgswalles, welches an der Elbe

200, bei Hefmanmestec 274 und bei SkuC schon 400 »i

Seeh6he besitzt. Der relative HOhenunterschied zwischen
dem Kamm und dem Fusse des Eisengebirges betragt somit
beilaufig 100 bis 150 m, wobei aber zu beachten ist, dass
das Gebirge am sudostlichen Abfalle nicht nur viel steiler,

sondern auch hoher ist als an der nordostlichen Abstufung,
daher die relative H6he des Kammes fiber dem Doubravka-
flusse z. B. bei Malec selbst nahe an 300 m ausmacht.

Der Gebirgswall ist wenig gegliedert, arm an Thal-
furchen und Wasserlaufen. Der steile sudwestliche Abhang
besitzt ausser einigen ganz kurzen, sich jah absenkenden
Schluchten nur zwei etwas langere schluchtartige Thalrin-

nen: die von einem kleinen Bache durchschlangelte Love-
tiner und die vom Goldenen Bache (Zlat? potok) bewasserte
Tfemoschnitzer Schlucht. Zwischen beiden erhebt sich der
steile Berg, welcher auf seinera Gipfel die Ruinen der Lich-
tenburg tragt, welche die ganze Caslauer Gegend beherrscht.

Der ostliche und siidliche waldbedeckte Abfall des Berg-
ruckens in die Tfemoschnitzer, auch Peklo (Holle) genannte
Schlucht ist sehr steil und auch die terassenartige Abstuf-

ung seiner Westseite in das Lovetiner Thai ist eine jahe.

Die hiesige Gegend mit ihren Waldern und Felsen, nament-
lich aber die Tfemoschnitzer Schlucht bachaufwarts uber
die Eisenhutte Hedwigsthal hinaus gehOrt zu den malerisch-

sten Partieen des ganzen Gebirges.
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An der minder steilen Ostabdachung des Eisengebirges

sind die Thalfurchen zahlreicher und weniger schluchtartig.

Im nordlichen Theile des Gebirges verlauft ein Thalchen
von Stojitz uber Chrtnik, welches bei Gholtitz, und etwas
sudlicher ein grosseres Thai von Kalk-Podol uber Pracho-
witz, welehes unterhalb Kosteletz bei Hefmanmestec aus-

mundet. Noch sudlicher folgen dann das Thai von Citkov
gegen Moraschitz, das Thalchen von Deblov gegen die Ruine
Rabstein und weiter das Thai von Siskowitz und Kucha-
nowitz, welches bei Lhota mundet. Alle diese Thalchen
belebenden Wasser sammeln sich in einem Bache, welcher
sich bei Rositz unweit Pardubitz in die Elbe ergiesst. Ob-
wohl nun diese Thalfurchen nicht besonders tief sind, so
enthullen sie doch den verwickelten geognostischen Aufbau
des Gebirges wenigstens theilweise und sind daher fur den
Geologen wichtig. Der Tourist aber wird sie ihres land-

schaftlichen Reizes wegen gem durchstreifen. Das Thai
von Kalk-Podol und das viel engere Thai von Gitkov haben
schone waldige Gehange, wahrend das Thalchen von Deblov
mehr felsig ist. Hier treten auf einem steilen Quarzitfelsen

die Ueberreste der Burg Rabstein aus dem dichten Tan-
nen- und Fichtenwalde hervor. Ersteigt man den Felsen,'

so befindet man sich in unmittelbarer Nahe der Ruinen auf

einer lieblichen, romantischen Stelle der hiesigen, durch die

Fursorge . des Fursten Auersperg mit guten Wegen ausge-

statteten und geradezu in einen Park umgewandelten Wald-
gegend, von wo aus man zugleich eine herrliche Aussicht

geniessen kann. In letzteren Beziehungen .werden die Rab-
steiner HOhen noch von der waldigen Hflra (Berg) iiber-

troffen, welche an ihrer Westseite von jenen durch das

reizende Siskowitzer Thai getrennt und uberhaupt rundherum
von Thalern und Niederungen eingeschlossen, also vfillig

isolirt ist. Den Gipfel der Hfira uberragt ein weithin sicht-

barer Pavilion, von welchem aus gute Wege nach alien

Seiten zu den schOnsten Platzen fuhren. Am nordostlichen

Abhange des Berges steht das Furst Auersperg'sche Schloss

Slatinan mit seinem schonen, mit einem grossen Thiergarten

verbundenen Park, in welchen audi der herrliche Wald der
Hura mit einbezogen ist. Eine nordliche Vorstufe des Berges
erstreckt sich bis nahe gegen Ghrudim.

Besonders anmuthig in landschaftlicher Hinsicht und
auch wichtig fur den Geologen wegen der Aufschlusse, die

es bietet, ist das Thai des Chrudimkaflusses, welcher aus
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der Gegend von Hlinsko kommend, das Gebirge parallel

zum Hauptkamme durchfurcht, und dann sich jahlings bei

den Ruinen Oheb und Wichstein ostwarts wendend, dasselbe

in einer tiefen Schlucht quer durchbricht, um bei Skrovad
am Fusse der waldigen Hfira in das offene Planervorland
des Gebirges in der Ghrudimer Gegend auszutreten. Zwi-
schen dem Tielfach gewundenen Langsthal der Ghnidiraka
und der Doubravka erhebt sich das Eisengebirge im ndrd-
lichen Theile in einem scharfen Kamme, wahrend sich im
Siiden zu beiden Seiten des Flusses der dort herrschende
Granit schon in der Form der Hugel und Felsen verrath.

Das Querthal von der Burg Oheb bis Skrovad bei Slatinan

ist namentlich reich an hochromantischen Fels- und Wald-
partieen, unter welchen die nachste Umgebung der Muhle
Peklo theils durch herrliche Waldanlagen, theils durch ge-
waltige Porphyrfelsen besonders hervorragt Die Felsen
sind so steil und wild, dass Furst Auersperg hieher Gemsen
versetzen wollte. Dieser Theil des Eisengebirges erinnert

partieenweise an den BChmerwald oder das Riesengebirge.

Weiter siidlich durchfurchen die dstliche Abdachung
des Gebirges noch einige kurze Thaler, namentlich die Schlucht
von Zumberg mit mehreren Nebenschluchten und die sich

bei Chocholiiz SO von Chrast vereinigenden Schluchten von
Ranna (NO von Hlinsko) und Podskal NW von Skuc,
welche in landschaftlicher Hinsicht recht lieblich und wegen
ihrer zum Theile entblossten Felswande auch geologisch

beachtenswerth sind. Das Gebirge wird auch von zwei
Eisenbahnen quer durchsetzt und ist reich an guten Fahr-
strassen.

Der geognostische Aufbau des Eisengebirges ist ein
verwickelter, welcher durch die Aufnahmen KrejCi's und
Helmhackee's im Detail ein ganz anderes Gesicht erhalten

hat, als ihm die doch mehr cursorischen Aufnahmen v. An-
drian's gegeben hatten. Es ist gewiss sehr charakteristisch

fur die Tiichtigkeit der ZippE'schen Arbeiten, dass die bei-
den zuerst genannten Forscher sich in sehr vielen Stucken
seiner ursprunglichen Auffassung neuerdings anschliessen

konnten. Die Beschreibung nun, welche wir hier versuchen,
beschrankt sich auf den archaeischen Antheil des Gebirges,
welches daher nicht auf einmal im ganzen Umfange zur
Besprechung gelangt, sondern zunachst nur mit Ausschluss
der palaeozoischen Gebilde, welche erst in der Beschreibung
der palaeozoischen Gruppe ihren Platz finden werden.
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Die Doubravka bildet nur im Allgemeinen die westliche

Grenze des Eisengebirges. Genauer wird dieselbe von Zabof
bei Elbeteinitz bis Horka Sehuschitz vom Alluvium und von
hier bis nach Malochin und Sopot in der Chotebofer Ge-
gend von Kreidegebilden bezeichnet, welche sich an den
steilen Stidwestabfall des Gebirges von Horka Sehuschitz
fiber Koukalka, Starkoc, Chwalowitz, Bestwin, Jefisno, Hra-
nice und Malochin anschmiegen. Sie bedecken hier die lau-

rentinischen Gneisse des bohmisch-mahrischen Hochlandes,
welche von Westen aus an die Thaldepression der Dou-
bravka heranreichen und auch jenseits derselben am steilen

Rande des Eisengebirges zu Tage treten.

Gneiss ist hier das erste und zugleich das alteste

Gestein, auf welches wir stossen. Er beginnt in einer dfinn-

plattigen amphibolitischen Abort 0S0 von Zabof, geht aber
weiterhin zunachst in biotitarmen schieferigen Gneiss fiber

und streicht im Verbande mit Hornblendeschiefer fiber Ber-

nardov, Kasparuv Dolik, Vedralka bis Vapenka bei Semtes,
wahrend der Amphibolschiefer noch weiter fortsetzt. Auf
dieser Erstreckung bildet der Gneiss nur einen schmalen
Streifen, welcher sich zwischen KaSparfiv Dolik und Ve-

dralka auf etwa 1 hn erweitert und zugleich in Zweiglim-

mergneiss, weiterhin in flaserigen Biotitgneiss und NW von
Vapenka sogar in ein granitahnliches Gestein fibergeht. SW
von Licomefitz tritt am Steilrande wieder Gneiss auf, und
zwar hier zunachst dfinnplattiger Amphibolgneiss, weiter S
von Zbislawetz flaseriger Biotitgneiss. Der Amphibolgneiss
ist besonders gut im Doubravkathale zwischen Ronov und
Mladotitz entblosst, wo seine sehr deutlichen Schichten pa-

rallel zur Gebirgsaxe streichen (St. 10) und unter cca 40° in

SO verflachen. Es ist entweder typischer kleinkorniger Sy-

enitgneiss, oder ist er auch etwas biotithaltig, wodurch der

Uebergang in den flaserigen Biotitgneiss bewirkt wird. Beide

Gneissabarten, von welchen die erstere aber vorherrschend

ist enthalten accessorisch reichlich z. Th. almandinartigen

Granat in meistens mehr als nussgrossen KOrnern.

Bedeutend machtiger sind Gneisse in der sfidfistlichen

Erstreckung des Eisengebirges entwickelL Hier nehmen sie

den Steilrand des Gebirges bis nahe gegen Kreuzberg ein.

Von der Lichtenburg fiber den Kankove Hory genannten
Kamm des Gebirges bis Javorka ist der Gneisszug nur etwa
1*5 km breit, weiter sfidostwarts erweitert er sich aber gegen
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den Ghrudimkafluss zu zwischen Unter Studenetz und Ka-
menitz bis auf etwa 7 km.

Vorherrschend ist hier ein fleischrother schuppig flase-

riger Zweiglimmergneiss, in welchem meistens Biotit etwas
uberwiegt oder auch sehr reichlich vorhanden ist, wie unter
der Lichtenburg an dem Gehange gegen Tfemoschnitz, oder
am Gehange von Hostetinky gegen Malec (N von Chotebof).

Selten ist der Muscovit uberwiegend, wie z. B. zwischen
Vrsov und Pfemilov. Am Ostabfalle des Kammes gegen Sla-

vikov zu (0 von Chotebof) schalten sich dem rothen, fiase-

rig schuppigen Gneisse plattige, lichtgraue Biotitgneisse ein,

die z. B. S von Kamenitz sehr quarzarm, und bei Mozdenitz
und Dfevikov mehr flaserig, hier auch wieder rOthlich sind.

Bei Rvacov in der Granitnahe ist eigenartiger Biotitgneiss

mit milchig blaulichem cordieritahnlichem Quarz und blass

lauchgrflnem Biotit entwickelt.

Losgetrennt von dieser zusammenhangenden Gneiss-
erstreckung, welche von Zbislawetz uber die Lichtenburg,

den Wichstein, Polom, Jandour bis Unter Studenetz mit Gra-
nit, und NNO sowie SSW von Stan mit Phylliten in Con-
tact tritt, erscheinen, abgesehen von den Zungen, die sich

in den Granit hineinziehen, inmitten des Nassaberger Granit-

massives einige isolirte Gneissinseln. Die grOsste Gneiss-

insel ist die, im Osten zwischen Zumberg und dem Ghru-
dimkaflusse von Kreideablagerungen begrenzte, und nur auf
den ubrigen Seiten von Granit eingeschlossene im Osten
von Bojanov, deren Grenze von Vizky W von Zumberg uber
Drahotitz, Ochoz, Vedralka, Lipkov gegen Polanka, dann

von Bojanov gegen Deutsch Lhotitz und von hier Qber
Licibofitz bis Libau zuruck verlauft. Sie umfasst also die

Umgebung der Orte Polanka, Samafov, Kfi2anowitz und
Hradist und ist namentlich durch machtige Kalklager (S. 565)
ausgezeichnet. Das hier herrschende Gestein ist ein undeut-
lich schieferiger, vielmehr nur dickbankiger Biotitgneiss, des-
sen Streichen ein ziemlich gleichm&ssig nordwestliches, des-
sen Einfallen aber ein zwischen SW und NO, ja selbst in W
wechselndes ist. Ferner tritt Gneiss zwischen Rvacov, Srni,

Stan, Milezimov, SchOnfeld und Komarov W von Hlinsko
auf, wo aber die unzulanglichen EntblOssungen auch Irrungen
mit Granit von gneissartiger Structur zulassen. Eine kleine

Gneissscholle ist bei der Opletalmuhle nicht weit von Skuc
an der Grenze zwischen Granit und Phyllit eingeschlossen.

Zwischen Semtc? und Podhoran enthalt der dortige
Glimmerschiefer eine petrographisch interessante Einlagerung,
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die Hel.mhack.eb als Gneissgranulit bezeichnet hat.

Das Lager hat eine Machtigkeit von 1 m und kommt in-

mitten der Schlucht, welche von Bumbalka zur Ebene her-

abzieht. sowie weiter hinauf bei den Hausern Husi Hovno
(0 von Semtes) zum Vorschein. Das Gestein ist ziemlich

deutlich geschichtet, feinkornig, von blassrother Farbe. Es
besteht vorwaltend aus rflthlichem Orthoklas, untergeordne-
tern rauchgrauem Qoarz in kleinen Kdrnchen und kleinen

Muscovitschuppchen, die nur auf dem schieferigen Bruche
parallel zur Schichtung wahrgenommenen werden. Der Mus-
covit ist demnach als accessorischer Geraengtheil zu betrach-
ten. Der Quarz tritt ausser in den erwahnten kleinen Korn-
chen auch noch in papierdunnen Lagen auf, welche das
Gestein in sparlicher Menge parallel zu den Texturflachen
durchziehen. U. d. M. kann man auch noch Haematitblatt-

chen und MagnetitkGmchen wahrnehmen, aber Granat ent-

halt das Gestein nicht.

Dagegen kommt bei Starkoc im Biotitgneiss ein ahn-
liches Gestein vor, welches Granatkorner enthalt. Es bildet

nur untergeordnet schlierenartige Schichten.

Ebenfalls petrographisch interessant ist das Porphy-
roidgestein, welches unter der Ruine Lichtenburg dem
Gneisse eingeschichtet ist und in denselben ubergeht. Die
Uebergangsgesteine, welche hiedurch entstehen, sind weit

mehr verbreitet als der Porphyroid selbst, und werden von
Zbislawetz (Strane) angefangen bis uber Hostelinky hinaus

auf dem steilen Abfalle des Eisengebirges gegen die Caslauer

Ebene zu uberall angetroffen.

Das deutlich schieferige Porphyroidgestein hat eine

compacte, aber nicht vollig felsitische, sondern nur sehr

feinkornige, dunkelgraue Grundmasse, die wesentlich aus

Orthoklas und Biotit besteht. In derselben sind kleine Kry-

stalle von rauchgrauem Quarz und lichtrothem, oder in gr6s-

seren (1 em) Individuen vveisslichem Orthoklas eingewachsen.

Auf dem Bruche schimmern Biotitschuppchen.

dlimmerschiefer setzt zunachst den nordwestlich-

sten Auslaufer des Eisengebirges zusammen, namlich die

Partie S von Beluschitz, welche sich von hier fiber Lzowitz
und Elbeteinitz bis zum rechten Elbeufer ausdehnt. Das
hier hauptsachlich verbreitete Gestein ist ebenflachig schie-

ferig, biotitreich und enthalt blassen Rauchquarz oft in len-

ticularen Nestern, sowie gewOhnlich auch feinkflrnigen Ghlo-

rit. Vielfach wird es von jiingeren Schichten verdeckt, so
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dass nur am Elbegehange deutlich zu sehen ist, dass es
von Hornblendeschiefer unterlagert wird.

Am jenseitigen (linken) Ufer der Elbe herrscht Glim-
merschiefer am Gehange zwischen Zabof und Vinafitz vor,

da sich ihm bier Biotitgneiss und Hornblendeschiefer nur
in ganz untergeordneter Weise anschliessen. Auch weiter-
hin von Vinafitz gegen Kojitz zu ist er vorwaltend entwickelt,

erscheint hier aber durch Verwerfungen in einem eigen-
thumlichen Wechsel mit Phylliten, in welche er ubrigens
stellenweise petrographisch ganz allmalig ubergeht. Von
diesem Gehange an der Elbe erstreckt sich der Glimmer-
schiefer am steilen Westgehange des Eisengebirges ebenso
wie der Gneiss, mit welchem er in Verbindung stent (S. 551),
gegen Sudosten, wobei er bei Senates seine grosste M&ch-
tigkeit von beilaufig 0'75 km erreicht. Ueber Licomeritz
keilt er sich dann ganzlich aus.

Ueberall ist Biotitglimmerschiefer durchaus vorherr-

schend, der stellenweise etwas gestreckt und dunnplattig
erscheint, wie namentlich zwischen Semtes und Podhoran,
wo er so ebenschieferig ist, dass hier grosse und dunne
Platten gebrochen werden konnen, die vielleicht als Deck-
schiefer zu verwenden waren. Accessorisch fuhrt der GUm-
merschiefer meist kleine GranatkOrner, sowie Nester von
halbdurchsichtigem Quarz.

Hornblendeschiefer betheiligt sich am Aufbaue des
Eisengebirges nur in untergeordneter Weise. An den beiden
Gehangen des Gebirges am Durchriss der Elbe bei Elbeteinitz

kann man beobachten, dass hier der Glimmerschiefer von
Hornblendeschiefem unterlagert wird und dass diese letzteren

zwischen Zabof und VinaHtz auch unbedeutende Einlager-

ungen in jenem bilden. Am sfldwestlichen Steilabfalle des
Gebirges schliessen sich dunnplattige Amphibolschiefer an
den Amphibolgneiss an und streichen mit diesem (S. 551)
uber Bernardov, Kasparflv Dolik, Vedralka bis gegen Semtes,
wo der Gneiss endet, wahrend der Hornblendeschiefer nach
mehrfachen Unterbrechungen noch bis Zavratetz fortsetzt

und sich dort erst auskeilt. Die grfisste Machtigkeit von
cca 400 m erreicht er bei Vedralka (Franziskahain).

In der sudlichen Halfte des Eisengebirges beschrankt

sich das Auftreten von Hornblendeschiefer auf schmale Strei-

fen nahe der Granitgrenze am Sudostrande des Gebirges

bei Unter Babakov, sowie sudlicher NNO und SSW von
Stan und bei Vitanov, wo er mit dem dort ebenfalls vor-
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kommenden Biotitgneiss (S. 552) in Verbindung zu stehen
scheint.

Phyllit ist viel raehr verbreitet. Er runt uberall, wo-
Aufschlusse bestehen, durchaus concordant auf den unter-
lagernden Gesteinen, zumal Glimmerschiefern, und schliesst

sich iiberhaupt so enge an dieselben an, dass eine Lostrennung
desselben von der archaeischen Gruppe und Einreihung unter
die altesten palaeozoischen Gebilde, wie sie versucht wor-
den ist, nur gewaltsam durchgefuhrt kann.

Am rechten Ufer der Elbe kommt graphitischer schwar-
zer Phyllit und Lydit nur in Bruchstucken etwa 1 km S von
Beluschitz vor und zwar scheinbar im Liegenden des dortigen

Glimmerschiefers. Hiedurch ist nun zunachst bewiesen,'dass

die Phyllite mit den ubrigen krystallinischen Scbiefern die

Elbe ubersetzen, sowie ferner, dass hier eine Dislocation

stattfindet, die aber durch die uberlagernden Kreideschichten
verdeckt ist. Dass sich die Sache so verhalt, ist auch am
jenseitigen (linken) Ufer der Elbe ersichtlich, wo die Phyl-

lite bis gegen Kojitz ebenfalls im Liegenden- des Glimmer-
schiefers auftreten, also auch hier dislocirt sind. Erst von
diesem Dorfe an Ziehen sie regelmassig weiter und lassen

sich deutlich uber Chwaletiz, Zdechowitz, Litoschitz, Bum-
balka und Licomefitz bis N von Zbislawetz verfolgen, wo
sie sich aber zerbrockeln und schwer zu bestimmen sind.

Auf diesem ganzen Zuge bildet das Liegende des

Phyllites entweder laurentinischer Glimmerschiefer oder Gra-

nit, unmittelbar an der Grenze auch ein porphyrartiges Gestein.

Von der Elbe bei Kojitz an erweitert sich der Phyllitzug bis

Ghwaletitz fiber 1 km, verengt sich aber in seiner weiteren

siidostlichen Erstreckung wieder bis auf 200 m bei Bumbalka.
Das herrschende Gestein in dieser nSrdlichen Phyllit-

partie des Eisengebirges sind schwarze graphitische Urthon-
schiefer, die nur stellenweise, wie z. B. N von Zdechowitz
einigermassen an Glimmerschieferphyllit erinnern. Sie ent-

halten untergeordnet lenticulare Schichten von schwarzem,
seltener braunem oder grauem Kieselschiefer, besonders
zwischen Chwaletitz und Zdechowitz, bei Litoschitz, NW
von Bumbalka und an der Skala oder Divadlo (Felsen oder
Theater) genannten klippigen H6he SO von Licomefitz. Nicht

gerade selten sind im Phyllite auch lenticulare, wenig mach-
tige Schichten (Lager?) von weissem Quarz, wie z. B.

von Licomefitz, SW von Litoschitz, N von Bumbalka, an
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welch' letzteren Orten sie allerdings nur nach losen BlOcken

zu bestimmen sind.

Zwischen Zdechowitz und Moraschitz und von hier

bis Spbolusk gehen die echten Phyllite im Hangenden in

tuff- oder grauwackenartige, mehr weniger deutlich schieferige

Gesteine von grflngrauer bis dunkelgruner Farbe fiber. Sie

sollen nach KrejCI und Helmhacker auser aus wenig
Quarz, Feldspath, der haufig in Kaolin umgewandelt ist,

und dergl. auch aus „Brocken oder verhartetem Schlamm
von Aphanit" bestehen, von dem eben die grime Farbung
herstammen soil. Der Gehalt an ,,Aphanitbrocken oder erup-

tivem Schlamm" soil durch besonders reichliches Auftreten

Uebergange in richtigen Diorittuff bewirken, wie solche z. B.

bei Litoschitz, Sobolusk, Sloukowitz u. a. a. 0. vorkommen.
Stellenweise gehen die grauwackenartigen Gesteine in Con-
glomerate uber, deren GerClle z. B. zwischen Stojitz und Ra-
schowitz und bei Turkowitz von kaum mittlerer Grdsse sind,

wogegen anderorts sehr grosskornige Conglomerate auftreten.

Diese bestehen aus einer tuffigen kornigen Grundmasse, wel-
che meist faustgrosse GerOlle von Aphanitvarietaten, quar-

zigen Grauwacken und Lydit verkittet. Trotz des groben
Koraes ist die Schichtung nach der Lage der Gerdlle stets

wahrnehmbar. Die Schichten verflachen steil in NO. Diese
grobkornigen Conglomerate bilden entweder einzelne, nicht

scharf begrenzte Banke im grauwackenartigen Gesteine, oder
Schichtenbanke, welche den Chloritdioritaphanit begleiten

oder demselben eingeschaltet sind. Letzteres scheint darauf
hinzuweisen, dass die Aphanite und diese Gesteine derselben

Bildungsperiode angehOren. Von Krasnitz iiber Litoschitz

bis gegen Raschowitz ist eine Lagerstockmasse des Conglo-
merates im Liegenden und zum Theil inmitten des dortigen

Aphanites, bei Lhotka dagegen im Hangenden desselben

abgelagert. N von Kosteletz tritt eine Conglomeratinsel in-

mitten der Kreideschichten zu Tage. Hier ist das Verflachen

ein beinahe sudliches unter 30 bis 60 Grad.

Vollkommen abgeschieden von dieser nordlichen Parti e

treten Phyllite erst wieder im sudlichen Bereiche des Eisen-

gebirges auf, namlich in der weiteren Umgebung von Hlinsko.

Hier nehmen sie zusammen mit grauwacken- oder sand-
steinartigen grunen Gesteinen ein 25 km (zwischen Kreuzberg,
Hlinsko und Skuc) langes und in seiner grdssten Breite

(uber Ranna) 5 km breites Gebiet ein, welches im S&dosten
an das Saarer Gebirge grenzt und hier durch eine machtige

Digitized byGoogle



Das Eisen^ebirge. — Phyllit. 557

Bruchspalte sehr deutlich gegen dasselbe begrenzt wird.

Es stossen namlich in der Richtung Vojnomestec, Ghlum,
Vitanov, Kouty die Phyllitschichten discordant an den Gneiss

des Saarer Gebirges, und weiter nordwarts fiber Hlinsko,

Planany, Dedova, Krouna bis Kutfin schiebt sich zwischen
diese beiden geschichteten Gesteine ein enger Streifen von
rothem Granit ein. Im Suden von Vojnomestec bis Kreuz-
berg wird die Grenze der Phylliterstreckung von Kreideab-
lagerungen gebildet, im Westen von Kreuzberg uber Kohou-
tov, Stan, Unter Holetin, Mrakotin, Skuc vom Granit des
Nassaberger Massives und endlich im Norden von SkuC
uber Richenburg, Hnevetitz, Peraletz wieder von Kreidege-

bilden, unter deren Decke die Phyllite nur noch im Thal-
grunde unterhalb Richenburg bis gegen Dol zum Vorschein
kommen.

In diesem zusammenhangenden Gebiete nehmen die

eigentlichen Phyllite mehr die sudwestliche, hingegen die

graugrune Grauwacke die nordSstliche Halfte ein. An der
Grenze der Phylliterstreckung erscheinen im Granite einzelne

kleine Phyllitschollen eingeschlossen, wie z. B. bei Struzinetz,

wo sie in Amphibolit umgewandelt sein sollen, und W von
Kreuzberg, wo sie ebenfalls stark metamorphosirt erscheinen.

Im Allgemeinen herrschen theils graue bis schwarze,

theils grunliche Phyllite mit oder ohne ausgeschiedenen

Quarznestern vor, jedoch sind sie zumal in der Granitnahe

verschiedenartig metamorphosirt. Helmhackkr hat eine

Anzabl solcher Abarten aus dem sudlichen Theile der Er-

streckung, welcher dem Gneisse und Granite genahert ist,

eingehend beschrieben. Bei Kladno ONO von Hlinsko kom-
men einige Abanderungen von Staurolithphyllit vor.

In der Schlucht, welche von Vojtechov heraufzieht, tritt

lichtgrauer, sehr vollkommen spaltbarer Phyllit auf, dessen

ebene linirte Flachen schon dem blossen Auge oder unter

der Loupe kleine schwarze Punkte zeigen, von welchen die

grOsseren Staurolith, die kleineren Magnetit sind. Ganz
sparlich erscheinen auch Granatkornchen. Im Steinbruche

W von der Strassenbiegung bei Kladno sind die einzelnen

Staurolithkrystallchen im Phyllit bis 2 mm lang. Diese Phyl-

lite sind allenfalls sehr quarzarm und bestehen vorwaltend

aus Glimmer (Muscovit, wenig Biotit) und viel Magnetit-

kornchen.
Weiter von der Granitgrenze entfernt, im Bogen zwi-

schen Ranna und Vojtechov, Ober Holetin und Hlinsko,
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von Ober Babakov und Unter Holetin erscheinen dunkel-
graue, an den Schichtflachen parallel welligrunzelige Frucht-
schiefer, in welchen, quer gegen die Runzelung gestellt,

dichte getreidekorngrosse Einschlflsse vorkommen. Dieselben

bestehen aus einem durchsichtigen Mineral und Biotitschupp-

chen von brauner Farbe, deren Gemenge zarter schwarzer
Staub durchdringt.

Vornehmlich in den £isenbahneinschnitten und W
von Hlinsko sind Andalusitschiefer entblosst, die un-
vollkommen schieferig, von grauer Farbe und auf den matt
seidenartig glanzenden Schieferungsflachen wellig runzelig

sind. In der dichten Phyllitmasse fmden sich porphyrartig
eingewachsene Andalusitkrystalle und kleine Wulstchen oder
Hockerchen, welche dadurch entstehen, dass sich die Phyl-

litmasse, oder vielmehr nur dicht gehaufte zarte Biotitschup-

pen rundum an die Andalusitkrystalle anschmiegen. Auf den
dann und wann zum Vorschein kommenden Querbruchen
ist das fur die Chiastolith-Abart des Andalusites so charak-
teristische schwarze Schieferkreuz zu sehen. So ein Qua-
dratdurchschnitt hat manchmal bis 3 mm Seitenlange, in

welchem Falle die Lange der Krystalle selbst 1 cm ubersteigt.

Beachtenswerth ist, dass die in der Schiefermasse so haufigen

Biotitschuppen im Axenkreuze der Chiastolithkrystalle bei-

nahe ganzlich fehlen. Dasselbe besteht aus einer kleinkOrni-

gen, durch diese Aggregation graulich erscheinenden Masse,
in welcher Helmhacker Andalusit vermuthet, und aus
eingestreutem Erzstaub, welcher zum Theil Magnetit sein

durfte. Stellenweise treten in dieser metamorphosirten Phyl-
litabart auch Gebilde auf, die in Bildung begriffene Andalusit-
krystalle zu sein scheinen. Vor Kurzem hat E. Hussack *)

die metamorphosirten Schiefer von Hlinsko neuerdings un-
tersucht und ist zu dem Resultat gelangt, dass die Knoten-
und Chiastolithschiefer derselben Umwandlungszone ange-
h6ren und sollen sich die Enoten der Fruchtschiefer aus
der Zersetzung der Andalusitkrystalle der Andalusitschiefer

gebildet haben. Da nun aber in anderen Granitcontactzonen
gefunden wurde, dass nur Thonschiefer, nicht aber Phyllite,

sich in Chiastolithschiefer umwandeln, so k6nnte hieraus viel-

leicht geschlossen werden, dass bei Hlinsko der Phyllit noch
von einem Rest jungerer Thonschiefer uberlagert werde.

*) Beitrag znr Kenntniss der Knotenschiel'er. Correspondenzbl.
des naturhist. Ver. der preuss. Rheinlande etc. 1887. pag. W.
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Sudlich yom Ostlichen Theite des'Dorfes Chlum iVvon
Ereuzberg ist 'der Phyllit in Ottrelitschiefer umgewan-
delt. Derselbe ist von schmutzig lichtgrauer Farbe und ent-

halt in der phyllitischen Grundmasse, die sehr feinkorniger

Muscovit zu sein scheint, Blattchen von Ghloritoid (Ottrelit)

eingewachsen.

Auch einiger untergeordneter Einlagerungen im Phyllit

der Gegend von Hlinsko mag gleich hier gedacht werden.
Westlich von Kladno im Strassenbuge kommt in wenig
gefaltetem grauem Staurolithphyllit eine

-5 m machtige
Schicht von feinkOrnigem Quarzit vor. Ein ahnlicher Quar-
zit findet sich in grOsseren Massen zwischen Kreuzberg und
Vojnomestec, wo er stellenweise mit grunlichen Phylliten

wechsellagert. Einzelne KlQfte sind mit Haematit uberzogen,
welcher im Gestein auch gangfflrmige Nester bildet und in

denselben Anfluge von Malachit und Lunnit enthalt. Es will

mir scheinen, dass diese Quarzite nur Umwandlungsproducte
des Kieselschiefers sind.

Nahe der Granitgrenze z. B. zwischen Krouna. und
Dedova, dann auch am Medovy kopec bei Certovina, bei

Mrakotin und bei Oflenda tritt in Wechsellagerung mit
schwarzem Phyllit Kieselschiefer auf, welcher ubrigens

auch zerstreut in einzelnen Schichten vorkornmt, wie nament-
lich bei Kladno, Vojtechov, SO von Holetin, bei Kutfin u. a.

Die beiden Gesteine setzen gegen einander gewfihnlich nicht

scharf ab, sondern gehen allmalig in einander uber. Der
Kieselschiefer ist theils von schwarzgrauer Farbe und wird
von kleinen weissen Quarzadern durchschwarmt, theils ist er

blaulich roth, manchem Felsit ahnlich und fuhrt meist etwas
gestreckte Glimmermembranen. An der Oberflache machen
sich die Kieselschiefer im AUgemeinen durch Terrainerhaben-
heiten kenntlich. In Dunnschliffen erkennt man deutlich

die Zusammensetzung des Gesteines aus ganz durchsichti-

gem wasserklarem Quarz, in welchen ausserordentlich viel

schwarze Anthracittheilchen eingestreut sind. Sehr selten ent-

halt die Lyditmasse auch tiefbraune KOrner von Staurolith (?).

Im nordOstlichen Theile der archaeischen Insel von
Hlinsko gehen die Phyllite in grauwackenahnliche Gesteine
uber. Dieselben sind vorwaltend von grauer Farbe und
bestehen aus Quarz, dann aus wenig zersetztem Orthoklas
und einzelnen Glimmerschuppchen. Dem Alter nach durften

sie den ahnlichen Gesteinen des nordlichen Eisengebirges
(S. 556) entsprechen, nur dass diese letzteren zum grossen
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Theil aus Bruchstucke*n von Dioritaphanit, die ersteren aber
aus Stucken von schwarzgrauem Quarzporphyr bestehen sol-

len. Quarzporphyr steht ubrigens in der Gegend von Richen-
burg bei SkuC, Lesan mit den grauwackenartigen Gesteinen

in Verbindung, weshalb Helmhaoker diese letzteren als

schwarze Quarzporphyrtuffe bezeichnen wollte Allein diese

Auffasung scheint kaum zulassig zu sein, da die grauwacken-
artigen Gesteine uberall durch allmalige Uebergange mit

Phylliten verbunden sind und mit denselben wechsellagern,.

wie namentlich zwischen 2daretz und Oldfisch S von SkuC
beobachtet werden kann.

Die LagerungsverMltnisse des Eisengebirges ergeben
sich aus der Lagerung der besprochenen Hauptgesteine,

welchen die ubrigen vorkommenden Felsarten im Ganzen
regelmassig eingeschaltet sind. Im Vorhinein si-i jedoch
bemerkt, dass die Lagerungsverhaltnisse sehr verwickelt und
wegcn der wenigen und ungenugenden AufschlQsse ausserst

schwierig zu losen sind, wie schon daraus hervorgeht, dass

die besten Kenner des Gebirges, Krejci und Helmhackek,
dieselben zum Theil nur in idealen Profilen zur Anschauung
bringen konnten.

Vom nordwestlichen Anfange das Gebirge in sudost-

licher Richtung begehend, Qberzeugt man sich zunachst,

dass die Schichtenlagerung im nfirdlichen Theile des Gebirges

eine andere ist als im sudlichen. Von Elbeteinitz bis zur
Lichtenburg streichen s?immtliche Schichten in SO und ver-

flachen in NO. Von der Lichtenburg bis Skrovad aber,

also entlang der Nordwestgrenze des Nassaberger Granit-

massivt s, trifft man meistens ein ostliches Streichen und sud-
liches Verflachen, abgesehen von den St6rungen, welche auf
die Einwirkung des Granites zuriickgefuhrt werden. Hieraus
schliessen nun KrejCi und Helmhackek, dass zwischen den
normal gelagerten, in N\V, und zwischen den in streichenden

Schichten eine gewaltige Brnch- oder Biegungszone hindurch-
gehe, von welcher nordwestlich das herrschende Streichen

ein nordwestliches, im Sudosten aber ein ostliches ist. Wie
sicher aber auch das Vorhaudensein dieser Bruchlinie be-

hauptet werden kann, so ist sip doch in der Natur nicht

scharf nachzuweisen, urn so weniger, als es scheint, dass

hier etwa zwischen Licomefitz-Zbislawetz und Ghotenitz

sudlich von der Linie Ronov-IIermanmestec t-in ganzer Pa-
rallelzug von kleineren Dislocationen, also ein System von
Verschiebunjrslinien bcstehe. Mit den verfmderten Lagerungs-
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verhaltnissen sudlich von dieser Spaltenzone scheint auch
die zunehmende Breite des Eisengebirges zusammenzu-
hangen.

Am westlichen Steilrande des Gebirges ist das Fallen

der Schichten im Allgemeinen ein nordliches, allerdings

im Einzelnen recht veranderlieb.es. So verflachen die ver-

schiedenen Schichten am Durchbruche der Elbe zwischen
Zabof und Eojitz nahezu ndrdlich (St. 1) unter 35—40°,
in Semtes nach St. 2—3, ober Podhofan zwischen St. 2 bis 5
mit 45—65° schwankend, in der Tfemoschnitzer Schlucht
nach St 3—4 mit 45°. Zwischen Pfemilov und Rusinov
f&llt der rothe geb&nderte Zweiglimmergneis (S. 552) unter
40° in St. 2, zwischen Hostetinky und MaleC unter 38° in

St 2—3. Das Verflachen der Phyllite im ndrdlichen Gebirgs-
theile bei Litoschitz, Sobolusk, Sloukowitz usw. betragt etwa
45° nach St. 4. Wahrend hier also die Lagerung noch ziemlich

Lhotka Skdla Podvrdi

SW Kj. 108. Idealea Pronl dnrcb dai Eisengebirge tod Semtii gegen NO
Llpaltltt.

Hath KrtjH and Uttmhaeker.

1 Olimmenehiefar. 1 Hornblendeaehlefer. 8 PhvlHt, i. Th. In granwaekenartlge
Scbiefer ttbergehend. 4 Apbaaltconglomerat. 8 Ohlorltdlorluphanlt. S Kalksteln.

7 Obereenomane and 8 larone Kroldenohlchten.

normal ist, wird sie weiter sQdlich, zumal zwischen Zbislawetz
und Chotenitz, wegen des hier allem Anscheine nach durch-
gehenden Hauptbruches so verwickelt, dass eine richtige

Deutung der Verhaltnisse beinahe gar nicht mfiglich ist.

Daher haben die beiden mehrmals genannten Erforscher des
Gebirges sich begnugen mussen, ein ideales Bild der Lager-
ungsverhaltnisse dieses Theiles des Eisengebirges zu geben
(Fig. 108). Das Profil beginnt im SW bei Semtes, wo die
Lagerung noch eine deutliche ist, die erst weiterhin gegen
NO sehr verwickelt wird. Bei Semtes erhebt sich uber die
turonen Kreideschichten des Doubravkathales der Steilrand
des Eisengebirges, welcher aus Glimmerschiefern und Horn-
blendeschiefern besteht. Diesen folgen dann in concordanter
Lagerung schwarze Phyllite mit einer lagerartigen Kalklinse
bei Vapenka. Die Phyllite gehen stellenweise, besonders
im Hangenden, in grauwackenartige Gesteine und Aphanit-

Katttr, Geologle Ton BShtnen. 86
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conglomerate uber, welche von Chloritdioritaphaniten durch-
brochen werden. Von Lhotka an ist das Fallen der Schich-
ten ein sehr steiles, so dass weiterhin das Liegende und
das Hangende nicht unterschieden werden kann. Bei Pod-
vrdi werden die alten Gesteine von obercenomanen und tu-

ronen Ereideschichten bedeckt.

Im sudostiichen Tbeile des Eisengebirges, d. h. in der

Phyllitpartie, welche sich zwischen dem Granitmassiv von
Nassaberg und den Gneissen des Saarer Gebirges (siehe

weiter unten) ausbreitet, ist das Verflachen der Schichten
ebenfalls ein ausserst steiles. Meist stehen sie auf dem
Kopfe, so dass nicht bestimmt werden kann, was das Lie-

gende und was das Hangende ist. Das Streichen ist hier

vorherrschend ein sudnordliches, also mit dem Hauptstrei-

chen des Saarer Gebirges ubereinstimmendes, allein eben
an der Grenze dieses letzteren Gebirges wendet sich das
Streichen im Allgemeinen gegen NO und verlauft ziemlich

parallel zur Gneissgrenze, wobei zugleich das Verflachen
ein verhaltnissmassig sanftes wird. In der Gegend von Sku£,

2daretz, Racltz, Voldretitz triffl man bei den Phyllit- und
grauwackenartigen Schichten das Fallen unter 80—90° in

(St. 7'/a) ebenso haufig, wie unter denselben Winkeln in

W (St. 19). Dasselbe kann man z. B. entlang des Baches
bei Dol und Lhota beobachten. Hier verflachen die Schich-
ten am linken Bachufer mit 65—90° in 0, am rechten Ufer
mit etwa 80° in W. Bei Mrakotin ist das Einfallen des
Glimmerschiefers, welcher sich dort aus Phylliten entwickelt,

mit 80—90° in OSO gerichtet, ebenso bei Unter Holetin,

wo es aber auch ein gerade entgegengesetztes wird, namlich
85—90° in WNW. Sudlich von Ranna neigen sich die

Schichten im Mittel unter 35° nach St. 3, sind aber, wie
namentlich an der Eisenbahn bei Vojtechov, vielfach anti-

klinal gewolbt und transversal zerkluftet. An solchen Stel-

len enthalten sie zahireiche Quarzgange und Quarznester.
Bei Richenburg W von der Kirche ist das Fallen der Schich-

ten unter 35—40° und bei der Muhle NW von Eutfin in

der Richenburger Schlucht nur unter 17° in NW gerichtet.

NW von Kreuzberg trifft man ein sudliches Verflachen der
Schichten (nach St. 10-14) unter 20—50°, wahrend im
Orte selbst die Schiefer mit 45° nach St. 8, also ziemlich

6stlich verflachen. Es ist dies ein Beleg fur die Unregel-

massigkeiten und Storungen in der Lagerung, wie solche

in dieser stark zerklufteten Phyllitpartie uberhaupt haufig
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vorkommen. Zwischen Vojnomestec, Ghlum, Vitanov, Kouty
liegen die Phyllite des Eisengebirges discordant auf den
Gneissen des Saarer Gebirges, wodurch eben die hier durch-
ziehende machtige Verwerfungsspalte, welche mit Recht als

die Grenzscheide beider Gebirge angenommen wird, deut-

lich hervortritt. Das Profil Fig. 109 veranschaulicht die

Verhaltnisse von Vojnomestec. Die vielfach verworfenen
und gestorten Phyllite fallen hier in ONO (St. 4—5), wo-
gegen der Gneiss in West (St. 17—18) verflacht.

Aus dieser kurzen Uebersicht der Lagerungsverhaltnisse

ergibt sich, dass das Streichen der Schichten im Eisengebirge

im Allgeraeinen zura Streichen des Hauptkammes, bezie-

hungsweise des westlichen Steilabfalles desselben parallel

ist und nur in der Nahe der beiden grossen Verwerfungs-
spalten, welche das Gebirge queruber durchsetzen, Yon der
Hauptrichtung mehr gegen Suden abgelenkt oder uberhaupt
veranderlich wird. Dementsprechend ist auch das Verflachen
der Schichten dem Steilabfalle des Gebirges entlang ein con-
stant norddst- mm*
liches, welches
Fallen auch j__t^^0XI\ $y//
sonst vor- i^^^^^my-A^^iy^////

herrSCht
,

je-
jty. 109. Profll dorota d«a Orenrgeblet iwlteben dem Einnge-

doch ie Wei- birge and dem Saarer Gebirge tod VojoomSttec.

ter gegen O-
N*oh *nja and Ba"hadur-

• j * / QdcIh. 8 Pbyllit. 8 Cenomane, 4 tarone Ereldeaebiehten.

steiler wird, und im Gebiete der grossen Verwerfungen
sehr unregelmassig erscheint. An den beiden grossen Bruch-
linien sind die Gebirgstheile so machtig gegen einander ver-

schoben worden, dass an der nOrdlicheren palaeozoische
Gebilde an die Phyllite stossen und an der sudlicheren,

namlich der von uns angenommenen Grenze zwischen dem
Eisen- und Saarer Gebirge, die Phyllite mit Gneiss zusam-
menkommen. Einen gewissen Einfluss auf die Lagerung
der nachst liegenden Schichtgesteine muss man auch dem
Nassaberger Granitmassiv zuerkennen.

Von den untergeordneten Gesteinen des Eisengebirges
sei in erster Reihe Kalkstein genannt.

Dem Phyllit zwischen Semtes und Licomeritz sind ci-

nige Ealklager, wie es scheint, in Form von Linsen einge-
schaltet. Solch' ein Lager tritt bei Vapenka NO von Sem-
tes auf und zwar im schwarzen Phyllit, welcher so stark

mit Pyrit impraegnirt ist, dass er als Allaunschiefer ange-
36*
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sprochen werden kOnnte. Er eathalt auch Nester und Rin-
den vod Limonit. Das Ealklager besitzt eine Machtigkeit

von 5—6 m und erscbeint vielfach verworfen. Das Gestein

ist weiss oder grau und wurde fruher in Bruchen gewonnen,
die aber gegenwartig verlassen und verschuttet sind

Nicht weit von bier, NNO von der Hausergruppe Husi
Hovno, trifft man am Waldessaume Kalkbrocken. Es ist

moglich, dass sich auch hier ein Ealklager beflndet.

In der Licomeritzer Waldschlucht „v dolech" ist dem
Phyllite ein wohl 10 m machtiges Lager eingeschaltet, auf
welchem fruher ebenfalls Kalk gebrochen wurde. Das Ge-
stein ist stark zerkluftet, so dass die Lagerungsverhaltnisse

nur annahernd bestimmt werden konnen. Das Verflachen

geht unter cca 46° in NO. Der Phyllit im unmittelbaren
Liegenden des Kalksteines ist stark mit Pyrit impraegnirt

und ebenso wie das weitere Liegende : Phyllit und Glimmer-
schiefer, transversal geschiefert, wodurch die wahre Schicht-

ung ganzlich venvischt wird. Nach Krej(51 und Helm*
hacker ware diese transversale Schieferung durch die Nahe
des Verschiebungsbruches (S. 560) bedingt.

Sudlich von Zbislawetz in dem Waldriede Krkanka W*
von Rudov tritt im Gneiss auf dem Gipfel der Berge, die

hier speciell Eisenberge (Zelezne hory) genannt werden, ein

nicht sehr machtiges Lager von krystallinischem Kalk auf,

welches von zahlreichen Gangen von Granit, Syenit und Dio-
rit durchsetzt und vielfach verworfen wird. Die einst hier

bestandenen Bruche sind seit mehreren Jahrzehnten ver-

lassen und verfallen, so dass die Lagerungsverhaltnisse nicht

ermittelt werden kCnnen. Auf dem Contact mit den durch-

setzenden Eruptivgangen ist der Ealkstein zumeist unrein
und serpentinisirt.

Weiter ist ein kleines Kalklager W von Kraskov bei

der Pekio-Muhle zu verzeichnen, welches hier im Gneiss-

granit auftritt. Die Tiemoschnitzer Schlucht, in welcher
das Eisenwerk Hedwigsthal liegt, entsteht durch Vereinig-

Mng der linksseitigen Peklo- (HOllen-) und der rechtsseitigen

Starodvorska (Althofer) Schlucht. In ersterer Schlucht ist

nun am rechten Gehange, etwa 500 Schritt unter der Muhler
der kOrnige Kalk entblosst. Das stellenweise bis 3 m mach-
tige Lager vnvA. vielfach von Granitgangen durchsetzt und
gestort und setzt auch gegen NW an einem Gange von
rothem Granit plotzlich ab. Es verflacht unter einem Aa-

chen Winkel beinahe nordlich. Der Kalk ist in der Mitte
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rein weiss, nur mit einzelnen grunlichen Streifen, im Han-
genden und Liegenden ist er aber durch Serpentin- oder
Aktinolithimpraegnationen ziemlich intensiv grun gefarbt.

Er wird ubrigens von Aktinolithadem durchschwarmt, in

welchen nach Helmhackeh auch Tremolith, Skapolith und
in diesem, der auch am Contact mit dem Nebengestein auf-

tritt, zuweilen Titanitkrystalle eingewachsen vorkommen
sollen.

Der grossen von Granit eingeschlossenen Gneissscholle

von Bojanov sind, wie oben (S. 552) erwahnt, einige

Kalklager eingeschichtet, die von Chlum an in stufenfOrmig
gebrochenen Lagertheilen in sudwestlicher Richtung bis

gegen Vrsov Ziehen. Die einzelnen Lager besitzen daher
dem Streichen nach nur eine beschrankte Ausdehnung und
kSnnen selbst ihrer Anzahl nach heute nicht mehr genaa
bestimmt werden, weil die Bruche und Gruben, welche einst

hier bestanden haben, gegenwartig ganzlich verfallen und
zum Theile mit Wald bewachsen sind. Nur an einer Stelle

ist es moglich uber das Vorkommen des Kalksteines etwas
genaueres zu ermitteln, namlich in der Dehetnikschlucht bei

Polanka SO von Bojanov, am rechten Gehange 0*75 km vom
bewaldeten Ende der Schlucht bachaufwarts. Hier verflachen

die Schichten des Granitgneisses unter etwa 60° in NO,
welchen ein kaum 1 m machtiges Kalklager eingeschaltet

ist. Die ganze Entbldssung des Lagers betragt etwa 10 m,
dabei ist es verworfen und durch Gange eines weissen zer-

trummerten Granites durchsetzt. Es bricht gegen S an einem
Granitgange plotzlich ab und erscheint erst wieder in be-
deutender Entfernung am linken Thalgehange in verwor-
fener Lagerung. An den Verwerfungen nimmt Granit in

Gangen und Trummern bedeutenden Antheil, weshalb die

Dehetniker Schlucht eine reiche Fundstelle von sog. Con-
tactmineralen ist, deren ursprunglicher Sitz allerdings nicht

immer zu bestimmen ist, da dieselben meist nur auf den
Halden gefunden werden. Der Kalk selbst ist grosskrystal-

linisch, weiss, in dunnen Scherben durchscheinend und
ziemlich rein. Von sonstigen Mineralen fuhrt Helmhackeh
folgende an: Amphibol (Aktinolith), verworren kurzflaserig,

stellenweise blass lauchgriin gefarbt; Albit, beinahe durch-
sichtig, in adularahnlichen Krystallen von 15 cm Lange,
die sich, parallel orientirt, zu Drusen verbinden; Apatit in

kleinen grunen Krystallchen ; Pyroxen (Diopsid) in gross-
krystallinischen Partieen, deren einzelne Individuen nach

Digitized byGoogle



566 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

OP deutliche Schalenbildung zeigen; Skapolith, meist in

Contactnestern in derben bis kopfgrossen Stiicken; Ortho-
klas; Quarz; Rhodonit in etwa mohngrossen Kornern als

Seltenheit in den weissen Orthoklasnestern ; Grossular sehr

sparlich auf dem Aktinolith aufgewachsen ; Epidot selten

in quergebrochenen 1—2 mm breiten Krystallen von dunkel-

pistaciengruner Farbe; Titanit in bis 1 cm langen, braunen
Krystallen im Skapolith eingewachsen ; Golumbit ausserst

selten im kdrnigen Kalk; Serpentin und Talk.

In der Fortsetzung dieses Lagerzuges liegen auch die

alten Gruben im Walde Ochoz etwa 05 hm westlich ron
Chlum im Gehange am rechten Ufer des Chrudimkaflusses.

Die hiesigen Lagertbeile sind ebenfalls von Granitgangen
durchsetzt und durften die allerdings nicht genau zu er-

mittelnden Verhaltnisse uberhaupt jenen in der Dehetnik-

schlucht durchaus entsprechen. Nach Helmhacker fuhrt

bier der Quarz als Gontactbildung dunne, grunlichgraue

hexagonale Tafeln von Talk, die bis 2 cm Durchmesser be-

sitzen sollen. Haung finden sichNester von Skapolith, um-
geben von mit Tremolith durchzogenem grunlichen Kalk

und mit serpentinahnlichen Kornchen.

Granit ist im Eisengebirge sehr verbreitet, besonders

in der sudlichen Halfte. Im nordlichen Theile des Gebirges

tritt er am westlichen Steilrande in ziemlich bedeutenden
Massen auf, wahrend er an den Gehangen des Elbedurch-

risses bei Elbeteinitz nur untergeordnet entwickelt ist. Er
bildet hier meist in einer gneissahnlichen Fades Gange
und Lagergange von ganz geringer Machtigkeit. Am rechten

Elbeufer unter Elbeteinitz lasst sich deren Anzahl nicht

genau bestimmen, doch erkennt man, dass sie von SO nach
NW streichen. Mit der Zunahme der Machtigkeit der Gange
scheint auch die Komgrosse in denselben zuzunehmen. So
ist das als kurzer Gangstock den Amphibolschiefer von
Elbeteinitz durchbrechende und hier niedrige Kuppen bil-

dende Gestein mittelkornig, bestehend aus weissem Ortho-

klas und Quarz, und kleinschuppigen schwarzen Biotitaggre-

gaten. U. d. M. kann man auch noch wenig Plagioklas,

Ilmenitkorner mit einer dunnen Leukoxenrinde bedeckt, Apa-
tit und Amphibolnadeln constatiren.

Am linken Ufer der Elbe sind Granitgange zwischen

Zabof und Vinafitz knapp beim Bahnwachterhause Nro. 281,.

dann in Vinafitz selbst ostlich vom Viaduct der Eisenbahn,

ferner zwischen Vinaritz und Kojitz vorhanden. Ihre Mach-

Digitized byGoogle



Das Eisengebirge. — Granit. 5g7

tigkeit uberschreitet selbst 20 m. Sie setzen sudfistlich wei-
ter fort, wie die Aufschlusse in einigen Gruben z. B. von
Vinafitz und weiter sudlich beweisen. In ihrer Beschaffen-
heit stimmen die hiesigen Granite mit jenen des rechten

Elbeufers im Allgemeinen uberein, jedoch betheiligt sich an
ihrer Zusammensetzung z. Th. audi Magnetit und der Apatit
verschwindet zuweilen ganzlich.

In siiddstlicher Erstreckung breitet sich am westlichen

Steilrande des Gebirges Granit in einer Lange von etwa
10 Am zwischen Bernardov und Vapenka bei Semtes und
einer Breite von 0*5 bis 2 km (zwischen Kasparov Dolik

und Zbranoves) aus. Er erscheint hier zwischen den Gneiss
im Westen und den Phyllit im Osten eingezwangt und ist

offenbar junger als dieser letztere, weil er theils Apophysen
in denselben aussendet, theils Stucke und Schollen von
Phyllit einhullt, wie z. B. „Na oklikach" bei Chwaletitz,

theils endlich metamorphosirend auf die anliegenden Schie-

fergesteine eingewirkt hat. Er selbst scheint am Contact
ebenfalls Umwandlungen unterworfen gewesen zu sein, da
man der Phyllitgrenze entlang vom Punkte „Na oklikach"

viber Chwaletitz, Zbranoves bis gegen Vapenka mit einer

Unterbrechung zwischen Zdechowitz und Horuschitz por-

phyrartige Gesteine antriflft, die als abweichende Ausbildungs-

form des Granites aufgefasst werden konnen. Das bezug-

liche Gestein von Chwaletitz ist von lichter Farbe und
manchem zersetzten Granulit nicht unahnlich. Die Grund-
masse des frischen Gesteines ist grau, feinkornig splitterig,

mit etwa 1*5 mm grossen schwarzen Fleckchen, welche
Biotitaggregate vorstellen. In derselben liegen ziemlich grosse

(1 em), rothlichgraue Orthoklas- und lichtgraue bis 5 mm
lange Quarzkrystalle deutlich ausgeschieden.

Diesem porphyrischen Gesteine ist jenes SOS von Mo-
raschitz sehr ahnlich. Auch an der halbkreisffirmigen Bieg-

ung der Strasse von Litoschitz nach Horka im Walde er-

scheint der Granit eigenthumlich entwickelt, so dass er an
glimmerfreien gneissartigen Porphyr oder an Aplit erinnert.

Im Uebrigen ist der herrschende normale Granit durch

die rothe Farbung seines Feldspathes ausgezeichnet. Aehn-
lichen rothen Granit trifft man auch in zahlreichen stock-

ffirmigen Gangen am Steilabfalle des, Gebirges bei Zavratetz.

Hier verwerfen dieselben u. a. das Kalklager im Waldriede
Krkanka. (S. 564).

Gewaltig entwickelt ist der Granit in der weiteren

Umgebung von Nassaberg, weshalb auch diese Erstreckung
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als Nassaberger Granitmassiv bezeichnet wird. Die west-
liche Grenze von Zbislawetz fiber Podhrad, Ober Pocatka,

Ruine Oheb, Wichstein, Prosed, Prosicka. Vrsov, Bradlo,

Chloumek, Kfemenitz. Polom, Trhov-Kamenitz, Freihammer,
Rvacov, Jancour, Rovny und Unter Studenetz wird von
Gneiss gebildet. Die nordostliche Grenze von Zbislawetz

uber Rudov, Skoranov, Kraskov, sowie die weitere Grenze,

die, nachdem sie sich bei Nutitz unter einem rechten Winkel
umgebogen, uber Rtejn, Lipina, Kuchanowitz bis Skrovad
nordostwarts streicht, wird von Phyllit bezeichnet. Die ost-

liche weit weniger regelmassige Grenze vom letzteren Orte
uber Zumberg bei Skuc wird von Kreideschichten gebildet,

und im Siiden verlauft die Granitgrenze am Contact mit
Phylliten von Skuc uber Zdaretz, Ober Prasetin, Mrakotin,

Ober Holetin, Unter und Ober'Babakov gegen Stan und
Schonfeld und von hier uber Benatek nach Kreuzberg.
Zwischen Nassaberg (.V), Bojanov (0) und Zumberg (W)
wird das, abgesehen von den kleineren aufliegenden Gneiss-

schollen (S. 552), zusammenhangende Granitmassiv von der
grossen Bojanover Gneissinsel unterbrochen.

Der in diesem ausgedehnten Massiv am meisten ver-

breitete Granit ist mittel- bis grobkomig und mehr weniger
unvollkommen schieferig, stellt also eine Gneissfacies
des grauen Granites vor, mit welchem er in Verbindung
steht. Die schieferige Structur wird durch die Lagerung des
Biotites veranlasst. Der Orthoklas und Quarz sind voh
weisser oder graulicher Farbe, welche im AUgemeinen auch
das ganze Gestein besitzt. Als umfangreiche Masse ist diese

Granitabart in der Umgebung von Vcelakov beilaufig in der
Mitte des ganzen Nassaberger Massives entwickelt, wo ihre

Grenze etwa von Sku6 uber Ober Prasetin, Ober Babakov,
Smi, Freihammer, Trhov-Kamenitz, Vranov, Hodonin, Bdhm.
Lhotitz, Ochoz, Drahotitz, Podlejslany, Krupin, Cekov, Mife-

tin, Evasejn, Unter Prasetin bis Skuc zuruck verlauft.

Diese ganze Gegend ist an der Oberflache mit grossen sack-

ahnlichen Granitblocken besaet. In der Erstreckung von
Skuc bis Srni tritt dieser Granit mit den Phylliten der Um-
gebung von Raima in Contact und erscheint hier zum Theil

in ganz eigenartiger Ausbildung. W von Unter Holetin bildet

nahe der Granitgrenze ein Gestein im Phyllit zwei Gange,
das dem Aussehen nach an Minette oder feinkdrnigen Glira-

mei-schiefer erinnert, aber wahrscheinlich einer Apophyse des
Granites angeh<5rt. Es wurde als Granitporphyr bezeichnet.
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Durch alknalige Uebergange ist die Gneissfacies mit
grauem Graait verbunden, der ubrigens auch selbstandig

auflritt. In ziemlich bedeutender Ausbreitung trifift man
ihn zwischen Trhov-Kameaitz, Vranov, Hodonin, Bohmisch
Lhotitz, Drahotitz, der Peklomuhle, Lipkov, Polanka, Vrsov,

Unter Bradlo, Ghloumek, wo er fiber Kfemeaitz und Polom
eine Zunge in den Gneiss aussendet, und Eamenitz an.

Eine andere etwas grossere Masse bildet der Struzinetzer

Granitstock, der sich von Schonfeld uber Benatek, Kohoutov
langs der Eisenbahn hinzieht- In der Niederung bei Zdiretz

wird der Granit von Kreidegebilden bedeckt, tritt aber jen-

seits derselben bei Hute SO von Chotebof wieder in einem
Stocke zu Tage. Ferner bildet der graue Granit ansehnliche

Stocke W von Sku6 bei Lestinka, Cejfov, Kvasejn, Mokrejsov,

dann zwischen See und Unter Pocatka bei Hofelec, sowie
im Norden zwischen Podhrad, Rudov und Zbislawetz. Klei-

nere GangstOcke sind sehr zahlreich.

In petrographischer Hinsicht stimmt der graue Granit

bezuglich der Bestandtheile durchaus mit seiner Gneissfacies

uberein, nur dass er zum Unterschied von dieser ein echt

granitisch-kdrniges, massiges Gefuge besitzt. In der zuerst

erwahnten grossen Masse enthalt der dort etwas biotitreichere

Granit zwischen Neudorf und Rohozna viele bis haselnuss-

grosse GranatkOrner, und im Struzinetzer Stocke umschliesst

er stellenweise Fetzen von Amphibolschiefer, die Helm-
hacker fur metamorphosirte Phyllitbrocken halt

Mebr untergeordnet als diese Hauptabart des Granites mit
ihrer Gneissfacies ist im Eisengebirge mittel- und grobkor-

niger rother Granit, der auch junger als jener zu sein

scheint Er ist durch fieischrothen Orthoklas ausgezeichnet,

welcher ihm die Farbe verleiht, auf die sich die Benennung
bezieht. Einea ziemlich grossen von Ost nach West etwa
20 km langen und in sudlicher Richtung bis 5 km breiten

Stock bildet diese Granitvarietat zwischen Lestinka, Kvasejn,

Dubova, Gekov, Krupin, Podlejsfany, Drahotitz, dem Chru-
dimkaflusse bis Prosicka, Prosec, Oheb, Ober Pocatka, Kras-
kov, Althof bis gegen Rudov im Suden, und zwischen Rudov,
Skoranov, Nutitz, Hrbokov, Rtejn, Petfikowitz, Licibofitz, Pra-

6ov bis Vejsonin im Norden, von wo an der mittelkflrnige

Granit in grobkdrnigen Qbergeht, der bis Smrcek herrschend
bleibt. KrejCI und Helmhacker bezeichnen diesen rothen

Granit als ein echtes Grenzgebilde, sprechen aber nirgends

klar aus, ob man denselben als durch Einwirkung der an-
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grenzenden Schichtgesteine umgewandelt ansehen darf. Diese
(angeblich silurischen) Schichtgesteine grenzen zwischen Ru-
dov und Skrovad theils direct, theils durch Vermittelung

eines schieferigen porphyrischen Gesteines an den Granit,

welcher an den Grenzen eine bankfdrmige Absonderung
aufweist und erst weiter entfernt vom Contact massig wird.

Am besten vermag man diese Verhaltnisse in der Schlucht
unter Pracov zu beobachten.

In kleineren StOcken tritt mittelkSrniger rother Granit

von RvaCov uber Milezimov, Dlouhy, Rovny und Oudav
gegen Ober und Unter Studenetz, sowie N von Kreuzberg
auf. Zwischen Studenetz und Rovny fasst er zusammen
mit rothem Gneis einen Dioritstock ein.

Grobkflrniger rother Granit kommt ausser (wie S. 568
erwahnt) in der Gegend von Zumberg, von wo er sich

ostwarts bis Studena voda (Kaltwasser, bei Ghrast) und
Smrcek ausbreitet, wo ihn Quadersandsteine bedecken, in

einem kleineren Stock zwischen Havlowitz und Eosteletz

SO vom Zumberger Massiv, dann ganz untergeordnet zwi-

schen Kfizanowitz und Vedralka, S bei Samafov, S von
Bezdekov an der Grenze zwischen Granit und Gneiss, sowie
jS' bei Rusinov im Gneisse vor. Zwischen Cekov und Krupin
ist grobkOrniger rother Granit gewissermassen als Uebergang
von der mittelkomigen Abart in die Gneissfacies des grauen
Granites ebenfalls gneissahnlich entwickelt.

Granitgange durchsetzen die Gesteinsmassen des sud-

lichen Eisengebirges an mehreren Stellen. Namentlich streicht

ein Gangzug im Gneisse vom Sudabhange der Kankova hora

uber Zbohov, Hojeschin, Podhofitz im Steilgehange des Ge-
birges bis fiber Rusinov hinaus, d. h. wohl 10 km weit
Am Abfalle der Kankova hora gegen Tfemoschnitz treten

Pegmatitgange auf, desgleichen am Krasny-Berge bei Chlum
und in der Dehetniker Schlucht SO von Bojanov. Hier sind

es Amphibolbiotitpegmatite, welche die Kalklager an den
beiden letztgenannten Orten vielfach durchsetzen (S. 665).

Die Pegmatite fuhren uberall reichlich Titanitkrystallchen.

Syenit ist im Eisengebirge nur untergeordnet ent-

wickelt und lasst sich uberdies nicht immer genau deuten,

da er sich einerseits an Amphibolgranit, andererseits und
besonders aber an Diorit enge anschliesst. Deshalb konn-
ten auch Kkejci und Helmhacker die von ihnen ausge-

schiedenen Syenitpartieen auf der Karte nicht verlasslich

begrenzen.

Digitized byGoogle



Das Eisengebirge. — Syenit..— Diorit. 571

Am Steilabfalle des Gebirges in der Gegend von Zbi-
slawetz, sowie weiterhbi bis Rudov durchsetzt Syenit nebst
rothem Granit und Diorit die gescbichteten Gesteine in zahl-

reichen stockformigen Gangen. Alle drei Gesteine sind durch
Uebergange mit einander verknupft und schwer auseinander
zu halten. Der Syenit ist hier im Ganzen mittelkornig, nur
stellenweise trifft man grobere Ausscheidungen mit beinahe
fingerlangen und federkieldicken, schwarzen oder grunlich

schwarzen Hornblendesaulen, licht aschgrauem Orthoklas
und grossen hellen QuarzkGrnem. Hie und da ist Pyrit

in Kornchen haufig und auf Kluften erscheinen Epidotan-
fliige. Quarzarme Syenite besitzen manchmal an den Ge-
steinsgrenzen eine schieferige Textur.

Eine ,bedeutendere Syenitpartie erscheint etwas siid-

licher zwischen Kraskov und Sec an der Grenze zwischen
rothem Granit und Diorit. Das hier herrschende Gestein

ist mittelkdrnig und besteht aus weissem Plagioklas (Oligo-

klas) oder vorherrschend rothlichem Orthoklas (besonders
am Kopanina-Hugel NNW von Sec) und schwarzem Am-
phibol, der manchmal dort, wo grossere Feldspathanhauf-
ungen sich vorfinden, lange Stengel bildet. Stellenweise

sind kleine honiggelbe Titanitkrystalle haufig. Quarz ist

nicht wahrnehmbar. Vomehmlich an der Granitgrenze
macht sich im Gesteine eine Tendenz zur schieferigen Struc-
tur geltend.

• Von Kraskov etwa 1 km sudostlich entfernt ist am
rechten Ufer des Baches (Zlaty potok, Goldbach) ein Ge-
stein entbldsst, welches Helmhacker ebenfalls als Syenit

bezeichnet. Es enthalt haufig sehr grobkdrnige Ausscheid-
ungen von Quarz, Epidot, Granat und Magnetit, sowie Py-
ritkfirner, welche auch im kornigen Gemenge eingestreut

sind. Das Gestein ist orthoklasreich und scheint sich einem
Amphibolgranit zu nahern.

Mehr verbreitet ist Diorit, welcher im Eisengebirge

in verschiedenen Abarten vorkommt, die man ihrer Textur
nach wesentlich in kSrnige und aphanitische eintheilen kann.

Es ist auffallend, dass die ersteren fast nur an die anderen
Eruptivgesteine oder auch alteren Schiefer gebunden sind,

wahrend die Aphanite dem Phyllitgebirge angehoren. Helm-
hacker erklart dieses Verhalten durch genetische Verschie-

denheiten, indem er annimmt, dass die Diorite im Phyllite

meist gleichzeitige Bildungen mit diesem letzteren seien,

unterseeischen Eruptionen entstammen und daher schnell
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erstarrten, wogegen die Gang- oder Gangstockmassen all-

malig abkuhlten und somit kdrnige Textur annehmen konn-
ten. Fur diese immerhin gewagte Annahme scheint aller-

dings der Umstand zu sprechen, dass auch im Phyllitgebiete

kdrnige Diorite dort vorzukommen pflegen, wo sie deutlich

gangformig entwickelt sind.

Ferner spricht Helmhackeb die Ansicht aus, dass

die koraigen Diorite mit den rothen Graniten in einem
genetischen Zusammenhange stehen, weil theils die Diorite

im rothen Granit, theils dieser letztere im Diorit Gauge
oder Gangstdcke bildet und uberhaupt die Hauptmasse der

Diorite im Nebengestein des rothen Granites vorkommt.
Beachtenswerth ist ferner, dass in machtigen Dioritstdcken

zumeist die Mitte von Anorthitdiorit eingenommen wird, so

dass der Hornblendediorit eine Hulle um jenen ersteren

bildet. In ahnlichem Verbande stehen dfters die gemeinen
Diorite mit Syeniten, welche wieder Mantel um jene bilden.

In vielen Fallen zeigen die Diorite, so wie die Syenite, in

der Nahe der Nebengesteine eine schieferige Ausbildung.

Im ndrdlichsten Theile des Eisengebirges an beiden,

besonders aber an dem linken Ufer der Elbe bei Elbetei-

nitz werden die Schiefergesteine von zahlreichen Dioritgan-

gen durchsetzt. Das Gestein derselben ist durch einen be-
deutenden Uralitgehalt ausgezeichnet und hangt aufs Innigste

mit Gabbro zusammen, wie weiter unten naher dargelegt

werden wird. Zwischen Vinafitz und Kojitz kommen etwa
10 solcher Uralitdiorit-Gange vor. Das Gestein ist

deutlich kdrnig und besteht aus zartfaserigem Uralit und
blassviolettem Labrador als Hauptgemengtheilen, an welche
sich untergeordnet Reste von Diallag, Magnetit- und Ilme-

nitkfirner und Stabe, meist von Leukoxen umhullt, PTrit-

kornchen und Apatitnadelchen anschliessen.

Gange von ahnlichem Uralitdiorit treten auch SO von
Elbeteinitz S und SO von Telfiitz und von Ghwaletitz im
Phyllit auf, ebenso an der Strasse von Bernardov nach
Zbranoves, vielleicht auch N von Vedralka (Franziskahain)

Beilauflg 075 km NO von Bernardov ist an der Grenze
von rothem Granit und Chloritdioritaphanit ein Stock von
Uralitdiorit eingelagert. Das Gestein ist von dunkelgruner
Farbe, deutlich kdrnig und soil aus etwa 50% Uralit und
Diallagresten, 48% Labradorit und 2% Biotit, Magnetit,

Ilmenit, Pyrit, Calcit bestehen.
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Weiters kommt Uralitdiorit im mittleren Eisengebirge
am Wege von Hefmanmestec nach Nakle sudlich von letz-

terer Ortschaft vor. Er ist hier kleinkOmig, grob bankfOr-
mig abgesondert, ergibt einen bedeutenden Gluhverlust und
besteht wesentlich aus Uralit, Chlorit, Plagioklas, Magnetit
und Bmenit in Leukoxenhullen, sowie Kalk-, Eisea- und
Ma gnesiacarbonat.

Am meisten verbreitet sind Diorite im mittleren und
suddstlichen Theile des Eisengebirges, zumal in der Gegend
von Nassaberg im Gebiete des rothen Granites. Es sind

hauptsachlich gemeine Hornblendediorite, die theils

quarzfuhrend oder quarzfrei, manchmal auch epidothaltig

und meist deutlich kornig sind. Sie sollen zum Theile in

Granit und Syenit allmalig ubergehen.

Am westlichen Steilgehange des Gebirges bildet Diorit

in der Erstreckung von Zbislawetz bis Rudov zusammen
mit Syenit und grauem Granit die Grenze zwischen den
alteren krystallinischen Schiefem und dem Phyllit.

In der Gegend von Bojanov und Nassaberg treten kCrnige
Diorite in Gangen und GangstOcken ausserordentlich reich-

lich auf, namentlich von Kraskov (NW von Bojanov) ost-

warts bis fiber Podskal (NW von SkuC) hinaus, wo die

Bedeckung durch Kreidegebilde deren weitere Verfolgung
unmoglich macht. Mann trifft sie vorwaltend an der Grenze
von Granit und Gneiss, oder dort, wo verschiedene Granit-

abarten mit einander in Beriihrung treten, weshalb KrejCi
und Helmhacker diese Gesteinsgrenzen fur Dislocations-

spalten von bedeutender Tiefe ansehen, aus welchen die

Diorite hervordrangen. In einem Zuge finden sich Diorite

bei Kraskov, Zdaretz, N von Se6 an der Chrudimka W von
Bojanov und im Orte selbst bei Deutsch Lhotitz und Samafov,
W von Krizanowitz, Slawitz, Hradist und Bohmisch Lhotitz,

W von Nassaberg. Weiter zieht ein langer, cca 750 m
machtiger Gangstock von Nassaberg uber Bratraftov nach
Erupin in der Lange von mehr als 3 km. Noch machtiger
ist der Gangstock, welcher in einer Lange von nahezu
1 Myriameter sudlich von Podlejsfany uber Boschov (iV), nord-

lich von der Podboschover Muhle, den Hofi6kaberg, (S von
Smrcek), nOrdlich von Louka in die Schlucht, welche von
Chacholitz gegen Kosteletz WNW von Skuc hinzieht, ver-

folgt werden kann. Hier wird der Stock sammt dem Neben-
gestein von Kreideschichten bedeckt, unter welchen er sicher-

fich noch weiter fortsetzt. Auch wird hier bei Chacholitz
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der Diorit von rothem Granit durchsetzt. Das Gestein dieses

langen Gangstockes ist meist grob- bis mittelkdrnig, selten

kleinkornig. Helmhackee hat dasselbe genau beschrieben.

Es wurde nach ihm aus 56% Plagioklas (Andesin), 43%
Amphibol und etwa l°/ Magnetit and Epidot bestehen.

Dieser letztere kommt auf Kluften, welche den Diorit durch-

ziehen, haufig in Drusen von manchmal bis fingerdicken Saulen
vor. Von den ubrigen angefuhrten Fundorten hat derselbe

Forscher die Gesteine von Krizanowitz, von der Podboscho-
ver Muhle und von der Skala bei Eosteletz genauer unter-

sucht. Das erste Gestein ist quarz- und epidotfrei und das

letztere verhaltnissmassig sehr arm an Kieselsaure (43*54°/ ),

wobei sein Amphibol zugleich ein bedeutend thonerdehaJ-

tiger und eisenreicher zu sein scheint. Das Mengenverhalt-
niss von Amphibol, Plagioklas (kein Anorthit) und Magnetit
lasst sich etwa durch die Zahlen 74 : 22 : 4 ausdrucken.

Mehr vereinzelt, obwohl theilweise auch an den Gesteins-

grenzen, kommen kornige Diorite im Osten und Westen von
Hlinsko, z. B. bei Planavy, Srni, Rrvacov, Stan, Schdnfeld,

vor. An beiden letzteren Orten durchsetzen dieselben theils

Glimmerschiefer und Gneiss, theils Granit. OestUch von Ghqte-
bof im Norden von Studenetz von Unter Vestetz uber Sti-

kova, Hut, 2alost bis gegen Rovny bildet rother Granit und
Gneiss (S. 570) einen Kranz um kOrnigen Diorit, welcher
vielleicht mit der Ranskoer Dioritmasse im Saarer Gebirge
zusammenhangt. Die Lange des Stockes durfte etwa 4, die

Breite etwa 2 im betragen. Das Gestein ist theilweise quarz-
filhrend.

Kleink6rnige Diorite treten bei Vejsonin (S von Ghru-
dim) und bei Klein Lukawitz, resp. Bitovan N von 2umberg
auf. Sie sind durch einen sehr bedeutenden Pyritgehalt aus-
gezeichnet und sind hauptsachlich an der Grenze zwischen
rothem Granit und Quarzporphyr oder Felsit entwickelt.

Im Vorkommen S von Bitovan ist der Plagioklas, welcher
wahrscheinlich wegen der Kleinheit seiner Individuen ganz
das Aussehen von Orthoklas besitzt, durchaus vorherrschend,
Amphibol und Magnetit halten sich in untergeordneter Menge
das Gleichgewicht und PyritkOrner sind mehr vereinzelt Die
Varietat WSW von Vejsonin ist jener von Bitovan sehr
ahnlich.

In der Umgebung von Trpisov und Pracov sudlich von
Chrudim erscheinen sowohl im Granit, als im Felsitporphyr
haufig Epidotdiorite, in welchen Epidot nicht die Rolle
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eines unwesentlichen Gemengtheiles fuhrt, wie im Diorit vom
Hofickahugel (S. 573), sondern als wesentlicher Bestand-
theil angesehen werden muss. Im Ohebkaufer N von Pra-
<5ov durchsetzen Gange dieses Gesteines, welches von Helm-
hacker genau beschrieben worden ist, in der Nahe der
Granitgrenze faule schieferige Gesteine, die entweder ausge-
laugte Diorittuffe oder Felsite von schieferiger Structur sein

sollen. Das Gestein des etwa 10 m machtigen Ganges, der
beilaufig in der Mitte zwischen der Pracover Kirche und der
Svidnitzer Papiermiihle entblosst ist, ist klein- bis feinkornig,

jedoch vermag man mit bewaflnetem Auge weissen Plagio-

klas, Amphibol und Epidot sehr wohl zu unterscheiden.
Nebstdem erscheinen Pyritkornchen und etwas Calcit und
u. d. M. lasst sich auch Magnetit und Apatit nachweisen.

Anorthitdiorit istim Eisengebirge ziemlich verbrei-

tet. Auch er biidet meist an den Gesteinsgrenzen Gang-
stocke, die aber der Mehrzahl nach keine grosse Langser-
streckung zu haben scheinen. Man trifft ihn schon im
Doubravkathale bei Mladotitz S von Ronov in ansehnlichen
Massen an. Es streicht hier beilaufig parallel zur Richtung
des Eisengebirges (SL 22—23) ein machtiger Gang, in dessen
siidlichem Theile das Gestein oft so grobkSrnig wird, dass
man stellenweise beinahe handgrosse Stucke von ziemlich
reinem Anorthit aus demselben herausschlagen kann, woge-
gen es im nordlichen Theile, besonders nahe sudlich bei der
Kreuzkirche, eine grobe Parallelstructur zeigt. Nach Helm-
hacker stehen mit diesem Anorthitdioritgange ein kleines

SerpentinVorkommen knapp NW von der Mladotitzer Muhle
und ein kleines Troktolitmassiv gegeniiber der St. Martins-
kirche in irgend einem gerietischen Zusammenhange. Das
Hangende des Ganges, biidet Biotitgneiss das Liegende gra-
natfuhrfnder Amphibolgneiss. Im Allgemeinen halten sich

Anorthit und Amphibol ihrer Menge nach im Gesteine das
Gleichgewicht.

Im eigentlichen Eisengebirge ist Anorthitdiorit nament-
lich im mittleren Theile verbreitet. Er tritt hier u. a. in

einem machtigen Zuge auf, der vom Jagerhause NO von
Kraskov (0 von Ronov) uber Sec (iV, hier von Diorit und
Syenit begleitet), Vrsov und Bradlo, W an Mozdenitz vorbei
bis in die Gegend von Kocourov verfolgt werden kann und
in dieser Erstreckung, falls man es wirklich mit einem zu-
sammenhangenden Gangstock zu thun hat, bei einer Breite
von etwa 000 m eine Lange von cca 8 km besitzt. Jedoch
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scheint dieser Gangzug aus funf einzelnen Stocken, die an
den genannten Orten entblosst sind, zu bestehen. In der
Richtung dieses Zuges liegt die interessante Dioritkuppe bei

Ransko (siehe unten im Saarer Gebirge).

Beim Kraskover Jagerhause (NNO) ist der Gangstock
des Anorthitdiorites zwischen rothem Granit und Ottrelit-

schiefer 50 bis 100 m, bei Hrbokov im rothen Granit an
der Grenze mit gneissartigem Granit NO von Sec 300—350 m
machtig. Das Gestein ist an beiden Orten ziemlich gleich

und besteht aus etwa 65% Anorthit und 35% Amphibol.
Magnetit ist ganz untergeordnet. Das Gestein bei Unter
Bradlo an der Chrudimka ist ziemlich grobkflrnig und lasst

die Bestandtheile deutlich erkennen.

In letzterer Hinsicbt gleicht ihm ein Vorkommen von
Anorthitdiorit auf der kleinen Euppe zwischen Castkov und
Prostejov £ von Zumberg inmitten des grobkQrnigen rothen
Granites. Westlich von bier bei Drahotitz tritt ein Gang
an der Grenze zwischen Granit und Gneiss auf. Am Contact

von Granit mit Phyllit streicht ein wenig machtiger Gang
SW von Kladno (0 von Hlinsko), zwei andere 2 bis 4 km
lange und 500 m breite Gange an der Grenze zwischen

Gneiss und Granit unter Srni von Petrkov in der Gegend
von Hlinsko. Weiter westlich treten knapp S bei Jancour
ebenfalls zwischen Gneiss und Granit einige Gange auf, die

sich mOglicherweisse jenen von Mozdenitz anschliessen.

Sehr feinkOrnige oder dichte Abarten von Diorit, die

man unter der Bezeichnung Dioritaphanit zusammenfas-
sen kann, sind im Eisengebirge ebenfalls ziemlich verbreitet

und zwar werden sie, wie erwahnt, von Helmhacker als

gleichzeitige Bildungen mit dem Phyllit aufgefasst. Sie er-

strecken sich in Gang- und LagerstGcken sudlich von Teleitz

(SO von Elbeteinitz) angefangen fiber Zdechowitz, Moraschitz,

Krasnitz, Lhota, Sobolusk, Turkowitz, Bukovina, Licomelitz

bis Vlastejov, wo sie von Kreideschichten bedeckt werden.
Die Streicnungslange dieses Lagerzuges betragt etwa 2 Myria-

meter und die grfisste Breite zwischen Holetin und Bfezinka

cca 3 km. Er wird von Diorittuffen und grobkOrnigen Diorit-

tuffconglomeraten begleitet. Auch innerhalb des Porphyr-
massives (S 579) zwischen Bitovan (SO von-Chrudim) und
Rtejn (NO von Set) kommen Dioritaphanite in GangstOcken
vor. Es ist jedo'ch zu bemerken, dass nicht alle von Helm-
hackee unter diese Bezeichnung einbezogenen Gesteinsaus-

bildungen thatsachlich aphanitisch sind, sondern zum Theil
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auch porphyrartige oder amygdaloidische Textur besitzen,

wohl aber stets mit wirklichen Aphaniten engstens verknfipft

erscheinen.

Bei Licomelitz W von Hefmanmestec kommen solche

Diorite mit kleinporphyrartiger Textur vor, von welchen
Gerolle im grobschischtigen und grosskomigen Diorittuff ein-

gewachsen sind, welcher N von Kosteletz (S von Hefman-
mestec) in der flachen Bachuferterasse entbldsst ist (S. 556).

Das Gestein ist schmutzig lichtgrau und besteht vorwaltend
aus Plagioklas, wenig Magnetit und Ghlorit Amphibol ist

darin nicht nachweisbar, da derselbe ganzlich in Ghlorit

umgewandelt zu sein scheint, weshalb auch das Gestein

richtig als Ghloritdioritaphanit zu bezeichnen ist Der
Plagioklas ist ein ziemlich sauerer Oligoklas, denn trotz des
bedeutenden Kieselsauregehaltes des Gesteines (63%) ist

darin kein Orthoklas vorhanden.
Mandelsteinartiger Ghloritdioritaphanit bildet NW von

Sobolusk (W von Hefmanmestec) eine Kuppe. Das Gestein

ist licht graugrun, grob schieferig, an den Schieferungsfla-

chen zarte runzelige Ghloritlagen zeigend mit erbsen- bis

haselnussgrossen Mandeln, die aus Quarz und Galcit beste-

hen. Ndrdlich von Sobolusk bei Lhotka kommt ein ahnliches

Gestein vor, nur dass die Amygdaloide desselben aus Epidot
bestehen und ausserdem in der Grundmasse Plagioklas-

krystallchen porphyrisch ausgeschieden sind. Dasselbe Ge-
stein erkennt man in einzelnen Gerollen des Diorittuflfcon-

glomerates von Kosteletz.

Bei Bukovina zwischen Caslau und Hefmanmestec tritt

graugruner Epidotchloritdioritaphanit auf, dessen
BestandtheUe Plagioklas, faseriger Amphibol, zahlreiche Ghlo-
ritschuppen, beinahe porphyrartig ausgeschiedene theilweise

polygonal begrenzte Kdrner von ganz reinem innen rissigem,

gelbem Epidot, Magnetitkornchen und etwas Galcit sind.

Im ndrdlichen Eisengebirge bei Zdechowitz treten ahn-
liche Epidotchloritdioritaphanite auf. In der von Helmhackee
untersuchten Probe vom westlichen Teichufer N vom Dorfe
verschwindet der Magnetit fast ganzlich; sonst aber ist das
licht graugriine Gestein jenem von Bukovina sehr ahnlich.

In einer Richtung zeigt es einen etwas deutlicheren Bruch,
auf welchem Chloritschflppchen schimmem. Epidot ist dem
Gesteine in Kdrnchen eingesprengt.

Gabbro scheint nach Helmhackee im Eisengebirge
viel haufiger zu sein, als sonst angenommen wird. Allen-

Kalttr, Q-aolofl* Ton BBhmen 37
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falls ist er haufiger als der Diabas, welcher nur im Gebiete

der altpalaeozoischen Schichten ganz untergeordnet vor-

kommt. Hauptsachlich triflft man Gabbro im Bereiche des
Granitstockes, welcher sich Ton Bernardov bis fiber Mora-
schitz hinzieht (S. 567), sowie in den anliegenden Gesteins-

zugen. wobei das Streichen der Gange im Ganzen parallel

zui- Langenaxe des Granitstockes in SO verlauft.

Bei Vinafitz an der Elbe ist ein kurzer Gabbrogang-
stock im Glimmerschiefer entwickelt, NO von Bernardov,

W von Ghwaletitz und NO von Kasparov Dolik tritt Gabbro
im rothen Granit auf. Der Gangstock bei Vinafitz ist gegen
400 m machtig und reicht mit seiaen nordwestlichen Aus-
laufern bis unter Elbeteinitz an's rechte Elbeufer hinuber.

Am linken Elbeufer ist er im Bahneinschnitte zwischen Za-
bof und Kojitz in der Strecke vom Wachterhause Nro. 281
bis zum Viaduct unter Vinafitz deutlich entblfisst An der
Grenze gegen die Nebengesteine ist der Stock klein- bis

mittelkflrnig, unvollkommen schieferig und mit manchem
Hornblendeschiefer zu verwechseln, wogegen in der Mitte

der grobkornigen Stockmasse eine regellos grossblflckige

Zerkhlftung zu Tage tritt In dieser letzteren Varietat er-

reichen die einzelnen Bestandtheile des Gabbros — Labra-
dorit und Diallag — bis uber 1 em Lange. Der Labradorit

ist von licht graulichvioletter Farbe und durchsichtig. der
Diallag duster graugrun. Zuweilen st6sst man auf nussgrosse

Aggregate von Diallagprismen und regellos dickfaserige Saul-

chen von Amphibol (Uralit), seltener auf Biotit. Im All-

gemeinen betheiligen sich an der Zusammensetzung des
grobkdrnigen Gabbros 52° Plagioklas, gegen 48°/o Diallag

und etwas Ilmenit und Magnetit.

In der mittelkornigen Abart sind die Bestandtheile
hdchstens 0*5 em lang. Durch Verwitterung geht der Dial-

lag in Uralit uber, wobei aber der Plagioklas beinahe voll-

kommen frisch bleibt. Man triflft somit Gesteine, die in der

That als Uebergange vom Gabbro zum Uralitdiorit (S. 572)
bezeichnet werden mflssen.

Auch die feinkdrnige Varietat des Gabbros steht dem
Uralitdiorit sehr nahe.

Der bei Bernardov vom Jagerhause im Waide vor-

kommende grobkdrnige Gabbro ist einem Amphibolit ahn-
lich. Er enthalt auch wirklich ziemlich viel grasgruner Horn-
blende. Auch im Walde zwischen Kasparuv Dolik und Zbra-
noves ist der Gabbro grobkornig. Weder hier, noch bei Ber-
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nardov lasst sich die Machtigkeit der GabbrogangstOcke be-

stimraen.

Schliesslich ist von Massengesteinen, welche im Eispri-

gebirge vorkommen, Porphyr zu nennen. Er tritt in einigen

Varietaten auf, ist aber nur wenig verbreitet und erscheint

ausserdem meist nur als Grenzgestein, so dass er in man-
chen Fallen bestimmt nichts anderes als eine Contactfacies

Torstellt. Deshalb sind einige von Helmhackee als Porphyr
aufgefasste Gesteine oben theils zum Gneiss, theils zum
Granit einbezogen worden.

In den Schluchten der Gegend von Richenburg nahe
der von Kreideschichten bedeckten Grenze zwischen dem
rothen Granit und den grauwackenartigen Phylliten sind

mehrere, obwohl nicht machtige Gange von sehr festen,

quarzreichen, grauschwarzen Porphyren entblSsst und ahn-
liche Gesteine trifft man auch S von SkuC, sowie ganz ver-

einzelt bei Lesan SO von Skuc.

Die Grundmasse dieser Porphyre ist dunkelgrau und
enthalt zahlreiche kleinwinzige QuarzkSmchen, sowie stellen-

weise grOssere Quarzkrystalle mit mancbmal blaulich milchi-

gem Schein, femer sparliche weisse Orthoklaskrystalle von
langlicher Form und selten PyritkCrnchen. Muscovit ist in

dem Gesteine nicht zu beobachten, wodurch es sich von
den im Uebrigen zum Verwechseln ahnlichen Schichtgestei-

nen, die es durchbricht, unterscheidet. In der Grundmasse
ist Biotit reichlich vorhanden, wogegen Magnetitstaub nur
sparlich auftritt.

Felsitporphyr bildet einen mehr als 1 Myriameter
langen und bis 2 km breiten Grenzstock zwischen dem ro-

then Granit des Nassaberger Massives im Suden und den
altpalaeozoischen Ablagerungen im Norden in der Erstreck-

ung von Rtejn uber Siskowitz, Trpi§ov, Svidnitz, Pracov,

Vejsonin bis uber Klein Lukawitz hinaus (sammtlich N von
Bojanov und Nassaberg). In diesem Stocke sind die Felsit-

porphyre nach Helmhackee nicht nur porphyrartig, son-

dern auch felsitisch und felsitisch schieferig entwickelt, neben
welchen aber auch Diorite und Dioritaphanite daselbst auf-

treten. Die sehr tuffahnlichen Felsitporphvre sind meistens

von auffallend schieferiger Textur, die lediglich als Beweg-
ungs- oder Erstarrungserscheinung aufzufassen ist, weshalb
die Bezeichnung des Gesteines als schieferiger Felsitpor-

phyr oder Eruptivporphyroid am angemessensten erscheinen

dfirfte.
37*
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Vorzuglich entblosst sind die schieferigen Felsitpor-

phyre in der Schlucht, die von Svidnitz gegen Skrovad zieht.

Hier sieht man an den Gehangen des Ghrudimkaflusses die
schichtenartig gegen Sflden verfiachenden B&nke des Ge-
steines von vorwaltend blass fleischrother Farbe, welches
viel mehr den Eindruck eines unvollkommen schieferigen

talkigen Glimmerschiefers als eines Porphyres macht. Am
Querbruche erkennt man, dass dunne Pyrophyllitlagen das
Gestein durchsetzen und findet Spuren von Orthoklaskry-

stallen, frische Quarzkomer und sparliche Pyritwiirfelchen.

„In dem Gebiete dieses schieferigen Felsitporphyres

zwischen Rtejn und Lukawitz finden sich manigfaltige Va-
rietaten desselben. Manche enthalten auch ein grimes glim-

merahnliches Mineral, so dass auch Anklange an Porphyr-
tuff zum Vorscheine kommen".

Ganz nahe NW bei Gross Lukawitz ist knapp an den
uberlagernden turonen Kreideschichten ein Bruch im schie-

ferigen Felsitporphyr, welcher die ostliche Fortsetzung des

Gesteines im Chrudimkathale zu sein scheint, eroffnet. Die
Grundmasse des Gesteines ist gelblichgrau. In derselben

liegen bis 0*75 em lange blass graulichweisse Orthoklaskry-

stalle und verhaltnissmassig sparliche kleinere Quarzkrystalle

ausgeschieden. In der felsitischen Grundmasse dagegen ist

Quarz der uberwiegende Gemengtheil. Dieselbe zeigt in nicht

zu dflnnen Schliffen vollkommene Mikrofluctuationstextur,

wogegen sie in sehr dflnnen Schliffen deutlich kleinkornig

erscheint. Sie enthalt etwas Pyrit, Haematit und Pyrophyllit

Aehnliche porphyrartige Felsitporphyre von lichter

Farbe mit sehr zarten Muscovit- und Biotitflasem trifft man
auch an der Grenze zwischen Gneiss und Phylliten zwischen
Hlinsko und Stan und ganz untergeordnet gewiss an vie-

len anderen Orten, wo man sie aber wohl theils zum Gneiss,

theils zum Granit einbezogen haben durfte.

„Neben porphyrartigen Gesteinen findet sich in dem
Gebiete zwischen Rtejn und Lukawitz auch Felsit; der-

selbe hat entweder blass gelblich fleischrothe, oder gelblich-

graue bis graue Farben, massige oder schieferige Textur,

wodurch dann scheinbar phyllitartige Gesteine mit wirklichen

Porphyren im Zusammenhange stehen". HelmhaCKER hat

einen Felsit vom Podjahodnitzer Berge, OXO nahe von
Klein Lukawitz und einen anderen aus dem Chrudimka-
thale in Svidnitz naher beschrieben. An letzterem Orte tre-

ten Gange von grauem zerklflftetem Felsit neben den oben
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erwahnten schieferigen Felsitporphyren auf. Sie sind meist
von weissen Galcitaderchen durchschwarmt und zeigen stel-

lenweise schieferige Textur.

An Erzen ist das Eisengebirge sehr arm. Nur Eisen-

bergbau ist vor Zeiten im Bereiche desselben betrieben

worden und einige Eisenwerke waren hier in Thatigkeit.

Heutigen Tages erinnert nur noch der Name des Gebirges

an den Bergbau, welcher einst in demselben umgieng, denn
auch der einzige Hochofen des Eisenwerkes zu Hedwigs-
thal, weleher bis unlangst im Betriebe stand und der Be-
nennung des Gebirges eine gewisse Berechtigung auch fur

die Gegenwart verlieh, obwohl auf demselben zum Theile

fremde Erze verhuttet wurden, steht seit dem J. 1887 kalt.

Ueberhaupt wird im ganzen Gebirge derzeit kein eigent-

liches Eisenerz, sondern nur Pyrit bergmannisch gewonnen.
Daher sind auch die Erzvorkommen wenig bekannt.

Im ndrdlichen Theile des Gebirges streicht ein mach-
tiger Limo nit gang SO von Elbeteinitz durch das Dorf
Chwaletitz gegen Zdechowitz. Der 30 bis 40 m machtige
Gang ist dem Phyllit eingelagert und erscheint etwa 0'5 km
WNW vom Dorfe entfernt gut entblOsst. Er besteht nach
Helmhackeb aus einer faulen gebleichten Phyllitbreccie,

welche von Limonitschnuren durchsetzt und mit Limonit
verbunden ist. Im Gauge findet sich auch ein ganzlich aut-

geloster, vielleicht granitischer Gang, der von einem Limo-
nitnetzwerk durchzogen wird. Das Erz ist stellenweise geo-

denartig auch aus verschieden farbigen in einander geschach-.

telten Schalen zusamniengesetzt. Das Nebengestein ist ein

fauler Schiefer mit ^Ti^O-Verflachen, der von Limonit und
Pyrit impraegnirt ist. Im Ausbisse kommen auch kleine Ne-
ster von Psilomelan, sowie im lettig aufgelosten Schiefer

unter dem Rasen kleine Knollen von Diadochit mit traubi-

ger Oberflache vor.

Im mittleren Theile des Eisengebirges standen ehe-
mals zahlreiche Baue auf Gangen und Tnimmern von Li-

monit am sudwestlichen Abfalle zwischen LicomeHtz und
Chwalowitz NO von Ronov im Betriebe. r^eute trifft man
daselbst nur alte Pingen und Halden, so dass man nicht

einmal genau bestimmen kann, in welchen Gesteinen die

Erze beibrachen. Bei LicomeHtz kann es Glimmerschiefer,

oder Phyllitglimmerschiefer, oder Amphibolschiefer gewesen
sein, bei Chwalowitz vielleicht Amphibolit oder Diorit. Die
Limonite durften Gangtrummer oder Gangnester als Rasen-
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laufer vorgestellt haben ; ob dieselben den Ausbiss von Mag-
netittruramern bilden, lasst sich nicht feststellen. „Die am
spatesten zum Erliegen gekommenen Stollenbaue sind knapp
bei Ghwalowitz nahe fiber der Grenze des schieferigen Am-
phibolgneisses und Hornblendeschiefers iiber der Kreidestufe,

die sich an den Fuss des steilen Abhanges anlehnt.

Bei Licomeritz finden sich auch Quarznester von klein-

krystallinischer Textur rait dem dichten Limonit, welcher
hier nesterformig vorzukommen scheint".

Die Limonite von diesen Bergbauen wurden seiner-

zeit in Hedwigsthal verhuttet.

Auf P y r i t wird bei Gross Lukawitz Bergbau betrieben.

In dieser Gegend herrschen schieferige Felsitporphyre vor,

welche in Bachlaufen, besonders ira Chrudimkathale zu Tage
treten und N vom genannten Dorfe von Kreideschichten

bedeckt werden. Sie schliessen StOcke von Diorit ein und
sind (durch Einfluss des angrenzenden Granites?) ziemlich

bedeutend metamorphosirt. Die Banke und Schichten der-

selben verflachen gegenOsten (St. 6— 8) unter 35—50Grad,
selten steiler. Alle diese Gesteine, ebenso wie die im an-

grenzenden Granit eingeschlossenen Schieferschollen, sind mit

Pyrit irapraegnirt, jedoch bis vielleicht auf gewisse Diorite

in nicht abbauwurdiger Menge. Im Dorfe Gross Lukawitz
ist aber der Felsitporphyr vollkommen in Pyrophyllitschiefer

umgewandelt, welcher einen Stock in dem umgebenden Felsit-

porphyr zu bilden scheint, jedoch mit diesem durch ganz
allmalige Uebergange verbunden ist. Ein solches Uebergangs-
"gestein ist der pyrophyllithaltige Felsitporphyr von Svidnitz.

Die Schiefer von Lukawitz sind nun das Muttergestein

des Pyrites. Sie haben ganz das Aussehen von Talkschiefer

:

sie glanzen perlmutterartig, farben ab, haben ein fettiges An-
fuhlen und sind schwach gelblichgrau, oder schmutzig weiss

bis rein weiss wie Talkschiefer. Die Aehnlichkeit mit Talk-

schiefer wird eben durch den Pyrophyllit verursacht, der nach
HBLMHACKER.ein Zersetzungsproduct vornehmlich des Ortho-

klases ist und dessen Natur auf chemischem Wege erwiesen

wurde. Der Quarz des ursprunglichen Felsitporphyres ist

im Schiefer unver&ndert vorhanden.

In der Pyrophyllitschiefermasse, oder in der Nahe der

Quarznester, oder auch in diesen Nestern selbst flndet sich

uberall Pyrit in Kdrnchen von Cubusform eingewachsen vor,

welcher stellenweise in lenticularen oder echten Lagern pa-

rallel zur Schichtung und Schieferung angehauft erscheint
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Die Machtigkeit dieser kurzen Lager von Pyrit erreicht selbst

50 bis 100 em, jedoch sind die minder niachtigen Lager hau-
figer ais die bedeutend maehtigen, wobei die Lager entweder
nor vorherrschend aus Pyrit mit wenig eingeschlossener Schie-

fermasse, oder ganzlich aus reinem grosskdrnigem Pyrit be-
stehen. Die Lager wiederholen sich ubereinander sowohl
in der Richtung der Machtigkeit der Schicbten, als auch dem
Streichen und Verflachen nach. Die Lagernester keilen aber
meist bald aus, nehmen auch oft plotzlich an Machtigkeit zu,

oder zerstreuen sich in hnpraegnationen. Haufig sind sie

gewunden, Verwerfungen trifft man aber selten.

Diese Erzlagerstatte wurde zu Anfang des 18- Jahrh.

durch Zufali beim Brunnengraben erschiirft und von Prager
Geschaftsleuten bebaut, wie es scheint aber ohne sonderlichen
JJutzen, weil sie diesolbe im J. 1732 an den Fursten Johann
Adam Auersperg bereitwilligst verkauften. Der Bergbau ist

auch heute noch in fOrstlichem Besitze.

Bis zum J. 1760 geschah die FOrderung durch den
jetzigen Wetterschacht mittelst Haspeln. Dann wurde der

Bartnolomeischacht abgeteuft und auf Pferdeforderung einge

richtet. Er wurde 1809 auf 163 m niedergebracht und spater

noch der Stollen angelegt. Gegenwartig ist der, von der

Chrudimka aus dem Liegenden in's Hangende getriebene

Stollen weit uber anderthalb Kilometer lang. Ausserdem
bestehen noch drei Saigerschachte im Hangenden des Lagers,

von welchen der besagte Bartholomei-HauptfSrderschacht
mitten im Dorfe Lukawitz in geringen lichten Dimensionen
angelegt ist. Er ist durch mehrere Laufe mit dem Lager
verbunden. Der Abbau ist ein Firstenstrassenbau. Die Fir-

stenstrassen hatten in den oberen Bauen, wo das Lager
machtiger war, bedeutende Breite und sind dieselben sogleich

nach dem Baue versetzt worden, so dass keine Kastonzim-
merung ndthig war. Ueberhaupt stehen die Strecken trotz

der Mlde des Gesteines ausserordentlich gut, meist ganz
ohne Zimmerung, was dem Mangel an eigentlicben zusitzenden

Wassern zuzuschreiben sein diirfte.

Bis zum J. 1868 wurde aus dem Pyrit nur Schwefel

gewonnen und aus den Branden durch Abwittern Eisenvitriol,

bohmische Schwefelsaure und Caput mortuum erzeugt. Auch
wurde eine Salpetersiederei und Salpetersaurefabrik einge-

richtet, so dass damals Lukawitz neben Altsattel die einzige

Fabrik in Bdhmen war, welche Schwefel- und Salpetersaure

erzeugte und in Handel brachte. Kiese und Rostruckstande

Digitized byGoogle



584 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

wurden auch theilweise an die Silberhutten in Jung Wozitz
und Ratibofitz (S. 119) abgegeben. Frfiher muss der Bergbau
sehr lebhaft betrieben worden sein, so dass er selbst, wie
z. B. urn die Mitte des vorigen Jahrhundertes Mangel an
Arbeitem gehabt haben durfte, da die furstlichen Patrimonial-
gerichte damals Diebe und Frevler zur Grubenarbeit. ver-

urtheilten. Neuerer Zeit jedoch trat der Bergbau immer mehr
in den Hintergrund und wird gegenwartig nur noch als

Mittel zur Erhaltung der chemischen Fabrik in Slatinan an-
gesehen. Auf der Hutte zu Gross Lukawitz wird seit 1868
kein Schwefel mehr erzeugt, sondern das Erzklein ganzlich

todt gebrannt und auf englische Schwefelsaure verarbeitet,

zu welchem Zwecke aber das in Lukawitz gefOrderte Erz-
quantum langst nicht mehr ausreicht. So wurden nach den
neuesten statistischen Berichten im J. 1888 nebst den zu
Lukawitz aus den furstlich Franz JosefAuersperg'schen Schwe-
felkiesbergbauen gewonnenen 4621 q Erzen auch noch un-
garische Schwefelkiese von 15 Arbeitern auf Schwefelsaure
verarbeitet, welche zur Ganze in der chemischen Fabrik in

Slatinan zur Bereitung von Kunstdfinger aufgebraucht worden
sein soil.

Das Saarer Gebirge mit dem bohmisch-mahrischen Grenz-
gebirge von Swratka und Polieka.

Sudostlich schliesst sich an das Eisengebirge ein ar-

chaeisches Gebirge an, dem eine gewisse Selbstandigkeit
zukommt, weil sein Hauptstreichen ein sudnordliches, somit
ein von dem nordostlichen des bohmisch-mahrischen Hoch-
landes ebenso, als von dem sudOstlichen des Eisengebirges
verschiedenes ist und auch die Hauptmasse der Gesteine,

welche es aufbauen, sich in ihrem Gharakter von jenen der
beiden angefnhrten Gebirge unterscheidet. Dieses Gebirge
umfasst die weitere Umgebuug der Stadt Saar in Mahren
und breitet sich in Bohmen gegen Vojnomestec, Borau und
Pfibislau aus. In der Gegend von Kreuzberg und Vojno-
mestec interferirt die Streichungsrichtung des Eisengebirges
mit jener des Saarer Gebirges und hier findet der allmftlige

Uebergang des einen Gebirges in das andere statt. Die
Gegend von Vojnomestec fiber Swratka bis ProseC und an
der Grenze fiber Poli£ka hinaus ist ebenfalls ein archaeisches
Gebiet, welches wir, um die Darstellung nicht zu sehr zu
zersplittern, im Anschluss an das Saarer Gebirge beschreiben
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werden, obwohl es sich geologisch wohl mehr dem Eisen-
gebirge anschliesst.

An der Erforschung des Gebirges haben sich dieselben
Autoren betheiligt, wie beim Eisengebirge und die dort (S.

547) citirten Arbeiten sind zogleich die Quellen fur die geo-
logische Kenntniss der hier in Rede stehenden Gebirgstheile.

Grundlegend ist die Darstellnng Zippe's, sowie die Abhand-
lungen v. Andkian's*), KrejC^s and Helmhaker's. An
der Detailerforschang hat rich auch Lipold**) betheiligt

und ich selbst habe einiges aus dem Gebirge mitgetheilt.

In Betreff 4er Oberflachenbeschaffenheit stellt sich das
Saarer, sowie das Swratka-Polickaer Grenzgebirge als ein

nicht hoh.es und auch durch keine besonderen Bergformen
ausgezeichnetes Mittelgebirge dar. Der hochste Berg: Za-
kova Hora (810 m) mit der Tisuvka erhebt sich schon auf
mahrischem Gebiete sudlich von Swratka. Der im Allge-

meinen von Suden gegen Norden verlaufende Gebirgsstrich

aber, dem er ahgehort, ist nicht nur der hOchste, sondern
auch der rauheste dieser ganzen Landstrecke. Er umfasst
in Bdhmen die Gegend von Swratka, Krouna, Vojnomestec,
Pelles bis gegen Borau. Hier ragt der Steinhubel (im Volks-

munde Stanebl, 721 m) im Ratschiner Walde am rechten Ufer
der Sazawa bedeutender hervor, und im Norden von Swratka
erheben sich der Hohe Berg (807 m) und der Earlstein (773 m)
noch hdher. Diese letzteren bilden gewissermassen ein

durch die Niederung von Ghlumetin von dem Heraletzer

Kamme getrenntes Joch. In der Grenzausbuchtung von
Policka und Bistrau besitzeo die einzelnen Hochpunkte eine

SeehOhe zwischen 600 und 700 m (Mullerberg SW von Po-
licka 648 m, Paseky NW von dieser Stadt 697 m mit einer

umfassenden Aussicht, der Draschersberg an der Grenze
663 m) und landeinwarts gegen Prosed zu steigt das Ter-
rain im Allgemeinen noch etwas (Skalka O von Krouna
700 m) hOher an, senkt sich aber weiterhin gegen Nord-
osten ziemlich rasch. Die herrschende Bergform sind flach-

gewdlbte Euppen oder Rucken und auch die Thaler sind

meistens ziemlich breite Mulden. Schluchtartige Terrain-

*) L. c. and: Bericht ttber die im sttdl. Theile Bobmens wabrend
des Sommers 1862 ausgefiihrte Aufnahme. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.

Xin, 1868, pag. 537.

**) Die Graphitlager nachst Svojanov in BOhraen. Jahrb. d. k. k.

geol. R.-A. XDI, 1868, pag. 261.
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einschnitte kommen beinahe gar nicht vor, — kurz das
ganze Gebirge besteht nur aus grossen Wellen, uber deren
meist langgedehnte, abgeplattete Rucken selbst die etwas
mehr kuppenformigen Berggestalten in der Umgegend von
Heraletz (das Volk stellt vorzugsweise diese Gegend den
wetter landeinwarts liegenden Gebirgstheilen als „Berge"
W horach] gegenuber) nicht sonderlich hervorragen. Dichte
Walder bedecken ausgedehnte Flachen und heben den Ge-
sammieindruck des Gebirges; anmathige Einzelpartieen, wie
z. B. jene von Swojanow, sind aber auf bdhmischem Gebiete
seltener als in Mahren im Bereiche der Schwarzawa. Im
Ganzen gehOrt das Saarer Gebirge mit dera nOrdlicheren
Grenzgebirge zu den rauhesten und kaltesten Gegenden von
Bohmen. Der Winter beginnt hier zeitig und dauert lang,

der Sommer ist kurz und regnerisch. Zu alien Jahreszeiten

herrschen kalte Nord- und Ostwinde vor.

Am geognostischen Aufbaue des Gebirges betheiligt

sich in erster Linie Gneiss, und zweitens Granit, welcher
viel mehr verbreitet ist, als man bisher annahm. Die ubrigen

Gesteine besitzen nur eine mehr minder untergeordnete
Verbreitung.

Gneiss nimmt im sudlichen Theile des Saarer Gebir-

ges, welches wir hier dem bfihmisch-mahrischen Hochlande
gegenOber durch die Linie Sazawa (0 von PKbislau an der
mahr. Grenze), Bukova, Ronov, 'Klein Lossenitz. Modlikov,
2elezna Horka, Perslkov, Slavetin, Neu Ransko (W von
Kreuzberg) begrenzen wollen, nur den westlichen Theil,

namlich die Umgebung von Borau bis Modlikov, Slavetin

Und Ransko ein, wo er mit den Gneissen des bohmisch-
mahrischen Hochlandes zusammenhangt. In der Niederung
um Hluboka gegen die Doubravka bei Vojnomestec zu wird
er von Kreidegebilden bedeckt, unter welchen er jenseits,

d. h. am rechten Ufer der Doubravka wieder hervortritt

und von hier bis an den Prosecer Granit sich ausdehnt.
Seine westliche und nordwestliche Grenze wird von Vojno-
mestec uber Chlum, Vitanov bis Kouty von Phylliten, von
hier uber Hlinsko, Blatno, Dedova, Erouna, Otradov, Mife-
tin von einem schmalen Granitstreifen gebildet, welcher sehr
deutlich die Verwerfungsspalte bezeichnet, welche das Eisen-
gebirge vom Saarer Gebirge trennt. Von hier breitet sich
der Gneiss sudostwarts uber die Grenze nach Mahren hin-

ein aus, wird aber in der Gegend von Heraletz und ostlich
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von Swratka urn Krizanky und Millau von machtigen Gra-
nitstocken durchbrochen und in der Chlumetiner Depression

(S. 585) von der Schwarzawa bei Swratka bis Kamenicek
von verwitterten Ereidegebilden bedeckt. In der Poticka-

Swojanower Grenzausbuchtung ist Gneiss sudlich von der

Linie Politka, Dittersbach, Robozna, Heinzendorf, wo er von
Kreideablagerungen bedeckt wird, hauptsachlich verbreitet,

doch wird er auch hier von einem machtigen Granitzug
unterbrochen und von untergeordneten Gesteinen uberlagert.

In petrograpbischer Hinsicht ist der Gneiss dieses gan-

zen Gebietes sehr verscbieden. Im Verbreitungsbezirke urn

Borau ist hauptsachlich Biotitgneiss entwickelt, welcher sud-

westlich von der Stadt gegen Modlikov zu so glimmerreich

und flaserig wird, dass er eigenUich als Gneissglimmer-
schiefer bezeichnet werden konnte. Er ist hier granaten-.

fuhrend. In Borau selbst herrscht schieferiger Amphibol-
gneiss mit wenig Biotit, der unter der Kirche schon entblosst

ist und hier nach Helmhackeb Pyrrhotineinsprengungen

enthalt.

Im Hauptverbreitungsgebiete des Gneisses norddstlich

von der Doubravka herrscht im Bereiche der Phyllitgrenze

bei Vojnomestec, Hlinsko, Krouna, Bohm. Rybna Biotitgneiss

vor. In Krouna unter der kathol. Kirche ist er ziemlich

glimmereich mit sparsamen Orthoklasaugen, und wechsel-

lagert mit sehr glimmerreichem, auch etwas Muscovit fuh—
rendem Gneiss. Weiter von der Phyllitgrerae entfernt ist

bei Krouna kleinkorniger Augengneiss, d. h. ein schuppig
flaseriger Biotitgneiss nut ausgeschiedenen, nicht zu grossen

Orthoklaskrystallen entwickelt, in welchem einzelne Schich-

ten glimmerschieferartig werden und auch etwas Turmalin
enthalten. Mehr sudwestlich beim Hanaver Jagerhause

kommt glimmerarmer Muscovitgneiss vor, welcher aber wei-

terhin in Biotitgneiss ubergeht, der bei Blatno und Hlinsko

einzig entwickelt ist und auch urn Zalibeny und Kosinov
X von Vojnomestec herrscht. Auch urn Kuchyn und Hamry
SO von Hlinsko ist hauptsachlich glimmerreicher Biotit-

gneiss entwickelt, welcher zwischen Kuchyn und Krejcar

beinahe horizontal gelagert erscheint.

Um Swratka, Chlumetin, Cachnov, Karlstein, Svratouch
herrscht ein Gneiss von eigenartigem Aussehen. Er enthalt

nach KkejCi und Helmhackee breite, langgezogene flase-

rige Flachen, die aus Schuppchen von Muscovit und Biotit

und aus vorwiegenden kleinkSrnig aggregirten, lang verzo-
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genen Orlhoklaspartieen mit dattelkornahnlichen , rauch-
grauen Quarzkornera bestehen. Stellenweise sind in diesem
grobflaserigen Gestein bis daumengrosse Orthoklaskrystalle

ausgeschieden, so dass sich porphyrischer Gneiss entwickelt,

wie z. B. bei Svratouch. Die scbieferige Textur ist eine un-
vollkommene und auch die Schichtung eine grobe. Bei Svra-
touch durchsetzen das Gestein viele Nester oder Adern von
durchsichtigem Rauchquarz und scheint dasselbe hier auch
mit Granit zu wechsellagern. Oestlich von Ryehnov und
bei St Eatharein konimt ein Zweiglimmergneiss mit fleisch-

rothem Feldspath vor, welcher am deutlichsten auf der iso-

lirten Elippe „Hapova skala" an der Strasse von Erouna
nach Set. Eatharein NW von Policka entbldsst ist. Bei
Ryehnov tritt ubrigens auch kleinkorniger Augengneiss auf,

der jenem von Erouna ganz ahnlich ist. Nordlich von hier

bei Eutrin ist eine Gneissihsel — Augengneiss — rings von
rothem Granit eingeschlossen.

In der Landesausbuchtung von Bistrau ist Gneiss ver-

haltnissmassig untergeordnet entwickelt, auf grOsserer Flache
nur im westlichen Theile. Diese ganze Gegend macht den
Eindruck eines von Granit vielfach durchbrochenen Gebietes,

in welchem nur Reste der ursprunglichen Schieferhulle, die

wohl zum Theile durch metamorphosirende Einflusse Um-
wandlungen ihrer Textur in's Massige erfahren haben, vor
ganzlicher Abtragung bewahrt geblieben sind. Vorherrschend
ist auch hier Biotitgneiss, welcher eben die hdchsten Theile

der Gebirgsrucken W von Set. Eatharein, Betlehem, Land-
rath, Teleci, Euhrau bis Ewitz einnimmt und besonders
am Lutzberg S von Borova (W von Polieka) machtig ent-

wickelt ist. Auch urn Riegersdorf, Vierhdfen bis Swojanow
tritt Gneiss stellenweise deutlich hervor. Er ist hier fein-

oder grobflaserig, meistens beide Glimmer fuhrend. Zwischen
Swojanow und Pfedmesti am rechten Bachufer tritt Am-
phibolgneiss zu Tage, der Granaten und Eupferkies einge-

sprengt enthalt.

Glimmerschiefer ist im Gebirge nur ganz unter-

geordnet vorhanden und zwar nur im Ostlichsten Theile, wo
er in einigen Zugen aus Mahren heruberstreicht. Bei Svra-

touch N von Swratka, von wo er angegeben wird, konnte
ich ihn nicht finden und auch zwischen Bfezin und Wust
Rybny ist er nicht deutlich entwickelt. Dagegen deuten

quarz- und glimmerreiche Fundstucke im Waldgebiete zwi-

schen der Schwarzawa bei Erasna (in Mahren) und Land-
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rath und Teleci einen Glimmerschieferzug an, welcher von
Ingrowitz fiber die Grenze nach Bohmen heruberzustreichen

scheint
Viel deutlicber ist Glimmerschiefer ostlich und nord-

lich von Bistrau und Swojanow entwickelt. Er steht bier

in engstem Verbande mit Phyllit, in welchen er gewdhnlich
nnmerklich fibergeht. Ein machtigerer Zug, welcher sich an
der Oberflache gabelformig theilt und in der Mitte Urthon-
schiefer einschliesst, zieht von Dittersbacb von Policka
sfidwarts zwischen Hammergrund und Manova Lhota hindurch
fiber Hartmanitz von Bistrau zur Grenze. Wahrend sich

dieser Zug als mehr zusammenhangend darstellt, macht sich

um Swojanow ein bunterWechsel von Gneiss, Glimmerschiefer,

Hornblende- und Urthonschiefer geltend, in welche Kalk-
stein- und Graphitlager, sowie Talkschiefer und Serpentin
eingelagert sind. Das ganze Gebiet scheint nach M. V. Lipold
den nordlichsten Theil eines Sattels darzustellen, dessen
Langenaxe von Nord nach Sud verlauft und in welchem die

verschiedenen krystallinischen Schiefer eine concentrisch

schalige Anordnung besitzen, so dass sie vom Sattelrucken

allseits abfallen, das heisst auf der Ostseite ostwarts, auf
der Nord8eite nordwarts und auf der Westseite westwarts.

In Folge dieser Anordnung umfassen Durchschnitte immer
mehr und mehr der concentrischen Schichten, je sudlicher

sie gefuhrt werden. Ein Glimmerschieferzug lasst sich ziem-
lich deutlich von Rohozna und Manova Lhota zwischen
Hartmanitz und Wachteldorf hindurch fiber die Grenze hin-

ans verfolgen. Ihm gehdren meist hdhere Bergrucken an,

u. a. der Hexenberg von Bistrau, auf welchem der Glim-
merschiefer reich an Granaten ist. Sudlicher zieht einer

von Eorejtka fiber Wachteldorf und an Trpin vorbei zur

Grenze. Bei Swojanow geht der Gneiss am Schlossberg in

Glimmerschiefer fiber, der hier ziemlich reichlich Granaten
enthalt. Ueberhaupt pflegt er dort, wo er mit Gneiss oder
Hornblendeschiefer in Verbindung steht, eher granatenfuhrend

zu sein als dort, wo er mit Phyllit im Verbande steht, wo
er wieder meist pyrithaltig ist.

Hornblendeschiefer ist im Saarer, sowie in dem
nflrdlicheren Greazgebirge ebenfalls nur wenig verbreitet.

Er tritt zwar an mehreren Stellen auf, bildet aber uberall

nur wenig bedeutende Einlagerungen, ausser im dstlichsten

Gebiete, wo er sfidlich von Policka, sowie bei Swojanow
machtiger entwickelt ist. Im eigentlichen Saarer Gebirge ist
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•er bOhmischerseite nicht nachgewiesen. In der Gegend von
Swratka ist er aber NO bei Chlumetin, sowie N von Svra-

touch im Walde nachweisbar. Weiter ostlich tritt bei Ruda
ein etwas grdsseres Amphibolitlager auf, wogegen das Vor-
kommen von diesem nOrdlich bei B6hm. Rybna ganz gering

zu sein scheint. Auch im Granitgebiete von Prosed tritt

Amphibolschiefer auf und zwar in diesem Orte selbst, deut-

licher aber SO am sog. Farsky kopec. Sie bilden hier eine

kleine Scholle, deren Schichten vorwaltend steil in ein-

fallen, aber auch in WSW oder N. Ihrer petrographischen
Beschaffenheit nach kdnnten sie am angemessensten als

Amphibolphyllit bezeichnet werden. Stellenweise schliessen

sie einen Epidotstreifen ein. Nicht sehr machtig, aber weitbin

verfolgbar sind die beiden Zuge von Hornblendeschiefem
sudlich von Policka. Der sudlichere beginnt etwa bei Betle-

hem und 9treicht hier in Begleitung von Granit, unter welchen
er einzufallen scheint, sodostwarts gegen Teleci und Max-
dfirfel, ferner durch das Gneissgebiet N von Sedlist und
Trhonitz gegen Nedvecicko uber die Grenze. Der nord-
lichere Zug lasst sich von Alt Steindorf scheinbar entlang

des nflrdlichen Granitrandes in die Wftlder NO von Kuhrau,
und dann erst wieder westlich von SchSnbrunn in mehr
sudlicher Richtung uber Ewitz zur Grenze verfolgen. Die
Verhaltnisse sind nicht deutlich zu ermittebi, jedoch scheint

es, dass dieser letztere Auslaufer von jenem ersteren durch
Granit getrennt wird. Bei Swojanow treten unter den oben
angegebenen Verhaltnissen Hornblendeschiefer, hauptsach-
lich zwischen diesem Orte und Pfedmesti, dann von Unter
Lhota in einem Bogen uber Studenetz gegen Trpin zu auf.

Auf alien diesen Fundstatten sind die Hornblende-
gesteine meistens nur aus Lflsestucken nachzuweisen. Wo
sie aber anstehend getroffen werden, sind sie gewdhnlich
nicht deutlich geschichtet, sondern eher massig und stets

ziemlich reich an Feldspath. Bei Ruda, sowie nioglicher-

weise auch an einigen anderen der zuerst angefuhrten Fund-
orte ist das Hornblendegestein ziemlich kornig und steht mit
Granatfels und Magneteisenerz in Verbindung.

Phyllit kommt nur in kleinen Inseln im Gebiete des
Prosecer Granitmassives und dann an der aussersten Ost-
grenze des Landes bei Swojanow vor.

NW von Prosed erscheint eine Phyllitpartie rings von
rothem Granit eingeschlossen zwischen Podmesti und Pera-
letz, von wo aus sie unter den Quadersandsteinen des Kreide-
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systemes gegen Bor und Jarosov nordostwarts fortzustreichen

scheint, weil am Grunde der Thalschluchten NW von Jarosov
zerbrdckelte Phyllite zu Tage treten und im Thalwege 8
von Vranitz sogar an den Granit anstossend entbldsst liegen.

In der Gegend von Swojanow ist der Phyllit auch nur
wenig entwickelt und zwar am machtigsten in Begleitung

des oben erwahnten Glimmerschiefers von Dittersbach und
Hartmanitz. Der westliche Phyllitstreifen, welcher sudost-

lich von Laubendorf in Glimmerschiefer ubergeht, streicht

rwischen Goldbrunn und Dittersbach uber Vierhofen und
Hammergrund sudwarts zur Grenze. Etwas ostlicher um-
schliesst Glimmerschiefer einen Phyllitstrich, welcher von
Dittersbach entlang des Baches in sudlicher Richtung bis iiber

Hartmanitz hinaus verfolgt werden kann. Endlich siidostlich

von Swojanow ist Urthonschiefer im Verbande mit Glimmer-
schiefer und anderen Gesteinen unter den oben dargelegten

Verhaltnissen hauptsachlich im Landeszipfel um Jobova
Lhota und Huti entwickelt.

Der Phyllit, ebenso wie er in der Lagerung mit Glim-
merschiefer in Verbindung steht, schliesst sich an ihn auch
in petrographischer Hinsicht engstens an und lasst sich

daher von ihm nicht scharf trennen. Er pflegt ziemlich

reich an eingesprengtem Schwefelkies zu sein. Bei Stude-
netz geht er in Talkschiefer uber, der seinerzeit als Feder-
weiss Verwendung fand. Weit wichtiger sind aber die Gra-
phitschiefer, welche sich durch Graphitaufnahme aus dem
Phyllit entwickeln und selbst in sehr reinen Graphit uber-
gehen. Es ist beachtenswerth, dass diese Graphitlager an
die hier ebenfalls auftretenden Kalksteinziige gebunden sind,

deren Lipold 6 bis 7 unterscheiden konnte, welche in der
Regel Urthonschiefer im Hangenden und Liegenden haben.
Auf der Begrenzungsflache beider Gesteine nun pflegt sich

Graphit einzufinden, welcher an einigen Stellen den Urthon-
schiefer ganzlich verdrangt und sodann zwischen dem Kalk-

stein und Phyllit formliche Stockwerke von bisweilen sehr
reinem Graphit grosstentheils in Form von grossen Linsen
bildet. Nach Lipold wurden derartige grossere Graphit-

anhaufungen besonders dort vorkommen, wo Kalkstein und
Phyllit reich an Schwefelkies sind. Nahe am Tage erscheint

der Graphit zuweilen gewissermassen natiirlich geschlemmt,
wogegen er bei zunehmender Teufe meist harter wird und
in geschichteten Graphitschiefer ubergeht. Die Hauptlager,

auf welchen sich der Abbau seit einigen Decennien bewegt,
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letzter Zeit freilich mit bedenklich abnebmender Lebhaftig-

keit, beflnden sich bei Trpin, Wachteldorf, Pfedmesti, Unter
Lhota, Huti und Jobova Lhota. Namentlich das Graphit-

stockwerk unterhalb Pfedmesti nachst Swojanow besass eine

Mftchtigkeit von 8 bis 12 m ; die ubrigen StOcke oder Schie-

ferlager sind minder machtig. Bei Jobova Lbota erscheinen

im Grapbit kleine Nester von Braunstein, sowie gegen Tag
zu Putzen von Limonit, der wohl gewiss ein Zersetzungs-

product des Schwefelkieses ist. In gleicher Weise tritt Li-

monit auch bei Wachteldorf auf. Gegenwartig wird in dieser

Gegend kein Grapbit gewonnen.

Die ubrigen Gesteine, welche sich ausser den bespro-
chenen am Aufbaue des Saarer Gebirges betheiligen, Qben
keinen Ausschlag gebenden Einfluss auf die Lagerungsver-
MUnisse aus, welche wir daher gleich hier kurz besprechen
wollen.

In der Umgebung von Borau und noch von Vojnomestec
ist das Streichen der Schichten ein ziemlich gleichmassig

nOrdliches (St. 23), weiter ostwarts aber, im Gebirge urn

Swratka und Polidka, tritt ein nordwest-stidostliches Strei-

chen, welches ziemlich genau jenem des Eisengebirges ent-

spricht, unverkennbar hervor, worauf wir ubrigens oben
(S. 584) schon Bezug genommen haben. Im eigentlichen

Saarer Gebirge ist das Verflachen der Schichten, entspre-

chend dem nordlichen Streichen, ein vorwaltend Ostliches

(KeejCI und Helmhacker bestimmten in Borau am Biotit-

gneiss, sowie bei der Kirche am Amphibolgneiss 58° nach
St. 6 1

/*, beim Brauhause von Borau 75—80° nach St. 5 1

/*

bis 6V4), nur zwischen Vojnomestec und Liebinsdorf tritt

gerade entgegengesetztes, d. h. westliches Verflachen eui

(62° nach St IT'/*)- Wahrend aber diese Erscheinung hier

vereinzelt ist, wird sie in der weiteren Umgebung von
Swratka geradezu zur Regel und es flndet hier ein rascher
Wechsel der Fallrichtungen statt. Z. B. bei Swratka selbst

kann man an einigen SteDen ein nordostliches (40° nach
St. 273)1 an anderen Orten ein sudwestliches Verflachen

(30° nach St. 15) ablesen, ja selbst in St. 24 fallen hier

manche Schichten. Bei Vitanov S von Hlinsko ist das
Schichtenverflachen ein beinahe nordliches. Oestlich von
hier auf den beiden Kuppen des Berges Hradiste ist der
Gneiss ganz deutlich antiklinal gefaltet, indem er auf einer
Seite sudwestwarts, auf der entgegengesetzten Seite aber
in ONO verflacht. Bei Blatno und Krouna fallen die Gneiss-
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schichten in NW, bei Rychnov von Krouna nahezu in W
(im dortigen Kalkbruche nach St. 173

/* mit 45°) und nicht

weit sud6stlich von hier in der Felsklippe Hapova skala in

NON. Man sieht, wie ver&nderlicb das Verflachen der Schich-

ten in diesem Gebirgstbeile ist und wie vielfach sieh hier

Falten wiederholen. (Fig. 110). Auch der Neigungswinkel

ist ziemlich variabel, betragt aber fast durchgehends weniger

als 40 Grad.

Sti Mattekin LiMntdorf

i 4 t

SSW **»• UO' ttotX durch du Sunr Gebirge.

1 Onelw. * Phylllt. S Kjreldebildangen. 4 Grmnlt.

NNO

Je weiter gegen Osten, desto gleichmassiger wird das
Streichen und Fallen der Schichten. Schon um Damaschek,
Wfist Rybny, Landrath, viel deutlicher aber um Polifika bis

Bistrau triflt man uberall ein nordwest-sudostliches Strei-

chen und ein constantes Verflachen der Schichten in Nord-
ost, so dass der hier in einem langen Zuge auftretende

Granit auf seiner Sudseite von den krystallinischen Schiefern

unterteuft, auf der Nordseite aber Oberlagert zu werden
scheint (Fig. 111). Dagegen ostlich von Bistrau und Gold-
brunn machen

sich sofort wie-

der Unregelmas-
sigkeiten der La-
gerung geltend,

die den dortigen

bunten Wechsel
von krystallini-

schen Gesteinen

Xuhrtm Bitgtndorf

WSW Fig. 111. Durehjohnltt dnreh dan Q*. ONO
blrge bel Knhraa.

1 GneiM. J Hornblendeichiefer. 8 KraldMChlobten. 4 Qraalt.

veranlassen und oben (S. 589) schon dargelegt worden sind.

Sie werden durch die Profile Fig. 112 und 113 am besten

veranschaulicht.

Im Allgemeinen ergibt sich aus dieser kurzen Schil-

derung der Lagerungsverhaltnisse, was ubrigens schon ein-

gangs (S. 584) bemerkt wurde: dass dem Saarer Gebirge

seines nOrdlichen Hauptstreichens wegen eine gewisse Selb-

Katnw, Geologic too BBhmen. 38
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standigkeit dem Eisengebirge gegeniiber eingeraumt werden
muss, wogegen sich das archaeische Terrain um Policka

geologisch weit mehr an dieses Gebirge anschliesst.

Kalkstein tritt ausser bei Rychnov und in der Swo-
janower Gegend im ubrigen Gebirge beinahe gar nicht auf.

Nur S von Pelles (S von Vojnomestec an der mahr. Grenze)
erscheint krystallinischer Kalkstein und streicht gegen Neu-
deck in Mahren, wo er in bedeutender Machtigkeit aufge-

schlossen ist Sudwestlich bei Rychnov (N von Swratka)
aber ist ein machtiges (cca 20 m) Kalklager entwickelt,

welches durch Pegmatitgange vielfach durchsetzt und ver-

worfen wird. Die hiesigen Kalksteinbruche sind ausgedehnt
und stehen auch schon seit sehr langer Zeit im Betriebe.

Alt
Bittnu Swojanow Stcojanov

*

8t*Mtrg

Fig. lit m. US. Zwal parallala Profile dnreb du bohm.-m*hr. Grnigeblrge
in der Blftrmner Aaubnc.htung.

NMh M. V. Lipoid

1 Glnelu. i Harnblendeiotaiefer. S Qlimaertchlefer. 4 Phyllit. 6 Kalkitdn. 6 Krelde-
•obtebten. 7 Gr»nlt-

Die ponktlrten Llnien denten du Auwinandertreten da* Battel* In der Mine an.

Nach den Aufschlussen, die sie gewahren, scheint es, dass

hier nicht ein, sondern mehrere linsenfOrmige, verworfene
Lager bestehen. In gewissen Schichten hat man ehemals

Ophicalcit, z. Th. auch Serpentinasbest angetroffen. Gegen-
wartig werden solche Funde kaum mehr gemacht. Wohl
aber findet man hie und da grunlichen Talk, dann blass

honiggelbe oder graue, bis erbsengrosse Kflrner von wahr-
scheinlichen Pseudomorphosen nach Augit oder Chondrodit,

sowie Psilomelandendrite.

Suddstlich von diesem ist ein kleines Kalksteinvorkom-

men bei Wust Rybny zu verzeichnen.

In der Ostlichsten Gebirgsausbreitung streicht ein ziem-

lich machtiges Kalksteinlager von Ingrowitz aus Mahren
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uber Trhonitz gegen Sedlist. Von grOsserer Bedeutung
aber sind die Kalklager, welche in Begleitung von Graphit-

schiefern dem Glimmer- und Urthonschiefer bei Swojanow
eingeschaltet sind. (S. 589). Sie besitzen eine Machtigkeit

von wenigen Decimetern bis zu vielen Metern und entwik-

keln sich meist allmalig aus Glimmerschiefer, welcher daher

an ihrer Grenze in Kalkglimmerscbiefer ubergeht. Uebrigens

enthalt auch der reine Kalkstein nicht selten reichlicb Glim-

merbl&ttchen (und ist daher als Cipollin entwickelt). Bei

Trpin enthalt der Kalkstein accessorisch manchmal .schdn
krystallisirten Tremolit und beinahe uberall trifft man im
Kalke Pyrithexaeder. Die wichtigsten Kalksteinzuge treten

hier S von Swojanow bei Pfedmesti, dann von Studenetz
gegen Trpin und noch sudlicher bei Huti knapp an der

Grenze auf. (Vergl. Fig. 112, 113.)

Alle Kalksteine des Gebirges sind von weisser oder
lkht- bis- dunkelgrauer Farbe, meist sch6n kornig krystal-

hnisch und liefern einen guten Kalk fur Tagbauten.

Serpentin ist im Saarer Gebirge und dem ostlicheren

Urgebirgsterrain an mehreren Stellen entwickelt, am mach-
tigsten bei Ransko zwischen Borau und Kreuzberg, wo er

den Kern der dortigen Waldkuppe zusammensetzt. Er wird
daselbst von Troktolit umfasst und weiterbin von einem
Kranze von Anorthitdiorit umgeben, welch* letzterer erst

unten naher beschrieben werden wird, wahrend der Trok-
tolit gleich hier mit dem Serpentin zugleich besprochen
werden soil. Denn zwischen beiden Gesteinen lasst sich

keine scharfe Grenze Ziehen, da der Serpentin nur ein Zer-
setzungsproduct des Troktolites zu sein scheint. Uebrigens
soil er auch mit dem Anorthitdiorit ebenso wie der Trok-
tolit direct durch Uebergange verbunden sein. Leider ist

die EntblOssung der Gesteinsausbisse viel zu unvollkommen,
als dass die allmalige Umwandlung des Anorthitdiorites

durch Olivinbildung in Troktolit, dann durch Zurucktreten

des Anorthites und Amphiboles in Olivinfels und endlich

in Serpentin Schritt fur Schritt verfolgt werden konnte.

Helmhackee musste sich begnugen, zwei Proben des Trok-
tolites, die eine naher und die andere entfernter von der
Dioritgrenze entnommen, zu beschreiben, die sich aber beide

als ein schon hochgradig umgewandeltes Olivingestein dar-

stellen. Auf beide passt der Name Troktolit oder Forellen-

stein, da sie auf dunklem Grunde rOthliche und weisse

Flecke zeigen. Sie bestehen aus Olivin, Serpentin, Bronzit
38*
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oder Diallag, Anorthit (?), Magnetit oder Chromit, einzelnen
Chloritschuppen, erdigem Haematit und Anhaufungen von
Limonit.

Der Serpentin, welcher im Inneren des Troktolitkranzes,

den im Walde zahlreiche Bldcke andeuten, entwickelt ist,

bildet ein Massiv von etwa 2 km Durchmesser. Er ist von
dunkler braungmner Farbe, stark zerkluftet und auf den
Kluften von Marmolit und Pikolit bedeckt, sowie von Mag-
nesitschnurchen durchsetzt.

Westlich von der Waldkuppe von Ransko tritt Ser-
pentin nur ganz untergeordnet auf, namlich in einigen schwa-
chen Gangen im Gneisse am rechten Ufer des Baches beim
Borauer Brauhause und in einem Lagerstocke in Zelezne
Horky W von Borau.

In der Ostlichsten Gebirgserstreckung sind ganz geringe

Serpentinvorkommen nur N von Wachteldorf und SO von
Studenetz nachst Swojanow vorhanden, wo sie in Begleit-

ung der dortigen Hornblendegesteine kleine StOcke zu bil-

den scheinen.

Der enge Verband der Serpentine mit Amphibolgestei-

nen, namentlich mit Anorthitdiorit, der bier ebenso wie
im Eisengebirge (S. 575) auffallend ist, durfte doch nicht

ohne Bedeutung fur die Frage von dem eigentlichen Mutter-

gesteine der Serpentine sein. (Vergl. S. 41 und 101.)

Granit besitzt in unserem archaeischen Gebirgsterrain

eine sehr bedeutende Verbreitung und ist besonders her-

vorzuheben, dass eine gneissahnliche Structur, oder wenn
man will, eine Gneissfacies des Granites fur dieses

Gebirge geradezu charakteristich ist.

Im sudlichen Gebirgstheile kommt Granit aus der Um-
gebung von Saar uber die mahrische Grenze heruber und
breitet sich im Suden am linken Dfer der Sazawa bis gegen
Rosicka, im Westen bis Ronov (0 von Pfibislau), Klein

Lossenitz, Wepfikau und in die Walder von Borau und
um Ratschin bis zum grossen Teiche S von Vojnomestec
aus. In der Niederung von Pelles gegen den Teich zu
scheint Gneiss zu herrschen, welcher sich zwischen das um-
schriebene Granitgebiet und das nOrdlichere, resp. Ostlichere

Terrain einschiebt, dessen westwarts ausgebogene Grenze
etwa von Strdanov gegen Liebinsdorf und von hier zum
Heraletzer Forsthause und am Rande der Swratka-Chlu-
metiner Niederung zur Grenze verl&uft. Oestlich von Swratka
um Cikanka, Kfizanky und Millau herrscht ebenfalls Granit,
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so dass entlang der bdhmischen Grenze von der Sazawa
bis uber Swratka hinaus drei Granitpartieen auftreten, von
welchen die beiden sudlichen in Bdhmen undeutlich, aber
alle drei in Mahren zusammenzuhangen scbeinen. Denn
soweit ich die Gegend sudlich von Swratka jenseits der
Schwarzawa, urn Gikhaj und Saar kenne (aus Begehungen
im J. 1886), ist hier ebenso wie auf bdhmischer Seite Gra-
nit mit oft auffallender Parallelstructur verbreitet. Leider
ist das reich bewaldete und auch sonst hdchst ungunstige
Terrain nicht darnach angethan, um eine bestimmte Ent-
scheidung uber die Ausbreitung des Granites leicht zu ma-
chen. Wenigstens ich habe im Heraletzer Walde, dann
sudlicher zwischen Pelles und Ratschin, sowie bei Gross
Lossenitz u. a. den Eindruck empfangen, dass der zwar vor-

herrschende Granit keine zusammenhangenden Massen bilde,

sondern nur in zahlreichen Stdcken und Gangen den Gneiss
durchsetze, oder vielleicht von seiner Gneisshulle noch nicht

ganz entblflsst sei. Dies gilt auch z. Th. von der Granit -

erstreckung in der PoliCkaer Landesausbuchtung. Ander-
w&rts freilich erscheint der Granit deutlich genug in typho-

nischer Ausbildung.

Die charakteristische Parallelstructur des Granites kann
man deutlich im Sazawathale vom Dorfe Ronov bis bei-

nahe zur mahrischen Grenze beobachten. Das Gestein, aus
vorherrschendem rothem Feldspath, wenig Quarz und beiden
Glinunem in Schuppen und Flasern bestehend, ist hier in

Banke abgesondert, die unter 30—40° gegen oder NO
einfallen, und soweit eine Bestimmung mOghch, in N strei-

chen. Am Steniceberg bei Sazava, sowie nflrdlicher bei Klein

Lossenitz, Wepfikau und Ratschin (Novy 2dar) ist der Gra-

nit weit massiger. Die Feldspathe sind hier meist von weisser

Farbe, die Ghmmer recht untergeordnet. Am Steinhflbel ist

der Granit ziemlich feinkdrnig, sehr quarzreich, enthalt nur
wenig Glimmer (Biotit und Muscovit), aber meist in grossen

Flasern oder Blattern und auch etwas Hornblende. Des-
gleichen schliesst sich im Granit von Gross Lossenitz an den
Biotit und Muscovit auch noch Amphibol an. In den Par-

tieen um Heraletz und von Swratka um Erizanky und
Millau zeigt der Granit wieder eine mehr gneissartige Struc-

tur, ist schuppig oder flaserig und von lichtgrauer Farbe.
An manchen Stellen macht sich schon in der Form der
Felsengebilde der Granitcharakter des Gesteines geltend,

zumal dort, wo die Bankabsonderung eine mehr oder minder
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horizontale ist, worauf mauerartige Blockanhaufungen und
solche eigentMmliche Felsformen entstehen, wie sie in Gra-
nitgebieten gewOhnlich vorzukommen pflegen. Man trifft

sie z. B. im Heraletzer Walde, bei Kfizanek an der Schwar-
zawa, ostlich von Swratka und anderwarts.

Westlich von diesen mehr zusammenhangenden Massen
kommt Granit nur in einzelnen kleinen Gangen oder SWcken
zum Vorscheine, wie namentlich zwischen Wepfikau und
Borau, sowie Ostlich von Slavetin, beziehungsweise PerSikov.

An letzterem Orte bildet mittelkorniger Biotitgranit resp.

Granitit mit fleischrothem Orthoklas nach KREJ& und Helm-
hacker einen Contactstock zwischen dem Diorit und dem
diesen letzteren einschliessenden Hornblendegranit an der
Waldkuppe vonRansko (S. 595 u. 601). Er scheint hier stellen-

weise in porphyrartigen rothen Gneissgranit uberzugehen,
welcher daumengrosse Orthoklase von weisser oder rOth-

licher Farbe ausgeschieden enthalt. Diese rothen Granitite

werden von einem Amphibolgranitkranze eingeschlossen, in

welchen, ebenso wie in den Diorit, zahlreiche Apophysen des
rothen Granites hineinragen und der auch von Gangen des-

selben mehrfach dupchsetzt wird. Auch das Gneissgebiet

sudlich von dem Serpentinmassiv von Ransko in der Gegend
von Borau wird von zahlreichen wenig machtigen Lager-
und echten Gangen, wenn nicht nur Gangtrummern von
Granit durchschwarmt, namentlich, wie erwahnt, am Wege
von Borau nach Wepfikau.

Im nordostlichen Gebirgstheile ist Granit sehr ver-

breitet. Zunachst tritt inmitten des Gneissgebietes von
Cachnov eine kleine Granitpartie zu Tage. Sehr machtig
ist Granit um ProseC bis Policka entwickelt. Seine Grenze
wird hier, abgesehen von den zahlreichen Aus- und Ein-
buchtungen, durch die Orte Kutfin (SO von SkuC), Peraletz,

Zderaz, Bor, PofiC, Zrnetin, Breitenthal, Policka, Borova,
Paseka, Bdhmisch Rybna und Kutfin bezeichnet. Zwischen
Kutfin, Peraletz und N von ProseC, sowie weiter bis Polieka

bilden Kreidegebilde, von Kutfin bis Mifetin Phyllite und im
Suden von Policka bis uber Paseka hinaus Gneisse die Grenze.
Dass der Granit sich im Norden unter der Kreidebedeckung
weiter ausdehnt, ergibt sich aus den Entblossungen an der
Thalsohle 8 von Vranitz NO von Prosec und in der Schlucht
8 von Jarosov. Im westlichen Theile dieses grflsseren Mas-
sives ist hauptsachlich rother Granitit (mit rothem Ortho-
klas und Biotit) entwicfcelt, welcher gegen Borova zu eine
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breite Zunge aussendet. Im Suden bei Koncevina und
von St Katharein nimmt der Granit eine gneissartige Struc-

tur an und z. 6. auf der Skalka (694 m), bei der letztge-

nannten Ortschaft ist er sehr biotitreich. Nordlicher bei

der Glashutte Marienwald, urn Stein-Sedlischt und Budi-
slav, dann urn Pofifi und Zrnetin herrscht beinahe durch-
wegs massiger Granitit von grauer Farbe, der vorwaltend
aus weissem Orthoklas, lichtem Quarz und Biotit besteht,

zu welchem sich nur stellenweise untergeordnet Hornblende
zugesellt. Von Borova gegen Breitenthal und PoliCka zu
stellen sich auch Granitabarten mit beiden Glimmern ein,

die wieder haufig in gneissahnliche Fades Gbergehen.
Sehr interessant ist der kaum 0*5 km breite, aber mehr

als 1*6 Myr. lange Granitzug, welcher von Mifetin aus an
der Grenze zwischen Phyllit und Gneiss fiber Krouna und
Hlinsko bis Vitanov hinzieht und die grosse Verwerfungs-
spalte deutlich markirt, welche das Eisengebirge vom Saarer

Gebirge trennt. KrejCi und Helmhackeb heben mehrere
Abarten von Granit hervor, welche im Verlaufe dieses Gang-
stockes zur Entwickelung gelangen. Vorherrschend ist, wie
um Prosefi, rother Granitit, welcher zwischen Krouna und
Dedova, sowie naher gegen Hlinsko zu bei Planavy durch
grauen Granit ersetzt wird und an vielen Stellen in Aplit

ubergeht, welcher bier uberhaupt ein haufiges Gontactgebilde

ist „Zwischen Hlinsko und Vitanov zersplittert sich die

Granitmasse in einzelne Gangzuge und in der unmittelbaren
Grenze mit den Phylliten geht sie in einen schieferigen Fel-

sitporphyr uber."
Das zusammenhangende Proseder Granitmassiv findet

seine Fortaetzung in einem langen, zwischen Maxd6rfel und
Steindorf anschwellenden Zuge, welcher jenseits des Baches
bei Borova beginnend in sudostlicher Richtung an Kuhrau
vorbei bis Bistrau iieht

In seiner westlichen Halfte scheint der Granit im Su-
den aus der Gegend von Betlehem bis gegen Maxdorfel und
im Norden von Alt Steindorf bis Schfinbrunn von Horn-
blendeschiefern (S. 590) begleitet zu werden, jedoch konnte

ich das gegenseitige Verhaltniss beider Gesteine nicht genau
feststeUen. Ebenso wurde die Sicherstellung, ob man es

bier mit einem zusammenhangenden Massiv, oder nur mit

; einzelnen, den Gneiss durchbrechenden St6cken oder Gan-

/ gen von Granit zu thun habe, eine nochmalige Begehung
des Gebietes erfordern. (Vergl. S. n88). Allenfalls herrscht
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in der (legend Granit vor. Aber auch n6rdlich von dieser

grossen Erstreckung kommt Granit stellenweise zum Vor-
scheine, hier jedoch scheint er nur inselartig im Gneisse
aufzutreten, wie z. B. nicht weit sudlich von Policka zu

beiden Seiten der Strasse naeh Ingrowitz. Von Schonbrunn
uber Bistrau bis in die Gegend von Hartmanitz lasst sich

die Fortsetzung des Granitzuges zwar unzweifelhaft, aber
doch nicht mehr so zusammenhangend, wie im westlichen

Theile, verfolgen.

Ueberall in diesem ganzen Verbreitungsgebiete verrath

sich der Granit durch die charakteristischen abgerundeten
BlOcke, die an manchen Orten sehr reichlich vorhanden
sind, wie z. B. 2V von Bistrau, W von SchSnbrunn, urn

Kuhrau, bei MaxdOrfel, von Teleci, bei Oldfis und S von
Policka. Dagegen trifft man nur seiten anstehende Fels-

massen.
In petrographischer Hinsicht sind die hiesigen Granite

eben so interessant als verschieden. Im westlichen Gebiete

herrscht mittelkOrniger Granitit vor, mit rothlichem oder
weissem Feldspath, braunem Biotit und ziemlich viel Quarz.
Im mittleren und dstlichen Theile aber spielen sehr biotit-

reiche Granite die Hauptrolle, die oft im Gefuge so dicht

werden, dass man mit freiem Auge ausser dem dunklen
Glimmer kaum einen anderen Bestandtheil zu unterscheiden

vermag. Man konnte fuglich von einer Biotitfacies des Gra-
nites sprechen, die ziemlich grosse Verbreitung besitzt. Die

Uebergange der mehr normalen Granite in diese letztere

kdnnte man als Biotit-Feldspathgesteine bezeichnen. An
den Bandern der Graniterstreckung, also dort, wo der Granit

mit den angrenzenden krystallinischen Schiefem in Bertihr-

ung tritt, erscheinen verschiedene Gontactgranite, die schon
dadurch von den im Inneren der Massive herrschenden Ab-
arten unterschieden sind, dass diese gegen die Peripherie

zu beinahe regelmassig grobkOrnig und porphyrisch werden
und dass sich beinahe immer neben Biotit auch lichter

Glimmer auffallend geltend macht. Ttumalin ist in diesen

Peripheriegesteinen ein sehr charakteristischer Gemengtheil,
welcher hie und da den Glimmer ganz verdrangt. Beim
oberen Ende von Kuhrau am rechten Gehange des Baches'

ist in einem kleinen Steinbruche ein Pegmatit entbldsst, \

welcher nebst reichlichem rothem Orthoklas, lichtrauch-
s

grauem Quarz und viel Muscovit in Putzen oder Blattern
\

(z. Th. individualisirt) auch fingerdicke Erystalle von schwar- \

Digitized byGoogle



Das Saarer Geb. — Porphyr. -»- Diorit 601

zera Tunnalin in grosser Menge enthalt. *) Granite mit gelb-

lichrothem Orthoklas, reichlichem Quarz und Turmalinsaul-

chen von der Starke eines Federkieles und daruber sind

haufiger.

Sonstige eruptive Massengesteine besitzen im Gebirge

nur eine untergeordnete Ausbreitung.

Porphyr kommt hauptsachlich in der Gegend von
Hlinsko vor. Es ist schon weiter oben bemerkt worden,
dass sich die Masse des Granitgangstockes, welcher an der
geologischen Grenze des Eisengebirges hinzieht, zwischen
Hlinsko und Vitanov in einzelne Gangzuge zersplittert und
am unmittelbaren Gontacte mit Phyllit in einen schieferigen

Felsitporphyr ubergeht. KREJCf und Helmhacker fas-

sen dieses Vorkommen als einen neuen Beleg fur die Um-
wandlung eines deutlich krystallinischen Eruptivgesteines in

ein weniger deutlich krystallinisches Gestein an den Grenzen
alter Schiefergesteine auf. Dieser Felsitporphyr ist sehr
gneissahnlich und enthalt wenig Muscovit (Pyrophyllit ?).

Aehnliche Felsit- und Quarzporphyre trifft man
auf derselben Bruchlinie auch sudlicher von Kreuzberg,

NO von Vojnomestec.

Diorit ist mehr verbreitet. Zunachst tritt er in bedeu-
tender Masse in Form eines 8—900 Schritt breiten Eranzes
am die Waldkuppe bei Ransko auf. Es scheint hier ein

innerer Kranz von Anorthitdiorit entwickelt zu sein,

der ahnlich wie an manchen Orten im Eisengebirge (S. 672),

nach aussenhin von gewOhnlichem Hornblendediorit um-
geben wird, nach innen zu aber durch Aufnahme von Olivin

in Troktolit ubergeht (S. 595). Der ausserste Dioritring ist

noch etwas breiter und stent an seiner Aussenflache, wie
oben (S. 598) auch schon erwahnt, mit Amphibol- und Bi-

otitgranit in Verbindung. Ob ein Uebergang vom Anorthit-

diorit in den gewOhnlichen Plagioklasdiorit stattftndet, oder

ob sie scharf an einander absetzen, lasst sich wegen des

dichten Waldbestandes nicht bestimmen. Der hiesige Anor-
thitdiorit ist nach Helmhacker deutlich mittelkdrnig, ja

manche Abarten besitzen Anorthithrystalle von 1 cm Lange
und 0*5 cm Breite. Der Amphibol ist meistens nur in un-
regelmassig begrenzten faserigen Gestalten entwickelt, selten

prismatisch. Der Anorthit ist halbdurchsichtig, in grflsseren

*) Tschermark's Min. n. petr. Mittheil. K., 1888, pag. 404.
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Kornern oft von schwach in's Graulichviolette stechender
Farbe und (bei 44-21°/ SiOa , 35*9 A120„ 18'33 GaO) ver-

haltnissmassig sehr rein. Der stets der Menge nach unter-

geordnete Amphibol ist von grasgruner bis braunlichgruner

Farbe und erscheint in kleinen Fetzen oder Stabchen auch
im Anorthit eingeschlossen. Dieser letztere enthalt ausser-

dem oft winzige braune Nadelchen eines unbestimmten
Minerales.

Der aussere Dioritring, welcher einen Durchmesser
von etwa 5 km besitzt und im Norden von Kreidegebilden

theilweise verdeckt wird, unter welchen er sich moglicher-

weise weiter ausbreitet, so dass die machtige Gangstock-
masse von Unter Vestetz bis Rovny im Eisengebirge (S\ 574)
nur eine Fortsetzung vorstellen mochte, sendet im Suden
und Osten Dependenzen bis Persikov und Huti (N von
Borau) aus. Er besteht aus einem mittelkornigen Gesteine

von normaler Zusammensetzung. Mehrere Pyrrhotin und
Pyrit haltige Diorite durchsetzen in Gangform das Stock-

massiv von Ransko vornehmlich am Sud- und Ostabhange.
Der machtigste gegen Suden vordringende Dioritauslaufer

kommt zwischen Borau und PerSikov zu Tage.

Im ubrigen Gebirge sind Diorite sparlich vorhanden,
namlich in einzelnen Gangen oder Stdcken in dem Granit-

zuge, welcher das Eisengebirge vom Saarer Gebirge trennt.

Hier treten sie besonders zwischen Planavy und Hlinsko in

zum Theile recht grobkornigen Varietaten auf. Der kleine

Stock SW von Kladno (0 von Planavy) scheint Anorthit-

diorit zu sein.

An Erzen ist das hier beschriebene archaeische Ge-
birge sehr arm. Nur Eisenerze kommen an einigen Orten
in grdsserer Menge vor, so dass sie den Abbau lohnten.

Die machtigsten Lager befinden sich SO von Ransko, wo
sowohl dem Diorit, als auch dem Troktolit und Serpentin

der dortigen Waldkuppe (S. 596) entweder horizontal oder

sehr schwach geneigte, deckenartige Lager von Limonit auf-

liegen. Das Erz ist unzweifelhaft aus der Zersetzung der
unterlagernden Gesteine hervorgegangen, weil es im Liegen-

den durch Uebergange mit denselben verbunden ist und
auch in Auslaufern und Kluften in dieselben eingreift. Weil
nun die Erzlager nur an Stellen entwickelt sind, die eine

schwache Neigung zeigen, oder aber schwache Vertiefungen

auf der HOhe der Serpentinkuppen bilden, so ist zu ver-
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muthen, dass die Zersetzung der Gesteine wesentlich durch
die Gewasser bewirkt worden ist.

Auf ursprunglich wahrscheinlich olivinhaltigem Anorthit-

diorit befinden sich in nicht grosser Entfernung SSO und SO
von Ransko drei Tagbaue auf Limonit. Von diesen liegen die

Ransko- und die Pelles-Zeche zwischen dem Damme des
Rekateiches und dem Dprfe Ransko, die dritte sog. Ga-
brielagrube am Ende des Rekateiches an dessen linkem Ufer.

Nur auf dieser letzteren wird noch Grubenbau betrieben.

Das Erzlager, bestehend aus ochrigem oder festerem Erze,

besitzt eine Machtigkeit von 2 bis 3 m, die aber auch bis

9 m anschwillt, ist gegen NO geneigt und hat im Hangen-
den Letten, in welchem grosse Knauer von vollig unzer-

setztem Anorthitdiorit vorkommen, im Liegenden grunliche

feule Gesteine, die mit Erzadern durchflochten, brocklig,

kalkreich und einem Diorittuff nicht un&hnlich sind. Sie

bilden den Uebergang zum festen Diorit.

Im Serpentingebiete der Kuppe befinden sich zwei

Gruben: die Josefi- und Nikolaigrube, beide nahe an der

Strasse, welche von Ransko nach Borau fuhrt. Hier betragt

die Machtigkeit des Limonitlagers gegen 3 m. Das Hangende
bilden 2—3 m gelben Sandes mit eingebetteten Brocken
und Stucken von unzersetztem Serpentin, das Liegende in

der Josefigrube halbverwitterter Serpentin, in der Nikolai-

grube ein stark umgewandelter TroktoKt.

Die bedeutendste Lagerstatte befindet sich aber als

Decke auf faulem Troktolit, der beinahe nur aus Olivin

besteht, zwischen Ransko und Borau fistlich von der Strasse.

Der Bau, welcher hierin an der Grenze des Ranskoer und
Borauer Waldes angelegt ist, wird Borauer Grube genannt.

Das meist ochrige Erz besitzt eine Machtigkeit von bis 12 tn

und geht im Liegenden in Serpentin oder Troktolit uber.

Das Lager wird durch einen cca 1 km langen Stollen vom
Wasser gelost, dessen Mundloch in serpentinahnlichem Trok-
tolit angelegt, der aber im machtigsten Lagertheile in Erz
getrieben ist. Frfther wurde in dem Lager Grubenbau be-

trieben, spater wurden die Erzreste mittelst Tagebau ge-

wonnen, an dessen unebener Sohle man nun sieht, wie
einzelne Klippen von noch nicht zersetztem Liegendgestein

in die Erze hineinragten. Stellenweise bemerkt man noch
Uebergange von Diorit oder Troktolit in Serpentin. Ein

solches Uebergangsgestein enthalt in geringer Menge Arseno-

pyrit eingesprengt.
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In Ransko war bereits vor 150 Jahren ein Eisenwerk
in schwunghaftem Betriebe. Nachdein dann spater ein Still-

stand eingetreten war, wurde das Werk im J. 1811 vom
Fursten Dietrichstein erneuert und gehorte bald zu den
grossartigsten Anlagen dieser Art in Bdhmen. Die Erze
wurden hier theilweise mittelst Torf verhfittet. Seit vielen

Jahren wird aber nicht mehr gearbeitet

Die ubrigen Eisenerzlager des Gebirges sind von ge-

ringerem Belange, durften aber in fruheren Zeiten doch die

Grundlage einer regen Eisenindustrie in diesen Gegenden
gewesen sein. Es treten hier zum Theile Magneteisenerze

in Verbindung mit Hornblendegesteinen, zum Theile Braun-
eisenerze auf. Die einstigen Baue sind heute sammtlich ein-

gegangen. So trifft man in der Nahe von Chlumetin verfallene

Eisensteingruben. In Cikanka bestand bis zum J. 1801 ein

Eisenhuttenwerk, ebenso bei Wust Kamenitz. Bei Ruda (S.

590) wurde seit altersher Eisenbergbau betrieben und erst im
J. 1834 ganzlich aufgelassen. Pingen, Schachte und Stollen

im Orte selbst als auch im angrenzenden Walde, dann die

machtigen Halden bezeugen, wie wichtig und ausgedehnt der

hiesige Bergbau ehemals gewesen sein muss. Der Bau soil

einzig wegen zu starken Wasserzuflusses aufgelassen worden
sein. Ruda werden auch . viele Waldstellen im Karlsteiner

Gebiete genannt, an welchen ehemals Eiseuerze gegraben
worden sein durften. Auch bei Teleci wurde vor Jahren
Eisenerz bergmannisch gewonnen.

Das mittelbohnische Urscbiefergebirge.

Mit diesem Namen bezeichnen wir das grosse archae-

ische Gebirgsland, welches sich zwischen dem Earlsbader
Gebirge im Westen, dem mittelbGhmischen Granitgebirge,

beziehungsweise bdhmisch-mahrischen Hochlande im Osten)

dem Bdhmischen Walde im Suden und den jungsedimentaren
Gebilden der Elbeniederung zwischen Elbekosteletz und Bran*
deis im Norden ausbreitet. Dasselbe umfasst mehr als ein

Funftel des Gesammtausmasses des Landes, wird aber an
der Oberflache theils durch auflagernde jungere Gebirge, theils

durch machtige StOcke von Massengesteinen in seinem Zu-
sammenhange sehr gestdrt. Nordlich von der Linie Prag-
Rakonitz-Chiesch wird es von Gebilden des Ereide- und
Garbonsystemes uberlagert, welch letzteres sich auch sudlich

von dieser Linie zunachst in einem Auslaufer von Jechnitz
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fiber Scheles bis Plass, sowie in umfangreichen Becken um
Natschetin und Manetin, im Nord- und SQdwesten von Piteen

(bis Wscherau und Staab), um Radnitz und Rokytzan, sowie
bei Merklin ausbreitet. Mehr gegen Osten wird das Urschiefer-

gebirge in der machtigen Erstreckung von Brandeis fiber

Prag bis Rokytzan und Pribram von Ablagerungen des Silur-

und Devonsystemes, dem Wald- und Kalksteingebirge, bedeckt.

Oestlich von der Grenze dieser Gebirge bis zur Linie : Skwo-
retz, Mnichowitz, Eule, Neu Knin, Milin, Nepomuk, Klattau

breitet sich das Urschiefergebirge im Zusammenhange aus,

wogegen es dstlich von dieser Linie, welche zugleich die

westliche Grenze des mittelbohmischen Granitgebirges angibt,

nur in vier grossen isolirten Schollen um Ondfejov, Newek-
lau, Hoch Chlumetz und Mirowitz diesem letzteren aufliegt. Im
westlichen Gebiete ist das gegenseitige Verhaltniss zwischen
dem Granit- und Urschiefergebirge ein gerade entgegenge-
setztes : der Urschiefer ist herrschend und der Granit unter-

bricht ihn nur in einer Anzahl inselartiger Partieen. Aus
diesen Verhaltnissen ergibt sich, dass die sehr unregelmassige

Nord- und Ostgrenze des mittelbohmischen Urschieferge-

birges nicht leicht mit Worten bestimmt werden kann, wo-
gegen die West- und Sudwestgrenze eine recht scharfe ist.

Die erstere fallt mit der Ostgrenze des Karlsbader Gebirges

zusammen (S. 265), die letztere wird durch den machtigen
Quarzgang des bohmischen Pfahles bis Ober Vollmau und
Plassendorf (S. 231), und von bier bis zum Glimmerschiefer
des Kunischen Gebirges zwischen Unter und Ober Hutten
(S. 158) von der Landesgrenze gebildet.

In diesem ganzen gewaltigen Umfange ist Urthonschiefer

das durchaus herrschende Gestein; nur in der sudwestlichen

Partie, sowie am Rande der sudlichen beiden vom Granit-

gebirge eingeschlossenen Schollen sind auch altere krystal-

linische Schlefer entwickelt, fiber deren Zugehdrigkeit zum
Urschiefersystem Zweifel obwalten kOnnten; allein doch nur
in so untergordneter Ausdehnung, dass die Bezeichnung des

Gebirges als mittelb6hmisches Urschiefergebirge vollkommen
gerechtfertigt erscheint.*) Ein Theil des Gebirges, welches
wir unter diesem Namen verstehen, wurde bisher stets zum
BOhmerwalde, ein anderer grosser Theil seit Zippe und

*) Ich glaube sie daher beibehalten zu dftrfen, trotzdem dieser

von mir schon in frtlheren Publicationen gcwahlte Name von hochacht-
barer Seite in nmittelbohm. Urgebirge" abgekfirzt worden ist.
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Barrande zum Silur gerechnet, und dem Rest wurde von
den meisten Autoren kein besonderer Name beigelegt. In

dieser Hinsicht machte zuerst J. KeejCi eine Ausnahme,
welcher (1877) fur einen Theil des Gebirges die Benennung
„Altes Schiefergebirge MittelbShmens" in Vorschlag brachte,

und wenn er auch spater von derselben abgekommen zu sein

scheint, schliesslich doch wieder die geologische Selbstandig-

keit des Gebirges, allerdings nicht in dem von uns ange-
nommenen Umfange, anerkannte. Eine zusammenfassende,
zum grossen Theil aufAutopsie berubende Beschreibung des
Gebirges wird hier aber zum erstenmal geboten.

An der Erforschung einzelner Theile des so ausgedehn-
ten mittelbdhmischen Urschiefergebirges haben sich seit der
Kindheit unserer Wissenschaft sehr viele Autoren betheiligt

und ist daher auch die bezugliche Literatur eine umfang-
reiche. Dieselbe behandelt aber das Gebiet eingehender nur
stuckweise und ungleichmassig. Unter den ersten Erforschern
des Gebirges sind F. A. Reuss*), T. E. Gumprecht **) und
naturlieh F. X. M. Zippe***) zu nennen, deren Arbeiten von
scharfer Beobachtungsgabe und trotz des allgemein niedri-

geren Standes der damaligen Geologie von oft uberraschen-
der Richtigkeit der Beurtheilung der Verhaltnisse zeugen
und mit grdsster Anerkennung genannt werden mussen.
Zumal Zippes Mittheilungen und Einzeichnungen in die

Kreybich'schen Ereiskarten waren die schatzbarsten Vor-
arbeiten fQr die Aufnahmen der k. k. geologischen Reichs-
anstalt, welche sich in einem Theile auch wesentlich auf
J. Barrande'S f) Angaben stutzten und sich der Auffassung
desselben anschlossen. Es betheiligten sich an denselben

*) Geognost. Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil
des Pilsen. Kreises im J. 1794. Sammlg. naturhist. Aufsatze. Prag, 1796.
— Mineral. Beschreib. der Herrschaften Unter Brzezan, Kamemtz und
Manderscheid. Hof, 1799.

**) Beitrage zur geognost. Kenntniss einig. Theile Sachsens und
Bohmens. Berlin, 1835. — Die Grenze des Granit- u. Ueberganggeb.
zwischen Bohm. Brod u. Klattau. Karsten's Archiv etc. X, 1837.

***) Beitrage zurGeognosie einiger Gegenden Bohmens. Verhandl
d. vat. Mus. 1836. — Sommer's BOhmen Bd. VI. VII, VIII, XIII, XIV,
XV u. XVI, 1838—49. — Uebersicht d. geognost Verhalt. der Gegend v.

Prag. Krombholz's Taschenbuch. 1837. — Geognost. Verhalt. in den
Gebirgsztlgen der Mitte Bohmens. Prag, 1845.

f) Ausser in kleineren Abhandlungen hauptsachlich in dem gros-
sen Werke: Systgm silurien du centre de la BohOme. Prague et Paris,
1852-1887.
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in hervorragender Weise F. v. Hochstetter*), V. v Zepha-
ROWICH**), F. V. LlDL***), J. JOKELYf), M. V. LlPOLD,
J. KREJ&tf), und F. v. ANDBlANftt). Beachtenswerthe
Mittheilungen namentlich uber locale geologische und mine-
ralogische Verhaltnisse im Gebirge hat auch A. E. Reuss
gemacht, sowie zahlreiche andere Forscher, die weiter unten
gelegentlich angefuhrt werden sollen. Hier seien nur beson-
ders Karl Feistmantel, F. Posepn*', F. Babanek und
E. BoRiCKf genannt.

Von Arbeiten der neuesten Zeit, welche sich zum Theil

mit djem mittelbdhmischen Urschiefergebirge befassen, sind

nebst KrejCi's Geologie und einigen, wie diese bohmisch
geschriebenen Abhandlungen desselben Verfassers, besonders
erwahnenswerth : die Erlauterungen zur geolog. Earte der
Umgebungen von Prag von KEEjCf und Helmhacker *f),
und die Orograph.-geotekt. Uebersicht des Silurgebietes in

MittelbGhmen von J. Krej& und Karl Feistmantel **•}).

Meine Ansichten uber das mittelbohmische Urschiefergebirge

habe ich unlangst kurz angedeutet***t)
Die vom zusammenhangenden Gebirge losgetrennten,

dem mittelbohmisehen Granitgebirge aufliegenden Phyllit-

inseln finden in den angefuhrten Aufnahmsberichten v. Ze-
PHAROWICH'S JOKELTS, LlPOLD*8, KrEJO^S Und V. ANDRI-
ak's mehr weniger eingehend Erwahnung, wodurch die

Kenntniss derselben, derer in den zusamraenfassenden Dar-
steDungen von Zippe und A. E. Reuss nur oberflachlich

gedacht worden war, wesentlich gefOrdert wurde.

*) Geognost. Studien aus d. Bohmerwalde. V. Jahrb. d. k. k. geol.

R.-A., VL 1855, pag. 749. — Allgem. Bericht etc. Ibid. VII.. 1856, pag.
316. — Dachschieferlager des Ziegenruckberges bei Rabenstein. Ibid,

pag. 466.
**) Die Silur-Formatlon in der Gegend von Klattau, Pfestitz u.

RozmitaL Ibid. VII, 1866, pag. 99.
***) Beitrage zur geognost Kenntniss d. sudwest. Bohmen. Ibid.

VI, 1866, pag. 680.

t) Geognost. Verhalt. der Geg. von Mirotitz, Chlumetz u. Stfep-

sko. H. Das Urthonschiefer- n. Uebergangsgebirge. Ibid. VI, 1855. pag. 682.

ft) Bericht fiber die im J. 1859 ausgeftthrten geolog. Aufnahmen
bei Prag u. Beraun. Ibid. XII, 18-52, pag. 223. — Vergl. auch Verbandl.
Ibid. XI, 1860, pag. Ii7 ff.

ftt) Beitrage zur Geologie des Kaufimer und Taborer Kreises

in Bohm. Ibid. XIII, 1863, pag. 165.

*+) Archiv for die naturw. Landesdurchfoi-sch. v. Bohmen. IV.

Bd. Nro. 2. Prag, 1879.

**+) Archiv etc. 1. c. V. Bd. Nro. 5. Prag, 1883.

***t) Das altere Palaeozoicum in Mittelbohmen. Prag, 1888.
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Die nOrdlichste Phyllitinsel umfasst die weitere Umge-
bung von Ondfejov. Ihre in beinahe sudnordlicher Richtung
liegende L&ngenaxe ist inehr als zweimal so lang als die

Queraxe, welche beilaufig vom Sazavaflusse gebildet wird.

Die Grenze verlauft nOrdlich von Voderad (NNO von Ondfe-
jov) mit einigen Ausbuchtungen bis Ostlich von Hradostri-

mektz und uber Skalitz zur Sazava, halt sicb dann an deren
rechtem Ufer bis oberhalb Kocerad, uberschreitet den Fluss

und bildet eine Ausbuchtung gegen Vlkovetz bis nahe an
Vranov. Hier nun schiebt sich zwischen dieser letzteren Ort-

schaft und Cistetz eine nordlich gerichtete Granitzunge bis

zum Sazavaflusse vor und uberschreitet diesen letzteren

zwischen der Ruine Stara duba und Hvezdonitz noch auf
eine kurze Strecke. Von Cistetz zieht die weitere Phyllit-

grenze gegen Suden bis Sobehrad, dann westwarts gegen
Gross Zinan und von hier in einer Zickzacklinie nordwarts
bis nahe an Lsten und gegen Dubsko an der Sazava, welche
sie hier uberschreitet, um dann am jenseitigen Ufer von
Vierrad N an der Ruine Hlaska vorbei gegen Turkowitz
und weiter N von Stfemblat und Zwanowitz zum Ausgangs-
punkte zuruckzukehren. In dieser nOrdlichen Partie wird
der Urthonschiefer von untersilurischen Gesteinen uberlagert

und auch in der sonstigen Erstreckung ist die Gesteinsbe-
schaffenheit eine weit verschiedenere als in der Partie sudlich

von der Sazava. Diese letztere ist von R. Helmhacker*)
den damahgen Aufschlussen gemass beschrieben worden.
Die nflrdliche Halfte habe ich selbst in der letzten Zeit zum
Gegenstande fleissiger Begehungen gemacht, aber vorderhand
nur einen vorlaufigen kurzen Bericht uber meine Ergebnisse
verOffentlicht. **) Von Phov gegen Petroupetz bis in die

Kochanover Gegend (NO von Beneschau) erstreckt sich ent-

weder eine Schieferzunge in den Granit hinein, oder es besteht

hier, was ich fur wahrscheinlicher halte, eine kleine, von
der Hauptinsel losgetrennte Schieferscholle.

Die zweite, viel grossere Schieferinsel breitet sich SO
von der ersten in Gestalt eines Dreieckes zwischen Netvoritz,

Neweklau und Gholin S von Neu Knin in ihrer ganzen Aus-
dehnung sudlich vom Sazavaflusse aus. Sie ist eigentlich

nicht vdllig eine isolirte Insel, da sie mittelst eines schmalen

*) GeognosL Beschreib. eines Theiles d. Gegend zwiscb. Beneschau
u. d. Sazava. Archiv f. d. natunv. Landesdurchforscb. v. Bohmen. II.

Bd. 1. Halfte, 2. Abth. Prag. 1877.
**) Verhandl. d. k. k. geol. B.-A., 1888, pag. 286.
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Streifens mit dem Phyllitgebirge bei Eule in Verbindung
steht. Ihre ziemlich unregelmassige tmd lappige Grenze
verlauft etwa N von Netwofitz in sfidostlicher Richtung fiber

Dufiawitz gegen Vaclawitz und in «inem Bogen bis Tvorsowitz,
von bier dann ostwarts bis knapp S von Neweklau und weiter
mehr gegen Sudwesten fiber Krchleb, 2dar bis Cholin an
der Moldau. Von hier zieht die Westgrenze nordostwarts
an Kfenicna vorbei fiber die Moldau bis Rabin, wo sie

eine Ausbuchtung sfidwarts bis Mefin macht, um am rechten
Moldauufer weiter gegen Tfepsin zu Ziehen, von wo sie keil-

formig nochmals auf das linke Moldauufer herfibergreift und
endlich gegen Borek bei Eule fortstreicht, wo der Uebergang
in das grosse Urschiefergebirge stattfindet. Denn von Merin
gegen Borek verlauft der oben erwahnte, beiderseits von
Granit eingeschlossene Phyllitstreifen, falls die ostliche Granit-

grenze, die von einem allenfalls schmalen Granitzuge gebildet

wird, wirklich zusammenhangend 1st. Nach Fundstficken lasst

sich Granit freilich so ziemlich auf dieser ganzen Erstreckung
nachweisen und auch die kegelformige Kuppe S von Louti

besteht aus Granit. Jedoch kann diese auch einen isolirten

Stock vorstellen. Gilt aber das erstere, so wfirde die Phyllit-

grenze aus derGegend von Louti bis an den Ausgangspunkt
bei LeSan JVvon NetwoHtz zurfick fiber Nedvez und Mas-
kowitz verlaufen.

Die dritte isolirte Urthonschieferinsel erstreckt sich SW
von Selcan zwischen Hoch Chlumetz und Schonberg bis Alt-

sattel. Sie beginnt im Norden mit dem Desnoberge bei

Doubrawitz (S von SelCan), von wo ihre Ostliche Grenze W
an Chlumetz vorbei mit vielfachen Ausbuchtungen fiber Poce-
pitz, Bratfejov, Skoupy, Kunicek, Radesin, Zebrakov fiber

den Eirchenwald bei Kosteletz und weiter bis gegen Nevesitz

verlauft. Die westliche Grenze zieht von Nevesitz gegen
Altsattel, W um den Gebirgszug von Chrast und Zahofan,
dann fiber Plana, Kosobud, ostlich an Vrbitz und Schonberg
vorbei, fiber den Zajecl-Berg, Brazna, den Jedlinaberg und
Tfebnitz zurilck bis Doubrawitz. Der sfidlichste Theil zwi-

schen Nevesitz-Altsattel und Kosteletz wird aber von Gneiss

eingenommen.
Endlich die vierte und sfidlichste, ringsum von Granit

eingeschlossene Phyllitinsel dehnt sich aus der Gegend von
Kamaik NW von Schonberg in sudwestlicher Richtung fiber

Mirowitz aus. Ihre Ostliche Grenze verlauft von Zduchowitz
im Norden fiber den Jezernaberg gegen die Jindramfihle,

Salter, Geologic tod BSbmen. 39
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610 L Arcliaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

dann fiber den Kolnov? vrch bei Vorder-Chlum, fiber Zlako-

witz-Zbenitz und den sfidlichen Rucken des Bofinaberges
und weiter N bei Technitz, Holuschitz, Kozarowitz und Za-

luzan vorbei gegen den Hajberg fast in gerader Linie. Von
hier wendet sie sich ostwarts gegen Lety, bei welchem Dorfe

sie den Berg einschliesst, kehrt sich von da wieder gegen
Westen zur Pazderna und erstreckt sich dann sudwarts fiber

Krsitz, Rakowitz, Cimelitz, Mirotitz und Radobitz. Von hier

verlauft sie bis Sedlitz sudwestwarts. Die westliche Grenze
kann, da sie fast fiberall von gneissartigen Gesteinen gebildet

wird, nicht ganz genau angegeben werden. Mit Ausschluss
dieser gneissartigen Gebilde lauft die sehr unregelmassige
Grenze W von Sedlitz fiber Skvoretitz, Zbuzi nut Einschluss

der Hfigelzuge bei Wenzelsdorf, dann bei Dworetitz vor-

uber gegen Mischtitz und von da entlang des MMJfers des
Teiches bei Cernisko, die hier befindlichen Granitberge 6st-

lich umgehend, fiber Uzenicek, den Drahenitzberg bis RaCan
und mit mehr weniger unregelmassigem Verlaufe gegen Koupi,

dann an Drahenitz vorbei fiber Podcap, StraziSt, Gut-
wasser, SvuSitz, Kletitz, MejSlowitz, Gross PeCitz mit einer

Auslenkung gegen Klein Pefiitz, bei Smolotel und Ne-
pfejov vorbei und um den Bukowetzberg bis Zduchowitz
zuruck.

Diese vier grossen Schieferschollen mfissen ursprfinglich

mit einander in Zusammenhang gestanden haben, wie aus
den sehr zahlreichen kleinen Partien und Schollen, welche
zwischen denselben das Granitgebirge bedecken, und welche
noch jetzt eine gewisse Verbindung zwischen denselben her-

stellen, in der That deutlich zu ersehen ist.

Die Oberflachengestaltung des mittelbohmischen Urschie-

fergebirges ist im Grossen und Ganzen die einer sanftwelligen

Hochebene, welchen Charakter das Gebirge in typischer

GleichfOrmigkeit fiherall dort aufweist, wo Urthonschiefer

herrschend ist. Einschaltungen von anderen Gesteinen, zumal
Hornblendeschiefern und Kieselschiefem, verursachen sofort

eine Aenderung des Landschaftsbildes, indem* die ersteren

meistens in hohen scharfen Rucken, die letzteren in klippigen

Felsmassen oder kegelfdrmigen, sehr an Basaltkuppen ge-

mahnenden Bergformen fiber das Phyllitterrain aufragen.

Local wird hiedurch die Oberflachengestaltung des Gebirges

allerdings beeinflusst, ohne dass aber der eigentliche Charak-
ter ausgedehnter welliger Hochflachen ganzlich verwischt

werden kdnnte.
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Eine auffallende Eigenthumlichkeit des Gebirges sind

die tiefen Thaleinschnitte mit meistens sehr steilen felsigen

Gehangen, welche von Bachen bew&ssert, an deren Ufern
gewohnlich nur eine sparliche Vegetation Platz findet, ein

ganz eigenartigesffhd seltsames Aussehen erhalten. Wahrend
die Oberflache des Gebirges mit ihren ruhigen Contouren
selbst eintonig wirkt, besitzen die schluchtartigen Thaler
hohen landschaftlichen Reiz. Die meisten bieten theils durch
die Wildheit ihrer kahlen Felsen, theils durch uberraschend
wechselvolle Bilder an den haufigen Krummungen der Was-
seriaufe ein&tFulle von romantischen Partien dar. Belege

,

hiefur findet 'man u A. in der UmgeJ>ung von Prag^ im
Moldauthale und in der Scharka nordlich, bei Okof westlich,

bei Modfan und Stechowitz sudlich, um Rican dstlich von
der Lfttfcleshauptstadt. In der sudlicher-en. Ausdehnung des

Gebirges sind solehe enge Terrainfurchen noch haufiger und
der Mehrzahl nach bedeufend langer, wie z. B. in der Gegend
von Blowitz, wo die Bache N von Schwihau, Eronporitschen,

Stfebejcina, Kbel usw. sich durch solehe Thaler wjnden.
Ebenso W von Pilsen, um Mies, Taus usw. Auch fur den
Geologen sind die Thaler von besonderer Wichtigkeit, wp.il

sie nicht nur die besten, sondera haufig auch die einzigen

Aufschlusse darbieten. Beachtenswerth ist, dass strichweise

«in oder das agdere Gehange aller Thalschluchten auffallend

steiler ist, als die gegenuberliegende Seite, was wohl aus der
JEntstehungsweise dieser Spaltenthaler am besten erklart

werden kann.
In der zusammenhangenden Erstreckung des Ursohiefer-

gebirges senkt sich das Terrain im Ganzen von SW gegen
iVO, jedoch nicht gletehmassig, sondern im Westen weit

rascher als im Osten. Entlang dem Bdhmischen Walde um
Neumark, Neugedein, Taus, Hostau betragt die Durchschnitts,-

hdhe des Gebirges etwa 500 m. Gegen Pilsen zu sinkt sic
'

bis auf 30O-m, wogegen sie in der ostlichen Ausdehnung
gegen Blowitz, Brennporitschen und Rozmital zu mehr als

400 m betragt. Im Westen steigt das Terrain aus der Pil-

sener Niederung gegen Rakonitz und Unhoscht zwar wieder
etwas an, senkt sich aber dann aus der Gegend des letztereh

Ortes in das Elbethal bei Elbekosteletz (169 m) sehr rasch.

Im Osten dagegen ist das Niedrigerwerden des Gebirges

entlang der Granitgrenze ein ganz allmaliges (380 m in Eule,

322 m in Manderscheid, 300 m bei Skworetz). Hieraus er-
'

gibt sich, dass der Suden und Osten der hOhere, der Westen

3<J*
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und Norden der niedrigere Theil der zusammenh&ngenden
Erstreckting des Urschiefergebirges ist.

Der weiter oben erwahnte Zusammenhang der Ober-
flachengestaltung mit der petrographischen Beschaffenheit

der Gesteine macht sich gleich in der sudw*estlichen Erstreck-

ung des Gebirges geltend. Hier kommen namlich vom Hohen
Bogen aus Baiern durch die Neumarker Senke Hornblende-
gesteine in zwei Zfigen nach Bdhmen heruber.

Der Landesgrenze entlang, dann uber den Fuchsberg, Sil-

berberg, Neumark, Neugedein bis Merklin bilden die Horn-
blendegesteine eine Berg- und Hflgelkette, QUer welche der
Plattenberg, Silberberg, Branschauerwald, Riesenberg und
Herrnstein bei Neugedein, dann die Aulikauer Berge, der Ra-
dlitzberg und endlich der Rehberg bei Merklin in dom- und
kuppelformigen Gestalten hervorragen und von den 63Hich und
westlich an- und auflagernden Urthonschiefern charakteri-

stisch abstechen. Sie selbst lassen sich ubrigens in zwei
petrographisch verschiedene Gebiete trennen. Die schwer
verwitternden Amphibolschiefer bilden am Riesenberg, Auli-
kauer und Branschauer Wald (707 u. 773 »»), am TrnibergT

Rehberg, Kreuzberg usw. hervorragende Felskuppen, welche
die Gegend zu einer romantischen gestalten, um so mehr
als der Riesenberg, der Herrnstein bei Neugedein u. a. mit
Burgruinen gekront sind, von wo aus man eine herrliche

Aussicht weithin in's Land hinein, sowie auf die Bergmassen
des Bohmerwaldes geniesst Der leichter zersetzbare Amphi-
bolit dagegen nimmt die tieferen und flachen Strecken ein.

Der westliche Homblendeschieferzug, der in Baiern am
Hohen Bogen beginnt, zieht bdhmischerseits als niedriges

Hugelland fiber Vollmau, Ghodenschloss, Ronsperg, Hostau.
Vom Hohen Bogen fallt das Terrain in die Ebene des Cham-
baches und der Warrnen Bastritz steil ab. Das Hugelland
zieht bis in die Gegend von Taus und Klentsch. Zwischen
Klentsch und Ronsperg besteht aber eine tiefe Niederung,
weil hier Amphibolite verherrschen. Erst im ndrdlichen
Theile der Ronsperger Gegend, wo Schiefer die Oberhand
gewinnen, erhebt sich das Terrain im Lichanberg und der
Cerna hora W von Weissensulz (660 m) etwas hOher, ist

aber im Allgemeinen um Wonischen, Ronsperg, Hostau, Hei-
ligenkreuz doch nur ein flach welliges Gebiet mit nur un-
bedeutenden Hiigelrucken und breiten, seichten Thalfurchen.

Nur bei den letztgenanten Ortschaften treten eiriige Basalt-

kuppen ahnliche Bergformen und felsige Geh&nge auf.
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DasPhyllitgebiet ist im Allgemeinen von gleichmassigerer

und mehr einf&rtniger Oberflachbeschafjenheit, welcbe nur
durch die klippigen Kieselschieferrucken und im sudwestli-

chen Theile durch jungplutonische Kegejberge unterbrochen
wird. Diet tiefen Thaleinschnitte, deren Eigenthumlichkeiten
oben hervorgehoben wurden, beemflussen das Aussehen der
Oberflache des Gebirges nicht, lassen aber von den Thal-
grunden aus gewisse Theile desselben als ziemlich hoh^s
Mittelgebirge erscheinen.

Dieser allgemeinen Scbilderung entspricht das sudlichste

und westliche Phyllitterrain um Taue, Bischofteinitz, Kollau-
tschen, Kladrau, Mies, Tschemoschin, Wscherau, Weseritz ,in •

alien Stucken. In der Gegend von Tschemoschin und Weseritz
ragen einzelne weithin sichtbare Basaltkuppen fiber dasselbe

hervor: der Wolfsberg bei Tschemoschin, der Spitzberg bei

Goldwag, der Schwannberg, der Schafberg, der Vogelherdberg
bei Schwannberg, die Weseritzer Berge usw. Alle diese

Basaltglocken stehen scheinbar auf gewfilbartigen Erhohun-
gen des Urthonschiefergebirges, welche aber nichts sind als

durch den Basalt vor Abtragung geschutzte Partien desselben,

zuwelchen sich auchReste von wahrscheinlich carbonischen

Sanden, Quarziten, Gonglomeraten usw. am Fusse einzelner

Berge zugesellen.

. Jenseits des Neugedein-Ghudenitzer Hornblendeschiefer-

zuges um Schwihau, Pfestitz, Blowitz, Brennporitschen bis

Rozmital hat die Gegend im Allgemeinen ein ahnliches Aus-
sehen, nur dass die Rolle der Basaltkuppen hier von Kiesel-

schieferbergen ubernommen wird. Aus der Klattauer Gegend
ers^eckt sich in norddstlicher Richtung uber Mecin und
Blowitz gegen Brennporitschen ein ausgedehntes niederes

Gebirge, das von zahlreichen Querthalern durchbrochen wird.

Die Streichungsrichtung dieses Gebirgszuges ist bis Blowitz
eine deutlich ausgepragte. Erst von hier an werden dje

Rucken breiter und sanfter, und lassen in ihrer .unregel-

.massigen . Anordnung eine allgemein, giltige Richtung nicht

mehr erkennen. Die engen Thaler der tTslava etwa von
der Grunberger Hutte bis 2dar und weiterhin gegen Blowitz,

sowie des Baches von Mitrowitz gegen Brennporitschen hinab

bisVohfehted gehoren zu den landschaftlich schongten Par-

tien dieses Gebirges.
; _

Weiter nordBch von Dobfisch uder Stechowitz, Davie

bis Rican and Skworetz ist die Gegend mehr. flach, jedoch

ist in der Anordnung der breiten Rucken und ;seichten Mulden
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upverkennbar, dass dieselben parallel'zurtopgenaxe d*e&Ge-
mrges streichen. DJfe Querthaler sind, wHTuberall, schmal
und von felsigen Gehangen eingeschlossen. Ein typischer
solcher Thalriss ist die Modfaner Schlucht sudlich von Prag.
Kieselschiefer sind in dieser Gebirgserstreckung bdSdahe gar
nicht vorhanden. Dafur treten zwischen Mnischek ilnd Eule,

sowie sudlich von Konigsaal machtige PorphyrstOcke auf,

walche mit ihren hochanstrebenden Bergrflcken besonders
das Durchbruchsthal der Moldau zu einem sehr romantischen
gestalten.

Im westlichen Gebtete von Pilsen und Kadnitz uber
*KMowitz bis Manetin und Chiesch, sowie von Zbirow bis
Unhoscht undRakonitz sind Kieselschiefer, wenn auch nicht

in so bedeutenden Rflcken wie in der Gegend von Brenn-
poritschen, immerhin reichlich vorhanden und beeinflussen

wesentlich die Oberflachengestaltung dieses GebirgstKefles.

Noch mehr thuen dies aber die gewaltigen Porphyr- und
Grunsteinzuge, welche hier entwickelt sind und unter wel-
chen besonders das machtige Massiv, welches sich aus der
Radnitzer und Zbirower Gegend in nordCstlicher Richtung bis

an den Beraunfluss bei Racitz ausdehnt, als gewissermassen
selbstandiges Gebirge hervorragt. Dieses Gebiet mit den im
Suden bis Zebrak und Zditz, im Norden gegen Rakonitz und
Neu Straschitz sich anschliessenden ausgedehnten Waldfia-
chen, in welchen man stundenweit hinwandern kann und
deren Oede nur selten von vereinsamten Forstereien, einzel-

nen Kapellen oder Burgruinen unterbrochen wird, gehort
zu den wildromantischesten Gegenden BOhmens. Es ist auch
wohl speciell als Purglitzer WaJdgebirge bezeichnet wordfen.

Von Unhoscht an bis nOrdlich von Prag imOsten und
Buschtehrad im Westen wird das mittelbdhmische Urschiefer-

gebirge von Krelde-, resp. Carbonbildungen uberlagert Von
hier an erstreckt es sich wieder mehr im Zusammenhange
bis in die Elbeniederung bei Elbekosteletz. Auch dieser
Gebirgsstrich stellt im Allgemeinen ein flachwelliges Plateau
vor, fiber welches aber vornehmlich die Kieselschiefer in
steilen, oft lang gezogenen oder kegelformigen und klippen-
artigen Hugeln aufragen, wie z. B. der Hajekberg bei Trojar

der Ziegenrflcken beiSukdol, die Hugel beiOurtMitz, Hoto-
meritz, Tuchomefitz, Kamyk, Tursko usw. Die-Thaler, bezug-
lich deren eigenartigen landschaftlichen Reizes das oben
gesagte nur zu wiederholen ware, eumal das Moldauthal
nflrdlfch von Podbaba, das Scharka- und Okofer Thai gehoren

$
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zu den beliebtesten Ausflugspartien der

Prager. Besonders die romantischen Felsen-

gebilde und Kieselschieferriffe der sog. Wil-
den Scharka erfreuen sich eines gewissen
Rufes. Die steilen felsigen Geh&nge der

Thalschluchten sind meistens nackt, nor
vereinzelt mit Strauchgruppen oder kleinen

Hainen bewachsen, wie es die, abgesehen
von den markant hervorgehobenen Por-
phyrgangen, der Natur durchaus entspre-

chende Abbildung Fig. 114 deutlich erken-

nen lasst

Die Oberflachengestaltung der isolir-

ten, dem mittelbdhmischen Granitgebirge

auflagernden Phyllitinseln, die zugleich die

Ostlichsten Auslaufer des Urschiefergebir-

ges vorstellen, ist eioe analoge wie jene

der zusammenhangenden Gebirgserstreck-

ung, nur dass sie im Vergleiche zu den
Terrainfonnen des umgebenden Granitge-

birges sehr charakteristisch hervortritt. Der
UrUionschiefer der Inseln ist haufig von
Amphibolschiefern durchsetzt und daher
wohl erinnern die Berg- und Hugelformen,
die aus demselben aufgebaut sind, sofort

an die scharfen Rucken, durch welche das
Hornblendeschiefergebiet im Sudwesten
des Gebirges sich von dem angrenzenden
Urthonschieferterrain unterscheidet. Dies

tritt urn so auffallender hervor, als der
Granit in der Nahe der Schieferpartien

beachtenswertherweise vorwaltend nur ein

verhaltnis8massig flachkuppiges Terrain

bildet
Gleich in der ndrdlichsten, Ondfe-

jover Phyllitscholle nehmen die Schiefer

dem Granit gegenuber im Allgemeinen das

hdhere Terrain ein, da nur die Granitberge

im Norden von Zwanowitz den hervorra-

genden Hochpunkten des Urschiefergebie-

tes an Hohe nahekommen. Jedoch die

hdcbsten Berggipfel der Erstreckung nfird-

licb vom Sazavaflusse Manda (529 m) und
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Pecnej (546 m) N von Ondfejov geh6ren dem PhylHt an.

Diese P*rtie der Urthonschieferinsel, welche auf Fig. 115
wiedergegehen ist, moge zugleich als Beispiel der Bergfor-

men des Phyllites gelten. Der Theil der Insel sudlich von
der Sazava wird ganzlich vom Chlumberge (530 m) zwischen
Cercan und Mezihof beherrscht und umfasst eigentlich nur
das Gebiet diases machtigen Bergruckens.

In der zweiten Phyllitinsel tritt der, sich vom Granit-

gebirge scharf absondernde, Charakter der Schieferberge noch
deutlicher hervor. Sie erscheinen mit ihren schroffen Kuppen
und Kammen zieinlieh unregelmassig an einander gereiht

und iiberragen besonders an der Sstlichen Grenze der Insel

das anliegende Granitgebiet recht ansehnlich. Denn wahrend
dieses letztere eine durchschnittliche SeehOhe von 360 m
besitzt, erhebt sich der Chlumberg W von Beneschau 503 m

Fig. ItS. DI« OndFeJorer Phyllltberge Ton der Kammerburg geiehen.

und der Nestetitzer Berg 535 m hoch. Auch die westlicheren

Schieferberge sind steUer und hoher als die angrenzenden
GranitparUen. Trotz der nicht auffallend regelmassigen
Anordnuag der Phyllitberge lasst sich doch im Allgemeinen
eine Uebereinstimmung zwischen der Langenausdehnung der
SchieferrQcken und dem Streichen der Gebirgsglieder er-

kenneh."
Dasselbe gilt von den beiden sudlichen Phyllitinseln.

In der tfstlicheren ist die Partie SW von Hoch Ghlumetz
die hochste. Schon der ndrdlichste Punkt dieser Insel, der
Desnoberg'TTvon Selcan (452 »») uberragt das angrenzeade
Granitterrain, noch mehr aber die sudlicher gelegenen Berge

:

Siberna (4^8 m), Jonas (489 tn) we.stlich, PacickJ' Berg (504 w»)

und Na" Altane (544 m) sudwestlich yon Doubrawitz, dann
der Velkc Pejrny-Berg W von Hoph Chlumetz (652 m), der
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Calvarien- und Podcepitzer Berg (546 und 537 «), besonders
aber derKfemenicebergi^vonSkoupy (580 w»). Die ubrigen
Theile dieser Phyllitinseln sind etwas niedriger, dafur aber
tritt in den Bergzugen zwiscben Mokfitz und Zahoran, sowie
W von Zahoran und Ghrast die Uebereinstinunung ihres

Streichens mit der Langenausdehnung der Schieferscholle

-deutlieh zu Tage.
In der Mirowitzer Phyllitinsel endlich ist das nordliche

und sudliche Gebiet am hOcnsten. Von hier aus neigt sich

das Gebirge gegen die Mitte der Insel, mit anderen Worten,
gegen Mirowitz zu, so dass diese leztere Ortschaft gewisser-

massen in einem Becken liegt, dessen Rander bedeutend
ansteigen. Im Norden ragen der Ptecberg bei Gross Chrastitz,

der Makovaberg, Kolnovy vrch und Bukowetzberg bei Smolotel
besonders bervor, jedoch ist eben hier der Unterschied
zwischen diesen una den sich an dieselben anschliessenden

<Jranitbergen kein auffallender, da die etwas hoheren Schie-

ferberge gleichsam nur als die Knotenpunkte von Berggruppen,
die eigentlich dem Granitgebirge angehoren, erscheinen. Im
Suden dagegen erheben sich die breiten Phylhti'ucken zwi-

schen Cimelitz und Mirowitz ziemlich bedeutend uber den
benachbarten Granit

Dass bezuglich der schluchtartigen Thaler im Bereiche
-der beschriebenen vier grossen Inseln des mittelbdhmischen
Urschiefergebirges dasselbe gilt, was oben in Bezug auf die

zusammenhangende Gebirgserstreckung Itervorgehoben wurde,
ist selbstyerstandlich. Trotz der im Allgemeinen recht aus-

gepragten Bergformen, die sich ganz wesentlich von den
breiten flachen Rucken des eigentlichen Urthonschiefergebir-

ges unterscheiden, sind es doch eben auch hier besonders
die Thaler, die in ihrer charakteristischen Eigenart die meisten
uberraschend romantischen Partien darbieten.

Der geognostische Aufbau des mittelbdhmischen Ur-
schiefergebirges ist in Anbetracht der grossen Ausdehnung
desselben ein verhaltnissmassig einfacher. Phyllit in ver-

schiedenen AbSnderungen ist allgemein herrschend, die ubri-

gen Gesteine, obwohl an sich steltenweise machtig entwickelt,

sind doch im VerhSltnisse zum Urthonschiefer im Ganzen
untefgeordnet. Bei der folgenden Beschreibung werden wir,

wie bisher stets; im Allgemeinen von den alteren zu den
jungeren ISfchichtgesteinen vorschreiten und zwar zunachst

immer die zusammenhangende Gebirgserstreckung und dann
erst die von derselben losgetrennten Schollen besprechen.
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Da wir als geologische Grenze zwjschen dem nOrdlichen
Bohmerwalde und dem Urschiefergebirge den bdhmischen
Pfahl angenommen haben, so mfissen wir mit der Beschreib-

ung jener Gneisslagen beginnen, welche im Senkungsgebiete
ostljch vom Pfahl in der Gegend von Taus und Bischof-

teinitz, sowie von Hostau erhalten geblieben sind.

Der Gneiss in der Umgebung von Taus und Bischof-

teinitz' nimmt eigentlich kein zusammenhangendes Gebiet

ein, vielmehr bildet er meist nur Zwischenlagen im Horn-
blendeschiefer, den er anderorts aber auch deutlich unter-

teuft. Im Allgemeinen kann man die Ortschaften: Kohlstatt

(8 von Taus), Paschnitz, Hawlowitz, Luzenitz, Pirk, Wald-
dorf, Bischofteinitz und nordostlich von hier Horschau, Me-
delzen und Semlowitz anffihren, in deren Umgebung gneiss-

artige Gesteine gefunden werden. In diesem ziemlich genau
sudnOrdlichen Zuge stfisst der Hornblendeschiefer an Phyl-

lit, so dass die Gneisse ein Zwischenglied zwischen beiden
vorzustellen sdlieinen. Dies ist aber nicht anzunehmen. Es
geht hier bestimmt eine Bruchspalte hindurch, an welcher
die abgesunkenen Urthonschiefer n e b e n den Gneiss zu
liegen kommen. Die Bruchspalte geht quer fiber das Strei-

chen der Schichteh; so dass z. B. bei Stallung, Tlumacov,
S von Tfebnitz (S jmd N von Taus) usw. stellenweise der
Gneiss oder Glimmerschiefer scheinbar in der Streich-
ungsrichtung in Phyllit ubergehf. Es ist ubrigens bemer-
kenswerth, dass enfmng der Bruchspalte glimmerschiefer-

artige Gesteine mit mehr gneissartigen in solchem Verbande
auftreten, dass die ersteren im Osten von Maxberg uber
den Set. Lorenziberg bei -Taus und fiber Klein Luschenz
bis Bischofteinitz, die letzteren aber westlich von hier, be-
sonders von Kohlstatt fiber Paschnitz und Aujezdl eine Zone
zu bilden scheinen.

Bei den westlicheren Gneissvorkommen der Umgeb-
ungen von Hostau tritt das Verhalte^ss des Gneisses zu den
Hornblendegesteinen deutlicher zu :Tage als in der Tauser
Partie. Man trifft den ersteren an mehreren Stellen ganz
unzweideutig im Liegenden der letzteren, mit welchen er
aber auch gewOhnlich an der Berfihrungsgrenze wechsel-
lagert, so dass sich ein alhnaliger Uebergang zwischen bei-

den Gesteinen herausstellt. Man kann sich bievon so ziem-
lich auf alien von Hostau in die benachbarten Ortschaften
auslaufenden Wegen fiberzeugen, wie namentlich auf den
Wegen nach Heiligenkreuz , Mjuttersdorf, Ronsperg und
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Schlattin, sowie^Sei Ronsperg selbst, wo uberhaupt ein

banter Wechsel zwischen Homblendeschiefern, Gneiss, Glim-
* merschiefergneiss, dioritischen und granitjBchen Gesteinen

stattfindet.

J Der westlichste Hauptzug des Gneisses nimmt seinen
Anfang in der Ronsperger nachsten Umgehttng, streicht zu-
nachst dem Quarzgange ziemlich parallel etwa bis Trohatin,
wendet sich dann nordwarts und zieht W an Hostau vorbei

zwischen Heiligenkreuz und Zwirschen hindurch bis uber
Pernartitz hinaus Ein zweiter kleinerer Zug gaht von Ho-

^w staa dstlich an "Zwirschen vorbei, ein dritter von Hostau
uber Hassatitz nach Melmitz. Ein grdsseres zusammenhan-
gendes Gneissterrain beginnt zwischen Ssral und Schlattin

und erstreckt sic^j, nur von unbedeutenden Zwischenlagern
von Homblendeschiefern unterbrochen, — z. B. am Vogel-
herdberg bei Taschlowitz.— in einer Breite von einer Stunde

£ zwischen Amplatz und Ober Medelzen uber Wltana, Kfe-
berscham und Mirschikau bis zu den Graniteajlier Siebenberge.

Vereinzelte Zwisehenlagen von Gneiss, oder doch gneiss-

ahnlichen Gesteinen trifft man z. B. bei Klein Semlowitz
von Ronsperg, bei Sirb NO und bei St. Georgen N von
Ronsperg, bei Dehenten N. von Hostau und anderwarts.

Diese Gneissbander lassen die Lagerungsverhaltnisse des
Gebietes am besten erkennen.

In petrographischer Hinsicht ist der Gneiss in den an-
gemhrten Gegenden des sudwestliehen Urschiefergebirges

ziemlich verschieden. Er ist theils'sehr reich an Muscovit
und Biotit, sohuppig und glimmers chief erahnlich, wie
bei Taus, theils granatenfuhrend, wie eben am St. Lorenzi-

berg bei Taus, -dann bei Melmitz NO von Hostau, oder
sehi quarzreich, wie am rechten Ufer des AJtbaches bei

Hostau, wo er auch viel eingesprengten Pyrit enthalt, oder
endlich er wir$ auch kdrnig streifig, in welchem Falle er

gewdhnlieh auch Hornblende ftihrt, so dass sich epentlich

r ;, ein Hornblendegneiss entwickelt, wie man ihn beson-
•" ders bei Hostatt und Zwirschen antrifft. Bei Melmitz, Wi-

tana, im Schlattiner Walde N von Ronsqerg, bei Pirk

von dieser Stadt a. a. ist sowohl GlimmerHchiefergneiss, als

,, auch Hornblendegneiss entwickelt Von beidSn Varietaten,
' die eehr ebcjiflacbig geschichtet sind, werden in den zahl-

reichen-Steinbruchen oft sehr grosse Platten gewonnen. Ein
mehr normales Aussehen hat der Glimmergneissjbei Bischof-

.;teinitc, bei St. Anna, bei Walddorf, zwischau Pirk und
Raschnitz usw.
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Der Gneiss tritt in seinem Verbreiiuifcsgebiete in zahl-

reichen anstehenden Felsmassen, oder doch in grossen Blocken
auf, wie nanientlich bei Kfeberscham NO von Hostau. Die
Felsen sind meist wie Granit in dicke Platten abgesondert
und stehen thurmartig neben einander. Merkwurdig ist, dass
sich viele Bache gerade an der Grenze von Gneiss und
Hornblendegesteihen durchschlangeln. In diesem Falle ist

immer das Gneissufer das schroffe und felsige, das Horn-
blendegesteiu aber flach abfallend, in Grus und Lehm zer-

setzt. Beispiele hiefur bieten der Schlattiner Bach zwischen
St. Georgen, Schlattin und Schittarzen, der Bach, welcher

N von Hostau von Holubschen gegen Zwirschen fliesst,'

der Bach zwischen Melmitz und Hassatitz usw. Hier uberall

bildet der Gneiss zugleich das ostliche Ufer.

Schliesslich sei bemerkt, dass bei Ferdinandsthal (W
von Bischofteinitz) gegen Rauden zu im Gneissgranit in

kleinen Partien ein schieferiges Gestein vorkommt, welches
v. HoCHSTETTEit als Granulit bezeichnet hat.

In der sonstigen Erstreckung des mittelbohmischen

Urschiefergebirges ist Gneiss nicht vorhanden. Zwar tritt

am Rande der beiden sudlichen PhyUitinseln inmitten des

Granitgebirges an einigen Stellen Gneiss und bet Sedlitz

auch ein glimmerschieferahnliches Gestein (S. 65) aut Allein

diese Partien, als moglicherweise alter (oder auch junger?)
als das Urschiefergebirge, habe ich nicht zu diesem einbe-

.zogen. Ursprunglich durfte sich der Gneiss des bdhmisch-
mahrischen Hochlandes uber das Granitgebirge gegen Westen
bin ausgedehnt haben. Man kann sich vorstellen, dass er

spater vom Urthonschiefer zum Theil uberlagert (die n6rd-
lichen Schieferschollen scheinen direct auf Granit zu liegen !),

ferner durch das Empordringen des Granites, fur welches
einige unzweideutige Beweise sprechen, zerrissen und schliess-

lich bis auf die jetzigen Reste abgetragen wurde. Da sich

nach dieser Vorst^llung die Gneisspartien, welche am Rande.
der Phyllitinseln erhalten geblieben sin4 und welche im
Liegenden des Phyllites vielleieht wevter fortsetzen, als mit
den Gneissen des bohm.-mahr. Hochlandes in Zusaromen-
hang gestanden und daher geologisch zu diesem letzteren

angeborig herausstellen wurden, so habe ich sie auch schon
oben (S. 59 ff.) beschrieben. *) Ich bemerke aber, dass

*) Falls sich die Annahme F. v. Sandberger's (Sitzber. d.

math.-phys. Ct d. kgl. baier. Akad. d. Wiss. 1887, pag. 488 ff.Vbesta-

tigt, dass die Phyllite der Umgebung von Pfibram nicht ahf Granit,
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neue Untersuchungen der bezuglichen sog. Gneisspartien

wahrscheinhch zu einer ganz an der en Auffassung fuhren

durften. Ich konnte vorderhand leider nur die Gegend von
Breznitz fhichtig begehen, wobei mir schien, dass man es

hier an Stellen, wo JokGly Gneiss verzeichnet hat, nor mit
einer Structurabanderung des Granites zu thun
habe. Ich behalte mir vor, diese Frage sp&ter einmal ein-

gehend zu untersnchen.

Hornblendegesteine sind in der zusammenhangen-
den Erstreckung des mittelbOhmischen Urschiefergebirges

nur im sudwestlichen Theile an der baierisch£| Grenze ent-

wickelt, obwohl auch in der ubrigen Ausdehnung des Ge-
birges stellenweise Einschaltungen von grunen Schiefern

vorkommen, die wohl richtig als Hornblendeschiefer anzu-
sprechen waren. Leider ist das grosse Gebirge in petro^.

graphischer Hinsicht soviel wie unbekannt und bleibt es

spateren Studien vorbehalten ein richtiges Detailbild dessej-

ben zu liefern.

Langs der baierischen Grenze vom Thale der Angel
bei St. Katharina bis zu dem Thale der Warmen Bastritz

bei Vollmau, eben soweit, als die Niederung zwiscben den
beiden gewaltigea Grenzpfeilern des eigentlichen B6hmer-
waldes und des Bohmischen Waldes : zwischen dem Osser
und Cerkov anhalt, sind Hornblendegesteine herrschend. In

das Innere des Landes erstrecken sie sich in zwei Zugen,
die durch die Phyllitpartie zwischen Taus, Kollautschen,

Bischofteinitz und Stankau von einander geschieden sind.

Der Ostliche Flugel erstreckt sich ufeer Neugedein bei

abnehmender Breite nordostwarts zwischen Chudenitz und
Kollautschen Mridurch bis gegen Merklin. Zunachst der

Grenze herrscht in diesem Flugel ein feinkOrniger, dunn-
schieferiger, meistens ebenflachiger Amphibolschiefer vor.

Stellenweise wird er aphanitisch, an anderen Stellen wieder
kOrnig und durch Feldspatheinlagerungen schieferig gestreift.

Vereinzelt trifft man auch Gesteine, die ausserdem noch
lichten und dunklen Glimmer enthalten und somit gneiss-

artig werden, wie z. B. bei der Saurauhle nahe Heuhof, wo
sich in demselben ein schSner Ausbiss von Graphit befindet,

bei Plfiss, bei Neumark am Galgenberge, bei Viertel zwi-

sondern bOchst wahrscheinhch auf Gneiss abgelagert sind, welcher
vom ersteren durchbrochen und Qberdeckt wordea ist, so ware dies

ein weiterer Beleg far die Richtigfceit obiger AufTassung.
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schen Neuraark und Neugedein usw. Selbst zu Avahrem
Gneiss bilden sie sich an einzelnen Punkten aus, wie bei

Fuchsberg, am Plattenberg, bei Flecken. Anderseits geben
die feinkornigen und dunnschichtigen Schiefer nicbt selten

in massigen Ampbibolit uber, den man z. B. bei Hluboken
SO von Neugedein an der Wenzelskapelle, bei Viertel in

grossen BlScken, femer zwischen Melhut und Vejrova, zwi-

schen Hirschau und Neumark anstehend triffl. Grunlicu
schwarze Hornblende ist der durcbaus vorwaltende Bestand-
theil, zu dem sich Plagioklas, Magnetit und Eisenkies zu-

gesellen. Qiwz fehlt in der Regel. An der letztgenannten

Fundstatte ewcheint neben der grossblatterigen Hornblende
nach Hochstetter auch ein blatteriger Augit (Hypersthen?).

v Der uberhandnehmende Feldspath (Orthoklas und Plagio-

••.klas) gestaltet das Gestein hie und da syenitartig, oder viel-

'mehr, da sich zugleich Quarz regelmassig einfindet, granit-

attig. Solche granitiscbe Gesteine finden sich theils anstehend
ufcd in Steinbruchen aufgeschlossen, theils nur in Blocken
2* B. bei Rothenbaum und Fuchsberg, bei Starec, am SO-
Abnange des Branschauer Abides, am Dralberg S von Neu-
gedein, bei Altgedein usw. , Am Sudabfalle des Dfalberges

ist ubrigens dunnschieferiger, dunkelgriiner Hornblendeschie-
fer entwickelt. *

in der nordlicheren Ausdehnung dieses Flugels von
Neugedein iiber Herrstein, Nemditz, Chocomyschl bis Merk-
lin sind meistens Hornblendeschiefer mit massigen Amphi-
boliten in einer Weise verbunden, dass eine gegenseitige

Abgrenzung beider Gesteine kaum moglich ist. Bei LouCim,
Slawikau, Puschtffcg S von Chudenitz findet man dichte grau-

grQne Schiefer, in welchen Hornblende kajoin^wahrzunehmen
ist, die sich im Aussehen vielmehr dem Fhyllit nahern.
NOrdlich vo|) Neugedein am Riesenberg, um Oprechtitz usw.
nehmen die Hornblendeschiefer

1

Glimmer und Feldspath reich-

licher auf und werden gneissahnlich. In der Gegend von
NemCitz, Kanitz bei Kollautschen usw. finden sich massige
Amphibolite ein, wogegen am Rehberg SW von Merklin

wieder Amphibolschiefer vorherrscht.

Der westliche Zug der Homblendegesteine erstreckt sich

vom Hohen Bogen in Baiern fiber Vollmau bohmischerseits

entlang des Bdhmischen Waldes uber Maxberg, Ghodenschloss,
Ronsperg, Muttersdorf, Hostau bis gegen Plan, wo die Am-
Shibolgesteine von Granit verdrangt werden, der schon S von
eustadtl und Hayd beginnt und sich bis in die Marienbader
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Gegend hinzieht. Ira Allgemeinen sind Homblendeschiefer
vorherrschend, die gegen Osten zu durch allmalige Ueber-

gange in Urthonschiefer ubergfhen. Das Streichen und Fallen

beider ist ganz gleichmassig. **

Im Suden vom Thai der Warmen Bastritz bis uber
Bohmisch Kubitzen hinaus: vom Gneiss, und weiterbin vom
Quarzgang des BOhmischen Waldes begrenzt, breitet sich

Homblendeschiefer bis in die Gegend von Stallung, Tilmit-

schau, Hochwartl, Taus {W von der Stadt) aus, wo er in

Phyllit ubergeht In der Umgebung von Ronsperg gelangen

die Horni^ndeschiefer zur groSsten Entfaltung zwischen^en
Graniten von Ghodenschloss im Suden und den ausgedehnten
Partien des Granitgebirges der Siebenberge und der Gegend
von Neustadtl, Hayd und Kuttenplan im Norden.

\

Eben hier gehen die Amphibolschiefer haufig in massige.

Amphibolite uber, welche aber selten Felsen bilden, wie z. B.

zwischen Maschowitz und Metzling W von Bischofteinitz,*-*

oder zwischen Gramatin und Wilkenau S von Ronsperg. ';

wo sie zur Wegbeschotterung gebrochen werden. Gewohn-
lieh sind sie an der Oberflache zu Grus und Lehm, der oft

zahlreiche Brauneisensteinknollen enthalt, verwittert, na-

mentlieh in. der Umgegend von Ronsperg um SchQttwa,

Wilkenau, Parisau, Pirk, Metzling, Meden, Sadl usw. Einzelne

Kernarittel wiederstehen der Verwitterung und bleiben als

rundliche Bloeke, oft mit schaliger Absonderung, an der

Oberflache liegen. Man trifift sie besonders reichlich zwischen

Hoslau, Natschetin und Trohatin W von Ronsperg und bei

Sirb am linken Ufer der Radbusa. Die durch Verwitterung

entstandenen eisenschussigen Lehme fallen oft wiesgaaachtige

Ablagerungen die Niederungen an und begleiten die Wasser-
laufe z. B. bei Wottawa, Trohatin, Schlattin, Schittarzen

u. a. Da nun an diesen Wasserlftufen, wie oben (S. 620)

bemerkt, das dstliche Gehange steil und felsig zu sein pflegt,

so ist es also das westliche, gegen Osten abdachende Ge-
hange, auf welchem sich die Lehmschichten hauptsachlich

ausbreiten.

Die Amphibolite bei Wottawa am Rothen Berge durch-

zieht in ansehnlichen Massen derber, dickstengeliger bis

grobkdrniger Zoisit von grauer Farbe und auch Titanit findet

sich darin nicht selten vor. Bei Natschetin und Hoslau FT von
Ronsperg bildet ein Mineralgemisch zwischen Amphibolit und
Hornblendeschiefern ganze Schichten, welches auch sonst in

dieser Gegend auf den Feldern und Wiesen haufig in Bruch-
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stucken gefunden wird. Zippe hat es fur eine selbstandige

Specie gehalten und Hercynit benannt. Nach Fischer sind
die Hauptbestandtheile desselben Pleonast und Magnetit. Da
der Hercynitfels eifle Harte von 7*6—8 besitzt, welche genu-
gend ist, urn das gemahlene Pulver zum Glasschleifen und
ahnlichen Zwecken verwenden zu konnen, so ist es auch in

der That als sog. Ronsperger Schmirgel als wohlfeiles Surogat
des echten Schmirgels in den Handel gebracht worden.

Nordwestlich von Ronsperg gewinnt Hornblendeschiefer

uber dem massigen Amphibolit wieder die Oberhand. So
trj^en meist dunnschichtige Amphibolschiefer mit rhom-
boidischer Zerkluftung in kleineren Partien schon <S bei

Meigelshof, zwischen Klentsch undTrasenau, NW von Rons-
perg bei Trohatin usw. auf, besonders schon mit sehr eben-
flachiger Schichtung beim Erasmusbauer SO von Muttersdorf.

Hier gibt die tiefschwarze, einen flimmernden Sand am Wege
bildende Hornblende zu einer eigenthumlichen optischen
Tauschung Veranlassung, „die zumal den Muttersd6rtera r

die an ihre alten, langst verfallenen Kupferbergwerke denkent

hdchst geheimnissvoll erscheint". Hochstetter wurde
von den Leuten eigens dahin gefuhrt, urn zu sehen, wie
selbst glanzend gewichste Stiefel, wenn man uber dieBe Stelle

geht, roth werden — das heisst roth erscheinen. Von da
weiter nflrdlich gegen Muttersdorf, Hostau usw. verschwinden
massige Amphibolgesteine mehr und mehr und Amphibol-
schiefer werden herrschend. Sie machen sich sofort durch
die scharfen Gontouren des Terrains bemerkbar. Manche kah-
leti kegelfOrmigen Kuppen, wie der Ganseberg zwischen
Hostau und Schittarzen und viele andere Hugel um Hostau
errinnern lebhaft an Basaltberge. Auch erscheinen die Ge-
hange zumal an den Thaleinschnitten felsiger, wie z. B.
besonders am linken Ufer der Radbuea zwischen Heiligenkreuz

und Zwirschen, sowie an dem von der Radbusa in einem
grossen Bogen umflossenen Lorenziberg bei Schittarzen u. a.

Ganz untergeordnet sind die grunen, sehr feinkornigen

und feinschieferigen chloritischen Schiefer W von Ronsperg
am Buhel, derer nur nebenbei gedacht sei.

Im Bereiche der isolirten Schieferinseln, welche dem
Granitgebirge aufliegen, sind Hornblendegesteine, wie oben
(S. 615) erw&hnt, ziemlich verbreitet. Jedoch nehmen die-

selben kein scharf umgrenzbares Gebiet ein, sondern wech-
sellagern meistens mit Phyllit. In der nCrdlichsten dieser

Schollen um Ondfejov, bilden Amphibolgesteine von bald
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mehr schieferiger, bald mehr massiger Beschaffenheit in der
Partie nordlich vom Sazavaflusse namentlich zwei machtige
Zuge. Der eine erstreckt sich etwa von Hlavacov, fiber

Turkowitz, Lensedly zur Sazava ; der andere aus der Gegend
Ton Kirchenstfimelitz gegen Kocerad. Zwischen Lensedly
und der Ruine Hlaska, welche selbst auf einem Amphibolit-
hugel steht und aus ahnlichem Hornblendeschiefer aufgebaut
ist, dann sudlich von Lensedly im Walde Dubsko und nordlich

bei Turkowitz, ferner um Kirchenstfimelitz und sudlich von
hier am Seradov-Bache und auf der bewaldeten Aohohe
Obora nGrdlich von Kocerad bestehen einige Aufschlusse.

Grime Hornblende, manchmal mit Biotit vermengt, ist in den
Gesteinen wohl stets vorherrschend, jedoch gesellt sich zu
derselben stellenweise so reichlich Feldspath, das9 sich Sy-
enit ausbildet. Bemerkenswerth ist, dass man auch allmalige

Uebergange von ganz deutlich geschichteten Hornblende-
schiefern in durchaus massige Syenite und Hornblendegranite
beobachten kann, wobei der Zusammenhang der Gesteine ein

solcher ist, dass an einer gemeinsamen Entstehungsweise
beider kaum zu zweifeln ist. Allein diese schieferigen Am-
pbibolgesteine scheinen verschieden zu sein von den eigent-

lichen Hornblendeschiefem, welche sich durch Ueberhand-
nehmen des Amphiboles aus Phylliten entwickeln. Es ist

ja uberhaupt Schichtung oder massige Textur an sich nicht

entscheidend fur die Entstehungsweise der Gesteine.

Sehr interessant ist der Zug von Amphibolschiefern von
Kocerad gegen Strimelitz dadurch, dass ihm Kalksteine ein-

gelagert sind. Die Schiefer sind theils von gewOhnlichem
Aussehen, theils aber erscheinen sie eigenartig verhartet,

undeutlich schieferig, von zahlreichen Kluftchen durchzogen,
an deren Wanden Quarz und manchmal recht reichliche

saulchen- oder nadelfdnnige Krystalle von schwarzgruner
Hornblende und Epidot (?) angetroffen werden. Derartige

Schiefer, die nicht ganz richtig als Hornblendeschiefer be-
zeichnet werden durfen, sind namentlich im Liegenden des
Kalksteines entwickelt. Im Hangenden desselben erscheint

ein mindestens. 5 m machtiger Schichtencomplex eines erlan-

ahnlichen, grauen, uberaus festen, harten Gesteines, welches
ausserordentlich schwer verwittert. Helmhacker hat seiner-

zeit namentUch unter Berufung auf eine Analyse des Gesteines

von Fr. Farsk*, die SiOa 61-02%, Fe2 3 7
:

98, A1S 3 19'22,

MnO 0-29°/ nebst 11—12% Kalkspath ergab, constatirt,

dass man es hier wohl nicht mit Erlan und auch nicht mit

Kaiur, Qoologle roil BShmeo. 40
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kornigem Skapolith, dem die bedeutende Dichte (3,0856 bis

3,1178) widerspricht, zu thun habe; hat aber die Frage
der naheren Bestimmung des Gesteines offen gelassen. Ich

habe dasselbe noch nicht untersuchen konnen.
In der Erstreckung der Ondfejover Phyllitpartie sudlich

von der Sazava sind Amphibolschiefer zwar weniger haufig,

als in der nordlichen Halfte, fehlen aber nicht ganz. Meistens

sind sie fein- bis kleinkdrnig, jedoch trifft man auch Abarten,

in welchen die Hornblende und auch die ubrigen Bestand-
theile in grosseren Krystallen ausgebildet sind. Diese grob-

kornigen Gesteine, sind aber nur untergeordnet, wie ja

uberhaupt die Amphibolgesteine, in der ganzen Erstreckung

sudlich von der Sazava nur auf der HorCinkuppe bei Phov
herrschend sind, sonst aber uberall nur untergeordnete Ein-

schaltungen im Phyllite bilden. Mehr verbreitet sind sie

nur zwischen Vranov und Kocerad, dann am linken Sazava-
ufer um Hvezdonitz und am Drhlavkabache.

In der Scholle, welche zwischen der Ondfejover und
der Netvofitz-Neweklauer grossen Schieferinsel um Kosteletz

an der Sazava sich ausbreitet, sowie in dieser letzteren

Phyllitinsel selbst, sind Hornblendegesteine nur ganz unter-

geordnet entwickelt. Im Bergzug zwischen Netvofitz und
Sobisovitz, dann bei Neweklau und W von hier bei Polican,

sowie weiter nordlich bei Jablonna scheinen grdssere Ein-
lagerungen von Hornblendeschiefer vorhanden zu sein.

In der dritten grossen Schieferinsel sind Hornblende-
gesteine hauptsachlich in der nfirdlichen Partie zwischen
Hoch Chlumetz und Schdnberg entwickelt. Die hiesigen

Hornblendeschiefer sind meist hochst feinkdrnig bis

aphanitisch, durch Uebergange mit einander verbunden. Sie

bestehen wesentlich aus gruner Hornblende, grunlich- oder
grauweissem Feldspath und fein eingesprengtem Magnetit.

Manche Abarten fuhren aber auch reichlich Biotit, welcher
ihr Aussehen und ihre Farbe sehr beeinflusst. Oft sind die

Hornblendeschiefer schwierig von schieferigen Dioriten zu
unterscheiden. Durch Verwitterung scheinen sie in sog.

grune Schiefer uberzugehen, in welchen eine weiche,

feinschuppige, grune, talkartige Substanz den Amphibol zu
ersetzen scheint. Das Product einer mehr vollkommenen
Verwitterung sind lockere, oft wackenartige bis erdige Ge-
steine von rdthlichen oder braunlichen Farben, welche haupt-
sachlich dort angetroffen werden, wo die Tageswasser be-
deutenden Einfluss auf die Schiefer nehmen konnten, wie
z. B. am Za pahorkem NW von Poreschitz.

Digitized byGoogle



Das mittelbohm. Urschiefergebirge. — Hornblendegesteine. 627

Die Schichtung der Homblendeschiefer ist meist eine

ganz deutliche und sehr vollkommene. Sie pflegen in Schich-

tenlagen dem umgebenden Gebirge gleichm&ssig eingeschich-

tet zu sein. Sie bilden hauptsachlich in der nordlichen

und nordwestlichen Erstreckung der Phyllitpartie zahlreiche

von NO in SW streichende Zuge. Dieselben beginnen nach
JokAly im Sudosten von Vofikov und S von Tfebnitz an
der Nordgrenze des Phyllites und verlaufen bei einem Strei-

chen in St. 3 und Fallen in 80 fiber den Bergzug von
Hradce und Jezvina, dann uber den Velky Pejrny bis gegen
Poreschitz. NO von Hrabfi sind die Homblendeschiefer am
machtigsten entwickelt. Sie erstrecken sich bis in die Ge-
gend von Plesist, Tisovnitz und Vletitz, und von hier in

abnehmender Machtigkeit bis uber das Vrbitzer Gebirge
hinaus. Hier ist das Streichen vorherrschend in St. 1—2,

das Fallen OOS. Im ostlichen Theile dieser Phyllitpartie

sind Zuge von Hornblendeschiefern wohl auch vorhanden,
jedoch mehr vereinzelt und minder machtig. Hier ist fibri-

gens auch das Grundgebirge im Streichen abweichend (St.

4—6, Verflftchen N oder S) und die Schiefer daher ganz
entsprechend gelagert, wie man sich von Poreschitz, N
von Zvestowitz, und 8 von Mezihof , N und S von Kuni
uberzeugen kann. Im sudlichen Theile fehlen die Hom-
blendeschiefer ganzlich, dafur aber werden dort Quarzit-

schiefer herrschend.

In der sudlichsten und zugleich westlichsten isolirten

Schieferpartie sind Hornblendegesteine hauptsachlich im
mittleren Theile verbreitet. Es erscheinen hier zunachst
eigenartige grune Phyllite, die ziemlich amphibolreich
sind und wohl mit Recht den Hornblendeschiefern ange-
schlossen werden durfen. Sie fuhren hie und da accessorisch

Pistazit und Quarz, auch Pyrit und Magnetit, diese letzteren

Minerale besonders dort, wo sie in typische Amphibol-
schiefer ubergehen. Diese, von meist feinkorniger bis dich-

ter Structur, bestehen vorwaltend aus griiner Hornblende,
zu welcher sich grau- oder grunlichweisser Feldspath, sowie
ein glimmer- oder chloritartiges Mineral (Delessit?) zugesellt.

Das letztere Mineral hat wesentlichen Einfluss auf die lichter

oder dunkler grune Farbe der Schiefer. Jok£ly spricht die

Ansicht aus, dass die minder vollkommene krystallinische

Ausbildung des Amphibols und Feldspathes beim Vorherr-
schen des glimmerartigen Minerales in den zumeist von
Dioriten begleiteten Schiefem nicht zufallig sei, sondern in

40*
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ursachlichem Zusammenhange mit der Entwickelung dieser

Schiefer zu stehen scheine.

Auch hier sind die Hornblendeschiefer meistens ganz
deutlich geschichtet, ja besitzen ofl eine so vollkommen
ebenflachige Structur, dass sie sich mit Leichtigkeit in ganz
dunne Platten spalten lassen.

Man trifft sie in Form von Lagern dem Phyllit voll-

kommen gleichmassig eingeschichtet, oft nur in der Mach-
tigkeit von kaum einigen Metern, dann aber wieder bis

100 m machtig, und zwar in der nordlichen Halfte der
Phyllitinsel, wogegen sie im Sfiden, wo die Quarzitbildungen
des Kfemenitzberges und von Ober Nerestetz herrschen, nur
hOchst untergeordnet zum Vorschein kommen. Haufig trifft

man sie zwischen Vetrov und Zlakowitz fiber Bohostitz,

Kamena, Bukovan, fiber den Bfezina-Berg hinaus, NW von
Kozarowitz, am Malinaberg, NO von Touskov, urn Miro-
witz bis Socbowitz, in welcher Zone sie einen mehr weniger
zusammenhangenden Zug zu bilden scheinen. Ein anderer

beginnt am Bukowetzberge W von Zduchowitz und zieht

etwa fiber den Ptefiberg JVO^von Gross Ghrastitz, durcb
die Chrastitzer Gegend fiber Rec, Nestrasowitz, Vohaf bis

gegen Podcap und Rastel. Hier Qberall stehen die Horn-
blendeschiefer mit Dioriten in Verbindung.

Massige Amphibolite von fein- bis grobkdrniger Struc-

tur, von dunkelgrfiner bis schwarzer Farbe, in welchen Feld-

spath neben Hornblende meist nur eine untergeordnete Rolle
spielt, sind an einigen Orten ziemlich machtig entwickelt.

Auch sie sind dem Nebengestein durehaus gleichmassig ein-

geschichtet, wobei zu beobachten ist, dass an der Grenze
der Amphibolitlager Feldspath, zumal Orthoklas, sich oft in

grOsserer Menge einflndet, ja selbst dunne Lagen im Gesteine

bildet, dessen Textur hier fibrigens schon an sich nicht

selten eine schieferige wird, so dass sich, wenn auch Glim-

mer mehr hervortritt, gneissartige Abarten entwickeln. Sonst
ist Biotit nur ein accessorischer Gemengtheil, ebenso wie
Pistazit, welcher aber stellenweise, wie z. B. N von Sedlitz,

von Skvoretitz, bei Mirotitz und Straz auch grfissere Ne-
ster und Lagen bildet, dann Pyrit und TitaniL Am mach-
tigsten ist Amphibolit in der Gegend von Mirotitz entwik-

kelt, wo er nach JoKiiLY im Granitgneiss SW von Lhota
Smetanova ein ziemlich machtiges, in St. 1—2 streichendes

und in WWN fallendes Lager bildet, welches fiber Mirotitz

im Phyllit weiter fortsetzt. Ferner streichen einige Lager
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(St. 4—5, Fallen NWN) im Verbande mit den gneissartigen

Gebilden zwischen Strazowitz und Skvoretitz, dann im licht-

gelben feldspathreichen Phyllit NO und S von Straz, von
Nirefi, S vom Nirecer Hof, von Lety, und W von
LuCkowitz, SO und NO von Dvoretitz, sowie an der Ostlichen

Grenze der Schieferscholle S von Cimelitz, von wo der Am-
phibolit wahrscheinlich bis Mirotitz fortsetzt.

Wiewohl die beschriebenen Gesteine des mittelbOhmi-

schen Urschiefergebirges lokal von Bedeutung sind, erscheinen

sie doch bei BerGcksichtigung der grossen Ausdehnung des
Gebirges untergeordnet im Verhaltniss zum Phyllit, der in

der That als das herrschende Gestein bezeichnet werden
muss. Er ist zwischen dem Kaiserwalde im Westen und
dem Granitgebirge, beziehungsweise bohmisch-mahr. Hoch-
lande im Osten, und von der baierischen Grenze bis zum
Sandsteingebirge in der Elbeniederung der Mitte B6hmens
allgemein verbreitet, und wenn auch im petrographischeh

Charackter einige Unterschiede bestehen, so sind doch alle

Abanderungen in solcher Weise engstens mit einander ver-

knQpft, dass an ihrer ZusammengehSrigkeit als Gliedern eines

und desselben geologischen Ganzen nicht gezweifelt werden
kann. Dieselbe ist auch schon von den altesten Forschern,

namentlich von Zippe, constatirt worden, jedoch unterliess

man es, hieraus die nachsten Gosequenzen zu Ziehen. Viel-

mehr wurde das sich so charakteristisch als geologische

Einheit reprasentirende Urschiefergebirge in Theile zerlegt,

denen im geologischen Sinne verschiedene Bedeutung bei-

gelegt wurde.
Als die wichtigste ist zunachst die Auffasung J. Bar-

BANDE'8 hervorzuheben, welcher hochgeschatzte Gelehrte

einen grossen Theil des Urschiefergebirges zum Untersilur

einbezog, indem er denselben zwar als azoische (d. h.

versteinerungsleere) S chiefer der Etagen A und B seiner

beruhmten Eintheilung des bOhmischen Silurgebirges den
weiter hinauf folgenden versteinerungsfuhrenden Stockwer-
ken gegenuber stellte, aber eine Trennung desselben vom
Silur nicht zuliess. In dieser Beziehung deckt sich seine

Ansicht vollstandig mit jener des Altmeisters Zippe. Dieser

Auffassung schlossen sich auch die alteren Aufnahmsgeologen
der k. k. Reichsanstalt an, betonten aber, dass die azoischen
Schiefer ihrer Lagerung nach von dem archaeischen Grund-
gebirge nicht getrennt werden k6nnen. Erst J. Grimm und
spater (1859) auch die beiden Aufnahmsgeologen Lipold
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und KeejOi beobachteten, dass die Schiefer des Babeande'-
schen Stockwerkes B in ihren Lagerungsverhaltnissen durch-
aus mit den unterlagernden Schiefern A ubereinstimmen,
dass ihnen aber die Grauwacken und Conglomerate, welche

Baebande in B mit den Schiefern vereinigt hatte, discor-
dant aufliegen und daher als j anger e Bildungen von ihnen
getrennt werden mussen. Spater (1862) erklarte Murchison,
dass er die Schiefer A und B (er Jiennt speciell die Urthon-
schiefer von Mies, Pilsen und dstlich von Prag) als metamor-
phische unterste Silurschichten betrachte und dass dieselben

seiner Annahme nach wahrscheinlich in abweichender La-
gerung auf dem archaeischen Grundgebirge ruhen. Er hatte

dabei leider ubersehen, dass die vdllige Uebereinstimmung
der Lagerung schon langst vordem von vielen Beobachtern
unzweifelhaft festgestellt worden war. Im J. 1877 erflrterte

KeejCi seine Ansichten uber die azoischen Schiefer Bab-
eandes in seinem Lehrbuche der Geologie eingehender

und in einer Weise, die der Auffassung, welche wir hier, als

die unserer Ansicht nach allein richtige, vertreten, am nach-

sten kommt. Er stellte die azoischen Schiefer A und B namlich
zum Huron und benannte ihr Verbreitungsgebiet — welches
also kleiner ist als unser mittelbOhmisches Urschieferge-

birge — „altes Schiefergebirge Mittelbfihmens." Kurz darauf

sah er sich aber in Gemeinschaft mit R. Helmhackeb veran-

lasst, auf der geol. Karte der Umgebungen von Prag und in

den Erlauterungen zu derselben alle azoischen Schiefer ndrd-
lich von Mnischek und Beraun dem BAEBANDE'schen Stock-

werke C einzureihen und sie somit zum Cambrium einzu-

beziehen. Die beiden Forscher behaupteten damals (1879),

dass von den Phylliten im Osten von Prag uber Mnischek und
Dobfisch ein vGllig ungestfirter Zusammenhang mit den ver-

steinerungsreichen cambrischen Schiefern von Jinetz bestehe

und dass und W von Auval die Phyllite allmalig in unter-

silurische Schichten ubergehen, welchen Umstanden eine

gleiche Beweiskraft zuerkannt werden musse wie der Auf-
findung von Petrefakten. Diese Behauptungen hat KEEJCi
aber im J. 1885 widerrufen und ist zu seiner ursprunglichen

Auffassung zuruckgekehrt. Im J. 1880 hat sich J. E. Marr*)
bezuglich der Zweitheilung von Barrandes Stockwerk B zu
derselben Ansicht bekannt, welche, wie weiter oben angege-

ben, von Grimm, dann von Lipold und KeejCi langst vor-

*) Quart. J. G. S. Lond., XXXVI, 1880, pag. 591 ff.
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dem begrundet worden war, hat aber eine Aenderung der Be-
zeichnung in dem Sinne durchgefuhrt, dass er den unteren
Theil von Barrande'8 B in das Stockwerk A einbezog, wel-
ches dann dem englischen Pebidian entsprechend, das re-

'

ducirte, nurmehr aus Gonglomeraten und Sandsteinen beste-

hende B mit abweichender Schichtenstellung unterlagern
wurde. Dementgegen hat neuerdings F. v. Sandberger*)
angegeben, dass in der Umgebung von Pribram, abgesehen
von den Storungen an der Lettenkluft, die Sandsteine und
Conglomerate ganz gleichmassig wie die Schiefer der Stock-

werke B und A Barhande'S gelagert sein sollen, dass diese

letzteren zweifellos unter Mitwirkung faulender organischer
Korper zur Ablagerung gelangt seien, daher auch nicht ganz
richtig als azoisch bezeichnet werden durfen und am besten
mit den cambrischen Schichten der Regio Fucoidarum, welche
in Skandinavien die Paradoxidenschiefer unterlagern, zu pa-
rallelisiren waren. Fruher schon (1886) und gewiss rich-
tiger hat K. W. v. GCmbel **) nur den oberen Theil der
sog. Pribramer Schichten, also nur die Conglomerate und
Sandsteine des BARRANDE'schen Stockwerkes B, der skan-
dinavischen Regio I der Fucoiden- und Eophytonschichten
gleichgestellt. Denn die Discordanz zwischen den sog.

azoiscnen Schiefern und den Conglomeraten ist ein Fak-
tum, welches, wie ich gern zugeben will, lokal nicht

deutlich zu Tage tritt, aber doch auf Grund solcher
lokaler Beobachtungen nicht allgemein verneint werden darf.

Debrigens widerspricht ein bewahrter Kenner eben der
Pribramer Verhaltnisse, F. Po&EPNY, den Ansichten v. Sand-
bergees ganz entschieden ***) und bezeichnet namentlich
dessen Angaben uber das Alter der Schichten als vollig

unrichtig. Die Pribramer Schiefer (Lipold's) sind nach Po-
Sepky durch eine Discordanz von den Conglomeraten ge-

trennt und sind praecambrischen Alters.

Man sieht, dass die Widerspruche in der Auffassung
der azoischen Schiefer Barrande's von Seiten der einzel-

nen Autoren an's Unglaubliche grenzen. Nicht nur dass die

Behauptungen des einen Forschers von dem anderen auf

*) Ueber die altesten Ablagerungen im slldOst. Theile des bOhm.
Silurbeckens n. deren Verhalt. zu dem anstoss. Granit Sitzber. k. baier.

Akad. 1887, pag. 433 ff.

**,) Grundzttge deT Geologie. 3. Lief. 1886, pag. 640.
***) Ueber die Adinolen von Pribram im Bohmen. Tschermak's

Mineral, u. petr. Mittheil. N. F. Bd. X., 1888, pag. 175 ff.
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das Entschiedenste als irrthfimlich bezeichnet werden, anch
dieselben Autoren haben ihre Ansicbten sogar mehrmals
gegen die gerade entgegengesetzten umgetauscht. Wir wol-
len hieraus Niemandem einen Vorwurf machen, da wir uns
der Schwierigkeiten der Feststellung der hier in Frage kom-
menden Verhfiltnisse nur zu wohl bewusst sind. Wir er-

ortern die Sache nur: erstens ibres historischen Iateresses

wegen, und zweitens um fiberzeugend die Nothwendigkeit
einer unanfechtbaren Begrfindung jener L6sung
darzuthun, welche die vielumstrittene Frage in letzter Zeit

von Seiten der heimiscben Forscher erfahren hat und
welche ich hier neuerdings vertrete.

In petrographischer Hinsicht sind die Phyllite des mit-
telbohmischen Urschiefergebirges ziemlich verschieden, je-

doch wfirde es zu weit fflhren, wenn wir die Abarten in

ihrer Verbreitung einzeln verfolgen wollten. Es ware dies

fibrigens nicht gut mdglich, weil die Varietaten meistens in

Wechsellagerung begriffen und durch allmalige Uebergange
derart mit einander verbunden sind, dass eine gegenseitige

Abgrenzung nicht durchgefuhrt werden kann. Im Allgemei-

nen kann nur bemerkt werden, dass die Schiefer im Westen
des Gebirges deutlicher krystallinisch sind, als in der 6st-

lichen Erstreckung.

Im sfidwestlichsten Theile des Gebirges nimmt Urthon-
schiefer den Landstrich zwischen den beiden oben beschrie-

benen (S. 621) Fliigeln der Hornblendegesteine ein, also

die Gegend von Stallung, Taus und Bischofteinitz bis Kol-

lautschen und Merklin, von wo er sich zwischen den Graniten
der Siebenberge und des Staaber Stockes hindurch in die

Gegend von Mies ausbreitet. Weiter westlich erstreckt sich

Phyllit zwischen den Graniten von Neustadtl-Hayd und der
Siebenberge von Liebeswar fiber Widlitz, Ratzau, Wonetitz,

Speierling ebenfalls in das offene Urschiefergebirge um Tscher-
noschin, und im Sudosten breiten sich Phyllite von Putze-
ried nordostwarts fiber Chudenitz und die Gegend ndrd-
lich von Klattau aus. Es bildet also das Urschiefergebirge

in seinem sudwestlichen Theile drei, durch Hornblende-
schiefer und Granit von einander getrennte Flfigel. Dem
Granit gegenfiber ist die Begrenzung des Phyllites eine scharf

durchffihrbare, wogegen den ubrigen krystallinischen Schie-

fern gegenfiber eine Grenze nur annaherungsweise gefuhrt

werden kann, da Gneiss, Glimmerschiefer und Amphibol-
schiefer ganz unmerklich in Phyllit Obergehen, welcher sich
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eben hiedurch auf das Entschiedenste als Glied der krystal-

linischen Schieferformation darstellt.

Abgesehen von den hiedurch bewirkten Uebergangs-
gesteinen, ist grauer oder grunlichgrauer Phyllit von theils

kdrnigem, theils feinerdigem Bruche herrschend. In der

westlichsten Ausbuchtung ist derselbe meist sehr glimmerreich,

desgleichen in dem Auslaufer zwischen den beiden Flugeln

der Hornblendegesteine, wo namentlich bei der St. Anna-
kapelle bei Bischofteinitz solcher glimmeriger Phyllit direkt

in Gneiss ubergeht. Die meisten dieser Phyllite zeigen auf

dem Hauptbruche Seiden- oder Halbmetallglanz, sind vor-

zuglich geschiehtet und lassen sich in grossen ebenflachigen

Platten brechen, die in zahlreichen Steinbruchen, zumal in

der Bischofteinitzer Gegend, zu Bau- und Pflasterzwecken

gewonnen werden. An der Oberflache ragen die Phyllite

aber nur selten in Felsmassen hervor, sondern eluviale

Lehmdecken pflegen sie zu verhullen. Im Bereiche dieser

Phyllite sind graphitische Schiefer und schwefelkiesreiche,

dunkle Alaunschiefer zwar ziemlich haufig entwickelt, aber
selten in ansehnlicher Machtigkeit: wie 8 bei Eauth, (FT von
Neugedein), bei Taus und anderwarts.

Alle dem Granit aufliegende Phyllite besitzen ein auf-

fallend krystallinisches oder in anderer Weise vom normalen
Urthonschiefer unterschiedliches Geprage, welche Verschie-

denheiten, abgesehen von jenen Abweichungen im Aussehen,

welche im verschiedenen Alter und in der au sich ungleichen

Zusammensetzung, beruhen, nachweislich auf metamorpho-
sirende Einflusse des Granites zuruckzufuhren sind. Leider

sind die Veranderungen, welche die Schiefer durch Einwirk-

ung des Granites erfahren haben, im allergr6ssten Theile

des Contactgebietes zwischen dem Urschiefer- und Granit-

gebirge bisher noch nicht genauer untersucht worden, so

dass uber diese Verhaltnisse nur das Wenige bekannt ist,

was die Aufnahmsgeologen der k. k. geol. Reichsanstalt

mitgetheilt haben. Da dieselben aber, wie oben dargelegt,

BareA-NDe's Auffassung gerecht zu werden trachteten und
sich daher bemuhten, womoglich die Stockwerke A und B
von einander zu trennen, so ist klar, dass sie die Bedeut-

ung der contactmetamorphischen Erscheinungen schon aus

diesem einen Grunde nicht richtig beurtheilen konnten. Wir
werden weiter unten sehen, dass der Einfluss des Granites

auf die Phyllite, wie er sich aus Beobachtungen in der Um-
gebung von RiCan ergibt, ein ziemlich weitreichender ist.
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Im Suden nun scheinen die Verandemngen der Phyllite in

Uebereinstimmung mit der etwas anderen Beschaffenheit der

dortigen Gesteine, aueh anderer Art und vielleicht intensiver

zu sein als im nordlichen Gebiete. Ich kann hier nur ein-

zelne diesbeziigliche Beobachtungen anfuhren.

Das am meisten verbreitete Gestein in der Erstreckung

des mittelbShmischen Urschiefergebirges von Klattau, Ne-
pomuk, Rozmital im Osten tiber Blowitz, Pfestitz, Pilsen,

Mies, Wscherau bis Weseritz im Westen, sind matt- bis

seidenglanzende Phyllite von grauer, grungrauer oder schwar-

zer Farbe. Sie sind von so dichter Beschaffenheit, dass man
einzelne Bestandtheile mit dem blossen Auge nur selten

unterscheiden kann, am Bruche bald mehr erdig, bald mehr
kornig und dementsprechend von veranderlicher Harte. In

der westlichen Gebirgserstreckung sind sie im Allgemeinen

deutlicher geschichtet als in der fistlichen, gehen aber in

der Granitnahe stets in's Massige fiber. Besonders im 6st-

lichen Gebiete ist die Schichtung der Phyllite haufig ganz
unkenntlich und nur naeh Einlagerungen zu bestimmen;
dafur aber tritt eine transversale Schieferung gewOhnlich

uberaus deutlich hervor. In dieser transversalen Richt-

ung lassen sich die Schichten manchmal in dunne Platten

spalten. Dies ist beachtenswerth, weil von den als Deck-
schiefer verwendeten Phylliten der westlichen Gebirgserstreck-

ung angegeben wird, dass ihre ausgezeichnete Spaltbarkeit

mit der Schichtung zusammenfallt.

Anstehend, zumal in grosseren Felsmassen, trifft man
die Urthonschiefer fast nur in den tiefen Bacheinschnitten,

und zwar ebenflachige und gut spaltbare Phyllite haupt-

sachlich in der Umgebung von Pilsen, Wscherau, Scheiben-

radisch S von Weseritz, Hnemitz von Mies, wo sie als

Dachschiefer verwendet werden, femer bei Pilsenetz und
Cernitz SO von Pilsen und einigen anderen Orten. In der

sudlichen Erstreckung des Gebirges werden diese Schiefer

mehr und mehr von graugrunen, sehr festen Phylliten ver-

drangt, welche in der ndrdlicheren Ausdehnung zwar auch
nicht ganzlich fehlen, aber doch erst hier herrschend werden.

Sie sind meist von sehr verworrener, selten schieferiger

Structur. Im Westen von Klattau trifft man sie bei Putzeried,

Drslavitz, Schwihau, Ruppau und weiter nOrdlich im Walde
Vysoka bei Dobran und in den Schlowitzer Bergen NO von
letzterem Orte. In diesem Zuge werden die Phyllite stellen-

weise, namentlich in der Nahe des Granites und am Ueber-
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gange ia Homblendegesteine beinahe vOllig massig, wie z. B.

um Ghudenitz, am Puschberge u. a. Aus solchem Phyllit

besteht auch der sog. Fussstapfenstein in der St. Wolfgang-
kapelle bei Ghudenitz, ein machtiger oben abgeplatteter Fels,

auf dessen Flache sich zwei Eindrucke befinden, die an-
nahernd Fussstapfen ahnlich sind. Hier soil der heil. Wolf-
gang, Bischof von Regensburg gepredigt haben. Vormals
stand auf dem Berge eine Kirche, die vor etwa 100 Jahren
bis auf den Thurm abgetragen wurde, der als Belvedere
eingerichtet, eine der herrlichsten und umfassendsten Aus-
sichten auf die Mittelgebirge des Klattauer Kreises und einen

grossen Theil des Bdhmerwaldes gewahrt.
Um Mies, dann langs des Beraunflusses, besonders in

der Gegend von Pilsen und abwarts bis Zvikowetz,J sowie
an den NebenflQssen und -Bachen sind vorwaltend schwarz-
graue, am Bruche erdige Schiefer verbreitet, welchen die

sog. Vitriol- oder Alaunschiefer eingeschichtet sind.

Diese Schiefer, so benannt nach den Producten, welche
daraus gewonnen werden, treten ausser im Bereiche der
Beraun, vornehmlich an der Radbusa und Uslava, dann am
Klabava- und Radnitzer Bache auf. Ihre Machtigkeit wechselt
zwischen einigen dm und vielen Metern (bis 50 und wohl
daruber). lhr Streichen und Fallen ist durchaus conform
jenem der sie einschliessenden Schiefer. Sie besitzen eine

dunkle bis schwarze Farbe, erdigen Bruch und enthalten

reichlich Schwefelkies in Kornchen, Krystallen oder kugeligen

Ausscheidungen, was naturlich auch ihr specifisches Gevvicht

wesentlich beeinflusst.

Die Vitriolschiefer sind von sehr grosser praktischer

Bedeutung, denn von ihnen hangen grossartige industrielle

Unternehmungen ab, deren Zahl gegenwartig allerdings eine

geringere ist als ehemals. Im J. 1888 waren von 15 Unter-
nehmungen im R. B. A.-Bezirke Pilsen nur 3 im Betriebe,

bei welchen 141 Arbeiter 356.077 q Vitriolschiefer forderten.

Daraus wurde theils Vitriol gewonnen, theils Schwefelsaure
und Alaun erzeugt. Der Abbau der Schiefer geschieht theils

in Tagbauen, theils in Gruben. Die Hauptlager sind bei

Hromitz N von Pilsen, Neustadtl SW von Manetin und Weiss-
grun bei Radnitz. Bei Hromitz besteht ein grossartiger Tag-
abraum und Gruben. Das etwa 50 m machtige Lager besteht

aus cca 1 m starken Schichten, welche sudwestlich ganz
flach (6—10°) einfallen. Das Hangende bilden gelbliche Schie-

fer. die wie ausgelaugt aussehen und den Vitriolschiefer ganz
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gleichmassig als 10—12 m machtige Decke bedecken. Der
Abbau wird vom Tage aus gegen die Tiefe zu strassenartig

betrieben und die zusitzenden W&sser werden mittels langer

Stollen abgeleitet. Die geforderten Schiefer werden auf Halden
aufgeschuttet, die bei grossem ovalem Umfange terassenformig

in die H6he gehen. Ueber die Halden und an den Seiten-

wanden laufen Rinnen, aus welchen die Auslaugewasser auf

die Schiefer niedersickern. Die Lauge wird dann in die

Sudhutte geleitet und hier weiter verarbeitet.

Durch Machtigkeit und Ausdehnung ist auch das Lager
von Vitriolschiefer bei Neustadtl S von Netschetin ausge-
zeichnet. Das Hangende wird hier von Sandsteinen des
Manetiner Steinkohlenbeckens gebildet, unter welchen sich

eine schon Schwefelkies haltige Lettenschicht ausbreitet, auf
die nach unten der Vitriolschiefer folgt. Er ist von sehr
bedeutender Machtigkeit, streicht nach NO und verflacht

meist in NW unter geringen Winkeln.
Zwischen den Aphanitkuppen, die von Radnitz nOrdlich

bis uber Weissgrun Ziehen, lagern funf Lager von Vitriol-

schiefer, die vom Thale des Moschtitzbaches aus in Abbau
genommen worden sind. Die Lager sind 4—5 m machtig,

streichen in St. 2—3 und fallen unter 30—60° in Ost.

Die hauptsachlichen Qbrigen Bergbaue auf Vitriolschiefer

zeigen ganz analoge Verhaltnisse, nur sind die Lager minder
machtig. Sie befinden sich bei Liblin, Lednitz, Kozojed,
Borek, RobCitz, Givitz, Darowa, Wranowitz usw. an beiden
Ufern des Beraunflusses westlich von Radnitz, bei Kocm
im Bereiche der Stfela S von Kralowitz, dann bei Daudlevetz,
Lobes, Bozkov u. a. 0. an der Radbusa, beziehungsweisse
Uslava nahe bei Pilsen. Untergeordnet sind pyritreiche

Schichten auch in der iibrigen Ausdehnung des mittelbGh-

mischen Urschiefergebirges den Phylliten eingeschaltet.

Je weiter gegen Osten, desto weniger deuthch ist der
krystallinische Gharakter der Phyllite. So sind urn Pfestitz,

Blowitz, Brennporitschen bis Ro2mital dunkelgraue Phyllite

von grauwackenschieferartigem Gharakter am meisten ver-

breitet. Anstehend trifft man sie besonders im felsigen

Thale der Uslava bei Blowitz, Smedrov und Zdar, dann in
der Gegend von Mitrowitz und ostwarts bis Woltusch bei
RoZmital. Im Allgemeinen aber sind uber Tage anstehende
Felsen seltene Erscheinungen, da eben diese Phyllite leicht

verwittern und daher machtige eluviale Thonschichten das
Grundgebirge zumeist verdecken. Besonders in der Gegend
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von Brennporitschen ist es schwierig den Urthonschiefer
selbst nur aus Losestucken nachzuweisen.

Erst in der Granitnahe werden die Phyllite immer
ausgepr&gter krystallinisch. Zunachst finden sich nur ein-

zelne glimmerige, dunkel gefarbte Schichten ein, die naher
zum Granit haufiger und endlich allein herrschend werden,
jedoch nicht etwa in einem zur Grenze des Granitgebirges

parallelen Zuge, sondern in sehr variabler Entfernung von
derselben. So sind die Phyllite ndrdlich von Klattau, von
Mecin, westwarts uber Kbel bis zur Angel bei Schwihau, Bo-
rov und Nezditz, d. h. bis in eine Entfernung von mehr als

10 km von der Grenze des Granitgebirges, ziemlich glimmer-
reich und krystallinisch, wahrend man weiter nordostwarts
in gleichem Grade umgewandelte Phyllite erst in nachster
Nahe der Granitgrenze antrifft. Auch am Staaber Granit-
stock bei Ghotieschau sind die Phyllite nur ganz nahe am
Contact reich an Glimmerblattchen und krystallinisch. Die
Schiefer sind an der Radbusa von sehr zahlreichen Granit-
apophysen und Gangen durchsetzt, so dass man hier leicht

Handstucke zur Halfte aus Granit, zur anderen Halfte aus
metamorphosirtem Phyllit bestehend, schlagen kann. Wenige
Meter (2—8) von der Beruhrungsfiache entfernt besitzt der
Urthonschiefer aber schon wieder ein ziemlich normales
Aussehen. In der Nachbarschaft des Klattauer Granites, wel-
cher in den Phyllit namentlich bei Koryt und Stepanowitz
zahlreiche Apophysen entsendet, macht sich die Umwandl-
ung dieses letzteren nicht nur in der reichlichen Glimmer-
aufnahme, sondern auch in der Knotenbildung und in der
dunnschieferigen Textur des Gesteines geltend.

Aehnliche Fleck- und Knotenschiefer entwickeln sich
aus den glimmerreichen Phylliten auch weiter nordGstlich,
so namentlich bei Gross Petrowitz und S von Mecin am
Wege nach Beluk. In den Schiefern, welche den Kalkstein
bei Nevotnik W von Grunberg bei Nepomuk begleiten, tre-

ten etwa stecknadelgrosse Knotchen von scheinbar erdiger
Beschaffenheit und rostiger Farbe besonders deutlich hervor.
V. v. Zephaeowich hat die Ansicht ausgesprochen, dass
diese Knotchen vielleicht verwitterte Pyritkomer sein konn-
ten, also nichts mit den durch Concentration der Masse
entstandeneu Flecken imd Knoten der metamorphosirten
Schiefer zu thun hatten. Haufig besitzen die Phyllite wel-
lenfCrmig parallel gestreifte Schieferflaehen und manchmal
werden sie von dunnen Quarzlagen durchzogen. Diese letz-
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teren heben sich durch ihre weisse Farbe von den dunklen
Schiefera deutlich ab, wodurch an manchen Stellen die Bieg-

ungen und Windungen der Phyllitschichten vorzuglich klar

hervortreten, wie besonders an den Felsgehangen an der
Uslava bei Srb NO von Nepomuk. Adern von weissem
Quarz durchziehen allerorts den Urthonschiefer und werden
hie und da so zahlreich, dass sie in der Schiefermasse eine

Art Netzwerk bilden.

Im Allgemeinen lassen sich krystallinische und ge-

schwarzte Phyllitvarietaten entlang der Grenze des mittel-

bohmischen Granitgebirges ziemlich uberall nachweisen. Diese
Grenze verlauft von Auborsko am Fusse des BOhmerwaldes
N von Neuern fiber Plesin und Kal zwischen Klattau und
Stepanowitz hindurch gegen Ghaloupky und weiter nordost-
warts uber ToCnik, Votin, Pfedslav, Gross Petrowitz, Osobov
und Zinkau in manigfaltigen Krummungen ostlich von Nevot-
nik weiter gegen Kloster. Jenseits des Hnacover Baches
bildet hier der Granit einen schmalen Streifen am Fusse
des dortigen Gebirgszuges, welcher schon durch seine Con-
touren verrath, dass er nicht aus Granit bestehe, tritt dann
zwischen Wrcen und Srb wieder mit der Haupterstreckung
in Verbindung und zieht an Sedlischt und Cecowitz vorbei

nach Merdin und Dozitz. Hier bildet das Urschiefergebirge

eine Ausbuchtung in das Granitterrain binein, die bis Jung
Smolivetz reicht. Jenseits derselben von Alt Smolivetz zieht

die Granitgrenze weiter uber Hvozdan, Vacikov, Volenitz,

dann uber die St. Barbara-Kapelle nach Vsevil und Yosel.

Zwischen diesen beiden Orten entsendet der Granit einen
zungenfdrmigen Auslaufer zwischen Bezdekov und Pinowitz

uber Rozmital bis gegen Vesin, Sedlitz und Hodomysl.
Von Vosel verlauft die Granitgrenze mit mehrfachen Wind-
ungen uber Kamena, Lesetitz, Bitis, Drasov, Oubenitz,
Druhlitz, Drhov, Kozohor, ndrdlich an Neu Knin vorbei

mit einer Ausbuchtung gegen Suden nach Sudovitz, dann
uber Porostlina und Slap unterhalb Rabin uber die Moldau
und am jenseitigen Ufer uber Krnan, Eule, Sulitz, Oujezdetz,

Toditz, Klokodna, Straschin gegen Stfebohostitz und Skwo-
retz. Hier erscheint der Phyllit unter der machtigen Lehm-
decke nurmehr partienweise, so dass die Beruhrung mit
dem Granit, welcher weiterhin gegen Pfisimas und Limuz
ebenfalls unter Lehm verschwindet, nicht beobachtet wer-
den kann.
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Der deutlich krystallinischen, wohl gewiss durch con-
tactmetamorphische Einflusse veranderten Schiefer der Ge-
gend von Klattau ist schon Erwahnung geschehen. Von
Mercin and Zinkau nordostwarts lassen sich ahnliche Phyl-

lite der Granitgrenze entlang fiber Kokofov, Pradlo, Srb,

Sedlisch, Zahradka, Cizkov bis gegen Ghynin verfolgen.

"Ferner nebmen sie die erwahnte Jung Smolivetzer Aus-
bucbtung ein, wo sie Hornblendeschiefer umfassen, erschei-

nen aber weiterbin niebt mehr als zusammenhangender Zug,

sondern nur partienweise. So triflft man sie bei Vacikov,

wo sie einen beilaufig von West gegen Ost verlaufenden

Zug zwischen der Rozelover und Lisser Forsterei zu bilden

scbeinen, ferner sfidlich von hier in einer rings vom Granit

eingeschlossenen Partie zwischen Leletitz und Zahrobi, dann
weiter nOrdlich in einer Erstreckung von Volenitz fiber Vse-

vil bis Bezdefcov SO von Rozmital, welche im Osten vom
Rozmitaler Granit begrenzt wird, aber jenseits desselben

bei Pinowitz ihre Fortsetzung findet und fiber Vosel, Nesva-

fiil, Strejckov, Stfepsko, Vojna, Zezitz bis Jerusalem SO von
Pribram verfolgt werden kann. Hier fiberall sind dunkle,

grfinliche, graue bis schwarze, glimmerige Schiefer verbreitet,

die aber ihren petrographischen Charakter streckenweise

bedeutend andern. Namentlich in den angeffihrten isolirten

Partien ist die Gesteinsbeschaffenheit eine wechsebide. So
stent Leletitz z. B. auf iiemlich normalem Phyllit, den man
auch noch eine Strecke Weges gegen Zahrobi antrifft. Dann
wird das Gestein aber sehr feldspathreich und geht in eine

Art Felsitschiefer fiber, der in der Granitnahe gneissartig

zu werden scbeint. Stellenweise flnden sich auch noch Phyl-

lite mit feinen Amphibolnadeln (nach v. Zephaeowich)
auf Kluftflachen und undeutlich schieferige, dunkle, wegen
der ausgeschiedenen Feldspath- und Amphibolkorner und
Biotitschuppen beinahe porphyrartige Gesteine ein, wie man
ahnliche auch oberhalb des Vacikover Jagerhauses am Wege
zum Gloriette antrifft. Desgleichen sind in der Vseviler Par-
tie nachst der Granitgrenze z. B. bei Volenitz, dann n8rd-

licher auf dem Hfigel, auf welchem die St. Barbarakirche

bei Procevil steht, sehr feldspathreiche Phyllitabanderungen
von flaserig-schieferiger Structur entwickelt. Auch jenseits

der Rozmitaler Granitzunge sind auf den Anhohen um Pi-

nowitz feldspathreiche Schiefer herrschend, welche hier von
zahlreichen Granitgangen durchsetzt werden. Im Thalgrunde
gegen Vosel trifft man blaugrauen Phyllit, welcher von eini-
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gen PorphyrgSingen durchzogen wird und nach unten zu
gneissartig uragewandelt erscheint, oder aber feinkornigen

Gneiss gleichmassig uberlagert. Die Verhaltnisse sind nicht

ganz klar und mussen erst genauer studirt werden, zu wel-
chem Zwecke die Contactzone von Pinowitz, Vosel usw. be-
sonders geeignet zu sein scheint.

In der sudwestlicheren Contactzone sind feldspathreiche

Schiefer weit seltener. Man triflft sie nach v. Zephaeowich
in geringer Entwickelung NO von Klattau am Wege von
Chaloupky nach Ostfetitz und in mehr deutlicher Ausbildung
knapp an der Granitgrenze in der Gegend von Kloster N von
Nepomuk einerseits gegen Srb, anderseits gegen Mecholup
zu. Es sind theils am Querbruche fein streifige Schiefer, in

welchen der Feldspath nebst Glimmer dunne Lagen bildet,

theils kdrnige Gesteine, in welchen der Feldspath manchmal
in scheinbaren Knfltchen vorkommt, so dass der Querbruch
wie punktirt aussieht und <durch Auswitterung des Feld-
spathes kleine Aushohlungen entstehen.

Alle die feldspathigen Abarten des Phyllites sind ebenso
wie die quarzreichen minder gut geschichtet und spaltbar

als die glimmerigen Abanderungen.
In der nordwestlichsten Erstreckung N von Pilsen,

Wscherau und Weseritz fiber Kralowitz und Rabenstein bis

nordlich von Cista und Jechnitz, dann bis Lubenz und Ghiesch,

wird das Phyllitgebirge zum grossen Theile von Gebilden des
Carbons und Postcarbons bedeckt und von Granit, sowie
jungeren plutonischen Gesteinen durchbrochen. Gegen Osten
ms in die Radnitzer und Berauner Gegend und nordwarts
bis Rakonitz, Neu Straschitz und Unhoscht ist die Ausbreit-

ung des Gebirges eine minder gest6rte, nur das grosse Purg-
litz-Rokytzaner Porphyr- und Grunsteinmassiv trennt von dem
westlichen Urthonschiefergebiet einen Streifen ab. Die Grenze
des Urschiefergebirges gegen das auflagernde altpalaeozoische

Gebirge verlauft hier von Ledkov bei Pilsenetz uber Klabava,

Vosek, Biezina, Glashutte gegen Pfivetitz, dann ostwarts

gegen Dlouha Lhota und Teskov. Von hier nun streicht

die Grenze gegen den Urthonschiefer uber Sira, Tfenitz,

Drozdov, ToCnik, Svata, Hudlitz, Neuhutten (Nova Huf) bis

Ghynava. Zwischen diesem Dorfe und Racitz am Nordende
des Porphyrmassives findet der Uebergang des erwahnten
Phyllitstreifens, der von hieraus sfidwestwarts zwischen dem
Porphyr im Westen und den altpalaeozoischen Ablagerungen
im Osten uber Neu Joachimsthal, Zbirow und Teskov hinzieht,
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in das zusammenhangende Urschiefergebirge statt. Dieses
erstreckt sich nun ununterbrochen bis Unhoscht, Pleteny
Ujezd iind Dobrai SO von Kladno, jenseits welcher Linie es
von Kreide- und Carbonschichten vielfach verdeckt wird, so
dass es von DHn, Netreb, Pritocno, Gr. Herrndorf (Kneze-
ves) und Nebusitz (zwischen Kladno und Prag) gegen NW
zur Moldau und dann uber dieselbe hinaus bis in die Elbe-
niederung unter der Carbon-, Kreide- und Lossbedeckung
nur stuckweise, hauptsachlich entlang der Wasserlaufe, zu
Tage tritt.

Die sudostliche Grenze des Urschiefergebirges gegen
das Silur von Chynava an verlauft aber uber LibeCov, bei

Svarov vorbei nach Ober Ptitsch, wetter uber den Anfang der
Wolfsschlucht bei Liboc mit Verwerfungen meist durch das
rechtsseitige Geb&nge des Scharkathales, dann uber die Ma-
thyaskirche in der Scbarka nach Owenetz und gegen Kobylis.

Weiter norddstlich kann der Contact zwischen Silur und
Phylliten nur an den von der Kreidebedeckung entblossten
Stellen Ar und von Miskowitz bei Gr. Cakowitz und N
und W bei Popowitz nachst Brandeis a. d. Elbe beobacbtet
werden.

Ganz dasselbe, was sich uns oben aus der Beschretbung
der sudlichen Gebirgstheile ergeben hat, gilt auch hier. Im
Westen ist der Uebergang von den Glimmerschiefern und
alteren krystallinischen Schiefern des Karlsbader Gebirges
in die Phyllite des mittelbohm. Urschiefergebirges ein ganz
allmaliger und daher die Beschaffenheit dieser letzteren an
der westlichen Grenze des Gebirges auch am ausgepragte-
sten krystallinisch. Je weiter gegen Osten, desto weniger
deutlich tritt dieser Gharakter hervor und besonders nimmt
der anfangs ziemlich bedeutende Glimmergehalt des Gestei-

nes ab.

Das wichtigste Gebiet des nordwestlichen Urschiefer-

gebirges ist die Umgebung von. Rabenstein. Um Chiesch

und weiter sudlich uber Rabenstein bis gegen Plass ist nam-
lich zu beiden Seiten des Stfelaflusschens, welches hier ein

tiefes felsiges Thai durchfliesst, Phyllit in bedeutender Mach-
tigkeit anstehend. Um Rabenstein und Manetin nun ist der-

selbe in einigen Abarten entwickelt, unter welchen leicht

spaltbare, seidenartig glanzende Dachschiefer hervor-

ragen. Die hauptsachlichsten Abarten des Phyllites, die

man in dieser Gegend beobachten kann, sind nach v. Hoch-
STETTEB's Aufzahlung: erstens gewfihnlicher grauer Urthon-

Kalxrr, Oeologle tod Bthmcn. 41
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schiefer, welcher haufig von weissem Quarz in Wulsten oder
Linsen, selten in G&ngen durchsetzt wird und eine unregel-

mfissige, gewundene Schichtung hat, daher nicht dunn spalt-

bar ist ; zweitens blau- oder gelblichgrauer sehr harter

Schiefer, welcher in sehr ebenflachigen Platten bricht und
als Deckmaterial immerhin verwendet werden konnte; drit-

tens matt seidenglanzende, feingefaltelte, grunlich bis gelb-

lichgraue Schiefer, die haufig in ein glimmeriges Gestein

ubergehen. Sie lassen sich spalten, doch verwittern sie leicht,

blattern ab und besitzen auch in der Farbe usw. nicht die

erforderlichen Eigenschaften des Dachschiefers ; vierteus er-

scheint bei Brdo unweit Manetin blaugrauer, sehr ebenflachi-

ger, feinkdrniger Schiefer, der ziemlich dauerhaft ist und
gutes Dachdeckmaterial liefert. Er ist beim Orte bachauf-

und abwarts machtig entwickelt. Jedoch eigentlicher Dach-
schiefer von allseitig befriedigender Qualitat ist nur der
homogene blaugraue Schiefer, welcher namentlich zu beiden
Seiten der Stfela bei Rabenstein selbst, am rechten Ufer

als Untergrund des Stadtchens, am liaken im Ziegenruck-

berge, wo die Hauptbriiche bestehen, entwickelt ist.

Auf diesem Berge streichen sammtliche Schichten sud-

nordlich (St. 1—2) und verflachen sehr steil (80—85°) gegen
Osten, welche SteUung fur die Anlage von Bruchen, welche
von der Hohe des Berges in regelmassigen Terassen gegen
das Bachthal hinab sich eroffnen, sehr gunstig ist Doch
nicht der ganze Berg besteht aus abbauwurdigen Schiefern,

sondern diese sind nur in zwei Lagern entwickelt : das ost-

liche oder Hauptlager besitzt etwa 35 bis 40 m, das west-
liche oder Holzberglager etwa 30 m Machtigkeit. Beide
setzen sudwarts uber die Stadt Rabenstein und nordwarts
uber den Richtersgrund durch das Jabloner Thai bis Wal-
kowa und Kratzin tort, jedoch sind hier die Abbauverhalt-
nisse des Schiefers minder gunstig.

Die vorziigliche Beschaffenheit der Dachschiefer dieser

Gegend ist schon seit langer Zeit bekannt und auf den Graf
Lazansk^schen Herrschaften Rabenstein und Manetin be-

standen einzelne Schieferbruche mindestens schon zu Anfang
dieses Jahrhundertes. Jedoch wurde erst im Jahre 1856 von
Hochstetter im Vereine mit v. Callot ein Gutachten
dahin abgegeben, dass in der ganzen dsterreichischen Mo-
narchie noch kein Dachschieferlager bekannt sei, welches
mit der trefflichen Qualitat des Materiales eine fur die An-
lage von Schieferbruchen in grossartigem Massstabe als Tag-

Digitized byGoogle



Das mittelbOhm. Urschiefergebirge. — Phyllit. g43

baue so vortheilhafte Gestaltung der Oberfl&che und der
geognostischen Verhaltnisse verbande, wie die Dachschiefer-

lager im Ziegenruck bei Rabenstein. Daraufhin wurde der
bereits im Kleinen bestehende Schieferbruchbetrieb in gros-

serem Umfange in Angriff genommen und fuhrte thatsachlich

zu guten Resultaten.

In der Erstreckung des mittelbohmischen Urschiefer-

gebirges flstlich von Eralowitz und Rakonitz bis Unhoscht
ist der krystallinische Charakter der Phyllite zwar minder
ausgepragt als weiter westlich, immerhin aber deutlicher

als an den Gesteinen im Ostlichen Flugel des Gebirges jen-

seits der altpalaeozoischen Auflagerungen. Die Schiefer sind
vorwaltend von grauer Farbe, oft ziemlicb kornig, zumeist
recht quarzreich und hart. Der Quarzreichthum scheint uber-
haupt eine Sonderheit dieses westlichen, an Eieselscbiefern

so reichen Gebirgstheiles zu sein, etwa in der Weise, wie
fur den Ostlichen Flugel die Conglomerate, welche hier un-
bekannt sind. Die Schichtung ist beinahe uberall eine deut-
liche, so dass stellenweise sehr grosse ebenflachig begrenzte
Sehieferplatten von der Dicke der naturlichen Schichten ge-
wonnen werden k6nnen.

Denselben Habitus besitzen im Allgemeinen auch die

Phyllite, welche weiter nordostlich schollenartig unter den
jungeren Bedeckungen zu Tage kommen. Nur findet man
hier haufiger sehr dichte bis aphanitische Abanderungen,
die stellenweise viel Pyrit eingesprengt enthalten und durch
Verwitterung in schwarze Alaunschiefer, oder doch ahnliche
Gesteine ubergehen. Besonders trifft man diese schwarzen
Schiefer in der Nachbarschaft von Grunstein- oder Porphyr-
gangen, wofur sich zahlreiche Belege ubrigens Uberall im
ganzen Urschiefergebirge vorfinden. Besonders erwahnens-
werth ist ein ziemlich machtiges Alaunschieferlager sOdlich

von Rakonitz bei Hracholusk, welches sich im Allgemeinen
von Osten gegen Westen erstreckt. Die Schichten scheinen

nordlich zu verflachen, welche Richtung auch ein cca 10
bis 20 m machtiger Porphyrgang einhalt, der das Lager
durchsetzt. (Fig. 116). Da nun der grosstentheils blockfdrmig

zerkluftete Porphyr hauptsachlich an den Begrenzungsflachen
so plattenfOrmig wird, dass er wie geschichtet aussieht, wo-
bei die einzelnen Lagen genau dasselbe Streichen und Fallen

wie die durchsetzten Alaunschiefer besitzen, so ist vielleicht

die scheinbare Schichtung dieser letzteren auch nur eine

durch Druck bewirkte Texturerscheinung. Der Porphyr dringt
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an den Beruhrungsflachen haufig in Apophysen und Aus-
laui'ern in den Schiefer ein und umschliesst einzelne Par-
tien desselben, welche Verhaltnisse Karl Feistmantel
eingehender dargelegt hat. Vor Jahren waren die hiesigen

Vitriolschiefer Gegenstand des Bergbaues auf dem etwa 2 km
vom Orte in einer Schlucht befindlichen Mineralwerke

Schwarzthal (jetzt Hegerhaus). Die Vitriollauge wurde haupt-

sachlich zur Erzeugung von Gyps benfitzt. Die Gypshutte
befand sich am Ausgange der Schlucht in das Thai des

Tytrybaches, wo auch ein Kalksteinbruch besteht. Neben-
bei sei bemerkt, dass schwarze, von kaolinisirtem Porphyr
durchsetzte Schiefer schon Veranlassung zu naturlich vollig

hoffnungslosen Schurfungen auf Steinkohlen gegeben haben,
da man sie fur kohb'ge Schieferthone und die verwitterten

Porphyre fur kaolinische Sandsteine hielt.

Die einzelnen Partien, in welchen das Grundgebirge
norddstlich von der oben angegebenen Linie zwischen Prag

und Kladno unter der

v^. _ __
Kreidebedeckung an's

alp&T^&'j; ;*ti^v_ v<a^.^ Licht tritt, sind, wenn
s S* .^KS»^SSSfcrf^\^\N if wir von Suden gegen

Fig. lte. ProBI darth du Alwinsebleferltjer bel
Norden VOrgehen, fol-

Hruhoimk. gende

:

N.eb Karl FeUtmantd. VOn der Wolfs-
1 Pbyn... 2 Al.,n..hl.f.,. • Porpbyr.

gch,ucht 0ei Liboc
und von Nebusitz westwarts durch die Scharka bis Pod-
baba an der Moldau und jenseits derselben fiber Troja, Owe*
netz bis Dablitz. Dann von Herrndorf und Vorder Kopanina
entlang der Bachlaufe fiber Tuchomeritz, Statenitz, Schwarz-
ochs, Ounetitz bis Rostok an der Moldau, mit sfidlichen

Auslaufern gegen Horomeritz und Sukdol, sowie am rechten

Moldauufer entlang der Bache die von Bohnitz, Chnitz, Unter
Chabern und Pfemysleni herabkommen. Ferner entlang des

Gross Pfileper Baches bis Podmoran, dann entlang des Oko-
rer Baches und seiner Zuflusse von Pfitocno fiber Dolan,

Hostoun, Belok, Stfedokluk, sowie von Netreb fiber Rebec,
Liditz, Makotras bis Cicowitz und von hier weiter fiber

Okof, Kovar und entlang des Zakolaner Baches fiber Ujezd

trnenV, Votvovitz, Minitz, Minkowitz bis Kralup. An Neben- ,

bachen kommen Partien des Phyllitgebirges von Buckov
(Buschtehrad) fiber Zajezd und Libochovicka, von Drin fiber

Stelcoves und Vfetovitz, sowie bei Tejnitz und BudeC bis Ko-
var, dann um Tursko, um Kozinetz und Holubitz, sowie urn
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Ghejnov und Debrno zu Tage. Auch entlang des ganzea
Moldauthales von Podbaba und Troja bis Kralup tritt bei

derseits Phyllit auf, desgleichen abgesehen von den schon
angeffihrten Entbldssungen am rechten Ufer auch noch an

den Bachen, die von Hostitz und Drast kommend, bei Ma*
slowitz sich verbinden und westwarts der Moldau zuflfissen,

dann noch nflrdlicher urn Postfizm, Zloncitz bis Dolanky

SO von Kralup. Westlich von hier breitet sich ein grosses

Urschiefergebiet, in welchem Kieselschiefer vorherrscht, zwi-

schen Libeznitz, Gross Bast, Cenkov, Cakowitz und Zlonin

aus. Endlich erscheinen kleine EntblSssungen um Miskowitz

und Velen, dann zwischen Popowitz, Gross Brazdim, Pole-

hrad und der Elbe NW von Brandeis, die beweisen, dass

sich die Phyllite gegen We3ten und auch gegen Norden
unter der Kreidedecke noch weiter ausbreiten.

Das Ostliche Urschiefergebirge haben wir im sudlichen

Theile bis Rozmital kennen gelernt ; nun erubrigt noch den
von Rozmital zwischen den altpalaeozoischen Ablagerungen
im Westen und dem mittelbohmischen Granitgebirge im
Osten nordostwarts uber die Pfibramer Gegend, uber Do-
brisch, Eule, RiCan bis Skworetz sich erstreckenden Ostlichen

Flugel des Gebirges kurz zu beschreiben. Die westliche

Grenze dieses FlQgels wird vom Dorfe Nepomuk NW von
Rozmital uber Vorlov, Pasek, U lesa, Chouzava, Mnischek,
Lhotka, Veselka, Jiloviste, Bane, Zabehlitz, Zaluzanka, die

Ruine des JagdschlOsschens im Kundratitzer Walde, weiter

uber Litochleb, Petrowitz, Hajek bei Kolodej, dann fiber

Sibfin und Auval zwischen Tlustovous und Tuklat hindurch
von altpalaeozoischen Ablagerungen gebildet, welche von
Nepomuk bis Litochleb das Urschiefergebirge mit deutlich

discordanter Schichtenstellung fiberlagern, oder eigentlich

wohl an einer machtigen Bruchspalte bei entgegengesetztem

Einfallen gegen die Phyllite absetzen. Die Sstliche, vom Gra-
nit gebildete Grenze des Urthonschiefers ist oben (S. 637)
schon angegeben- worden. Im Suden von Hodomysl N von
Rozmital fiber Pribram bis W von Dobfisch, sowie auch wei-

ter dstlich knapp an der Granitgrenze von Bitis bis gegen
Rybnik und im Norden bei Tehov SO von Rican liegen

dem Phyllit gleichfalls jungere Gebilde in Schollen auf. Aus-
serdem wird das Urschiefergebirge hier ebenso wie Oberall

auf weite Strecken hin von Lehm bedeckt, wie namentlich
um Zlatnik, Herink, Doubrawitz bis Kufi, Pitkowitz, Lipan
bis Ridan, Aufinoves, Sibfin und Skworetz, so dass es in
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Felsmassen hauptsachlich nur entlang der Wasserlaufe an-
stent, wie z. B. am Kocababache, am Mnischeker Bache,
am BotiC, RiCaner und Roketnitzer Bache.

In dem ganzen Gebiete sind dunkelgraue Phyllite vor-

herrschend, welche im Suden im Allgemeinen deutlicher

krystallinisch sind als in der nordlichen Erstreckung. Ent-
lang der Grenze des mittelbohmischen Granitgebirges sind

sie bis in eine gewisse, meistens mehrere Kilometer betra-

gende Entfernung vom Granit schwarz gefarbt, welche Er-
scheinung durch die metamorphosirende Einwirkung des
Granites verursacht ist. Bei dem herrschenden Gesteine er-

scheint die Grundmasse u. d. M. als zusammengesetzt aus
einem Gewirr von Schuppchen und Blattchen mit Nadel-
chen, kurzen Saulchen und KOrnchen durchaus krystallini-

scher Natur, vermischt mit sehr zahlreichen opaken KOr-
perchen, die nur zum Theile bestimmte Umrisse zeigen und
dann wohl Magnetit sein mdgen, wahrend die viel hauflge-

ren ganz unbestimmt contourirten ubrigen opaken KOrnchen
moglicherweise einer kohligen Substanz angehoren. Die
rostig grunen Schuppchen und innigst verfitzten hellgrunen

Blattchen bedingen, wenn sie reichlich vorhanden sind, eine

grunliche Farbung des Gesteines. Zum grdssten Theile

durften sie chloritischer Natur sein, doch ist auch Horn-
blende bestimmt vorhanden. Untergeordnet treten gekrummte
Schflppchen eines farblosen Glimmers, sowie KOrnchen von
Quarz und selten Feldspath auf. Aus dem feinflaserigen und
feinkOrnigen Gewirr der genannten Bestandtheile treten

schon bei geringer VergrOsserung ganz deutlich hervor:

Partikeln einer opaken Substanz, Magnetit, Haematit, Limo-
nit und Quarz.

Die erwahnte grune Farbung des Urthonschiefers, die

sich besonders im nordlichen Theile des Gebirges sfarich-

weise geltend macht, soil nach KrejCI und Helmhacker
durch „Diorittun*schlamm" verursacht sein. Die Autoren hul-

digen uberbaupt der Auffassung, dass diese und ahnliche

Schiefer (S. 556) am besten als „Grauwackendiorittuffe" zu

bezeichnen sind.

Gewisse Schichten erscheinen lichter gefarbt als die

ubrigen Phyllite. Sie sind gewohnlich hell grau- oder gelb-

lichgrun, hie und da fein gebandert, sehr hart von schar-

fem muscheligem Bruch und durchaus nicht spaltbar. Ma-
kroskopisch erscheinen sie meist ganz homogen. An Dunn-
schliffen unter einem scbiefen Winkel zur Schichtenflache

Digitized byGoogle



Das mittelbohm. Urschiefergebirge. — Phyllit. 647

zeigen sie aber eine Mikroatructur aus ineinander verlaufen-

den helleren und dunkleren Flasern. Dieses Aussehen des
Dunnschliffes wird durch das Hervortreten sehr quarzreicher,

nicht genau umschriebener Streifen verursacht GrOssere

Quarzkdrner sind zwar nicht haung, aber allenfalls bildet

Quarz den Hauptbestandtheil dieses Gesteines, welches sich

eben dadurch von dem ubrigen Urthonschiefer unterscheidet,

dass es von Kieselsaure viel gleichmassiger durchdrungen
und daher compakter and h&rter ist. Solche Schiefer flnden

an manchen Orten, wie z. B. bei Kundratitz, zur Erzeugung
von Wetzsteinen technische Verwendung. Gut entwickelt

sind solche Wetzsteinschiefer auch zwischen Nupak
und Cestlitz.

hi der Granitnahe erscheint der Phyllit, wie oben er-

wahnt, stets geschwarzt und auch verhartet, zwar nicht

in einem zur Granitgrenze durchaus parallelen Zuge, immer-
hin aber in erkennbarer Abhangigkeit von dieser Grenze.

Die Gontactmetamorphose des Urthonschiefers beschrankt

sich aber nicht auf die Schwarzung, sondern schreitet wei-

ter vor, wobei aber die einzelnen Stadien im Ganzen nur
luckenhaft zu beobachten sind, wovon die Ursache theils

in Terrainverhaltnissen, theils darin beruht, dass die Um-
wandlungsproducte wohl in der That keine zusammenhan-
genden, parallel zur Granitgrenze ununterbrochen fortstrei-

chenden Zonen bilden.

Je naher zum Granit, desto reichlicher tritt uberall

Glimmer im geschwarzten Schiefer auf. Das weitere Um-
wandlungsproduct: Fruchtschiefer trifft man aber nur
stellenweise, wie z. B. zwischen Svetitz und Tehov und bei

Bfezi in der Ricaner Gegend.
Der Fruchtschiefer von Svetitz, der naher untersucht

wurde, ist sehr uneben schieferig und schlecht spaltbar, auf
der verwitterten Oberflache schmutzig rostbraun, in un-
verwittertem Zustande aber dunkelgraubraun, immer sehr

glimmerreich und daher schimmernd. Auf der angewitterten

Oberflache treten hell rostbraune, zuweilen auch weissliche

weizenkorngrosse Flecken deutlich hervor und machen die

Teztur des Gesteines ersichtlich. Man kann dieselbe auf

dem Querbruche oder am frischen Schiefer ebenfalls gut

beobachten, nur dass sie sich anders darstellt. Wahrend
im ersten Fall die Kornausscheidungen sich licht von dunklem
Felde abheben, erscheinen sie hier dunkel grau, beinahe
schwarz in schimmernder graubrauner Grundmasse. Mit der
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Loupe verniag man leicht zu erkennen, dass diese schwarzen,

weizenkornahnlichen Gebiide viel compactor sind, als die

umgebende, ubrigens auch dichte und glimmerreiche Masse.

Fertigt man aus dem frischen Gestein ein dunnes Blattchen,

so gewahrt man abermals eine Farbenwandlung, indem die

ursprunglich graue und schwarzgefleckte Platte, je dunner
sie wird, immer mehr in's Braune fibergeht, dann zuerst die

WeizenkornfOrmigen Gebiide in lichtgrauer Farbe sich vom
braunen Grunde abheben und schliesshch als hone durch-

sichtige Partien in brauDgelber Umgebung erscheinen. Wah-
rend also im ursprunglichen Gestein schwarzliche, getreide-

kornahnliche Formen in grauer Grundmasse liegen, erscheinen

dieselben im Dfinnschliff licht, ja wasserhell in rostigbrauner

Grundmasse.
Unter dem Mikroskop sieht man, dass die kornahnlichen

Gebiide weder wirkliche Concretionen, noch einheitlich in-

dividualisirte Korper sind, sondern aus denselben Gemeng-
theilen bestehen, wie das Obrige Gestein, nur in total ver-

schiedenem Mengenverhaltnisse. Die Hauptbestandtheile sind

hier wie dort ein farbloses Mineral, Biotit und etwas Magnetit

und kohlige Substanz (Anthracit). Das wasserhelle. farblose

Mineral, fiber dessen Natur ich nicht ganz im Klaren bin,

scheint nach den Erscheinungen im polarisirten Lichte zu

urtheilen, vorwaltend Quarz und theilweise Skapolith (?),

wofur es Helmhackeh hielt, zu sein. Daneben tritt sehr

reichlich Glimmer auf und zwar beinahe nur Biotit. Muscovit

ist nur stellenweise reichlicher vorhanden, sonst immer un-
tergeordnet. Er bildet unregelmassige undeutlich langsge-

streifte, an den Enden ausgezackte Leisten, wahrend Biotit

zumeist in rundlichen Schuppen mit angedeuteler hexagonaler

Umgrenzung, oder auch in verschieden gestalteten Fetzen

erscheint. Der Muscoyit ist ziemlich gut durchsichtig, hellgrau,

der Biotit gelb bis dunkelbraun. Ganz selten kommen auch
kleine grunliche Schfippchen chloritischer Natur und hellrothe

Haematitblattchen vor. Viel haufiger sind schwarze, opake

K6rperchen, die jenen im normalen und besonders im ge-

schwfirzten Urthonschiefer vollkommen entsprechen, nur dass

sie hier nicht so fein zerstaubt, sondern in grQsseren Kflrnern

angehauft sind. Zum Theil sind sie Magnetit, zum Theil

Kohle (Anthracit).

Das gegenseitige Mengenverhaltniss des farblosen Mine-

rales und des Biotites bewirkt die Weizenkom-Textur des

Gesteines. Denn die Korngebilde sind nichts anderes als
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beinahe biotitfreie, allerdiugs aaffallend regelmassige Par-

tien, wahrend die Grundmasse ihre braune Farbe nur dem
sehr reiohlich vorhandenen dunklen Glimmer verdankt. Zwi-
scben jenen biotitarmen and diesen biotitreichen Partien

besteht jedoch keine scharfe Grenze.
Ganz nahe an der Granitgrenze, namlich in einer wech-

selnden Entfernung von 1 bis 3 Decimetem bis zu ebensoviel

Metern, trifft man auf entblossten Stellen ein glimmer-
schieferartiges Umwandlungsgestein voq licht-

grauer, hie und da etwas rostiger Farbe. So z. B. im
Straschiner Steinbruche bei Ridan.

Dieses glimmerschieferartige, aber keineswegs deutlich

schieferige Umwandlungsproduct erweist sich dem blossen

Auge als bestehend aus einer lichtgrauen, dichten, rauhen
Grundmasse, die zahlreiche kleine schwarze Fleckchen dunkler

erscheinen lassen und von welcher sich schimmernde Glim-

merblattchen hell abheben. In DGnnschliffen u. d. M. erkennt

man, dass das Gestein aus ziemlich scharf begrenztem Quarz
init verhaltnissmassig zahlreichen Flussigkeitseinschlussen

,

viel Biotit und sehr viel opaker Substanz zusammengesetzt

ist. Der Quarz ist wasserhell und enthalt gelegentlich

alle ubrigen Gesteinsgemengtheile in sich eingeschlossen.

Biotit erscheint in gelblich- bis dunkelbraunen Schuppchen
von theilweise hexagonaler Form. Neben ihm macht sich

nur stellenweise Muscovit in schmalen Leistchen bemerkbar,

wahrend er makroskopisch mehr vertreten zu sein scheint,

weil auch gebleichter Biotit leicht fur Muscovit angesehen
wird. Merkwurdig ist das sehr reichliche aber unregelmassige

Auftreten der opaken Substanz, die zum Theil Magnetit,

zum grOsseren Theil aber Eohle (Anthracit) ist. Sie durch-

dringt das Gestein durch und durch, hauft sich aber stellen-

weise so sehr an, dass sie die ubrigen Gemengtheile, ausser

Quarz, ganz verdeckt. Dabei nehmen die Anhaufungen nicht

selten ziemlich regelmassige Formen an und bilden bald

Schraren, bald rundliche Anscheidungen, diese letzteren

manchmal um vereinzelte QuarzkOrner herum.
Ueber dieses glimmerschieferartige Product schreitet

die Metamorphose noch weiter vor zur Hornfelsbildung.
Die direkte Beruhrung des Granites mit dem Schiefer lasst

sich zwar nicht haufig beobachten, aber uberall trifft man
an der Grenze Hornfels an, wie z B. besonders deutlich

bei Mnichowitz und im Straschiner Steinbruche NO von Rifian,

links ab von der Prag-Schw. Kosteletzer Strasse, vom He-
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gerhause Vojkov etwa 1 Kilom. gegen NW entfernt An
letzterem Orte ist der Contact auf eine Strecke von beilaufig

16 Metern erschlossen, so dass uber die Erscheinungen an
der Beruhrungsflache binreichend Aufschluss gewonnen wer-
den kann. Hier sieht man auch deutlich, dass der Gran it

junger ist als der Urthonschiefer, weil dieser von
jenem gehoben und theilweise in den Granit eingeschlossen

wurde. Aus diesem Grande
**w^Mritad

ist der Straschiner Stein-

bruch — abgesehen davon,
dass auch die Contacter-

scheinungen am Granit hier

am besten ersichtlich sind
— unbedingt zu den geolo-

Fig. in. Prom dnrth ate BerihrengnoDe dw gisch interessantesten Punk-
?h,mu..

8
»d

n^rh
u.u.

i
i»

n
8t».eh...r ten in der Umgebung von

Rican zu zahlen.

Der Urthonschiefer streicht in dieser Gegend nordost-

warts und fallt flach gegen Sudost, also unter den Granit
(Fig. 117). Im Stra-

schiner Steinbruche
nun sieht man an ei-

ner beinahe senkrecht

abgesprengten Wand,
dass ein Scbieferaus-

biss von beilaufig 2 m
Machtigkeit in den
Granit eingelagert ist

(Fig. 118). Dieser

Schiefer ist zum gros-

sen Theile in Hornfels

umgewandelt, v o 1 1-

Wtf. lit. Partia wu d«m Struehlnw EteiBbraebe kommen massig,
b*1 *<,!",• ohne jedwede Spur

pbjrim „* ,„ ™itu o .>.«MebiM..».
def ^gprt^cjjen

Schichtung. Trotzdem ist die Grenze zwischen beiden Ge-
steinen ausserst scharf und nirgends besteht auch nur die

leiseste Andeutung von einem Uebergange des einen in das
andere. Beide sind durch eine scharfe Linie von einander
getrennt, so dass man Handstucke schlagen kann, die zur

Hftlfte aus Granitit, zur anderen Halfte aus metamorpho-
sirtem Schiefer, resp. Hornfels bestehen. Die scharfe, ge-

wOhnlich durch eine etwa 3 mm maohtige Lage krystallini-
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schen Quarzes auffallend bezeichnete Grenze gilt allerdings

nur fur die Hauptmasse des Schiefers, dena losgerissene

Stuckchen und Bracken desselben sind in den Granit hie

und da eingeknetet und ebenfalls in Hornfels verwandelt.

Dieselben sind wohl stets deutlich, aber doch nicht immer
genau so scharf gegen den Granit abgegrenzt, wie die zu-

sammenhangende Hornsteinmasse. Auffallend ist in diesen

eingelagerten Schieferbrocken Ofters eine parallele Anord-
nung grOsserer Biotitschuppen.

Der Hornfels ist von lichtgrauer Farbe und erscheint

besonders unter der Loupe wie gesprenkelt, da glanzende
Biotitschuppchen und mattere Fleckehen sich von der Grund-
masse deutlich abheben.
Andere Bestandtheile

sind makroskopisch nicht

bestimmbar. In Dunn-
schliffen unter dem Mi-
kroskop erkennt man,
dass die Zusammensetz-
ung des Hornfelses uber-

haupt eine hGchst ein-

fache ist, da derselbe

eigentlich nur aus was-
serhellem, ziemlich hau-

. fige Flussigkeitseinschlus-

se und andere Interposi-

tionen enthaltendem
Quarz und aus hell- bis

dunkelbraunem Biotit be-
steht Die Schuppen die-

ses Minerales zeigen zumeist rundliche Formen und schmie-
gen sich derart an den Quarz an, dass dessen Umrisse nie

scharf bestiramt werden kfinnen. Impellucide kohlige Kor-
perchen und Magnetit erscheinen nur sparlich, eben so sel-

ten Muscovit. (Fig. 119).

Die massige Textur, welche der Hornfels als schliess-

liches Metamorphosirungsproduct in hohem Masse zeigt, ist

eine Eigenschaft, welche der Phyllit auch stellenweise ziem-
lich weit entfernt von der Granitgrenze aufweist. Er er-

scheint dann in machtigen blockartigen Felsmassen, ahnlich

wie massige Gesteine. Naturlich ist in diesem Falle eine

Schichtung des Gesteines nicht wahrzunehmen, aber auch
sonst ist sie in diesem Ostlichen Flugel des mittelbdhmischen

Fig 119. HornfcU (OonUctgebllde des Phyllltet)
hi dem Btruchiner Stetobroohe.

40m»l rergrBw.

Qn»t« and Blotlt.
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Urschiefergebirges hauflg sehr undeutlich und wird durch
die auffallend hervortretende transversale Schieferung selbst

vflllig verwischt. Diese falsche Schichtnng durchsetzt die

Phyllite im Allgemeinen senkrecht zur wahren Schichtung.

Stellenweise ist sie mit einer vorziiglichen Spaltbarkeit des

Schiefers gepaart, oder es gesellt sich zu ihr noch eine an-
dere transversale Kluftung, die unter einem schiefen Winkel
gegen die wahre Schichtflache des Gesteines verlauft.

Sehr interessant sind die Banke von Conglomera-
te^ welche in diesem Ostlichen Flugel des Gebirges den
Phylliten eingeschichtet sind und an einigen Orten in mach-
tige Complexe anschwellen. Dieselben entwickeln sich, wie
es scheint, stets allmalig aus den Schiefern, indem sich zu-

erst vereinzelt, dann immer reichlicher Gerdlle in der Schie-

fermasse einfinden, welcher schliesslich nur noch die Rolle

des die Gerolle verkittenden Cementes zukommt. Diese

allmalige Entwickelung der Conglomerate aus den Phylliten -

lasst sich sowohl senkrecht auf die Schichten, als auch in

der Streichungsrichtung nachweisen, so dass an der engsten

Zusammengehongkeit dieser Conglomerate mit den Phyl-

liten des Urschiefergebirges nicht im Geringsten gezweifelt

Averden kann. Diese Conglomerate durfen aber nicht mit

jenen des unteren Cambriums verwechselt werden, welche
den Phylliten nicht gleichm&ssig eingeschichtet, sondern
discordant aufgelagert sind und ubrigens schon durch
ihren ganzen Habitus sich wesentlich von den ersteren

unterscheiden.

Bei Menfiitz und Svetitz in der fticaner Gegend, wo
man hieher zu zahlende Conglomeratgesteine am weitesten

gegen die Granitgrenze vorgeschoben in machtiger Entwik-
kelung antriflft, sind sie ebenso wie die benachbarten Phyl-

lite metamorphosirt. An ersterem Fundorte auf der Fels-

wand oberhalb des Teiches besitzt das Gestein zum Theile

nagelfluhartiges Aussehen, in Svetitz trifft man aber nebst
ahnlichen Varietaten auch ein v6llig umkrystallisirtes, dunkel-

graues, sehr hartes Gestein an, welches vielleicht als Quarz-
hornfels bezeichnet werden darf. Mit blossem Auge betrach-

tet, erscheint es ziemlich homogen und auch in Dunnschliffen

u. d. M. ist nicht mehr zu erkennen, welche Partien dem
einstigen Caement angehOren, nur sind einzelne QuarzkOrner
dadurch ausgezeichnet, dass sie mehr oder weniger voll-

st&ndig von den farbigen Mineralgemengtheilen des Gesteines

urnrahmt sind. Ein eigenthumliches Aussehen verleiht dem
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Dunnschliff die reichlich vorhandene Hornblende, die nur
selten in grosseren Prismendurchschnitten, sondern beinahe
durchgehends in buschelformigen Aggregaten auftritt. Die
einzelnen stengeligen oder nadelfSrmigen Krystalle sind licht

grun, nur die Buschelcentren und die grosseren Hornblende-
schnitte zeigen eine deutlichere Farbung. Vereinzelte Horn-
blendenadeln und Kornchen sind nicht selten den Partien,

welche der fruheren Bindemasse entsprechen mogen, einge-

streut. An manchen Nadeln kann man ein Zerstuckeln nach
gegen das Prisma geneigten Flachen beobachten. Ziemlich
reichlich ist in grossen braunen oder in kleineren gelblichen

Blattchen Biotit vertreten. Magnetit und eine aniorphe opake
Substanz sind stetige Ge-
mengtheile. Diese letz-

tere haufl sich ofters in

einzelnen QuarzkSrnern,
die auch sonst an Inter-

positionen, namentlich
Flussigkeitseinschlussen,

ziemlich reich sind, sehr

bedeutend an, so dass

sie in einem Theile ihres

Umfanges sogar impellu-

cid erscheinen konnen.
(Fig. 120).

Westlich von Rican
ist eine Einlagerung von
Conglomeraten im Phyllit

bei Kufi entblOsst, deren
Lagerungsverhaltnisse

aber nicht genau zu er-

mitteln sind. Das Conglomerat ist ziemlich grobkCrnig und
scheinbar etwas locker.

Ein machtiger Zug von ahnlichen Conglomeraten streicht

von Jalove Dvory W von Kundratitz knapp N bei Libu§
vorbei bis an das Nordgehange des Cihadloberges W von
Cholupitz (0 von K6nigsaal). Die Conglomerate dieses Zuges
sind am deutlichsten in der Modfaner Schlucht {S von Prag)

entbldsst. Die GerOlle sind haselnuss- bis kopfgross und
entstammen dioritischen und felsitischen Gesteinen. Eine

genauere Untersuchung derselben ist erst noch durchzufuhren.

Ealksteinger6lle, die Helmhackek in diesen Conglomeraten
beobachtet haben will, habe ich darin nicht entdecken
konnen.

Fif. liO- Quwihonifeli tod 8T<Uti

40m«l tergrSu.

Quart, Hornblende In Bdiobeln, Blotlt, Magne-
111, wenlg kobllge Sodium.
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Eleinere Vorkommen von Conglomeraten treten in der
weiteren sudOstlichen Erstreckung des Gebirges wohl nodi
an einigen Stellen auf, wie z. B. in der Dobfischer und
Pfibramer Gegend, sind aber nicht naher bekannt geworden.

Nun erubrigt noch die dem mittelbdhmischen Granit-

gebirge aufgelagerten Phyllitinseln kurz zu beschreiben. Es
ist oben schon einigemal bemerkt worden, dass die Phyllite

dieser Schollen vielfach von Amphibolgesteinen durchsetzt

und begleitet werden, so dass man sie fflglich als amphi-
bolitische Schiefer bezeichnen konnte, wenn nicht wieder
auf weite Strecken hin der Phyllitcharakter deutlich hervor-

treten mdchte. Im Allgemeinen sind die Phyllite dieser iso-

lirten Partien viel korniger und krystallinischer als beson-
ders in der dstlichen Erstreckung des zusammenhangenden Ge-
birgstheiles, ferner sind sie durch eigenthumliche Einlager-

ungen ausgezeichnet und allem Anscheine nach auch in

anderer Weise metamorphosirt als die im Westen an den
Granit angrenzenden Urthonschiefer.

Alles Gesagte gilt zunachst von der ndrdlichsten : On-
dfejover Phyllitscholle. Das hier herrschende Gestein ist ein

mehr minder kdrniger, dickschieferiger Phyllit von
gruner, grauer bis schwarzer Farbe, in welchem Feldspath,

Quarz und Amphibol manchmal ganz deutlich unterschieden
werden konnen. Bei Ondfejov gegen Stfemblat und Kalist

zu ist diese Abart am meisten verbreitet. Sie steht haufig

in Felsmassen an und wird oft zur Wegbeschotterung ver-

wendet. Mehr untergeordnet sind d i ch t e und in diesem •

Falle meist ziemlich glimmerhaltige und wohlgeschichtete

Varietaten. So ist der Phyllit an der Sazava ein festes Ge-
stein von grauer Farbe, deutlicher Schieferung und ebener
Spaltbarkeit. Er ist sehr feinkdrnig, stets etwas glimmer-
haltig, ja stellenweise so glimmerreich, dass glimmer-
schieferahnliche Varietaten entstehen. In der sudlichen

Partie der Schieferzone sind die Phyllite uberall mehr minder
zersetzt. Sie sind dann von blasser Farbe, weniger fest

und von Limonit, der alle Klufte ausfQUt, durchzogen.
Stellenweise werden die Phyllite sehr quarzreich, so

dass sich aus denselben dunkel graublaue Quarzite ent-

wickeln. Die Structur derselben ist ebenfalls sehr feinkOrnig,

dagegen die plane Parallelstructur nur unvollkommen. Auf
den Spaltungsflachen triflfl man wohl Glimmerblattchen, die

jedoch im Allgemeinen sehr zuruckgedrangt sind. An der
Sazava, und uberhaupt in der ndrdlichen Partie, sind die
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quarzitischen Phyllite ziemlicb unversehrt erhalten; je weiter

gegen Suden, desto mehr erweisen sie sich angegriffen und
zerstort. Besoaders in der Nachbarschaft von Limonitg&ngen,
derer bier eine ziemliche Anzabl, wean aucb nur ganz un-
bedeutender, vorbanden ist (vergl. Fig. 121), pflegt der Quar-
zit leicht zu zerbrockeln und in nnregelmassige Stucke Ton
rostbrauaer Farbe zu zerfallen.

Auch grauwackenartig wird der Phyllit stellen-

weise, namentlich am Gipfel des Ghlumberges bei Mezihof.

Die Grundmasse dieses Gesteines bestebt aus einem bei-

nahe dichten weisslichen Quarz, in welchem nur vereinzelt

winzige Muscovitblattchen erscheinen. In dieser quarziti-

schen Grundmasse liegen kleine Quarzkornchen, welche aber
manchmal auch Haselnussgrosse erlangen und dem Gesteine

den Gharakter eines groben Sandsteines oder Conglomera-
tes verleihen. Helmhacker ist der Ansicht, dass diese

Quarzkorner kleinen Nestern entsprechen, welche aus der

?77/ v$£w;

«<». m. PraBl dorcb den Ohtambarc b«i C«r6mn.

K««h B. HtUmhaektr.

$ Phyllit «. AmphlboUctalefer. * Qnmlcei, gr«awack«aKhnllob«i OeiWls. 8 Calk-

•teln 4 Wtdgang. t LlmonItg»Dge. 6 Porpbyr. 7 Grant*.

Gesteinsmasse ausgeschieden sind, welche daher keine Grau-

wacke sein kann.

WestUch von der Ondfejover Scholle breitet sich an

beiden Ufern der Sazava, vornebmlich aber am nordlichen,

eine kleinere Schieferinsel aus, welcher oben (S. 626) schon

gedacht wurde. Am Felsen, welcher die Burgruine Koste-

letz trftgt und im Seitenthale der Sazava, welches von Ca-

kowitz herabkommt (Kamenitzer Bach), ist diese Schiefer-

partie sehr gut aufgeschlossen. Sie reicht im SQden bis zu

der zwischen Kosteletz und Tejnitz am grossen Umbug der

Sazava gelegenen Spinnfabrik. Sildlich von hier unter der

Knfezi hora bei Brodetz triffl man noch zwei durch Granit

von der Hauptscholle abgetrennte Schieferpartien, worauf

erst um Tejnitz Granit allein herrschend wird. Im Westen

breitet sich die Phyllitinsel bis Ghrast aus, im Norden bis

in die Nahe von Cakowitz, des Darbof-Meierhofes und Boze-

schitzer Jagerhauses, im Osten bis Maleschin und Hvozdetz.
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Jedoch ist die Umgreazung keine regelmassige, sondern viel-

fach unterbrochene. So zieht zwischen Hvozdetz und Hurka
voin Berge Na vrchu ein Granitstreifen durch und ndrdlich

von der Sazava liegt das Dorf Barochov ganz auf Granit,

der sich noch weiter in die Kosteletzer und Radescbnitzer
Walder binzieht. Ueberhaupt durfte man es hier kaum mit
einer einzigen, sondern vieUeicht mit raehreren dem Gra-
nit aufliegenden kleinen Schieferschollen zu thun haben, da
z. B. die Schieferkuppe, welche zwischen Babitz und Kfi-

vacek von der Strasse geschnitten wird, von der Haupt-
erstreckung abgetrennt zu sein scheint.

Das in diesem Gebiete am meisten verbreitete, an der

Sazava und am Kamenitzer Bach entbldsste Gestein ist ein

glimmerreicher, gneissahnlicher Phyllit. der in den Karten
der k. k. geol. Reichsanstalt als Glimmerschiefer eingetra-

gen ist.

In der weiter sudlich folgenden grossen Netvofitz-Ne-
weklauer Phyllitinsel sind die Schieferabanderungen eben so

verschieden, wie in der Ondfejover Partie, nur bleibt sich

hier die Gesteinsbeschaffenheit auf grSssere Strecken gleich

Kornige, quarzreiche, in's Massige gehende Phyllite treten

zuruck gegen feinkdrnige Gesteine von dickschieferigem Ge-
fuge, von heller oder dunkelgruner und grauer Farbe. So
besteht z. B. der hohe Ghlumberg (FT von KonopisC S. 616)
aus dunkelgrauen Phylliten von vollkommen schieferiger

Textur, die mit feinkdraigen grauen Quarzitschichten wech-
sellagern, mit welchen sie durch allmalige Uebergange ver-

bunden sind. Alle Schichten werden nach Helmhacker
von Pyritgangen durchsetzt. Auch der Ne§tetitzer Berg ist

aus ahnlichen grauen Schiefern aufgebaut, die ebenfalls

mit Pyrit impraegnirt zu sein acheinen, da man auf Kluften

in denselben Zersetzungsproducte antrifift, die vom Pyrit

herzuleiten sein durften. In der westlicheren Erstreckung
der Scholle scheinen dieselben Schieferabarten die Ober-
hand zu haben, wogegen quarzitische Schichten nur unter-

geordnet entwickelt sind. Leider ist die Petrographie dieser

grossen Phyllitpartie beinahe ganzlich unbekannt.
Die Verbindung zwischen dieser und den beiden siid-

licheren grossen Phyllitinseln stellen einige kleine Schollen
her, welche dem Granit auflagem, wie z. B. zwischen Ne-
weklau und Selcan bei Zhorny und Vosedan, dann nOrdlich

von Eamaik a. d. Moldau etwa von Vapenice bis Vermeritz.
Amphibolitische Gesteine herrschen hier vor.
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Die beiden sudlichen Phyllitinseln sind sehr eingehend
von J. Jok^ly beschrteben worden, an dessen Darstellung
wir uns ixn Foigenden im Grossen und Ganzen balten wer-
den. Einzelnheiten, bezuglich welcher uns eine (leider nur
fluchtige) Begehung des Terraines (1887) zu einer von dem
genannten hochachtbaren Forscher abweichenden Auflfassung

veranlasst hat, werden wir selbstverstandlich unserer Auf-
fassung gemass besprechen.

In der ostlicheren Insel zwischen Hoch Chlumetz und
Schonberg ist Phyllit das durchaus herrschende Gestein, dem
gegenuber die ubrigen Felsarten nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Die hauptsachlich verbreitete Abart besteht
aus einem grunlichgrauen glimmer- oder chloritartigen Mi-
nerale, Quarz und etwas Feldspath in feinkornigem Gemenge.
Durch die stets parallele Anordnung des glimmerartigen Mi-
nerales wird das Gestein in der Regel sehr dunnschieferig.

Die Farbe hangt wesentlich vom Glimmer ab. Sie ist grun-
lichgrau, oder braunlichgrau, in welchem Falle braunlicher
Glimmer accessorisch eingestreut, oder als feinschuppiger

Ueberzug auf den Stmctur- oder Spaltungsflachen vorhanden
ist. Quarzreiche und sehr harte Abarten pflegen dunkelgrau
zu sein. In der Granitnahe gehen diese Phyllite in Fleck-

und Fruchtschiefer uber. Die mehr oder weniger rundlichen
Flecken der ersteren bestehen vorzuglich aus grunlichgrauem
oder weissem Glimmer und dem chlorit- oder talkartigen

Minerale. Die Knoten- oder Fruchtschiefer enthalten in der
feinkdrnigen gelblichgrauen Grundmasse kleine, grunlichgraue

Kdraer oder Knoten, von der Grosse und Gestalt eines Ge-
treidekornes oder einer Linse, mehr minder zahlreich ausge-
schieden. Diese Korner bestehen aus Glimmer und Quarz.
(Vergl. S. 651) Biotit ist stets vorhanden, haufig auch Korner,
Schnure und Lagen von Feldspath und Quarz. Die Gesteine

sind stets vollkommen geschichtet, die Spaltbarkeit aber eine

veranderliche.

Stellenweise werden die Phyllite homogen und erdig-

bruchig, d. h. mehr Dachschiefern ahnlich. Sie besitzen

dann auch stets dunkel graue bis schwarze Farben und
auf der Oberflache seidenartigen Glanz.

Die ersteren Phyllite nehmen den ganzen nordlichen
und sudlichen Theil dieser Partie ein, namentlich die Ge-
genden von Vofikov, Hradce, Hrabfi, Tisovnitz, PleSist,

Poreschitz, Hostovnitz, Vrbitz, Mokfitz, den Bergzug W von
Zahoran bis Chrast, endlich den sudlichen Theil von 2da-

talicr, OeolOfl* 'Oil BShmen. 42
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kov bis Tiber den Kirchenwald hinaus. Im mitleren Theile

treten sie mit Quarzitschiefern oder mit schwarzen Schiefem
in Verbindung, mit welchen sie ubrigens hauflg wechsellagern,

wie besonders bei Pocepitz, Oukftalov, Bratfejov, Vitin,

Skoupy, TynCan, Kuni uud Radeschin. Vorzugliche Kno-
tenschiefer flndet man namentlich in der Gegend von Vletitz,

Vofikov, Hrabfi, Hradce und uberhaupt im nOrdlichen Theile

des Gebirges. Bei Krasowitz und besonders an jenen
Orten, wo Phyllite mit schwarzen Schiefern in Beruhrung
stehen, nehmen sie eine grosskornige Structur an und werden
sehr glimmerreich. Solche glimmerige Abarten trifft man
aber hauptsachlich nahe an der Granitgrenze. Sie gemahnen
ganz an Glimmerschiefer und wechsellagern nicht selten mit
Phyllit. Der Glimmer ist vorwaltend Biotit, selten Muscovit.

Ein solcher muscovithaltiger Phyllit kommt in Wechsellage-
rung mit gewfihnlichem Urthonschiefer u. a. zwischen Pore-
schitz und Lhota Blahova vor. Quarzreiche Abanderungen
erscheinen im Walde von Jezvina, Zrfakov fiber Ghrast bis

in die Gegend von Zahofan, wo sie durch Hervortreten von
Feldspath stellenweise ein ganz gneissartiges Aussehen er-

langen. Der Granit durchsetzt den Phyllit manchmal gera-

dezu lagenweisse und wird am Contact mit letzterem so
gneissahnlich, dass sich scheinbar ein Uebergang vom Phyllit

in Granit herausstellt. Derartige Vorkommen werden W von
Doubrawitz, von Veselidko, W von Nechwalitz u. a. an-
gefuhrt.

Dichte dachschieferartige Phyllite sind besonders in der
Gegend von Mezihof. wo sie mit quarzreichen und anderen
Phyllitvarietaten wechsellagern, verbreitet. Man flndet sie

von den HShen W bei Bratfejov uber Skoupy, Tyncan,
Mezihof, Kuni bis W uber Krasowitz ziemlich zusammen-
hangend, ferner bei PleMst, Hrabfi, sowie an der nOrdlichen

Umgrenzung S von Tfebnitz in Wechsellagerung mit Phyl-

liten und Dioritschiefern, hier mit viel eingeprengtem Phyllit.

von Lasowitz sind graue, mehr kdrnige Schiefer verbreitet,

so wie auch W von Zahofan, wo sie den von NON nach
SWS streichenden Bergzug unmittelbar an der westlichen

Grenze zusammensetzen.
Fleck- und Fruchtschiefer sind nur die ersten Stadien

der Umwandlung, welche die Phyllite durch Einwirkung des
Granites erfahren haben. Naher an die Granitgrenze werden
sie gewohnlich sehr quarzreich und gehen schliesslich in

massigen Hornstein uber, ahnlich, wie wir es oben (S. 650)
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kennen gelernt haben. Gute Beispiele des Zusammenhanges
dieser Metamorphosirungsproducte bietet die Gegend von
Doubrawitz NO von Hoch Chlumetz dar. Wenn man z. B.
vom mehr weniger normalen Phyllit aus in nordwestlicher
Richtung gegen die Kuppe des Ziegelberges vorschreitet,

gelangt man zunachst auf quarzreiche Phyuite, die weiter-
hin in Quarzitschiefer und schliesslich in massigen Hornstein
ubergehen. (Fig. 122). Dasselbe kann man daselbst am Gal-
genberge, ferner am DeSnoberge bei Solopisk, am Sudfusse
des Rossberges bei der Einschicht Pazderny, bei Zebrakov,
Chrast usw. beobachten, iiberhaupt an der Granitgrenze
und S von Doubrawitz, in der Gegend von VeseliCko und
Skuhrov, in der Gegend von Kosobud und Hinter Ghlum
uber Plana bis Chrast, dann in dem Bergzuge mit dem
Kofisky vrch bei Lasowitz.

Wahrscheinlich nicht mit *° zugaurg nw
diesen quarzitischen Hornfelsen

zu vereinigen ist der mit Conglo-
meraten in Verbindung stehende

Quarzit, der in einer isolirten

Partie zwischen Tyncan und Vi- ^ t%t°££5XZ&£%a .

tin auftritt. Er SCheint die Phyl- 1 Phyllit. S V«rh»rurter qaarilt-

Ute in einer Weise zu uberlagern, "biet"^^lb^U
Qnl^

iMa'n
dass man ihn fur bedeutend jun-

ger, als diese letzteren (palaeozoisch?) ansehen kfinnte.

Aehnliches macht sich auch an einigen Punkten in der

Granitnahe geltend, besonders zwischen Kuni und Kuni^ek,

wo auch Conglomeratbildungen vorkommen. Der fast schnee-

weisse, stellenweise als haematitfuhrender Brockenfels aus-

gebildete Quarzfels stidlich von Krasowitz an der Strasse

nach Rades'chin gehOrt einem Quarzgange an.

In der letzten grossen Schieferscholle, welche die Um-
gebung von Mirowitz einnimmt, herrschen gleichfalls Phyl-

lite vor, die aber nur in wenigen Abanderungen mit jenen

der eben beschriebenen Inseln Obereinstimmen. So zunachst

in der am meisten verbreiteten gelblich oder griinlich grauen

Abart, welche gew6hnlich dunn spaltbar ist und auf

den haufig gefaltelten Spaltungsflachen matten Seidenglanz

zeigt. Erdige, thonschieferartige Varietaten sind ganz unter-

geordnet, haufiger dagegen treten schwarze, ebenfalls minder
harte Schiefer auf. Alle diese Phyllitabarten, hauptsachlich

die erste, die als normal zu betrachten ist, nehmen die Mitte

der Insel von Mirowitz sudwarts uber Sochowitz bis gegen

42*

Digitized byGoogle



660 1- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiel'ersystem.

Pohoi- und Drahenitz, und von Mirowitz nordw&rts bis uber
Bojesitz und Gross Ghrastitz hinaus ein. Ihr Verbreitungs-

gebiet ist aber kein geschlossenes, sondern nicht selten

wechsellagern sie mit anderen Varietaten, namentlicb in der
nordlichen Erstreckung.

Minder verbreitet sind kornige, krystallinische Phyl-

lite, welche sich hauptsachlich gegen die Granitgrenze zu
entfalten, in deren unmittelbarer Nabe sie aber zuletzt in

gneissartige Gebilde ubergehen. Ihnen vorzuglich sind Horn-
blendeschiefer eingeschaltet (S. 628), mit welchen sie mei-
stens durch allmalige Uebergange verknupft sind. Sie nehmen
in diesem Falle reichlich Hornblende und Magnetit auf.

Knotige Abanderungen trifft man nur ganz untergeordnet

;

etwas haufiger sind quarzitische Schiefer und Quar-
zite, von welchen Jok£ly anfuhrt, dass sie den Phylliten

durchaus gleichformig eingelagert und mit ihnen durch Ueber-
gange verbunden sind. Sie sind meistens von grauweisser

Farbe und enthalten nebst Quarz gewShnlich auch etwas
Feldspath und Glimmer. Man trifft sie in mehr minder
machtiger Entwickelung am Rakowitzer Berge W von Cime-
litz, am Kfemenitzberge, dann in Bruchstucken uber Ostrov
bis Uzenitz, am Gipfel der Berge bei Ober Nerestetz, ferner

von Unter Nerestetz ostwarts iiber die Strasse hinaus, bei

Vaclavov (Wenzelsdorf) und am Makova-Berge. In Wechsel-
lagerung mit Phyllit erscheinen quarzitische Schiefer S von
Bojesitz, NW von Technitz, N von Pli^kowitz, am Bukowetz-
berg, O von Nepfejov und jS von Smolotel. Eigenthumliche
Quarzite sind am Jezernaberge SO von Zduchowitz und
von Na Pakoste entwickelt. Gneiss- oder glimmerschiefer-

artige Bildungen, in welchen Feldspath, Quarz und lichter

Glimmer deutlich unterschieden werdeu konnen, sind beson-
ders im sfidlichen Theile der Phyllitpartie verbreitet, wo
mehr gneissartige, ja stellenweise selbst an Granulit erinnernde
Gebilde in der Gegend von Skvoretitz, Nirec, Neradov bis

Strazowitz und weiter ndrdlich um Buda im Osten, und urn
Wenzelsdorf und Kozli im Westen der Insel vorkommen,
wahrend zwischen Skvoretitz und Sedlitz dem Granit glim-

merschieferartige Gebilde aufliegen. Dieser, vielleicht nicht
mit dem Phyllit direkt in Verbindung stehender, sondern
vielleicht alterer Gesteine ist oben (S. 620) schon besonders
gedacht worden, ebenso wie der gaeissartigen Gebilde ent-
lang der Westgrenze der Phyllitscholle. Hier besitzt (vergl.

S. 621) der Granit zum Theil entschieden schieferige Structur.
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An denselben schraiegen sich aber weiter ostwarts Gneisse

an, die noch weiter gegen das Innere der Insel zu in Phyllit

uberzugehen scheinen, so dass man es hier wool nur mit

einem Umwandlungsproduct des Phyllites zu thun haben
durfte. Diese Gesteine sind hauptsachlich in dera Zuge von
Hosovitz NO von Blatna uber die Gegend von Koupi
und Drahenitz, sowie westwarts bis Hucitz, dann gegen
Norden uber Martinitz, Podcap, Strazist, Gutwasser, Alt Tu-
sowitz, Kletitz, Techafowitz bis gegen Mejslovitz, und dann
an der ostlichen Grenze urn Mirotitz enwickelt. Isolirt, aber

im Bereiche der Insel, ist die kleine Partie bei Cetyne (SO
von Milin), wogegen die Vorkommen von Lhota Smetanova,
U Tesku am Skalitzbache, S vom Dietrichstein und N von
Zbonin zwischen den beiden grossen Inseln, beziehungsweise

zwischen Mirotitz und der Moldau, von den ubrigen Er-

streckungen vollkommen losgetrennt sind.

Als Metamorphosirungsproduct ist wohl auch das Ge-
stein zu betrachten, welches untergeordnet an der Sudgrenze

der Seholle bei Skvoretitz, dann im Westen bei Podcap
(SO von Bfeznitz) und machtiger entwickelt an der Nord-
grenze bei Vetrov und Unter Lisnitz vorkommt und von
Jok£ly Felsitgneiss benannt wurde. Es besitzt eine

Art rothlicher, gelblicher oder grunlicher Grundmasse, aus

welcher dunkler Glimmer, in der Regel von Hornblende
begleitet, stets deutlich hervortritt. Mehr untergeordnet fin-

den sich auch Quarz- und FeldspathkOrner ein, welche dem
Gesteine manchmal ein porphyrartiges Aussehen verleihen.

Magnetit pflegt sich gewOhnlich, Granat selten an der Zu-
sammensetzung desselben zu betheiligen.

Nun wollen wir die Lagerungsverhaltnisse des so um-
fangreichen Drschiefergebirges kurz besprechen.

In dem sudwestlichsten Theile des Gebirges entlang

des bohmischen Pfahles, also speciell in den beiden Flugeln

der Hornblendegesteine (S. 621) und den um Hostau ent-

wickelten Gneissen, ist das Streichen im Allgemeinen parallel

zum Quarzgang, d. h. in St. 10—11 gerichtet. Dieses sud-

ostliche Streichen herrscht um Riesenberg, im Aulikauer

und Branschauer Walde, am Trniberg, Rehberg, Kreuzberg,

ferner um Vollmau, Kohlstatt, Paschnitz, Chodenschloss,

Ronsperg, Hostau. Das Verflachen ist uberall ein nordSst-

liches, zwischen 40—70° wechselndes. Auch weiter nOrd-

lich uber Alt Zedlisch bis Tachau ist die Lagerung eine

wenig abweichende: Streichen St. 7—9, Fallen 60—70° in
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NO, so dass also das Hayd-Kuttenplaner Granitmassiv von
den krystallinischen Schiefern im Westen gewissermassen
unterteuft wird. Erst im Norden zwischen Stiebenreith und
Hals, wo der Quarzgang am Gneisse des Bohmischen Wal-
des plOtzlich absetzt, tritt sofort eine Aenderung in der

Streichungsrichtung der Schiefer ein. Sie wendet sich in

NO (St. 1—2), entsprechend dem Streichen des Karlsbader,

resp. Erzgebirges, und das Verflachen wird sudOstlich. Dies

ist der Hauptgrund, weshalb wir oben (S. 229) die vierte

Berggruppe des BGhmischen Waldes in engste Beziehung
zum Karlsbader Gebirge gestellt haben. Im Osten wird
der Hayd-Kuttenplaner Granit aber von den Schiefergestei-

nen uberlagert, welche Verhaltnisse nach v. Hochstettke
gleich im Suden zwischen Dehenten und Pernartitz deutlich

hervortreten, indem hier die Hornblendeschiefer aus der
zicmlich sudndrdlichen Streichungsrichtung nordostwarts in's

Hangende des Granites umbiegen, von welchem sie unter
50° abfallen.

In ahnlicher Weise werden die granitischen Sieben-

berge im Westen bei Ratzau, Altsattel usw. vom Phyllit

unterteuft, im Osten aber uberlagert, da hier das Streichen

der Schichten — Hornblendeschiefer und Phyllite — ein

nOrdliches bis nordOstliches ist, welches sich schon in der

Gegend von Ronsperg, Taus und Bischofteinitz aus dem
ursprunglich nordwestlichen bis nOrdlichen entwickelt. Es
interferirt in diesem Gebiete die Wellenrichtung des Boh-
mischen Waldes und des Urschiefergebirges, welche letz-

tere die Oberhand gewinnt.

Demzufolge ist, abgesehen von der besprochenen sad-
westlichsten Erstreckung, in der ganzen ubrigen Ausdehn-
ung des Gebirges die nordost-sudwestliche Streichungsricht-

ung die herrschende. Das Verflachen der Schichten ist

allerdings veranderlich und auch im Streichen kommen StOr-

ungen und Abweichungen von der Hauptrichtung vor, die

aber in Anbetracht der grossen Ausbreitung des Gebirges

doch nur untergeordnet sind.

So ist z. B. im suddstlichsten Gebiete um Klattau,

Schwihau, Pfestitz, Blowitz die herrschende Streichungs-

richtung die nordostliche, denn man trifift: W von Klattau
St. 3—4, bei Tocnik N von Klattau an Phylliten und Kiesel-

schiefern St. 4, zwischen Vosy und Votin St. 2, beim Zink-
auer Teiche am Kieselschiefer St. 3—5, bei Nevotnik im
Kalkbruche St. 3—6, bei Cfzkau am Phyllit und Kalkstein
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St. 2—3, desgleichen weiter von der Granitgrenze entfernt

zwischen Schwihau und Kamejk St. 2, bei Svarkov St. 4
bis 5, bei Pfestitz St. 3—4. Dagegen
wurde zwischen Gross Nedanitz und °

u
Petrowitz NO von Elattau St. 6, bei

MeCin und Biluk St 5, bei Eloster

N von Nepomuk St. 5—6, bei Ceco-
witz St. 6, N von Cizkau St. 5-6,
ebenso zwischen Stitov und Blowitz

St 6, bei Libakowitz St 6, bei Bo-
rov an der Angel St 5—6 usw. ver-

zeichnet Hier ist also das Streichen

ein ostliches. Westlich von der An-
gel wird es im Gegentheil vorwal-

tend gegen Nord abgelenkt, wie z.

B. urn Ruppau und zwischen Dobfan
und Staab.

Das Fallen der Phyllitschiehten

in dieser Partie des Gebirges ist

nicht nur dem Fallwinkel, sondern
auch der Richtung nach ein verschie-

denes. Entlang der Graoitgrenze ist

es wenigstens bis auf eine gewisse

Entfernung von derselben zwar meist
sfid6stlich, also gegen den Granit ge-

richtet: so bei Klattau, bei Tocnik,
bei Petrowitz und Biluk, beim 2ink-
auer Teiche, bei Nevotnik, Kloster;

aber doch ist dies keine allgemeine

Regel, d>nn z. B. zwischen Vosy und
Votin ist das Verflachen in WNW,

'

bei Srb, Vrcen und Cedowitz unter

70—80°, bei Cizkau unter 25° in NW
gerichtet Weiter entfernt von der
Granitgrenze herrscht nordwestliches

Verflachen vor, wie bei Schwihau,
Svarkov, Blowitz, aber nicht bis fiber

Pfestitz hinaus, sondern bios etwa *«««•«*»/

bis zur Linie von Schwihau nordost- ^
lich fiber Dolce, Vosek bis Prusin.

"Westlich von dieser Linie bis Pfestitz ist das Verflachen

ein sudostliches, jenseits der Angel aber wieder ein nord-
westliches, so dass die beiden Ufer dieses Flusses bei'Pfe-
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stitz einen deutlich exoklinen Bau besitzen. Zwischen Zinkau,
beziehungsweise Blowitz und Pfestitz bildet also der Phyllit

eine Mulde, bei Pfestitz selbst aber eine Welle, wie in

Fig. 123 angedeutet ist. Die Mulde dehnt sich im Suden
weiter zwischen Klattau und Schwihau, resp. Polin aus, wie
aus dem sudlicher gefuhrten Profll Fig. 125 zu ersehen ist.

Interessant und beachtenswerth ist die Stoning, welche
der Schichtenbau jenseits der Linie Mercin-Cizkau (SO von
Blowitz) erfahrt, dort, wo sich die Phyllitgrenze plotzlich

gegen Jung Smolivetz in das Granitgebirge einbiegt (S. 638).
Hier streicht der Phyllit bei Merein St. 7—8 und fallt unter
80° in NON. Zwischen MerCin und Ciikau ist das Streichen

St 12—1, das Fallen Ostlich. Bei Dozitz streichen die

Schichten sfidostlich in St. 7, 8 bis 9 und verflachen unter
50—70° in NO. Desgleichen ist das Streichen des Phyllites

bei RadoSitz, W von Alt Smolivetz und N von Jung Smo-
livetz in St. 9, 10 bis 12 gerichtet und das Fallen ein nord-

Libui Ont. Jirian Sulitz

Fig. It* Profll dnroh dea Sstllehen KlUgel del mlttelbobm. X7neblef«rgeblrget.

t Pbylllt, /' Metamorphoitrter Phyllit. I Oonglomerat. S Silnrliehs Hehletaten.
4 Oranlt.

ostliches bis ostnorddstliches. Dieser ganze Zug halt also

im Schichtenstreichen, als auch in der Ausdehnung der Berg-
rucken, eine siidOstliche bis sudliche Richtung ein. Erst jen-
seits des Rozmitaler Granitauslaufers findet wieder eine

Umstellung der Rucken und Schichten nach NO statt, eben
so, wie sie westlich von Cizkau besteht, denn bei Vacikov,

Leletitz, Vsevil, Bezdekov findet man uberall ein Streichen

der Schichten in St. 10— 12 bei nordSstlichem Einfallen von
50 bis 80°.

Nordlich von Alt Rozmital, dann im Zuge fiber Kozi-
oin und Picin, sowie aus der Gegond von Rozmital fiber

Pinowitz, Vosel, Stfepsko bis Dobfisch herrscht fiberall nord-
Sstliches Streichen des Phyllites, Abweichungen sind gering

und nur local. So trifft man bei Alt Rozmital St. 4. bei

Picin St. 2—3, bei Pinowitz St. 2, bei Vosel St. 4, gegen
Dobfisch zu St. 2—3. Das Fallen ist vorwaltend ein wenig
steiles nordwestliches, d. h. bis auf locale Abweichungen
von der Granitgrenze weg gerichtetes.
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In der Gebirgserstreckung nOrdlich von Dobfisch und
Knin ist das Streichen der Phyllit-

schichten ebenfalls ein durchwegs
nordostlich.es, das Fallen ist aber
wegen der oft beinahe massigen Be-
schaffenheit und der uberaus deut-

lich hervortretenden transversalen

Schieferung haufig kaum zu bestim-
men. Im Grossen und Ganzen wie-
derholen sich von der Granitgrenze
im Osten bis zu den Silurgebilden

im Westen einige sanfte Wellen und
Mulden etwa in der Weise, welche
Fig. 124 andeutet. Aus der Gegend
von Mnischek uber Jiloviste, Bane,
Zabehlitz, Zalu2anka gegen Jalove

Dvory, Libus und fiber die Ruine
des JagdschlOsschens im Kundrati-
tzer Walde hinaus stossen die Phyl-

lite in deutlich discordanter Lager-
ung an die Silurgebilde an. Es
scheint hier aber eine Bruchspalte
durchzugehen, an welcher das Ur-
schiefergebirge gegen das Silursystem

absetzt. (Fig. 124). Weiter nordost-
lich von Litochleb bis Auwal ist die

Lagerung des PhyUites von jener
der Siiurschichten keine so auffal-

lend verschiedene.

In der grossen westlichen Aus-
dehnung des mittelbOhmischen Ur-
schiefergebirges nordlich , bezieh-
ungsweise nordostlich von Kladrau,
Pilsen und Rokytzan bis in's Elbe-
thai bei Brandeis sind die Lager-
ungsverhaltnisse ebenso einfach wie
in der ostlichen Erstreckung: das

herrschende Streichen ist nord6st-

lich, das Fallen theils sudostlich,

theils nordwestlich , so dass sich

ebenfalls einige, parallel nordost- "*"fc

warts streichende, sanfte Mulden
und Schichtensattel ergeben. Das sudostliche Verflachen ist

aber vorherrschend.
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Westlich von Pilsen, Dobfan, Staab, dann urn Kladrau
und Mies halt sich das Streichen dear Schichten ziemlich

constant in St. 4, wobei das Verflachen meist unter gerin-

gen Winkeln nordwestw&rts gerichtet ist. Vom Leskauer
Granit, uberhaupt vom Karlsbader Gebirge her ist das Ein-
fallen der Schichten aber ein sudfistliches, so dass hier eine

flache Mulde entsteht, wie sie im Profil Fig. 125 angedeutet
ist. Dieses Profil ist von Neumarkt uber Ullitz bis Dobfan
in gerader Linie gezogen, hier bricht es sudwestlich urn uber
Dneschitz bis Wittuna, von wo es erst wieder in gerader
Richtung uber Ghudenitz und Klattau gefuhrt ist. Es bringt

die Lagerungsverhaltnisse allerdings, ebenso wie Fig. 123,
nur im Allgemeinen zur Darstelluog, da locale Storungen,
wie sie z. B. bei Tschelief SW von Weseritz, bei Zebau

von Tschernoschin oder bei Ullitz bestehen, die herr-

SSg. 1*6. Dnrcbiebnltt dnroh die weitlicbe Entreckung del mlttalbSbmhebeo
Dnobleforgablrgw- .

Naeh F. t. Lidl.

1 GnelM. t OHmmertcbl«rer. a Urthomohlefer. 4 Basalt.

schende Lagerung nicht wesentlich beeinflussen und bei

dem kleinen Massstabe der viele Meilen langen Profile ubri-

gens auch nicht angedeutet werden kdnnen.' Es geschieht

dies in dem kleinen Profil Fig. 126, wobei aber zu bemerken
ist, dass neben der wellenfOrmigen Schichtenstauung wohl
hauptsachlich Schichtenbrttche und Verwerfungen sWrend
auf die Lagerung einwirken. Leider ist das mittelbOhmische

Urschiefergebirge in tektonischer, ebenso wie in petrogra-

phischer Beziehung ein recht wenig erforschtes Gebiet. •

Zwischen Radnitz, Wscherau und Kralowitz scheint

das Verflachen der Phyllitschichten ausser in der Ostlichsten

Erstreckung hauptsachlich gegen NW gerichtet zu sein,

jedoch weiter westlich um Netschetin, Manetin und Raben-
stein triflft man gewfihnlich ein sehr steiles ostliches Ein-

fallen, wobei sich das Streichen mehr nordwarts wendet.
Die Lagerung ist hier also ebenfalls eine muldenfOrmige.
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Ndrdlich von Radnitz bis in die Gegend von Rakonitz und
Neu Straschitz, sowie von Zbirow bis Unhoscht herrscht

wieder nordostliches Streichen und hauptsachlich sudwest-
liches Fallen, welches im Allgemeinen auch die Silurschich-

ten besitzen, ohne dass aber die Lagerung beider concor-

dant ware. Es scheint fibrigens, ebenso wie im ostlichen

Flfigel (S. 665), auch bier das Silurgebirge vom Urschiefer-

gebirge durch eine grosse Bruchspalte getrennt zu werden,
die im ndrdlichsten Theile des Gebirges dadurch markirt

ist, dass bier in der Gegend von Popowitz SW von Brand-
eis a. d. E. die jungeren Silurschichten scheinbar unter
die alteren Phyllite einfallen und von diesen letzteren be-

deckt werden.

Wenden wir uns nun zu den Lagerungsverhaltnissen

in den ostlichen Schollen des Urschiefergebirges. Im Allge-

meinen ist hier das Streichen der Schichten ein nordost-
sQdwestlich.es, entsprechend den Laogenaxen der einzelnen

Inseln, das Fallen aber ist selbst auf kurze Distanzen sehr
veranderlich.

Dies gilt zunachst von der Ondfejover Scholle. Das
Streichen der Schichten, welches in der Partie nOrdlich vom
Sazavaflusse vorherrschend norddstlich (St. 2—3) ist, wird
in der Partie sudlich von der Sazava vorwaltend fast sud-

nordlich (St 1). Hier wie dort ist das Verflachen der
Schichten ein ausserst wechselndes, bald in NW, bald in

SO gerichtetes. Immerhin lasst sich aus der Aufeinander-
folge dieser entgegengesetzten Fallrichtungen auf eine Art
wellenformiger Zusammenstauung der Schiefermassen folgern,

welche aber in Wirklichkeit durch mehrfache Schichten-

bruche gestort und complicirt wird. So scheint in der n5rd-
lichen Partie eine Verwerfungsspalte zwischen Ondfejov und
Lensedl und eine andere zwischen Ondfejov und Stfimelitz

durchzugehen. Desgleichen zieht im sudlichen Theile eine

Verwerfungsspalte, die mit der Lensedler zusammenzufallen
scheint, uber den Vepfi-Hiigel bei Cistetz und eine andere
uber Vranov. Denn geht man von L§ten aus quer fiber

die Phyllitinsel in Ostlicher Richtung bis Oudolnitz bei Vra-
nov, so beobachtet man von der Granitgrenze bei LSten bis

an die Gemeindegrenze von Pfestavlk ein mehr minder aus-

gesprochenes sudOstliches Verflachen. Dann tritt bis an den
Fuss des Vepfi-Hugels entgegengesetztes Fallen der Phyllite

und Hornblendeschiefer ein. Hier geht nun der erwahnte
Bruch durch, denn schon die beiden kleinen Kalklager am
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Ostabhange des Hugels verflachen wieder ostwarts, desglei-

chen die benachbarten Schiefer. welche jenseits des Ciste-

tzer Baches bei der Einschicht Knezhati unter den Granit

einzufallen scheinen. Ueberschreitet man den Granitarm,

so trifft man an seiner Ostgrenze bei Vranov die Schiefer

wieder gegen ihn, also nordwestlich einfallend, aber nicht

weit davon verflachen die Schiefer entgegengesetzt (sud-
ostlich), u. zw., wie es scheint, constant bis zum Granit

bei Oudolnitz. Man sieht, dass das ostliche oder sudost-

liche Verflachen der Schichten vorherrschend ist, dass es

aber sehr hating mit entgegengesetztem Fallen abwechselt.

Dies bestatigt auch das sudlich von der Linie LSten-Vranov,
jedoch ebenfalls von West gegen Ost, SO von Cercan uber
den Chlum-Berg und Cistetz zum Granit gcfuhrte Profil

nr Chlum- Kallc- Citlrtz-" Berg o/en Btrg CliMt

* *

"x "
" T

Fin- in. Profit dnrch d*n «ftdllchen Thell der Ondr«jor«r PhyllltMhoIle

N»ch R. Bdm*a*ker.

1 Phyllli n. Amphibolscbleftr. i Qnanigei, gr*aw«ck«allhnlleh*» Geatein. 4 K»ik-

atein. 4 Wadgang. 6 LlrosDltgaoge. S Porpbyr. 7 Oranlt.

(Fig. 127). m dem machtigen, den Phylliten eingeschalteten

Kalksteinlager am Ostabhange des Ghluni-Berges scheinen

die Schichten von Osten und Westen gegen die Mitte, also

gewissermassen muldenfOrmig zu verflachen. Eine wirkliche

Mulde besteht hier aber nicht, wie weiter unten gezeigt

werden wird.

In der Schieferscholle von Kosteletz a. d. Sazava ist

das Streichen der Schichten, soweit es bestimmt werden
kann, ein fast sudnOrdliches mit Ablenkungen gegen NO
(St. 1-3), das Verflachen derselben ein zwar rasch wech-

selndes, so dass man den Eindruck erhalt, als ob die Schiefer

hier eine Anzahl kleiner Mulden bilden mfichteh, aber doch

vorwaltend Ostliches.

In der NetvoHtz-Neweklauer Schieferscholle ist das all-

gemeine Schichtenstreichen nordost-sudwestlich, das Ver-

flachen wechselnd, jedoch nicht mehr in so rascher Aufein-

anderfolge wie in den schon besprochenen Phyllitinseln.

So trifft man westlich von Netvofitz hauptsachlich ein

westliches oder sudwestliches Fallen, wo die Schichtnng
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der hier zumeist amphibolitischen Gesteine ein Ablesen des-

selben gestattet. Gegen die Moldau zu, besonders nordlich

von Jablonna (S. 626), scheinen die Schichten der metamor-
phosirten Schiefer auf den Kopfen zu stehen, oder aber ver-

lieren die Hornblendegesteine jedwede Schichtung und bilden

sich in massige Amphibolite aus. Solche treten besonders

in der Gegend von Rabin, bei den St. Johann Stromschnellen

an der Moldau u. a. auf. Oestlich von Netvofitz ist das

Verfiachen der Phyllite gegen SO gerichtet, so dass die

Schiefer gewissermassen vom Bergzuge der Gegend von
Dalecltz mantelformig beiderseits abdachen und ostlich unter

den Granit einfallen. Gegen Neweklau scheinen die Schiefer

allseitig muldenfolinig zu verfiachen. Im Allgemeinen herrscht

aber sud6stliches Fallen der Schichten vor.

In den beiden sudlichen Schieferschollen ist die Ueber-

einstimmung des Streichens der Schichten mit den Langenaxen
der in sudwest-nordOstlicherRichtung gestrecktenPartien noch
auffallender als in den nordlicheren Inseln. In der Sstlichen

Scholle zwischen Hoch Chlumetz, SchSnberg und Altsattel

ist das vorherrschende Streichen zwischen St. 1—3. Ab-
weichungen finden nur an den Randern, namentlich in den
halbinselformig in das Granitterrain ausspringenden Partien

statt und zwar vornehmlich im ostlichen und sudlichsten

Theile der Scholle. Das Streichen der Schichten wendet
sich hier haufig mehr gegen Osten (St. 5—7) und das Fallen

variirt zwischen N und S, beziehungsweise NW oder SO.
Der Fallwinkel bewegt sich zwischen 30—60 Grad. Da
die Schiefer von der westlichen, dem Streichen der Schichten

ziemlich genau entsprechenden Grenze der Scholle sud6stlich

einfallen, jenseits von Tyncan und Mezihof aber auf eine

Strecke entgegengesetztes Verfiachen eintritt, welches weiter-

hin abermals sudostlich wird, so scheint in der Gegend der

genannten Orte ein Muldencentrum zu bestehen. Man durfte

es hier aber eben so wie in den nordlichen Schollen mit

Verwerfungen an Bruchspalten zu thun haben. Eine mul-
denfdrmige Lagerung macht sich ubrigens auch an den
Kalksteinlagern dieser Schieferscholle geltend, wie weiter

unten dargelegt werden wird. Es ist aber sehr mOglich,

dass diese Lagerung nur eine scheinbare ist, ahnlich wie im
Kalklager des Ghluinbergcs bei Mezihof. (S. 668).

Auch in der westlichen, Mirowitzer Phyllitinsel ist die

Hauptrichtung des Schichtenstreichens St. 2—3 und das

Verfiachen ziemlich steil (40—70°) sudostlich. Von der Ost-
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lichen Grenze der Scholle her fallen die Schiefer aber nord-
westlich ein, so das die allgemeine Lagerung wieder eine
muldenformige zu sein scheint, um so mehr, als sich das
Verflachen im Norden der Scholle mehr sudwarts und im
Suden nordwarts wendet. Beilaufig in der Mitte der Mulde,
deren westlicher Flugel ausgedehnter ist als der Ostliche,

wurde Mirowitz liegen, welche Stadt zugleich ziemlich die
Mitte der ganzen Scholle einnimmt. JoeGly zeichnet ein
Profil quer durch die Phyllitinsel von WNW bei PodCap
(SO von Bfeznitz) gegen SOS knapp nordlich an Mirowitz
vorbei bis Lety an der ostlichen Grenze, welches von Podcap
bis uber Myslin hinaus sudostliches Verflachen mit allmalig

steiler werdenden Fallwinkeln, weiter gegen Lety zu aber
entgegengesetztes, sich allmalig verflachendes Fallen, somit
eine einfach muldenf6rmige Lagerung zeigt. Die wirklichen

Lagerungsverhaltnisse sind aber nicht ganz so einfach, son-
dern hauptsachlich im sudlichen Theile der Scholle mehr-
fach gestOrt.

Von untergeordneten Gesteinen, welche dem Phyllit des
mittelbShmischen Drschiefergebirges eingeschaltet sind, ist

Kieselschiefer von gr<5sster Bedeutung. Er ist vornehmlich
im mittleren Gebiete der zusammenhangenden Erstreckung
des Gebirges und hier hauptsachlich wieder im stidlichen

und westlichen Theile verbreitet, in einzelnen Gegenden so
reichlich, dass er fur das herrschende Gestein angesehen
werden konnte, um so mehr als er den doch vorwaltend
verbreiteten Phyllit uberall in auffallenden Hugel- und Fels-

formen uberragt.

Die Kieselschiefer sind den Phylliten im Ganzen con-
form eingelagert und scheinen sich uberall allmalig aus den-
selben zu entwickeln und zwar ebenso in der Richtung des
Streichens als senkrecht auf dieselbe. So entstehen Lager
von oft sehr bedeutender Machtigkeit, die nicht selten in der
Streichungsrichtung im Phyllit auskeilen und stockfOrmige

Gestalten annehmen. Sehr haufig kommen im Phyllit linsen-

fOrmige Ausscheidungen von Kieselschiefern vor, die oft

ansehnliche Grosse, meistens aber nur geringe Dimensionen
besitzen.

In petrographischer Hinsicht sind die Kieselschiefer

ziemlich verschieden. Am meisten verbreitet ist eine mehr
minder wohlgeschichtete Abart von schwarzer Farbe. We-
niger haufig sind braunliche und verschieden gefleckte, horn-
steinartige, dickplattige Schiefer und licht bis dunkelgraue,

quarzitahnliche, stets massige Gesteine, welche letzteren
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wahrscheinlich auch nicht ganz richtig den eigentlichen Kie-
selschiefem angeschlossen werden. Noch seltener sind roth-

fftrbige, jaspisahnliche Abarten. Ueberall werden die Kiesel-

schiefer von Gangen und Adem weissen Quarzes durch-
schwarmt. Klufte und unausgefullte Raume in denselben
pflegen mit einer drusigen Ueberkleidung von mikroskopisch
zarten bis bedeutend grossen Quarzkrystallen bedeckt zu sein.

So wurde vor einigen Jahren in den Kieselschieferfelsen der
Scharka bei Prag am Dzban-Berge eine 6m lange, 2 m hohe
und breite H6hle endeckt, deren Wande von Quarzdrusen
bedeckt waren. Einzelne Krystalle wogen mehrere Kgr. Als
Ueberzug auf dem Kieselschiefer der Scharka wurde auch
Kalait angetroffen, *) der sich bekanntlich uberhaupt auf
Kluften im Kieselschiefer gem einfindet. Auch auf Spuren
thierischen Lebens in den Kieselschiefem Bohmens wurde
hingewiesen. **)

Der Einfluss der Kieselschiefer auf die Oberflachenge-
staltung des mittelbohmischen Urschiefergebirges ist oben
(S. 613 ff) schon im Allgemeinen dargelegt worden. Sie

uberragen meistens die flachen Contouren des Phyllitgebirges

in scharfen weithin sichtbaren Rucken oder einzelnen wild

zerklufteten Felsmassen von bizarren unverwustlichen Formen,
treten aber auch in einigen Thalern in ansehnlichen, pralligen,

gewShnlich ganz kahlen Wanden auf, die in ihrer Oede, wenn
sie im Waldesdunkel unerwartet auftauchen einen unheim-
Iichen Eindruck hervorbringen. Wie sehr aber auch die

Kieselschiefer durch ihre seltsamen und wild zerklufteten

Felsmassen zur landschaftlichen Ausgestaltung des Gebirges
beitragen, eben so sehr schadigen sie dasselbe in landwirt-

schaftlicher Hinsicht: denn der Boden ist wegen der sich

von den Hauptmassen abltfsenden Stucke steinig, schwer
bearbeitbar und oft auf weite Strecken steril.

In der sOdlichsten Erstreckung des Gebirges sind Kie-

selschiefer sudlich und flstlich von Pilsen sehr haufig, westlich

von dieser Stadt fast gar nicht verbreitet. Man trifft sie in

grosseren Lagern, die in Felsen aufragen: SW von Klattau

bei Schonwillkomm, W von dieser Stadt bei Struhadl, NW
bei Rakom, in welcher Gegend der Bitov, Doubrava- und
BileCover Wald, LahoSt und andere Hochpunkte besonders

*) J. KofenskV-, Sitzber. d. kg!, bohm. Ges. d. Wiss. 1883,

pagr. 230.

**) A. FriC, Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss, 1861, II. pap. 14.
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hervorragen; dann nordlich von Klattau nahe der Granit-

grenze bei Tocnik und am Ptinberge bei Pfedslav. Diese
letzteren Vorkommen sind dadurch interessant, dass man
bier auf dem Vosavsky Aulehle-Berg N von Tocnik, dann
„u mlyna"NW von dieser Ortschaft Kieselschiefer und Phyllit

unmittelb&r neben einander antrifft, was sonst in dieser Ge~
gend selten ist. Am erstgenannten Berge ist der nur wenige
Meter machtige Kieselschiefer dem schwarzlich grunen, festen

Phyllit eingelagert und streicht wie dieser nach St. 2 und
verflacht in NW unter 60°. Bei der Muhle steht unten am
Teichdamme schwarzer glimmeriger Phyllit an, der St. 4
streicht und sudlich einf&llt, oben erheben sich machtige,
geschichtete Felsen von grauem bis schwarzem Kieselschiefer

mit vielen Adern und Nestern weissen Quarzes.
Am machtigsten sind die Kieselschiefer zwischen der

Angel von Schwihau und Pfestitz ostwarts uber Blowitz und
Brennporitschen hinaus entwickelt. Hier lasst sich ein fast

zusammenhangender Zug von schonen Felsgebilden von Kalist

(NO von Schwihau) in norddstlicher Richtung bis Dolce (SO
von Pfestitz) verfolgen. Der echte Kieselschiefer scheint hier

im Verbande mit quarzitischen Abarten ein dem Schichten-
streichen des Phyllites entsprechendes Lager zu bilden,

welches im Suden vom Jinoer und im Norden bei Liebstein
vom Horcitzer Bache quer durchrisseh wird. Diesseits des
ersteren Baches erheben sich die Felsen von Kalist, jenseits

desselben ein hoher schroffer Felsenkamm als hochster Punkt
des Velk^ les, dann folgt eine schone Felsengruppe, weiterhin,

aber noch vor Liebstein, ein langer Wall aus uber einander
gesturzten unfSrmlichen FelsblScken, endlich jenseits des
HorCitzer Baches die Felsen auf dem Jindrinberge bei Dolce.
Die Gipfel dieser Berge bestehen aus echtem Kieselschiefer,

wahrend weiter hinab quarzitische Abarten auftreten. Beide
Gesteine sind wohl meistens eng verknupft, manchmal aber
sollen sie auch durch Phyllitlagen von einander getrennt
sein. Im Walde bei der Ruine Liebstein, von welcher aus
man eine ausgezeichnet sch6ne Fernsicht in das freundliche
Angelthal geniesst, sind die hohen Felswande durch ihre

quaderformige Absonderung auffallend. Sie erscheinen stel-

lenweise in der That wie aus rissigen Quadern aufgebaut.
Oestlich von Schwihau bildet Kieselschiefer bedeutende

Felsenriffe bei Kamejk. Machtiger noch ist er im Grenzge-
biete gegen das mittelbohmische Gninitgebirjje bei 2inkau
entwickelt. Hier zieht er am rechten Ul'er des Baches von
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Pradlo zuerst im Contact mit Phyllit, weiterhin aber mit

Granit uber den Paudfimberg zum Zinkauer Teiche, an dessen

Ufern er in steil aufgerichteten Schichten als Felswand an-

steht. Kahle schroffe Kieselschieferfelsen und BiOcke trifft

man auch weiter sudwestlich bei Osobov.
Zwischen dem Liebsteiner und Zinkauer Zuge treten

Kieselschiefer mehr vereinzelt besonders bei Vldi, Luh und
Bzi auf. Im Osten von Pfestitz setzt Kieselschiefer die

Felsen des Strizover Waldes und des Bergrucfcens zwischen
Kraschawetz und Haj zusammen, im Osten von Blowitz die

Felsen der Gegend von Mitrowitz und weiterhin den Klippen-

zug von Na skalach bei Rozmital bis gegen Deutsch Nepomuk.
Nordlich von Blowitz ragen Kieselschiefer in klippigen

Formen bei Domyslitz zwischen der Uslava und Bradlavak,

dann am linken

Ufer der Uslava

am Burgfelsen

Wildstein, nord-

lich von hier bei

Stahlau beson-
ders in der sog.

Marienruhe und
etwas westlicher,

im Suden von
Pilsenetz, am

Berg Radina her-

vor. Auf dem
Gipfel dieses letz-

teren Hochpunktes erheben sich schroffe Felsen mit der

uralten Ruine Radina (Hradina), von welcher aus sich eine

prachtvolle Aussicht einerseits weithin in's Land hinein und
anderseits bis zum Bohmerwalde erOffnet. Hier macht sich

auch in einem Theile des Felsens eine ziemlich deutliche

Schichtung des Kieselschiefers geltend (Fig. 128). In einigen

von den sudlicheren Partien ist aber die Schichtung noch

weit ausgepragter.

Im westlichen Flugel des mittelbOhmischen Urschiefer-

gebirges von Pilsen uber Radnitz bis Rakonitz und Unhoscht,

sowie weiter nordostlich in den minder zusammenhangenden
Partien bis Brandeis a. d. E. sind Kieselschiefer sehr haufig.

Grfissere Felsmassen bilden sie zunachst von Pilsen bei

Ejpowitz namlich S von Kysitz und um Klabava; weiter

ndrdlich bei Vitinka, Unter Stupno und Vranov in der Rad-

fc~ ^/§3fS^kr»*~- -

fi(i. KB. Kfeselachleferpirtte *of dem Berge Radio*
bei Pllteneu.

Nach F. y. Lidl.

KatMtr, Geologic ran BShmen. 43
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nitzer Gegend; feraer bei Skoupy, Hrebecnik und N von
Zbecno westlich vom Purglitz-Rokytzaner Porphynnassiv,
dann zwischen diesem und den Silurgebilden um Zbirow,
wo das Schloss selbst auf einem Kieselschieferfelsen steht, bei
JableCno und Tejcek ; ferner bei Lisna, Tocnik, Bzova, S von
Kublov, zwischen Veliz und Svata, bei Broum, Hudlitz und
Stradonitz. Am linken Beraunufer treten bedeutende Kiesel-

schiefermassen vornehmlich N von Zbecno, bei Chynava und
zwischen Belec und Klein Kysitz SO von Unhoscht auf.

In dem nordlichsten Gebiete des Gebirges, namentiich
im Bereiche der Moldau und ihrer Nebenbache treten Kie-
selschiefer in gewaltigen Felsmassen zu Tage, die zum Theii

in ansehnlichen steilen langgezogenen Rucken und klippen-

artigen Stdcken, zum Theii in machtigen, zerrissenen FeLs-

wanden entwickelt sind. Die hauptsachlichsten Vorkommen
sind jene von Dobrai, Pfitocno, Krocehlav und Rapitz in

der Kladnoer Gegend; von Stfedokluk, Nebusitz, Scharka
(DZban), Horomefitz, Tuchomefitz und Kamyk nordwestlich

von Prag; weiter der Ziegenrticken bei Sukdol, die Felsen

bei Ounetitz, Zalov, Moran, Letky, Debrno am linken Moldau-
ufer nordlich von der Landeshauptstadt; die klippigen Hugel
bei Tursko, Kovar, Kozinetz, Oujezd trneny, Holubitz, Minitz

und Minkowitz an der Grenze der Steinkohlenformation

;

ferner auf der rechten Seite der Moldau die spitzen Berge
bei Troja (Velka skala, Hajek), Kobilis (Tenetiste), Dablitz

(Ladvi), die einen ziemlich zusammenhangenden Zug bilden

und durch vereinzelte Vorkommen mit den grdsseren Kie-

selschiefermassen im Norden bei Libeznitz, Vodolka und
Zlonin verknupft erscheinen. Isolirte Kieselschiefervorkom-

men trifft man nordfistlich von Prag bis gegen Martinov bei

Brandeis a. d. E., vornehmlich bei MiSkowitz und Brazdim.

Im Ostlichen Flugel des mittelbohmischen Urschiefer-

gebirges treten Kieselschiefer nur mehr vereinzelt auf, namlich

bei Picln N von Pribram, bei Mnischek und Rymafi in an-

scheinend zwei parallelen Zugen, ferner um Jiloviste in

einer grOsseren stockfOrmigen Masse, dann ostlich von hier

am rechten Moldauufer, sudlich von der Sazava bei Untcr

Bfe2an und weiter nordOstlich und in einem Ausbiss bei

Aufinoves SO von Prag. Geringe Kieselschiefereinlagerun-

gen k6nnen auch an anderen Orten im Phyllit beobachtet

werden.
In petrographischer Beziehung gilt von den Kiesel-

schiefern im Allgemeinen das weiter oben Gesagte. Genauer
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untersucht wurden bisher ubrigens nur ganz wenige Vor-
kommen.

Den Kieselschiefer vom rechten Moldaugehange gegen-
uber der Insel bei Letky hat J. Wiesnek analysirt und
J. KlvaSa*) beschrieben. Er ist kdrnig-massig, mit dem
Phyllit durch ein breccienartiges Uebergangsgebilde verbunden
und zeigt u. d. M. die einzelnen QuarzkOrnchen von schw&rz-
lichem Staube (Gasblaschen ?) umgrenzt. In der Hauptmasse
liegen zuweilen in dichtem Gewirre oder in Biischeln rostfar-

bige, auch graue und grunliche Nadeln (Eisensilikat?), selte-

ner an Perowskit erinnernde Kornchen und Haematit. Das
Gestein enthalt: 97*64% Si02 , 2'36°/ F2 3 und Ala 3 , 0'53

Gluhverlust.

Der Kieselschiefer von Aufinoves ist von R. Helmhak-
KEB beschrieben worden. Er scheint ein nicht zu machtiges
stockformiges Lager im Phyllit zu bilden, welches zwischen
Mecholup und Aurinoves knapp neben der Strasse in einem
Schotterbruche aufgeschlossen ist. Das Gestein ist dicht,

massig, blass fleischroth, von uberaus zahlreichen weissen
Quarzaderchen in alien Richtungen durchsetzt, und ist in

dunnen Splittern durchscheinend. U. d. M. erscheint der
Kieselschiefer zusammengesetzt aus einer mehr minder durch-
sichtigen dichten Quarzmasse, in welcher unregelmassig
geformte QuarzkOrnchen von cca 0*05 mm Durchmesser und
kleine Haufchen von Haematitstaub sparlich eingestreut sind.

In der Quarzmasse erscheinen viele mit reinem Quarz, oder
mit einem grunlichen Gemisch von Chlorit und Kaolin oder
Limonit ausgefullte Kluftchen.

Kalkstein ist im mittelbOhmischen Urschiefergebirge

sparlich verbreitet, namentlich wenn man nur die grOsseren

abbauwfirdigen Lager berucksichtigt.

In der westlichsten Erstreckung des Gebirges ist ein

8—10 m machtiges Kalksteinlager im Hangenden des bOh-
mischen Pfahles nordlich von Tachau am Kollingberg entwik-

kelt. Der Kalkstein ist kornig, von grauer oder grunlich-

grauer Farbe und steht mit Serpentin in Verbindung.
Dieses letztere gilt auch von einem gcringen Kalkstein-

vorkommen bei Trohatin S von Hostau.
In der Gegend vori Pilsen und Pfestitz sind mehrere

Kalklager bekannt. So ist bei Cemitz SO von Pilsen ein

*; Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss., 1881, pag. 406.

A'i*
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Kalksteinlager auf eine weite Strecke durch Bruche aufge-
schlossen, in welchen, wie es scheint, durch Entferaung der
Schieferdecke erst das Kalklager enthullt werden musste, wor-
auf sie dann so tief wie moglich niedergelassen wurden. Das
Lager streicht von SW in NO und verflachtin NW. Es be-
stent aus abwechselnden Schichten von grauem, dichtem,
weiss und schwarz geflecktem Kalkstein und sehr dunnblatteri-

gen Schiefern, wie sie im Hangenden des Lagers durchwegs
entwickelt sind. Als Zwischenmittel der Kalkschichten er-

scheinen die Schiefer bald in grosseren Zwischenraumen, bald
so nahe an einander, dass manche Kalkpartien dadurch schoa
gebandert erscheinen, aber leider auch ganz unbrauchbar
werden. Der Kalkstein ist reich an Kieselsaure und eignet

sich vorzuglich zur Bereitung von Wasserkalk. Accessorisch

enthalt er oft Graphit in Schuppen und dunnen Lagen.
Am Meschnitzberg N von Pilsenetz tritt ein kleineres

Kalklager auf, dessen Kalkstein deutlicher krystallinisch-kornig

und licht gef&rbt ist als jener von Cernitz. Es streicht auch
NO, aber fillt SW.

Weiter erscheint sudlich von Amplatz (NW von Pfestitz)

ein machtigeres Kalklager, welches in den allgemeinen Ver-
haltnissen jenem von Cernitz durchaus entspricht, aber
weniger von Schiefern durchsetzt wird. Es verflacht flach

in SO. Der hiesige Kalk kann ebenfals zur Bereitung von
hydraulischem MOrtel verwendet werden.

Im Wisoken- Walde unweit des Jagerhauses (Schlowitzer

Wisoken NO von Dobfan) kommt Kalkstein vor, der nach
v. Lidl insofern von den ersteren Lagern absticht, als hier

Kalkspath von glanzend weisser Farbe und grosskrystallini-

scher Structur nur eine Spalte im wenig oder gar nicht

schieferigen Schiefer ausfullt. Diese Spalte ist 3 m breit,

streicht sudnordlich und setzt senkrecht in die Tiefe fort.

Der Kalkstein konnte nur schwierig gewonnen werden und
war leicht und wenig ausgiebig.

In der ostlicheren Gebirgserstreckung tritt Kalkstein in

der Nahe der Grenze des mittelbohmischen Granitgebirges

bei Nevotnik NW von Nepomuk, nahe beim Wege, welcher
nach Pradlo fuhrt, in einem Lager auf, welches besonders
in fruheren Jahren durch ausgedehnte Bruche aufgeschlossen

war. Uebrigens wurde hier schon vor sehr langer Zeit

Kalkstein fur den Bau des Grunberger Schlosses gewonnen.
In den 50er Jahren dieses Jahrhundertes mussten aber die

einstweilen verlassenenund verstrOzten Bruche neu aufgemacht
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werden, wobei man alte Bohrloeher und Stollen entdeckte.

Die obersten Kalksteinlagen waren eigentlich ein Haufwerk
von Blocken und Banken ohne Zusammenhang, in welchen
sich der Abbau lange Zeit bergeinwarts bewegte. Neuerer
Zeit ist man mehr in die Tiefe gegangen, wo aber der
Kalkstein auch keine Schichten, sondern nur rohe Banke
bildet. Er ist lieht- bis dunkelgrau, korcrig krystallinisch,

hie und da von Calcitadern durchzogen. Es ist ein dolo-
mitischer Kalkstein mit ziemlich bedeutenden Beimengungen
von Pyrit und organischen Substanzen. Das Lager ist glim-

merreichem Phyllit eingelagert und scheint bei undeutlich
ostlichem Verflachen in St. 6 zu streichen.

NordOstlich von bier, am linken Ufer der Uslava un-
mittelbar bei Cizkov, bildet Kalkstein ein 2—3 m machtiges
Lager im Schiefer, welches in St. 3 zu streichen und nord-
westlich unter 25 Grad zu verflachen scheint. Der Kalkstein

ist dolomitisch, reich an kieseligen Beimengungen, sehr fein-

kOrnig bis dicht, dunkelgrau, aber theilweise licht gefleckt

oder geadert. Ueber dem Kalkstein folgt zuerst Schiefer und
dann ein Lager von Brauneisenstein in geringer Machtigkeit,

dann wieder Schiefer.

Ein zweites geringes Kalksteinlager befindet sich unter-

halb dieses ersten gegen die Uslava zu, bei den letzten

Hausern des Ortes. Beide Lager sind dunnblatterigem, quar-

zigem, festem Phyllit, der St. 12— 1 streicht und ostlich

verflacht, eingeschaltet.

Noch weiter norddstlich soil in der Gegend von RoZmital
zu hydraulischem Kalke verwendbarer Kalkstein dem Phyllit

untergeordnet eingeschichtet sein.

Interessanter als dieses Vorkommen ist das Auftreten

von oolithischem Kalkstein in den geschwarzten

Phylliten bei Pribram. Das Gestein kommt hier besonders
in der Nahe des Strachen- (Jarosovka-) Schachtes in ein-

zelnen BlQcken zerstreut vor, war schon J. Grimm bekannt
und ist 1855 von A. E. Reuss beschrieben worden. Neuer-

dings hat F. PoSepntI' darauf aufmerksam gemacht, dass das

Gestein vielleicht nicht zu tief unter der'Ackerkrume anste-

hend gefunden werden k6nnte, da die Stucke hauptsachlich

beim Ackern zu Tage gefordert werden, sowie dass die

oolithischen Korner sehr an gewisse Foraminiferen erinnern.

Ich habe mehrere Stucke des Gesteines untersucht, kann
aber nur Reuss' ursprungliche Angabe bestatigen, dass „die

mikroskopische Untersuchung dunner Schliffe keine Spur
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von organischer Structur erkennen lasst und es daher ausser
Zweifel setzt, dass man es hier nur mit einem oolithischen

Kalksteine zu thun habe". Das Gestein ist dunkelgrau, mehr
minder feinkdraig, gewissen mesozoischen Vorkommen sehr

ahnlich. Aus der Grundmasse treten die dunkler grauen
bis schwarzlichen oolithischen Komer von der Gr6sse eines

Hanfkornes bis hOchstens einer Erbse am frischen Gestein

weniger, aber am verwitterten sehr deutlich hervor. Sie

sind selten kugelrund, meistens mehr minder zusammenge-
druckt, gewOhnlich linsenformig und erscheinen stellenweise

dicht an einander gedrangt. Diese oolithischen KOrner sind

im frischen Zustande u. d. M. gleichmasig feinkdrnig. Erst

die Verwitterung bewirkt ein Zerfallen der Korner in con-

centrisch sich umschliessende Schalen, von manchmal sehr

grosser Feinheit, in deren Mitte man oft noch einen festen

Kern antrifft. Zuweilen bildet den Kem auch eine opake,

unregelm&ssig begrenzte Masse (Eohle?). Haufig trifft man
KOrner, die nur auf einer Seite eine schalenartige Abson-
derung zeigen, wahrend die gegenuberliegende Seite ganz
gleichmassig feinkornig ist. Bemerkenswerth ist die gewOhn-
lich sehr scharfe Begrenzung der Oolithe gegeniiber der aus
10 bis 20mal grOsseren KalkspathkOrnern zusammengesetz-
ten Grundmasse.

Nordflstlich von Pribram sind im ganzen dstlichen

Flugel des mittelbOhmischen Urschiefergebirges keine grOsse-

ren Kalksteinvorkommen bekannt. Hdchstens einzelne Schich-
ten mfigen ziemlich reich an Kalkcarbonat sein, wie z. B. bei

Eule und nach Fundstucken zu urtheilen, die ich sparlich bei

Manderscheid (Dobfejovice) traf, wohl auch in dieser Gegend.
Auch in der westlichen Erstreckung des Gebirges nord-

lich von Pilsen ist Kalkstein, oder vielmehr Kalkschiefer,

nur ganz untergeordnet verbreitet und zwar hauptsachlich
in Begleitung von Alaunschiefern. So tritt er ndrdlich von
Radnitz bei Dolan auf, wo er ein etwas grdsseres Lager
bildet, welches abgebaut wird, ferner norddstlich von hier

bei Kostelik, Modfpwitz und HfebeCnik*) und endlich bei

Hracholusk, wo fruher ebenfalls ein Kalksteinbruch bestand.

(S. 644). Dem Purglitz-Rokytzaner Porphyr- und Grun-
steinzuge gehOrt ein Kalksteinvorkommen an, welches von
Teresov NW von Zbirow angefuhrt wird. Der Kalkschiefer

*) J. KuSta. Sitzber. <i. k«I. bohm. Ges. <1. Wissensch. 1884.

17. Oktob.
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von Hracholusk ist grau, streicht wie die ihn einschliesenden

Phyllite von West nach Ost und verflaeht n6rdlich. Hie
und da ist in deraselben Kalkspath partienweiae ausgeschieden.

Der Kalkgehalt betragt beilaufig 40 bis 50 Procent.*) In

dem Schiefer wurde ein Gebilde gefunden, welches an einen
versteinerten Pflanzenstengel erinnern soil.

Die dem mittelbohmischen Granitgebirge aufliegenden

isolirten Schollen sind im Verhaltniss zu der umfangreichen
zusammenhangenden Ausbreitung des Urschiefergebirges sehr

reich an Kalksteinlagern, vornehmlich die nOrdlichste. Hier
bergen die Hohenzfige nordlich von der Sazava, von Kocerad
gegen Hradostfimelitz zu, sehr viel Kalkstein, welcher in

wenigen Gruben unvollkommen aufgeschlossen ist Nach
diesen Aufschlfissen streicht von Kocerad ansteigend fiber die

bewaldete LeontinenhOhe und gegen Hradostfimelitz in sfid-

ndrdlicher Richtung mindestens ein Kalksteinzug mit einer

veranderlichen, einmal kaum 5 m, dann wieder mehr als 20 m
betragenden Machtigkeit. Der Kalkstein ist kornig, von
lichtgrauer Farbe und dfirfte den unter 50—60° ostlich

verflachenden Amphibolschiefern (S. 6*25) ganz gleichmassig

eingeschichtet sein.

Weiter Ostlich befindet sich ein Kalksteinlager sudlich

von Silber-Skalitz am Capik-Berge, welches vor einigen De-
cennien ausgebeutet wurde. Auch dieses wird von einem
erlan&hnlichen Gesteine begleitet.

In der Erstreckung sfidlich von der Sazava bildet kry-

stallinischer Kalkstein ein Lager, welches vom Ostabhange
des Vepfikberges bei Pfestavlk durch das Nordende dieses

Dorfes in sudsudostlicher Richtung bis W vom Dorfe Mezihor,
wo es auszukeilen scheint, verfolgt werden kann. Es ist aber
sehr wahrscheinlich, dass es besonders fiber den Vepfik
hinaus fortsetzt. Am machtigsten entwickelt ist das Kalk-
steinlager am sfidGstlichen Abhange des Chlumberges zwi-

schen Cercan und Mezihof. (Fig. 127). Hier betragt seine

Machtigkeit etwa 200 »». Das Lager ist in grossen Bruchen
aufgeschlossen, welche fruher die nun" seit Jahren kalt ste-

henden Kalkdfen, welche sich unterhalb der Brfiche beflnden,

mit Kalkstein versorgten, und gegenwartig das Material fur

*) Karl Feistmantel (Lotos, VI, 1856, Geognost. Skizze der

Umgebung von POrglitz) fohrt folgende Analysen zweier Proben an:
1. CaCOa 41-5, Fe 2 3

3-7, unloslich 54-8; 2. CaC03 4-?6, Fe a 3 25,

unloslich 49 -9 Procent.
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die Cercaner Kalkwerke liefern. In den offenen Bruchen
erhalt man den Eindruck, als ob das Lager eine Mulde
bilden mochte, da die Liegendschichten in Osten, die. Han-
gendschichten aber in Westen verflachen. Diese Lagerung
scheint wesentlich durch eine Stdrung verursacht zu werden,
welche ein machtiger Dioritgangstock, welcher das Lager
durchsetzt, hervorgebracht hat Auch an anderen Stellen

wird der Kalkstein von Dioritgangen durchsetzt. Besonders
scheint das gegen Pfestavlk ausiaufende Nordende durch eine

Dioriteinschaltung in ein Doppellager getrennt zu sein, oder
aber es ist hier durch eine Zwischenschaltung von Amphi-
bolgestein von cca 50 w» Breite eine Langsverwerfung ange-
deutet. Am Chlumabhange oberhalb der Mezihofer Kalkofen
besteht das Lager aus einer grossen Anzahl von Schichten.

NGrdlich und sudlich von hier nimmt die Machtigkeit aber
sehr bedeutend ab. Zwischen dem Dorfe Cistetz und dem
Hiigel Castovka scheint das Kalksteinlager von einem sud-
nordlich streichenden Porphyrgange durchbrochen und ver-

worfen zu werden. Im Uebrigen ist das Fallen der Schichten

concordant mit der Structur des Schiefergebirges, obwohl
einige lokale Uebersturtzungen mit Qstlichem und westlichem
Verflachen bei Mezihof sichtbar sind. Der Kalkstein ist

vorwaltend grobkSrnig, seltener dicht. Seine Farbe ist meist

blaulich schwarz, dazwischen wechseln aber auch ganz weisse
Schichten ; weiter gegen NO wird seine Structur feinkdrniger

und die Farbe gleichmassig blaulich. Einzelne Partien sind

sehr glimmerhaltig und verrathen eine starke Neigung zu
stangeliger Structur. Das Kalklager wird von einem Wad-
gange durchsetzt und Manganerz kommt auch in Knollen
in den lockeren Hangendschichten desselben vor.

SudOstlich von Mezihof bei Sobehrad ist ebenfalls ein

Kalksteinvorkommen in unbedeutender Ausdehnung aufge-

schlossen. Desgleichen erscheint Kalkstein in Lfisestucken

bei Dubsko an der Sazava. Diese kleinen Lager werden
nicht ausgebeutet und auch der Abbau der grossen, zuerst

erwahnten Lager, besonders jenes bei Kocerad, ist wegen
minder gunstiger lokaler Verhaltnisse derzeit wenig lohnend,

weshalb er auch nicht dauernd betrieben wird
In der zweiten grossen Schieferinsel urn Nelvoritz und

Neweklau sind Kalksteinlager nicht bekannt. Nur an der

dstlichsten Grenze der Scholle, oder vielmehr schon im
Granitgebiete bei Tvofowitz kommt Kalkstein vor. Die ganze
Gegend besteht hier aus Granit, bis auf einen Streifen von
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Amphibol- und zweifelhaften Erlanschiefern, ahnlich jenen
bei Kocerad (S. 625), in welchen schwache Schichten eines

kornigen Kalksteines und Ophicalcites, die verflachen,

eingelagert sind. Westlich von Tvofowitz bei den Muhlen
am rechten Bachgehange beissen die Ealksteine aus.

In der sudlicheren dritten Schieferscholle dagegen ist

Kalkstein sehr verbreitet und zwar vornehmlich an der
ostlichen Grenze. Das nOrdlichste Lager befindet sich NW
von Hoch Chlumetz, ostlich beim Oustupenitzer Meierhof.

Das Lager ist dem Phyllit, der hier in St 6 streicht und
unter 70° gegen Suden verflacht, eingeschaltet. Im Han-
genden des Kalkes ist der Phyllit zum Theil quarzitisch,

zum Theil talkschieferartig. Der Kalkstein selbst ist klein-

bis grobkomig, weisslich oder grau, stellenweise pyrithaltig

und wird in mehreren Bruchen gewonnen.

SO Skoupy Heuhor Vtttitz WW

-*y*k i"^-''~ g S* <--
i *** "•g -''

Fig. US. Profil darcb die Hoch Chlnmetter Pbylllticholle, gefilhrt fiber die Kalk-
steinlager bei Skoupy.

N»ch J. Jokily.

1 Phyllit 2 Oeubwilriter Phyllit. 3 Qaanlt und Conglomarat. 4 Kalkstein, Ton
welchem auch elnlge schwache Lagen in 2 am SCM£nde des Darchschnlttes etnge-

scblchtet slad. « Granlt.

SudSstlich von hier setzt krystallinisch kOrniger Kalkstein
den Calvarienberg bei Pocepitz zusammen und erstreckt sich
siidwarts fiber den grossten Theil des Dorfes bis zur Kirche.
Das Lager ist dunklem schwarzlichem Phyllit, der sich aus
grunlichem Urthonschiefer entwickelt und bei ostostnSrdlichem
Verflachen unter 70 Grad in St 11 streicht, regelmassig
eingeschichtet. Die Qualitat des Kalksteines ist aber keine
besonders gute.

Vorzuglich interessant ist das Kalkstein]ager bei Skoupy.
Geht man aus dem engen Thale, in welchem Skoupy liegt,

nordwarts die Thallehne hinauf, so gelangt man zu einem
Kalksteinlager, welches bei grosserer Langen- als Breiten-
erstreckung in streicht und in N einfallt. Weiter hinauf
trifft man mehrere schwache Kalksteinlager, die theils mit
Phyllit, theils mit schwarzen, sehr kalkreichen Schiefern wech-
seln, endlich oben am plateauformigen Bergrucken, zwischen
Tyncan und Vitin, Quarzite und Quarzconglomerate (S. 659).
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Von diesen Bildungen kann man gegen Westen oder Norden
in jeder Richtung abwarts gehen, uberall stosst man auf
Phyllit und weiter hinab auf Kalksteine (Fig. 129), welche
durchwegs unter die Quarzite einfallen, so dass nur die

Schichtenkopfe herausragen und einen hohen, steilen, waH-
artigen Abfall bilden. Sie werden von schwarzlichen Phyl-
liten unterlagert, welche weiterhin in grunen Urthonschiefer
ubergehen. Da nun die Schichten bei Skoupy gegen Nord-
westen, dagegen aus der Gegend von Mezihof her gegen
Sudosten verflachen, so scheint die Lagerung der Kalkstein-

lager, gleich wie jene der Phyllite der Schieferinsel im All-

gemeinen, wie Jokely hervorhebt, muldenformig zu sein.

(Vergl. S. 669).

An dieses Kalksteinlager schliessen sich gleichsam zwei
untergeordnete Vorkommen an. Das eine, westlich unmit-
telbar bei Tyncan, scheint eineisolirte Partie im Liegenden
des grossen Lagers zu sein; das andere, westlich von Bra-
tfejov, ganz nahe der Phyllitgrenze, durfte die ostliche Fort-

setzung des Lagers von Skoupy vorstellen.

Weiter sudlich ist ein ziemlich machtiges Kalksteinlager

nahe der Granitgrenze W von Kunicek, resp. NO von Za-

hradka entwickelt. Das Streichen desselben ist St. 12—2,
das Fallen unter 40—55° in Osten. Im Hangenden tritt

zunachst ein grungraues felsitisches Gestein auf, welchem
quarzitischer und weiter ostlich nonnaler Phyllit folgt. In

Kluftraumen des Felsitgesteines, zumal in der Kalknahe,
pflegt Vesuvian theils in Ueberzugen, theils in kornigen und
derben Partien, theils einzeln eingesprengt oder zusammen
mit Calcit hubsch auskrystallisirt vorzukommen. Der Kalk-

stein ist meist deutlich k6rnig, nur im Hangenden wird er

fast dicht und quarzreich. Sonst aber enthalt er nur wenige
accessorische Gemengtheile, vornehmlich Glimmer und Am-
phibol. Die Farbe des Kalksteines ist eine lichtgraue bis

ganz weisse.

Endlich ist noch eines geringeren Ealksteinlagers zu
erwahnen, welches im Suden der Schieferscholle SW von
Zahoran entblosst ist. Es ist dem hiesigen quarzreichen

Phyllit, Avelcher in St 2 streicht und ostsudostlich verflacht,

gleichmassig eingeschichtet. Der Kalkstein ist weiss, feinkor-

nig, rein und leicht.

In der Mirowitzer Phyllitinsel ist das Vorkommen von
Kalkstein nach J. Jokely auf drei Lokalitaten beschrankt.

Das nOrdlichste tritt bei Mirowitz auf, und zwar nordlich
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von der Stadt bei der Muhle am linken Gehange des Thales.

Das hiesige, etwa 4 m machtige Lager entspricht im Streichen

(St. 3) und Fallen (50° in NW) vollkommen der Lagerung
des Phyllites. Der Kalkstein ist kornig, grau, quarz- und
pyrithaltig und von geringer Qualitat.

Bedeutend machtiger ist das Lager NO von Unter
Nerestetz, welches sich seiner Begrenzung und Form nach
einem Ellipsoid von concentrisch schaliger Structur verglei-

chen liesse. Diese Structur vvird durch abwechselnd lichtere

und dunklere, wenige cm bis 1 m machtige Lagen verursacht,

nut welchen aber die Absonderung des Gesteines nicht

zusammenfallt. Dieselbe entspricht vielmehr einer Art trans-

versaler Schieferung, welche die Bestimmung des Schichten-
verflachens erschweren kann. Im Hangenden des Kalk-
steinlagers erscheinen dunkel schwarzgraue, kohiige Phyllite.

denen sich weiterhin quarzreiche Schiefer anschliessen. Das
Liegende ist nicht deutlich zu beobachten. Unmittelbar
sudlich beim Kalksteinlager trifft man ein hdchst feinkdrniges,

feldspathreiches Gestein, weiter entfernt quarzigen Schiefer

und in der Granitnahe ein gneissartiges glimmerreiches Gestein.

Es scheinen dies Metamorphosirungsproducte des Phyllites

zu sein. Der Kalkstein ist vollkommen krystallinisch, mittel-

kflrnig, von grauweissser Farbe. Accessorisch fuhrt er ge-

wohnlich Pyrit und Magnetkies, welcher in 2 bis 5 cm dicken
Lagen, Kestern und in zerstreuten Kornern einbricht, oder
als Ueberzug Kluftflachen bekleidet Hornblende- oder
talkartige Knollen, sowie Phyllitstucke kommen im Kalkstein

ziemlich haufig vor. Die Qualitat des letzteren wird gelobt.

Das dritte Lager zieht wahrscheinlich von Ko2li bis

Mistitz, tritt aber beim ersteren Orte nicht so zu Tage,
dass der thatsachliche Zusammenhang der Aufschlusse, welche
bei den genannten Ortschaften bestehen, erwiesen werden
kdnnte. Er darf indessen wohl angenommen werden, da
das Streichen (St. 1—2) und Fallen (in OSO) der Kalkstein-

schichten an beiden Orten gleich und mit dem benachbarten
Phyllit ubereinstimmend ist. Bei Mistitz ist das etwa 10 m
machtige Lager in Tagbruchen aufgeschlossen und besonders
das Hangende des Kalksteines gut entblosst. Diesein liegt

unmittelbar ein zersetzter, eisenschussiger Phyllit auf, welchern
eine bis hochstens 1 m machtige erdige Schicht mit zahl-

reichen Wadknollen folgt, die wiederum von normalem
Phyllit und schliesslich von einer Dammerdeschicht bedeckt
wird. Hierin besteht eine Aehnlichkeit mit dem Kalklager
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des Chlumberges. (S. 680). Bei Ko2li mussten behufs Ge-
winnung des Kalksteines schachtartige Gruben angelegt wer-
den. Der Kalkstein ist kornig, von lichtgrauer Farbe, la-

genweise reich an eingesprengtem Pyrit und uberhaupt dem
Gesteine von Nerestetz sehr ahnlich.

Noch weniger als die Kalksteine ist im mittelbohmischen
Urschiefergebirge Serpentin verbreitet. Am haufigsten tritt

er in der liegendsten Zone der Homblendegesteine entlang

des bOhmischen Pfahles auf, wo es stellenweise unentschie-

den ist, ob er dem Liegenden oder Hangenden des grossen

Quarzganges eingeschaltet ist. Vorkommen der ersteren Art
wurden dem BOhmischen Walde angehoren. An einigen

Stellen sind die Lagerungsverhaltnisse uberhaupt unklar,

wie z. B. zwischen Linz und Neu Gramatin £ von Ronsperg,
wo weder Quarz noch Serpentin an die Oberflache treten.

Der letztere wurde hier vor mehreren Jahrzehnten aus einem
Schachte zu Tage gefordert, welchen die Bauern der Um-
gebung niedergetrieben hatten, da sie hier Steinkohlen ver-

mutheten.
In kahlen klippigen Felsmassen tritt dagegen Serpentin

zwischen Hoslau und Trohatin NW von Ronsperg auf und
zwar nach v. Hochstetter in uberraschend genauer Ueber-
einstimmung des Streichens mit dem Quarzgange bei Schuttwa
(S. 232), der noch am linken Ufer des hiesigen Baches
ansteht, wahrend weiter hinauf am Berge die sterilen Ser-
pentinfelsen hervorragen. Von der Hohe des Steinbuhlberges
erstrecken sie sich bis zum Trohatiner Bach unterhalb des
Dorfes. Jenseits des Baches gegen Welowitz zu ist er aber
nicht mehr vorhanden. Im Liegenden wird der Serpentin
stark schieferig und soil nach v. HociISTETTER in schuppige
Chlorit- und Talkschiefer ubergehen, deren Schichtenflachen

stark gewunden und gebogen, oft fein gefaltelt sind. Die
Schichten streichen in St. 10 bis 11 und fallen unter 43—60°
in Ost. Die hangenden Schichten sind massig. Der Serpentin

ist wegen seines bedeutenden Magnet- und Ghromeisengehaltes
stark magnetisch. An der Oberflache erscheinen die Felsen

weiss verwittert. Das Hangende und Liegende des Serpen-
tines sind feinkornige Amphibolschiefer und das ganze Lager
durfte sich vielleicht im Liegenden des Quarzganges befinden,

also nicht eigenOich dem Urschiefergebirge angehoren.
Westlich von Muttersdorf bei den alten Kupferberg-

werken kommt Serpentin wahrscheinlich im Hangenden des
Quarzzuges vor. Er scheint hauptsachlich aus den Gruben
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zu Tage gefOrdert worden zu sein, ist aber auch an der

Oberfiache etwas nordlich von hier entblosst.

Am Kollingberg, Nbei Tachau, am linken Miesufer, er-

scheint im unmittelbaren Hangenden des dortigen Kalklagers

Serpentin, der reich an Chrysotiladern ist und auf Kluftflachen

viel Pikrolith fuhrt. Er erstreckt sich vom Quarzgang in

sudostlicher Richtung bis in die Nahe der Strasse von Wit-
tingreith nach Tachau, wo er durch die ehemalige stadtische

Leopoldizeche auf Eisenerz und Kalk gut aufgeschlossen ist.

Es geht hier nach St. 7—8, mit einem Fallen von 70° in

NO, ein durch eineEinsenkungangedeuteter, machtiger Sprung
durch, der mit Trummern aller anstehenden Gesteinsarten

ausgefullt ist, welche umhullt werden von einem thonigen

Eisenocker mit Brauneisensteingeoden, mit Leberopalen, Jasp-

opalen und Homsteinen in Knollen, von welchen manche
bis 1*5 m im Durchmesser erreichen sollen. Der Eisenocker

ist zum Theil ganz rein. Alle diese Verhaltnisse erinnern

an das machtige Serpentinvorkommen im Kremser Thale
(S. 169).

In der Ostlichen und ndrdlicheren Erstreckung des

Urschiefergebirges ist Serpentin eine Seltenheit. Er bildet

in der Jung Smolivetzer Ausbuchtung des Gebirges (S. 638)

zwei Hugel zwischen Jung und Alt Smolivetz nahe an der

beide Orte verbindenden Strasse. Zwischen den Serpentin-

kuppen erhebt sich ein Berg hdher als jene beiden. Dieser

besteht aus amphibolitischen Schiefern. Auf beiden Hugeln
soil der Serpentin mantelf6rmig gelagert sein. Er ist von
dunkler, schwarzgruner Farbe, stellenweise roth geflammt, oder

lichtgrun gefleckt und geadert. Haufig wird er von Adern
von edlem Serpentin und Chrysotil durchschwarmt. Sein

Magnetitgehalt ist stellenweise sehr bedeutend. In einem
Stucke von dieser Localitat hat Zippe seinerzeit Chromit
nachgewiesen. Der Serpentin ist stark zerkluftet, auf den
Kluftwanden haufig von Pikrolith uberzogen.

In der sonstigen zusammenhangenden Erstreckung des

Gebirges ist Serpentin, so viel ich weiss, nicht nachgewiesen.

Auch in den ostlichen isolirten Schollen scheint er nicht

vorzukommen, bis auf eine Ausnahme. J. Gii&EK bemerkt
namlich, dass Serpentin N von Plischkowitz NW von Miro-

witz in einem kleinen Lager auftrete. Er ist angeblich

von grungrauer bis schwarzlichbrauner Farbe und ahnelt

gewissen talkartigen Zersetzungsprodukten von Amphiboliten

oder Dioriten. Gewfihnlich sind ihm Talk und Magnetit

beigemengt.

Digitized byGoogle



686 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

An eruptiven Massengesteinen ist das mittelbOhmische
Urschiefergebirge nicht arm, allein die Kenntniss derselben
ist zur Zeit namentlich im sOdlichen Theile des Gebirges
eine v6llig ungenugende. Hier bleibt fur die petrographische
Forschung sozusagen noch Alles zu thun ubrig. Die Porphyre
haben wenigstens in der ndrdlichen Erstreckung des Gebirges
eine eingehende Beschreibung durcb E. Bokicky erfahren,

aber die ubrigen Eruptivgesteine sind auch hier noch so
wenig bekannt, dass namentlich eine nahere Classificirung

der Grunsteine nicht durchgefuhrt werden kann. Jedoch
scheinen in der sudlichen und westlichen Gebirgserstreckung
Diabase vorzuherrschen.

Die Grttnsteine sind ubrigens zwar nicht am meisten,

aber am gleichmftssigsten uber das ganze Gebirge verbreitet.

Im sudwestlichsten Theile, entlang des BOhmischen Pfahles,

sind sie im Bereiche der Hornblendegesteine gewiss haufig

vorhanden, wenn auch selten in grSsseren Massen. Sie
entziehen sich aber der leichten Beobachtung dadurch, dass
sie nur ganz vereinzelt anstehende Felsen bilden. In bedeu-
tenderen Lagern erscheinen sie im Waldgebiete zwischen
Riesenberg und Kanitz SW von Kollautschen, dann bei

Wottawa SO von Ronsperg, ferner in der Gegend von Bi-

schofteinitz und Mies. Bei ersterer Stadt kann man mehrere
1 bis 2 m machtige, nach St. 8—9 streichende Gange, vor-

zQglich am Wege von Bischofteinitz zur St. Annakapelle,
am rechten Ufer der Radbusa, beobachten, wo sie die in

St. 2—3 streichenden Schiefer durchsetzen. Diese, sonst

sehr ebenflachig, erscheinen nahe am Contact verschieden-

artig gebogen und gewunden. Bei Mies durchbrechen Diorit-

gange den Phyllit besonders rechts von der Strasse nach
Tschernoschin. Bei Hniemetz (080 von Mies) kommt sudlich

vom Orte eine Art Kugeldiorit vor.

In der dstlichen Erstreckung des sudlichen Urschiefer-

gebirges, namlich in der Gegend von Klattau, Pfestitz und
Rozmital sind die Grunsteine zumeist dicht, so dass sie nur
nach dem mikroskopischen Befunde classificirt warden kOn-
nen. Diese Aphanite pflegen manchenorts in Begleitung

von theils massigen, theils schieferigen Amphiboliten aufzu-

treten; selbst sind sie vorwaltend massig und nur selten

zeigen sie schieferige Structur.

Anstehend werden die Grunsteine in dieser Gegend
nur an sehr wenigen Orten angetroffen, wie z. B. beim
2itin-Meierhofe an der Strasse von Nepomuk nach Pfestitz,
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wahrend sie sich sonst meist nur durch sehi' zahlreiche,

eckige Stucke, die an der Oberflache umherliegen, verrathen.

Grosse Lagermassen machen sich ubrigens auch durch steilere

Bergformen als jene des Phyllites sind, kenntlich.

Am meisten verbreitet sind die Grfinsteine nach von
Zepharowich zwischen Nepomuk und Mecm am Berge
Na Liskach nahe der Granitgrenze in Begleitung von Am-
phiboliten, bei Radkowitz, zwischen Zinkau und dem Zitin-

Hofe, bei Kokofov (Dioritporphyrit?), zwischen Nevotnik
und Mecholup, ferner zusammen mit Amphibolit am Fusse
des Chlumecberges bei Sedlischt NO von Nepomuk, dann bei

Cefiowitz und Radoschitz. Theils massige, theils schieferige

Aphanite bilden im Phyllit mehr minder machtige, eingela-

gerte Massen, am haufigsten am linken Ufer der Angel, wo
sie den Hugelzug zwischen Luzan und Skoditz SW von
Pfestitz bilden. Nordostlich bei Skocitz ragt ein kleiner

Fels hervor, auf wel-

chem die Ueberreste

einer alten Burg zu
sehen sind. Dieser

Felsen ist durch die

kugelige Absonderung
des Gesteines ausge-

zeichnet , welches so

aUSSieht, als Ob Apha- F'3- •»*>. Profil bei Pl»»« «n der Str»s«e nach Kunan.

nitkugeln verschiede- x**f. v.
xm.

ner Grosse in der ' p^" t
-

2 »•»""••" D,»rit-
s Kogeidiont.

Hauptmasse stecken mochten. Die Kugeln sind zum Theile

schalig. Dieses Gestein, sowie die schieferigen Vorkommen
6stlich von Skocitz, dann an der Angel am Pohof (Vorstadt

von Pfestitz) und bei Pfichowitz, ferner auf der Kuppe des

Grunberges bei Nezditz & von Pfestitz, bei Tyrol, im Wald-
gebiete um Balkov und Chumska von Ghudenitz, dann

am Bergzuge zwischen Polenka und Struhadl bei Polin in

der Klattauer Gegend usw. durften meist Diorite sein.

In dem westlichen Flugel des Urschiefergebirges von

Pilsen, Mies und Weseritz nordostlich bis Unhoscht und
weiter uber die Moldau hinaus sind Grunsteine sehr ver-

breitet, jedoch lassen sich dieselben, eben so wie in den

sudhchen Gebirgstheilen, haufig nur aus Fundblocken nach-

weisen, in welchem Falle uber ihr Verhalten zum Nebenge-

steine nichts zu ermitteln ist. Interessant ist das Vorkommen
von Kugeldioriten bei Plass. Geht man von diesem Orte
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der Strasse entlang gegen Kasnau, so gelangt man noch
unter dem Gipfel des hohen Berges zu dem Profil Fig. 130.

Die dunkelgrauen Phyllite von verworrener Schichtung wer-
den zunachst von einem feinkOrnigen, stark zerklufteten Diorit-

gange in saigerer Richtung durchsetzt. Weiterhin tritt Diorit

zu Tage, welcher aus iauter dicht an einander liegenden
Kugeln besteht, welche in einer weichen grfingrauen Masse
eingebettet zu liegen scheinen. Sie haben einen Durchmesser
von 5 bis 15 cm und bestehen aus deutlich kornigen, con-
centrischen Schalen von verschiedener Dicke.

Auch auf dem Wege von Plass zu dem Lomaner
Meierhofe und Forsthause befindet sich links von der Strasse

ein kleiner Hfigel, der fast ganz aus Kugeldiorit besteht.

Die einzemen Kugeln haben hier jedoch einen viel grosseren

Durchmesser.
Weiter dstlich bilden Grunsteine machtige Zfige, die

sich aus der Rokytzaner Gegend bis Purglitz am Beraunflusse

erstrecken. Einen fast zusammenhangenden, im Osten an
Porphyr grenzenden, 30 km langen Zug bilden die vorwaltend
diabasischen Grunsteine, welche bei Salzberg NO von Radnitz
beginnen und fiber Sebesitz, Teresov, Lhotka, Tejfov, Branov
bis RaCitz an der Beraun in nordostlicher Richtung hinziehen.

Die Breite dieses machtigen Grunsteinzuges ist eine sehr

variable — im Durchschnitt etwa 3 km — und auch wird
derselbe mehrfach von Porphyren unterbrochen. Aphanitische
Abarten herrschen vor, die z. B. bei Roztok, Koufimec,
Tejfov u. a. in schrofifen Felskuppen aufragen. Die Grun-
steine scheinen fast fiberall sfidwarts unter den Porphyr
einzufallen, welcher ubrigens mehrfach von Gangen kfirniger

Diabasgesteine durchsetzt wird. (Siehe weiter unten). Es
mussen daher diese] Grunsteine j finger sein als die Porphyre.

Gewissermassen in die sfidliche Fortsetzung dieses Zuges
fallen die Grunsteinvorkommen zwischen Skomelno, Pfivetitz

und Skelna Hut 80 von Radnitz und die geringeren Stocke
bei Rokytzan und Neuhutten. Westlich vom Hauptmassiv
erscheinen Grunsteine zwischen Radnitz, Chomle und Weiss-
grun, ferner bei Zvikovetz, Hradisf und Tejfovitz, sowie bei

Purglitz und Amalienberg, und endlich noch weiter westlich bei

Hfebecnik, Kostelik, Klein Oujezd, Skfivaft bis Kalubitz, bei

Pavlikov SO von Rakonitz und in der Gegend von Cista.

Auch hier sind Aphanite verbreitet, doch trifft man auch
kdrnige Diabase, deren einzelne Gemengtheile stellenweise

sogar sehr grob werden und manchmal eine strahlenfOrmige
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Das mittelbohtn. Urschiefergebirge. — Grtinsteine. 689

Anordnung der Augitkrystalle zeigen. Accesorisch tritt Quarz
trad Pyrit manchmal reichlich auf, wie z. B. Skfivafi. Man-
delsteine kommen hut untergeordnet vor. Zumeist erscheinen

hier die Grunsteine in Gangform. So kann man zahlreiche

Gange bei Purglitz in den Thaleinschnitten des Rakonitzer,

Nezabuditzer, Vsetater und Klizava Baches beobachten, ebenso
bei Bukova, Pavlikov u. a. Das Streichen der gewohnlich
wenig machtigen Gange pflegt mit dem Streichen des Phyl-

lites mehr weniger ubereinzustimmen, scheint dasselbe aber

auch manchmal zu verqueren.

In der ndrdlichen Fortsetzung des westlichen Urschie-

fergebirges zwischen Unhoscht und Elbekosteletz sind

Grunsteine namentlich in einem machtigen Gangstockmassiv
entwickelt, welches sich im Nordosten von Prag von Ghvaterub
an der Moldau fiber Cenkov und Predboj bis Kojetitz in

westostlicher Richtung erstreckt. Der Stock ist 12 km lang,

der Breite nach nicht genfigend entblosst. Die Mitte des

Stockes beilaufig nehmen die Cenkovkuppen (Cenkov 282 m,
SpiCky 251 m, Velkovesky vrch 268 im) ein, welche sich bei

einer Breite von 15 km und einer Lange von 8'5 km von
Cenkov und Dolinek gegen Norden bis Kopec ausdehnen.

Sudhch und namentlich sudwestlich von diesem Grossen
Massiv erscheinen im Phyllitgebiete zahlreiche kleinere Grfin-

steinstflcke und Gange, die besonders im Moldauthale und
den benachbarten Thalschluchten zu Tage treten und sich

gewissermassen als Auslaufer des Hauptmassives darstellen.

R. Helmhackek hat eine Anzal der verschiedenen Diorit-

abarten dieses Gebietes eingehend beschrieben *), namentlich

:

porphyrartigen Diorit und Dioritpophyr von Vodolka, quarz-

fuhrenden pophyrartigen Diorit vom Grossdorfer Berge zwi-

schen Vodolka und Grossdorf (Velka ves) und von Klein

Klecan (W und NW), wo das Gestein unter dem n6rdlichen

Kreuze, welches auf demselben steht, in einem Steinbruche

entblosst ist ; femer deutlich kornigen Diorit mit gut erkenn-

baren Gemengtheilen von Drast gegen die Vodochoder Muhle
zu, dann von Bmky, gegenuber von Rostok, wo er in ejnigen

schwachen Gangen auftritt; weiter kleinkornigen grauen
Diorit mit vorherrschendem Oligoklas zunachst am rechten

Moldauufer N" von Podhof nahe der kurzen, von der Pent-

lovka zum Flusse sich senkenden Schlucht, wo er felsitahnlich

*) Tschermak's Mineral. Mittheil. 1877, pag. 188 ff. — Erlauter-

ungen etc. 1. c. Anhang.

Katttr, Qtologl* Ton Bohmen 44
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690 I. Archaeische Gruppe. — Ursrneiss- und Urschiefersystem.

ist und in einigen schwachen Gangen auftritt, dann SW von
Brnky und N von Klein Elecan, sowie ein ahnliches Gestein

und einen Aphanit von Cenkov, ferner am linken Moldau-
ufer N von Selz und S von Dolan, wo die wenig machtigen
Gange unter 30—40° in NO verflachen ; endlich kleinkOrnigen

Diorit mit vorwaltendem Amphibol rechts von der Moldau
von Unter Chabern, aus dem Moldauthale gegenuber von
Rostok, W von PfemySleni, von Klein Klecan, wo er im
Orte selbst auftritt, weiter zwischen dieser Ortschaft und
Husinetz, sowie von Vetrusitz, wo zahlreicbe Gange entblflsst

sind und aus der Maslowitzer Schlucht W von Vodochod,
dann westlich von der Moldau von Podbaba, wo am Bahnhofe
und weiter nflrdlich machtige Gange entwickelt sind, von
der neuen Muhle an der Mundung der Sukdoler Schlucht in

das Rostoker Thai, wo dieser Diorit einen machtigen Gang
bildet, dann aus dem LibSitzer Stocke, welcher in den nie-

drigen Hugeln beim Friedhofe gut angedeutet ist. Auch noch
sudwestlich von Podbabakommen Diorite vor, dieselben werden
aber je weiter vom Cenkover Hauptmassiv desto sparlicher.

Nebst Dioriten durchsetzen die Thalgehange auch noch dia-

basische Ganggesteine, wie aus dera weiter unten folgenden
Abschnitte uber die_Porphyre zu ersehen ist, auf welchen,
um Wiederholungen zV-*«*meiden, hier verwiesen werden
muss. Dieselben sind, ebenso wienaanche Diorite, erst noch
naher zu untersuchen, da BoftlCKY uber dieselben nur An-
deutungen gemacht hat. %

.,

Im dstlichen Flugel des mittelbohmisch^n Urschiefer-

gebirges von RoJSmital nordostwarts sind GrOnsteine ausser

in der PHbramer Gegend minder verbreitet. Allein auch
hier durchsetzen sie den Phyllit im Verhaltniss ~ zu den
cambrischen Schichten nur in untergeordneter Weise^ wes-
halb ihrer auch erst spater eingehender Erwahnung gescbehen
wird. K. Vkba*) hat dieselben untersucht und in gewohnt
exakter Weise beschrieben. Es sind vorwaltend Plagioklas-

Augit-Gesteine, also Diabase. Diorite und eine Augit-Minelte
treten im Pfibramer Erzreviere nur untergeordnet auf.

SudOstlich von Pribram durchsetzen den Phyllit einige

Grunsteingange bei Bohutin, Vysoka und Strejfikov, wo sie

auf einigen Hiigelrucken hervortreten. Sie scheinen. wie der
Phyllit, in St. 2—3 zu streichen.

*) Tschermak's Mineral. Mittheil., 1877, pag. 283 ff.
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Nordfistlich von Pribram treten Grunsteine, undzwarvor«
nehmlicb. kleinkornige, amphibolreiche Diorite, dann Diorit-

porphyre hauptsachlich auf: bei Stechovitz im Moldauthale.

stromaufwarts, wo BoitlCKY am rechten Ufer von Bransov
bis zur Stelle, genannt V Dusni, 15 Gange gezahlt hat, von
welchen der erste bei Bransov ein Dioritporphyr, dann der
dritte bis siebente und der neunte bis funfzehnte Diorite

und Dioritporphyrite (mit vorwiegendem Natronfeldspath)
sind; ferner nordlich von hier in Begleitung der Glimmer-
porphyrite (Felsitporphyre), welche sich von Jilovist sudlidh.

an Zabehlitz vorbei fiber die Moldau bis in das Komofaher
Revier (Cihadloberg 383 m) erstrecken. Hier bilden sie

mehrere ziemlich machtige Gange. Auch das Porphyrit-

massiv von Tfebenitz und Trepsin wird von Grunsteinen
durchbrochen, die bis Eule streicben.

Endlich im nordlichsten Theile des dstlichen Flngels

des Gebirges kommen Grunsteine nur in der Granitnahe
vor, wie z. B bei Pfedbof S von Ri6an und namentlich

am Berge Klokodna (498 m) JV von Mnichowitz. An letz-

terem Orte, nahe beim gleichnamigen Dorfe tritt Anorthit-

diorit wahrscheinlich in mehreren Gangen auf, deren mittlerer

j
sich weit gegen Mencitz erstreckt und redits vom Wege

I
von KlokoCna nach Tehov im Walde in einzelnen Felsen-

f gruppen ansteht. Der Anorthitdiorit ist zum Theile feinkornig,

fast dicht, zum Theile porphyriseh, in welchem Falle die

I mattglanzenden, grunlichweissen Anorthiteinsprenglinge bis

.[ 8—lOmm Lange erreichen kOnnnen. Die Gesammtmachti^-
keit aller dieser Anorthitdioritgange durfte 200—300 m
betragen. In ihrer Nahe ist der Phyllit in eine Art Band-
schiefer umgewandelt.

Weit haufiger sind die Grunsteinvorkommen in deri

ostlichen isolirten Partien des mittelbohmischen Urschiefer-

nt gebirges.

Zunachst in der ndrdlichsten Scholle treten Diorite

wohl ziemlich reichlich auf, namentlich in der westlichen

Halfte gegen den Granit zu, welcher hier ebenfalls von sehr

vielen Grunsteingangen durchsetzt wird. Es ist aber ausserst

schwierig diese Gangbildungen auf der Karte richtig auszu-

jPJ
scheiden, da es an genugenden Entblossungen gebricht und
die Diorite uberdies nicht leicht von gewissen Amphiboliten
zu unterscheiden sind. Sie scheinen ubrigens hauptsachlich

eben an die Hornblendegesteine (S. 624) gebunden zu sein.

Siidlich von der Sazava durchsetzt ein 3—5 tn machtiger
44*

gi
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692 !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

Dioritstock das Kalksteinlager am Ghlumberge (S. 680). Das
Gestein, welches Stdrungen in der Lagerung der Kalkstein-

schichten bewirkt zu haben schetnt, ist kflrnig und stellen-

weise sehr reich an Pyrit.

In der Netvofitz-Neweklauer Phylh'tinsel durften Grun-
steine viel seltener vorkommen. Es ist member Naheres
aber nicht bekannt.

In der dritten grossen Phyllitscholle sind Diorite na-
mentlich im ndrdlichen Theile sehr reichlich entwickelt. Sie

treten bier uberall in Begleitung von Hornblendeschiefern
auf, so dass bezuglich ihrer Verbreitung auf die Vorkommen
dieser letzteren (S. 627) verwiesen werden kann. Die Dio-
rite, welche zum Theile schieferige Structur besitzen, neh-
men in der Regel die hOchsten Puncte des Terrains ein,

besonders in der nordwestlichen Erstreckung, wo sie sammt-
liche bedeutendere Bergrucken und Kuppen solcherweise

zusammensetzen, dass man sie ihrem Streichen nach von
einem Berge zum anderen auch fiber Thaler und Nieder-
ungen leicht verfolgen kann. Die Langenerstreckung der
Lagergange ist meistens eine recht namhafte.

Endlich in der Mirowitzer Phyllitinsel sind Grunsteine

ebenfalls vorzugsweise im ndrdlichen, aber auch im mittle-

ren Theile, d. h. in der Umgebung von Mirowitz, sehr ver-

breitet. Sie begleiten auch hier hauptsachlich die Horn-
blendegesteine in den beiden, auf S. 628 bezeichneten Haupt-
zOgen, kommen aber auch vereinzelt vor, wie z. B. von
Lety auf einigen Kuppen der HShengruppe des Letyberges,

ferner bei Rakowitz, dann im Bereiche der metamorphischen
gneissartigen Gesteine bei Strazist, von Techafowitz, W
von Buda und W von Skvoretitz in der Mirotitzer Gegend.
Hier fiberall sind die Dioritgange und Lagerstocke nur von
geringer Machtigkeit und beeinflussen die Oberflachengestalt-

ung des Terrains nicht. Eher lasst sich ein Zusammenhang
zwischen dieser und den Dioriten im mittleren und ndrd-
lichen Theile der Scholle nachweisen, obwohl auch hier

schroffe Bergformen selten sind. Uebrigens trifft man die

Diorite auch nur an wenigen (Men in Felsen anstehend,

am haufigsten noch in tieferen Wasserrinnen, wie u. a. be-
sonders im Moldauthale S von Zduchowitz, wo der Fluss
das von Dioritgangen durchsetzte Phyllitgebirge durchbricht.

Hier bilden die Diorite fast senkrechte pittoreske Wande,
an deren, von einer Unzahl von Blocken und Gesteinsfragmen-
ten umsaumtem Fusse die Moldau schaumend vorbeirauscht.
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Gabbro in einer ausgezeichneten Abart tritt, soweit
bekannt, nur im Gebiete der Hornblendegesteine ira sfid-

westlichsten Theile des Urschiefergebirges auf, uad zwar
in der Gegend von Wonischen, Wottawa, Wilkenau bei

Ronsperg. Anstehend wird er allerdings nur selten ange-
troffen, wie z. B. am Muhlteiche bei Wonischen, hauflg aber
findet man ihn in Blocken, wie am Vogelherdberg bei Wil-
kenau, am Doblowitz-, Parisau- und Rothenberge bei Wot-
tawa, am Futschaberge bei Wonischen, wo er uberall in

Gesellschaft von massigem Amphibolit auftritt. Das Gestein
ist mittel- bis sehr grobkornig, in welchem Falle nach HOCH-
stetter manchmal handgrosse und mehrere Centimeter
dicke Krystalle von Diallag, hauflg an den Randem mit
Hornblende verwachsen, darin vorkommen. Diese beiden
Minerale sollen gleich ursprunglich sein, so dass also nicht

eines aus dem anderen erst spater durch Umwandlung
entstanden ware. Der dieselben begleitende, meist graulich

oder gelblichweisse Feldspath ist ein Plagioklas, der in's

Dichte ubergehend, saussuritartig wird.

Syenit kommt hauptsachlich auch nur im aussersten

Sudwesten des Gebirges vor. Er bildet einen Stock, wel-
cher sich im Nordwesten von Muttersdorf uber Alt Gra-
matin und Haselberg, im Suden bis uber die Strasse zwi-
schen Wasserau und Muttersdorf, wo er ansteht, im Westen
bis an die mittlere Hohe der Berge zwischen Wasserau und
Heiligenkreuz und im Osten bis an den Weinberg und Gi-

bahorkaberg, erstreckt, somit ein ziemlich kreisfdrmiges Ge-
biet einnimmt, das die nordwestliche Ecke des zwischen
Schuttwa und Heiligenkreuz auch in's Liegende des mach-
tigen Quarzganges ubertretenden Theiles der Hornblende-
gesteine ausmacht. In der ganzen Erstreckung trifft man
hauflg grosse BlOcke des Gesteines, von z. Th. schaliger

Absonderung. Bei Alt Gramatin, am Berge hinauf zwi-

schen Haselberg und Wasserau, steht es in zerklufteten Mas-
sen an. Es wird stellenweise von Pegmatitgangen, die Tur-
malin, theils auch Granat und Beryll fuhren, durchsetzt.

Das Gestein ist klein- bis mittelkornig und besteht aus
weissem Orthoklas mit wenig Plagioklas, wenig Quarz, viel

schwarzer Hornblende und schwarzem Glimmer.
Im sonstigen Bereiche des mittelbohmischen Urschiefer-

gebirges tritt Syenit nur ganz vereinzelt und untergeordnet
auf, wie z. B. bei Pfivetitz S von Radnitz, dann in einige

Meter machtigen Gangen NW bei Noutonitz [NW von Prag)
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und im Okorer Thale S von Hoi am rechten ' Gehange.
Der Syenit ist hier von blass fleischrother Farbe wie der
darin vorherrschende Orthoklas. Die Hornblende ist schpmz-
zig granlich. Anch unter den zahlreichen Eruptivgangen,

welche die Ufer der Moldau durchseteen, befinden sich einige,

die als Syenite zu bezeichnen sind. (Vergl. S. 701).

Porphyre sind vornehmlich ira nordlichen Theile des
mittelbOhmischen Urschiefergebirges entwickelt Im Suden
treten sie nur untergeordnet auf und zwar in der Gegend
von Neugedein in losen Blocken im Branschauer Walde, bei

Riesenberg, bei Kauth u. a., aber haupts&chlich in einem
Zuge ostlich von Kladrau und Mies, der S von Ellhotten

beginnt und fiber Solislau, Ullitz und Pleschnitz verfolgt

werden kann. Er kommt hier an mehreren Stelien, theils in

vereinzelten, theils in grosseren zusammenhangenden Massen
vor. Bei Ellhotten besitzt er eine schmutziggraue dichte

Grundmasse. in welcher rother Feldspath und weisse Quarz-
kryslalle ausgeschieden sind. Kommt Glimmer dazu, so wird
er granitahnlich.

N von hier zwischen Sittna und Solislau ist Porphyr
in mehreren Bruchen aufgeschlossen. Es ist ein phlogopit-

reicher Grahitporphyr, dessen Quarz meist in Doppelpyra-
miden vollkommen ausgebildet ist.

Von Klein Chotieschau bis <regen Ullitz ist eine grossere

Porphyrmasse anstehend. Sie setzt den Wradarucken zu-
sammen, langs welchem der Porphyr herrliche Felspartien

bildet, ubersetzt dann das enge Thai bei Piwana, wo die

Felswande besonders pittoresk gestaltet sind, tritt aber erst

wieder in Chotieschau zu Tage, um bald unter dem Kohlen-
sandstein zu verschwinden. Das Gestein stimmt petrogra-

phisch mit den ersteren uberein. Das Porphyrvorkommen
bei Pleschnitz ist gering. Dasselbe gilt von dem Granit-

porphyr, welcher zwischen Dobran und Schlowitz auftritt.

Bei Vosel von Bfeznitz durchsetzen den dortigen

geschwarzten Phyllit mehrere Porphyr- (Minette-) Gange.
die nach St. 9 streichen.

In der nordlichen Halfte dcs mittelbdhmiscben Ur-
schiefergebirges bilden Porphyre wesentlich drei mit der
nordGstlichen Langenaxe des Gebirges parallele Zuge. Der
westlichste und untergeordnetste erstreckt sich in der

Umgebung von Rakonitz langs der Garbongrenze in einem
Stock von Prifina fiber Zdar gegen Malinova, und in einem
zweiten zwischen Gross Oujezd und Krakov. Beilauiig in
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die Verlangerung dieses Zuges fallen die isolirteu Porphyr-
vorkommen zwischen Plass und Mlatz. Eine Probe von hier

war ein Granitporphyr, welcher ziemlich zahlreiche, einjge

Millimeter grosse Quarz- und Feldspathkdrnchen enthalt, zu
welchen sich Phlogopit- und Ghloritschuppen gesellen. Die
Feldspathkorner sind reich an Epidotnadeln. Die Grund-
masse ist ein Gemenge von farblosen Quarzkorachen, truben
Feldspathindividuen, grunlichen Ghloritpartien und Magnetit-

kdrnchen, zu welchen hie und da lange Apatitsaulchen dazu-
kommen. Nordostlich von hier, zwischen Manetin und Zwolln,

tritt ein dichter Granitporphyr auf.

Der mittlere oder Hauptzug umfasst das gewaltige

Porphyrmassiv zwischen Purglitz und Rokytzan, in dessen
Verlangerung beilaufig die grosse Anzahl von Gangen und
Adern fallt, welche das Moldauthal zwischen Prag und Kra-
lup ubersetzen, woraus aber wohl nicht mit Recht auf einen
engeren Verband dieser Porphyre ohneweiters geurtheilt

werden darf. Als zusammenhangendes Massiv breitet sich

der Porphyr von Castonitz a. d. Beraun bei Purglitz bei einer

durchschnittlichen Breite von 4 km bis Teskov NO von Ro-
kytzan 30 km weit als cca 550 m hohes Gebirge aus. Beider-
seits begleiten dasselbe einige Gipfel. Gegen SQden findet

es seine Fortsetzung in isolirten Massen bis Nebilov bei Pil-

sen, nordwarts in der Gegend von Purglitz ndrdlich vom
Beraunflusse. Im Westen grenzt der Purglitz-Rokytzaner
Porphyrzug an Grunsteine von fast gleicher Ausdehnung.
(S. U88). Weiter norddstlich treten Porphyre erst wieder in

der Umgebung von Prag, besonders im Moldauthale, zu Tage.
Der dritte und Ostlichste grosse Porphyrzug geh6rt

dem Ostlichen Flugel des Urschiefergebirges an. Den Kern
desselben bildet der grosse Porphyrcomplex, welcher zwi-

schen Merin und Stechowitz von der Moldau durchsetzt
wird, und dessen Auslaufer im Suden uber Merin hinaus
und im Nordosten bis Eule sich erstrecken. Parallel zu
diesem Zuge streichen mehrere Porphyrstrome zwischen Ste-

chowitz und KOnigsaai und in seine Verlangerung fallen

:

im Sudwesten der Porphyrstock von Libditz und Gelin S
von Neu Enin, im Nordosten die Porphyrgange N von Eule
und in der Umgebung von RiCan.

In alien diesen drei Porphyrzugen des Urschiefergebir-

ges herrschen Quarzporphyre vor, welche zum grOssten

Theile von BofcicKY *) untersucht worden sind. Wir kfinnen

*i Petrolojj. Sludien.nn den Porohyrinwt. Bohmens. I. Quarz

-
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die Resultate dieses und einiger anderer Forscher hier nur
kurz zusammenfassen.

Im westlichsten Zuge sind hauptsachlich BoKiCKtf's

Granophyre, d. h. fast dichte Granitporphyre entwickelt,

welche selten kleine Quarz- und Feldspathkorner enthalten.

NO von Rakonitz beim Teiche bildet ein solcher sehr fein-

k6rniger, durch sparliche Amphibolnadelchen ausgezeichneter
Granophyr einen fast senkrechten mehrere Meter mach-
tigen Gang, dessen Fortsetzung auch im Eisenbahneinschnitt

zwischen Rakonitz und Luzna entblOsst ist. Der Porphyr
durchsetzt den Phyllit nahe der Grenze des Carbonsystemes
wie Fig. 131 zeigt. Der Porphyr ist verhaltnissmassig sehr

quarzarm, wird hierin aber noch von dem Gesteine von der
Petrowitzer Schaferei am Sudwestende dieses Zuges uber-
troffen, welches zu den quarzfreien Porphyron gestellt wer-

den kann.
Im mittleren Hauptzuge

des mittelbohmischen Ur-
schiefergebirges sind verschie-

dene Abarten von Quarzpor-
phyren vertreten, bei deren

Classification Bo&rcKY . mei-
ner Ansicht nach etwas zu
weit gegangen ist. Auf sein

System naher einzugehen ist

hier Qbrigens nicht der Platz

;

es mag genugen, hervoreu-

heben, dass er unter Por-
phyren Qberwiegend oder absolut kalihaltige, unter Por-
phyriten ebensolche natr onhaltige Gesteine versteht

und diese zwei Hauptclassen in analoger Weise noch weiter

eintheilt. Eine altere Arbeit, welche sich namentlich auf

diese Porphyre bezieht, stammt von Karl Fektmantel*).
Dieselbe ist in geognostischer Hinsicht sehr beachtenswerth.

Das PflrgUtz-Rokytzaner Porphyrmassiv beginnt mit

den Kuppen bei Zilina SW von Kladno, welche einzeln —
hervorragend ist der Belecer Kamm — bis Sykofitz und
Racitz an der Beraun hinziehen. Hier Gbersetzt der Por-

phyr in unbedeutender Machtigkeit den Fluss und tritt zu-

porphyre u. Quarzporphyrite. (Beend. u. flbers. v. Klvaflaj. Archiv d.

naturwiss. Landesdurcht IV. Bd. 1882.

**) Die Porphyre im Silurgebirge von MittelbOhmen. Abhandl.

d. kgl. bOhm. Ges. d. Wiss. V. F., 10. Bd. 1859.

wit. tat Proll belm R»konltier Ttlcba.

Xnch S. IloHekt.

1 Phylit 8 Porphyrganf (Gr«»ophyr).
8 Dnnlc'e BUttalichiafer. 4 Compaeter,

t loskarar poalaarbon. Banditeia. * San-
diger Dllorlalmerjel.
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n&chst wieder nur in einzelnen Kuppen auf, die aber weiter-

hin gegen Sudwesten sich mehr und mehr verknupfen. Nun
bedeckt der Porphyr in gewaltigen Massen das betrachtliche

Gebiet vom Kamenny vrch uber Karlsdorf bis Drahnoujezd,
aus welcher Gegend ein Lappen uber Sebesltz gegen Sko-
melno, der andere uber Chotetitz bis Teskov auslauft. Sud-
lich von diesem zusammenhangenden Massiv tritt Porphyr
wieder nur in einzelnen Kuppen oder Rucken auf, so bei

Skomelno und Glashutte, bei Bfezina, Volduch, Holoubkov
usw., allein dieselben gehoren schon dem Verbreitungsge-
biete des Untersilurs an.

Was nun die petrographische Beschaffenheit der Por-
pbyre dieses Gebietes im Einzelnen anbelangt, so beschreibt

BofeiCKY granitische Quarzporphyre vom BeleCer Kamme,
wo das Gestein sehr grosse Einsprenglinge besitzt, von Sy-
koritz und Zbecno am linken Beraunufer; dann am rechten

Beraunufer von der Racitzer Kuppe, vom Wege der von
RaCitz auf den Branny vrch fuhrt, vom Kamenny vrch (Stein-

berg) sQdostlich vom vorigen, von der MatiCna hora nicht

weit von Pfisednitz und von diesem Dorfe selbst.

Stellenweise an den Randern des Porphyrgebirges er-

scheinen feinkdrnige bis dichte Sphaerolithporphyre. Ein
solcher ist das brauntiche Gestein im Klucnathale 5 von
Purglitz, dann der dichte weissliche Porphyr, der an der
Strasse nach Stadtl gegenuber der Burg Purglitz einen meh-
rere Meter machtigen Gang bildet und auch gegen Purglitz

weiter fortsetzt, ferner das Gestein oberhalb des KUcavabaches
bei ZbeCno, wo auch auf dem Berge ein ziemlich machtiger
Gang theilweise entblosst ist, der nordwarts zum Sykofitzer

Berg fortsetzt, wo er zu Tage kommt. Weiter gehort hieher

der braune Porphyr von der siidwestlichen Kuppe des Ho-
le£ek bei Zbirow, vom H&gel bei Sira und von Dlouha
Lhota, ferner die Gesteine der isolirten Porphyrvorkommen
von Vejvanov im Suden, von Neu Joachimsthal im Osten,
und aus dem Walde von Lana im Norden der Hauptmasse.

Mehr verbreitet sind felsitische Porphyre, die unter

dem Holecekhugel, am linken Ufer des Zbirower Baches
von Pfisednitz bis zum Chotetiner Bache, wo sie in meh-
reren Bruchen aufgeschlossen sind, und weiter langs des
Baches bis fast zur Muhle steile Felsen bilden, ferner zwi-

schen TereSov und Biskoupky, sowie an einigen anderen
Stellen auftreten. (Vergl. Fig. 132).
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Um die gegenseitigen Verhaltnisse der verschiedenen

Porphyrabarten kennen zu lernen, wollen wir die von Zbi-

row aus leicht erreichbare Partie des Gebirges von Prisednitz

bis Lhotka naher besicbtigen. (Siehe das Kartchen Fig. 132).

Geht man von Zbirow, dessen Schloss auf einem Kie-

selschieferfelsen steht, durch's Franzensthal nach Prisednitz,

so sieht man unter dem Holecek am linken Ufer die Grenze

der Phyllite gegen den Por-

phyr. An der Sudost- und
Ostseite des Holecek treten

drei Abarten eines dichten

Sphaerolithporphyres auf,

eine braune, eine grauweisse

und als Fragment in einer

von diesen beiden eine grun-

liche Abart. An der Nord-
seite des Holecek erscheint

ein gelblichweisser gestmf-

ter Porphyr und weiter

gegenuber von Prisednitz

ein Trummerporphyr, wel-

cher nach Bo&icky Frag-
mente von Granitporphyr,

wie er ain anderen Ufer

vorkommt, dannSphaerolith-
porphyr, Stucke eines brau-

nen gestreiften Porphyres,

eines dichten, an triklinen

„ ,„ „ ,
Feldspathen reichen Por-

Fig. ISt. Futle dei Pttrgllu-Iiokyuainer , • ,, . ,

porp»n*nge» kw »on sbirew. phyntes. sowie zanlretche
N«h b. B<*ickg Kieselschieferfragmente ent-

/. Quanpor»byra mil reiehllehaa porphyr halt. DaS Hnke Ufer des
Kdrnern. 2 Dlchte Porubyre. 3 GeatreiVler ryi r> 1 u;
Porphyr. 4 Tr«mmerp<.phyr. S AngHayenit ZblTOWer Baches blS ZUIU
(b.iPH..dmu).DUba.porph,rii(b.ii,h<.u»). Einflusse des Chotetiner

Baches und weiter bis zur
ersten Muhle (Fig. 132) besteht aus Felsitporphyr, der reich
an Feldspathen ist. Das rechte Ufer bei Prisednitz. sowie
weiter nordlich die Maticna hora wird aus granitischem,
stellenweise granophyrartigem Quarzporphyr gebildet. Gegen-
uber der Mundung des Ghotetiner Baches tritt ein etwa
12 m machtiger Augitsyenitgang auf und in der Schlucht
bei der ersten Muhle trifft man verscliiedene Porphyr- und
Dioritfragmente. Von der ersten Muhle bis zu der Grun-
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steingrenze breitet sich Felsophyr aus. Zwischen der ersten

und zweiten Muhle und bei dieser letzteren treten 3—4 m
machtige Trummerporphyrgange auf, welche zumeist aus
Fragmenten verschiedener Felsophyre, Radiolith- und Sphae-
rolithporphyre bestehen. In der Gegend von Lhotka ist ein

graugruner, dichter Diabasporphyrit entwickelt.

Felsitische dichte Porphyre oder Felsophyre, in wel-
chen entweder keine, oder nur sehr sparliche Quarze und
Feldspathe ansgeschieden sind, fuhrt BofeiCKf an: Von der
nordostlichen Sohle des Holecek bei Zbirow, wo auch das
Magma des dortigen Trummerporphyres ein Felsophyr 'ist,

ebenso wie bei der zweiten Muhle am Zbirower Bache. ffer-

ner vom Krchnvek bei Neu Joachimsthal : weiter gehSren
bieher der rothe Porphyr von Broum, die braunen dichten

Porphyre, welchen der grosste Theil der felsigen Gehange
des Oupoftbales angehort und welche viele Trummerpor-
phyre und einige sehr schone Bandporphyre aufweisen Ei-

nige von diesen Gesteinen erwiesen sich jedoch als Ueber-
gangsstadien von radio- und sphaerolithischen Porphyren zu
den Felsophyren, andere als ein Gemenge von Felsophyren
mit einem Diabasporphyrit, der im westlichen Drittel des
Oupofthales die Gehange grOsstentheils zusammensetzt und
von Gangen kCrniger Diabasgesteine durchbrochen wird. In

der N&he der Erinnerungstafel an die grosse Ueberschwem-
mung vom J. 1872 durchsetzt den Porphyr ein machtiger
Gang eines kleinkOmigen Olivindiabases. An der Mundung
des Oupofbaches in die Beraun, nahe bei der Ruine der

Burg Tejfov, sind Gange kdrniger Diabasgesteine, welche im
Diabasporphyrit und Aphanit auftreten, zahlreicher. Bo6icky
glaubt nun, dass die Diabasporphyrite alter als die Porphyre
sind und vor dem Auftreten dieser letzteren auch das 6st-

liche
#
Ende des Oupofthales eingenommen haben, weil der

Felsophyr am ostlichen Rande des Oupofthales bei der Sage-
muhle zahlreiche umgewandelte Fragmente der Diabaspor-
phyrite enthalt.

Zwischen dem Oupof und der Klucna im Koufimetzer
Revier kommt ein lichtbrauner, gestreifter, stellenweise schie-

feriger Felsophyr mit prachtvoller perlitischer Structur vor.

Ein ahnliches Gestein ist der lichtgrune Felsophyr vom
Kanienny vrch. Ferner erscheint Felsophyr am Gipfel des
Branny vrch, hn Petersbrunnelthale unterhalb Racitz und
in der isolirten Partie, welche bei Neuhof, nahe Lana. den
Phyllit durchbricht.
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N6rdlich von Prag treten Por-
phyre nunnehr in kleineren Stoeken
und Gangeri auf, die mit Grunsteinen
abwechselnd, die Phyllite dieses Ge-
bietes in sehr grosser Anzahl durch-
setzen. Zunachst erscheinen sie in

grosseren Massen ira Bereiche des
Scharkathales. Das Plateau des Rothen
Berges (Cerveny vrch) NON von Vo-
kowitz besteht ganz aus Felsitporphy-

ren, die hier eine Machtigkeit von weit
Gber 100 m besitzen. Weiter nordlich
von dem Wirthshause Jeneralka, an
der nach Horomefitz fuhrenden Strasse,

erscheint dichter Radiolithporphyr;
femer trifft man PorphyrgSnge in eini-

gen Schiuchten, so z. B. am rechten
Ufer des Okofbaches gegenuber der

Okofer MQhle, dann im Tuchomefitzer
Thale im rechten Gehange 200—300
Sckritt westlich von der Strasse bei

Schwarzocbs und am linken Thajge-
hange gegenuber der Einmundung der

Sukdoler Schracht.

Besonders zahlreich sind die

Eruptivgange im Moldauthale zwischen
Prag und Kralup und den von Osten
in dasselbe einmundenden Schiuchten.

E. BoftiCKY hat hier am linken Mol-
dauufer von der Majorka bei Podbaba
bis Kralup 30 und am rechten Ufer

von Podhof bis Kralup 105 Gftnge

gezahlt und die Porphyre darunter

beschrieben. Am rechten Thalgehange
gegenuber (etwas siidwarts) von Rostok
sieht man am deutlichsten, wie Qber-

aus zahlreich die Eruptivgange sind.

(Fig. 133). Es durchsetzen hier den
Phyllit der Klebednikhdhe zwischen
der Unter Ghaberner Schlucht im Su-
den und dem Hohlwege, der nach
Brnky fuhrt, im Norden auf einer

Strecke von etwa 1300 m nicht we-

Digitized byGoogle



Das mittelbahm. Urscbiefergebirge. — Porphyr. 701

niger als 42 Gauge, die an der steilen Uferwand deutlich

hervortreten. In unserer Abbildung sind die Gange mit
lanfenden Zahlen bezeichnet. Nach Bo&iCKi ist : 1 em sye-

nitischer Diorit, 2, '3 und 4 wahrscbeinlich augitreiche Dia-
base, 5 syenitischer Quarzdiorit, 6 feinkorniger Diorit, 7

Dioritporphyrit, 8, '9, 10, 11 0*5 bis l'5m m&chtige Diorit-

gange, 12 Dioritporphyrit, 13 Quarzdiabas, 14 Sphaerolith-

porphyrit, 15 dioritischer Quarzsyenit, 16 Radiolithporphyrit,

17 ein etwa 10m m&chtiger Gang von verwittertem diori-

tischem Syenit, 18, 19, 20, 21, 22 desgleichen, 23 und 25
scheinen augitreiche Diabase gewesen zu sein, fuhren aber
jetzt nebst Feldspathleistchen und Magnetit, hauptsachlich

Dolomit, Chlorit und Serpentin in schonen sternformigen
Gruppen. Dieser letztere Gang (25) wird beiderseits von
Adern begleitet, 24 und 26, die vielleicht Porphyrit sind,

ebenso wie 87. Die G&nge 28 und 29 durften Dioritpor-

phyrit sein, 30 ist ein 6 m machtiger Radiolithporphyritgang,

.31 ein sehr schOner Olivindiabas, 32 und 33 augitreicher

Diabas. 34, 35 und 37 sind vielleicht Dioritporphyrite, 36
ein dichter, gelblicher Radiolithporphyr, 38 und 39 verwit-

terter, quarzfreier Porphyrit. 40, 41, 42 sind 4—6 m mach-
tige Gange feinkornigen Quarzdiorites. Die Gange scheinen

in NW bis NWN zu streichen und verflachen in NO.

Auf die petrographische Beschaffenheit dieser und aller

anderen eruptiven Gange naher einzugehen, wurde zu weit
rahren, nur einiger interessanter Porphyrvorkommen sei be-
sonders gedacht.

Granitische Gesteine sind nicht sonderlich verbreitet.

In der Schlucht, die gegen Brnky ausmundet, treten am
rechten Moldauufer zwei, je einige Meter machtige, fast sai-

gere und angeblich in • N streichende Gange auf, von wel-

chen der eine ein Granitporphyr, der andere ein fast dich-

ter, chloritreicher, granitischer Porphyr (Granophyr) ist.

Zwischen Husinetz und Klein Klecan durchsetzt den
Phyllit ein cca 70 m machtiger, senkrechter, gegen NON
streichender Porphyrgang von braunrother Farbe. Es ist

ein fast dichter Granophyr, der nur in der Mitte des Ganges
kleine Quarz- und Feldspathkornchen ausgeschieden ent-

halt. Er schliesst metergrosse linsenfflrmige Stucke des
Phyllites ein und scheint sich oben deckenartig auszubreiten,

so dass eine Quarzsyenitader von ihm bedeckt zu sein

scheint. (Fig. 134).
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Mehr verbreitet sind radiolithische und sphaerolithische

Quarzporphyre. Hieher gehort der 112. Gang des Moldau- ,

thales N von Podhof, ein Gang im Eisenbahndamm unter"

der Libsltzer Felswand, sowie weiter einige sehr fefcikdrnige

oder dichte Radiolithporphyre sog. Radiophyre, welchfe ubri-

gens hier im Moldauthale zwischen Prag' und Kralup und
bei der Jeneralka, ausser im Erzgebirge, einzig vorkommen
gotten. Es zahlen hieher ein Gang N von Podhof am redW 1

ten Moldauufer bei den Dynaraitfabriktp. gegenuber von
Rostok, dann einige Gange weiter nordlich, namentlich auch
der tiefste Gang des Maslovitz-Dolaneker Abhanges, sowie.'

Gange am linken Moldauufer S von Letky und Partien fifc

der Mitte und im sudlichen Salbande des machtigen Ganges
in der Libsitzer Felswand. Bei Klein Klecan bildet radio-

lithischer Quarzporphyrit einen cca 4 m machtigen Gang,
welcher von der Schlucht, in welcher der grosate Theil des

Iftg. *& Pros' »<n reohten Moldauufer iwliehen Klein Kleceo and HniineU.

N»ch E. BoHcky.

1 PhylHt. 2 Porphyr. 4 Qauujanit (retp. Qnandlorlt). 4 Porphyria

Dorfes liegt, durch den westlichen Hain fortsetzt Makro-
skopisch erscheint das Gestein wegen der uberaus reich-

lichen, bis 3 mm grossen Feldspath- und Quarzkoraer kor-

nig und erst unter der Lupe tritt ein sparliches Cement
hervor. BoftlCKY berechnet, dass das Gestein aus 39%
Albit,,8°o Anorthit, 12% Orthoklas, 32% Quarz und freier

Kieselsaure, 5'5% Limonit, 4% Amphibol und 0'5% Apa-
tit bestehe.

Als sehr feinkfirnige bis dichte Sphaerolithporphyre

oder Sphaerophyre beschreibt BoftiCKY die Gesteine des 2.

und 8. Ganges, sowie den dichten gelblich weissen Porphyr

des 31. Ganges N von Podhof am rechten Moldauufer, dann
auf der linken Seite des Flusses den Gang bei Podbaba im
Felsen, welcher die Reste der Set. Wenzelskapelle tragt

(10 m machtig). Zwischen der Pfemyslenier und Klein Kle-

caner Schlucht durchsetzt die Sohle des steilen Phyllithugels,

unter welchem sich einige Hauser und Garten von Klein
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Klecan ausbreiten, ein fast horizontaler. 0*5

—

2 m machtiger
Gang (wenn nicht 2 G&nge). Das dichte gelbliche Gesteia
am Sudostende des Felsens wird von BoftlCKtf zu den
Sphaerolithpoi-phyriten, das grflnliehgrane Gestein von der
nordwestlichen Seite des Felsens aber zu den Felsophyriten
gestellt.

Dichte felsitische Quarzporphyre (Felsophyre) erschei-

nen im Moldauthale zwischen Prag und Kralup am linken
"*

Ufer ndrdlich von Podbaba, dann zwischen Moraft und Letky
und in der Libsitzer Felswand (der nordlichste Gang); am
jenseitigen Ufer gegenuber von Letky "unterhalb Vetrusltz.

Der dritte Hauptzug der Porphyre im dstlichen Flugel

des mittelbObmischen Urschiefergebirges ist in mehrfacher
Beziehung von besonderem Interesse und von Wichtigkeit.

Sudlich von Zabehlitz bei KOnigsaal bildet Quarzporphyr,
wie oben schon erwahnt, einige Lager, die mit Diorit ab-
wechseln. Betreflfend die nahere petrographische Beschaffen-
heit dieser Quarzporphyre ist. zu bemerken, dass Porphyrite

(BoBiCKfs) darunter recht haufig sind und weiters haupt-
sachlich felsitische Abarten auftreten.

Das sudlichste Vorkommen ist jenes sudlich von Neu
Knin. Es sind Glimmerporphyrfe, deren Grundmasse fast

dicht und von chloritischen und serpentinischen Umwandl-
ungsproducten des dunklen Glimmers graugrun gefarbt ist.

Die Porphyre treten gerade an der Grenze des Urschiefer-

und Granitgebirges auf und sind sehon an der .Oberfl&che

ettennbar als ein kuppenreicher, mit Wald bedeckter Ge-
birgsstrich, welcher sich sudnordwarts etwa 4 km weit zwi-
schen Kozohor, Hranitz und Drhov erstreckt. Der nord-
Bche Auslaufer wird vom Kocababache durchschnitten. Bei

Alt Knin bachaufwarts bestehen die Felswande aus grau-

grtlnem, dichtem Porphyr mit eingestreuten, bis 3 mm gros-

sen Orthoklaskrystallen. Bei Kozohor S vom Kocababache
ist der Porphyr dicht, beinahe hornsteinartig, mit makro-
skopisch nur sparlich wahrnehmbaren Feldspath- und Quarz-
kOrachen und sehwarzen Punkten (Anhaufungen von Mag-
netit und THaneisen). Ferner hat BofciCKY die Glimmer-
porphyre einiger Kuppen sudlich von der Kocaba beschrieben.

Weiter nordlich folgt ebenfalls an der Granititgrenze

ein machtiges Porphyritmassiv, welches bei Slap begiunend,

fiber Tfebenitz zur Moldau zieht, diese zwischen den Ufer-

stellen „V DnSni" (oberhalb Stechowitz) und „U Mafenky"
[SO von Tfebenitz) ubersetzt, von diesem letzteren Puncte
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einen Auslaufer in das Gebiet der Hornbleudegesteine fiber

.Rabin und Mefin gegen SW aussendet, welcher die Moldau
in der scharfen Krummung unterhalb Mefin zweimal schnei-

det, und am rechten Ufer sich zwischen Teletin und Tfep-
sin allmalig verschmalernd, uber die Sazava gegen Kalten-
grund und Eule streicht, urn bei Radlik auszukeilen.

Noch nordlicber streicht ein Porphyrzug, wesentlich
aus zwei machtigeren Porphyritgangen bestehend, von Bran-
sov bei Stechowitz nordostwarts uber die Sazava bis Boholiby.

Unterhalb Stechowitz bis Davie folgen noch drei Por-
phyrzuge, die aus einer Anzahl mehr minder machtiger
Gange bestehen. Der nSrdlichste, welchem der Waldrucken bei
St. Kilian und die steilen Felsen gegenuber der Sazava

-

mundung angehoren und der aus der Gegend von Zahofan
von Mnischek uber Hvoznitz bis Volesko am rechten

Moldauufer streicht. ist der machtigste. Weiter nordlich
folgen noch einige Porphyrgange, besonders S von Skocho-
witz, und endlich als der nflrdlichste ein machtiger Gang-
zug, welcher aus der Gegend von Jilovist kommend, S bei
Zabehlitz die Moldau ubersetzt und uber die Kuppe des
Hradiste weiterstreichL

Von alien diesen Pdrphyrvorkommen konnen nur die
wichtigsten berucksichtigt werden. Von besonderer Bedeut-
ung sind die felsitischen Glimmerporphyrite, welche sich

ubethaupt auf das Moldauthal zwischen Ednigsaal und Mefin
oberhalb Stechowitz beschranken sollen.

Sie sind namentlich an den steilen Ufergehangen in
zwei machtigen Gaagen, einem bei Vrane und dem ande-
ren bei Davie, sowie in einem gewaltigen Gangecomplex
zwischen Stechowitz und Mefin entbldsst, welch' letzterer

sich bis Eule ausdehnt. Alle diese Gange streichen nord-
dstlich. Die felsitischen Porphyrite unterscheiden sich von
den ubrigen Porphyren schon dem Aussehen nach, nur mit
den Kniner Vorkommen stimmen sie iiberein. Sie sind grun-
licbgrau, schwarzgrau, selten weisslich, welche Farben von
grungrauen Partien des dunklen Glimmers und dessen Um-
wandlungsproducten (Chlorit und Serpentin), als auch von
Amphibol herruhren. Gew6hnlich sind sie kornig, wobei
Feldspath bedeutend mehr als Quarz hervortritt, haufig aber
auch dicht „Ein bezeichnendes Geprage des grOssten Thei-
les dieser Glimmerporphyrite liegt in der breccienartigen,

stellenweise auch conglomeratartigen Beschaffenheit entweder
ganzer Felsenpartien, oder einzelner Bestandtheile, die por-
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phyr. auftreten oder im Gemenge der Grundmasse verborgen
Uegen". Diese an vielen Stellen beobachtete breccienartige

Beschaffenheit der Glimmerporphyrite fuhrte BoftiCKY zur

Annahme, dass deren ursprungliches Material zerbrOckelte

Gesteinsarten waren, die durch eine hohe Gluth ganzlich

oder theilweise geschmolzen wurden und den Habitus der
felsit Ghmmerporphyrite angenommen haben. Das ursprung-

liche Material soil hauptsachlich ein Brockelwerk entweder
aus Granitit (d. h. nach B. vorwaltend natronhaltiger Gra-
nit!) und Amphibolit, oder uberhaupt aus Granitit, oder
irgend einer an Ealknatronfeldspalb reichen Grunsteinart

gewesen sein.

Der nordlichste dieser Glimmerporphyritzuge ist jener,

weleher sich vom Cihadloberg W von Tocna in zunehmen-
der Machtigkeit durch die Schlucht zwischen Zavist und
Bfezan uber den Hradisteberg schief uber die Moldau, dann
am linken Ufer gegenuber von Vrane, wo er den ganzen fel-

sigen Absturtz des linken Moldauufers S von Vyr bildet,

verfolgen lasst. Bei der Ziegelei Strnad betragt die Machtig-

keit des Lagers etwa 150—170 m. Am linken Moldauufer
ist die Machtigkeit sehr bedeutend, so dass eine lange Strecke

der Strasse vom Berge Kopanina am Porphyr verlauft

und der Berg selbst daraus besteht, von wo aus der Lager-

stock in sudwestlicher Richtung gegen Jilovist weiter streicht

Bei der Einschicht Vyr gegenuber von Vrane, dann N von
Strnad sind im Porphyr Bruche im Betrieb. Er ist bier

bankformig abgesondert. *)

Am sudlichen Ende des Stadtchens Davie, am linken

Moldauufer gegenuber der Sazavamundung, steht ein mach-
tiger Gang des felsit. Glimmerporphyrites in einer hohen Fels-

wand an und ist in grossen Steinbriichen aufgeschlossen.

Das Gestein dieses und des Vraner Porphyrites wird im
Prager Bezirke mit Vorliebe zu Wasserbauten verwendet.

Aus Glimmerporphyriten sind auch die Wasserdamme zwi-

schen Kdnigsaal und Stechowitz aufgefuhrt. Der felsitische

Glimmerporphyrit von Davie ist sehr hart, fest, besitzt eine

dichte grunuche, stellenweise schwarzgraue Grundmasse, in

*) Sehr ahnlicher grauer oder schwarzgrllner Qnarzporphyr, wie
bier bei Vrane, soil sich nach Holm hacker in Geschieben an der
Zusammensetzung der Conglomerate in der Modfaner Schlucht (S. 653)
nebst Dioriten und quarziger Grauwacke betheiligen. Er glaubt, dass

diese GerOlle wirklicn von Zabehlitz staminen, was aber sehr wenig
wahrscheinlich ist.

Katmer, Geologte tod BStamen. 45
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welcher Krystallchen und Krystallfragmente eines grauweis-

sen Feldspathes, sparlicheren grauweissen und farblosen

Quarzes, spathige KOrnchen von weissem urid schwarzem
Kalkstein, dann erbsen- bis faustgrosse, rundliche oder scharf-

kantige Sttickchen und StQcke eines weisslichen Porphy-
rites, graugrunen Diorites und schwarzgrauen Schiefers vor-

kommen. Die Feldspath- und Quarzkornchen, sowie die

Gesteinsfragmente (selten grosser als 3 mm) sind an man-
chen Stellen so haufig, dass die Grundmasse dann ganz
zurucktritt und das Gestein kOrnig erscheint. Die grungraue
Farbe der Grundmasse durfte von Biotit oder Autophyllit

herruhren, welche sich in hervorragender Weise an der Zu-
sammensetzung betheiligen, und die schwarzgraue Farbung
gewisser stromformiger Stellen in der Grundmasse wird
durch Anhaufungen von Magnetit und Pyrit bewirkt.

Von Stechowitz stromaufwarts trifit man am steilen

rechten Ufer 13 Eruptivgange (0'5-2)» machtig): 1 ist Di-

oritporphyr, 2 quarzfreier Glimmerporphyr, 3—In Diorite

und Dioritporphyrite, 8 quarzfreier Orthoklasporphyr. An
den Uferstellen „V Dusni" und „Na koutech" treten die

ersten Felsen des Massives der felsitischen Glimmerporphy-
rite auf, zwischen deren steilen Felswanden die Moldau fast

bis zum Dorfe Tfebenitz eingezwangt ist. Bo&rcKf hat eine

Anzahl Proben von hier beschrieben und ist zu dem Er-
gebnisse gelangt, dass von den verschiedenen Glimmerfelsit-

porphyriten, welche in der Stechowitzer Gegend vorkommen,
die dunkeln, schwarz- und grflngrauen, dichten, oder durch
Quarz- und FeldspathkOrner porphyrischen Arten junger
seien, als die lichtgrdn- oder grauweissen Arten. Die jung-
sten von alien aber sollen diejenigen Gesteine sein, welche
eine kdrnige oder porphyrische Structur besitzen, da sie

Fragmente der vorigen Arten einschliessen.

Von den weiteren Quarzporphyr-Abarten, welche in

diesem Gebiete vorkommen, sind die glimmerigen, granitischen
Porphyrite durchaus krystallin und zeigeii u. d. M. an vie-

len Stellen der Grundmasse ein deutliches Gefuge aus Quarz-
und FeldspathkOrnchen und Glimmerschuppen. In derselben
sind meistens recht reichliche, bis 5 mm grosse Feldspath-
und QuarzkOrner ausgeschieden. Es werden hieher einige
Proben nflrdlich von Eule, dann N von Boholiby zwischen
Eule und Davie, von ,.Marenka" gegenuber von Tfebenitz
oberhalb Stechowitz, unter Tfebenitz selbst (dieses Gestein
macht ganz den Eindruck eines Arnphibol fuhrenden Gra-
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!

nitites), dann am rechten Ufer gegenuber von 2dan unter-

,
halb Mefin gez&hlt.

;

Schliesslich sei noch erwahnt, dass Ganggesteine bei

I
Bransov am rechten Moldauufer gegenuber von Stechowitz

!
und bei dem Wirthshause Jarov oberhalb Vrane als Minetten
bestimmt wurden. An letzterem Fundorte treten zwei durcb
attmatige Uebergange mit einander verbundene Abarten auf,

von welchen die eine, dunkelgraue, sehr reich an Biotit ist

fahnlich wie das Vorkommen bei Bransov), die andere, licht-

graue, aber neben wenig Biotit vorwaltend weissen Ortho-
klas enthalt und ganzlich von Calcit durchdrungen ist.

Weiter nordOstlich in der Umgebung von BiCan sind

an 8 Stellen Porphyrg&nge entblosst. Der sudlichste tritt

I zwischen Modletitz und Kufi auf und ist NW von Doubra-
witz in einem Steinbruche aufgeschlossen. Gewissermassen
in der Fortsetznng desselben erscheint ein Ausbiss zwischen
Kufi und Krabositz, ferner bei der Bicaner Eisenbahnstation
und in der Pfestavlker Schlucht, sowie sudlich von hier

auf der Anh6he Bejkovka und im Bahneinschnitte naher
gegen ftifian. In der Pfestavlker Schucht treten drei Gange auf.

Diese sammtlichen Porphyre sind Granitporphyre von

i

ziemlich ubereinstimmendem petrographischen Habitus, da

j

fast alle eine dichte, gelblichgraue oder rOthliche Grund-
masse besitzen, in welcher Quarz- und Feldspathk6rner,

nebst Biotitschuppen ausgeschieden sind. Vielleicht nicht

bedeutungslos diirfte sein, dass, wenn man dieselben naher
vergleicht, indem man mit jenen von der AnhOhe Bejkovka
beginnend, fiber den Bahneinschnitt gegen Krabositz und
Modletitz fortschreitet, man erkennt, dass dieselben gegen
Westen zu ihren Charakter und somit auch ihr Aussehen
doch einigennassen dahin abandern, dass Biotit unter den
Einsprenglingen je weiter desto merklicher zurucktritt, die

Grundmasse sich stetig verdichtet. dafur aber bei gleichzei-

tiger Quarzabnahme grOssere Feldspatheinsprenglinge sich

einstellen. Man kOnnte sich versucht fuhlen diese Erschein-

ungen in einen causalen Zusammenhang mit der Entfernung
von der Granitgrenze zu bringen.

Unter den Porphyron dieses Gebietes sind in der

Pfestavlker Schlucht zwei, je circa 1 Meter machtige Gange
auffallend, da sie besonders gegen die Salbander zu makro-
skopisch nur aus Biotitblattchen zu bestehen scheinen. Die
Biotitschuppen pflegen nicht selten parallel angeordnet zu
sein, so dass das Gestein in Handstucken ganz das Aus-

45*
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sehen eines glimmerreichen Glimmerschieiers gewinnt. An-
stehend freilich erscheint es in den mittleren Lagen oft

ziemlich deutlich porphyrisch. Die auffallende mineralogische

Zusammensetzung scheint dieser Porphyr einer Metamor-
phose zu verdanken. Einen dritten Gang in der Pfestavlker

Schlucht bildet normaler Granitporphyr.
Auch ein Porphyrmandelstein wurde hier in losen

Stucken gefunden.

*8fc|Im Bereiche der isolirten Partien des mittelbohmischen
Urschiefergebirges sind Porphyre wenig verbreitet. In der
nordlichsten Insel tritt er, soviel bekannt, nur im Theile
sudlich von der Sazava auf. Ein Gang durchbricht hier die

Phyllite des Castovka-Berges SW von Pfestavlk und des
ndrdlichen Cistetzer Berges, sowie wahrscheinlich auch das
zwischen beiden durchstreichende Ealksteinlager. Sein Strei-

chen ist sudndrdlich, ziemlich parallel zu dem Wege von
Mezihof nach Pfestavlk, von welchem rechts er gelegen ist.

Am Castovka-Berge scheinen zwei Gange entwickelt zu sein.

Das Gestein besitzt eine weisse Grundmasse mit stellen-

weise bis zur Graufarbung reichlich eingestreuten zarten

Biotitpunkten, in welcher kleine Kdrner und verzerrte Kry-
stalle von Feldspath (Orthoklas?), grdssere Biotitschuppen

und Quarzk6rner eingestreut sind. Die Varietaten, in wel-

chen einmal Quarz, das anderemal Feldspath ganzlich zu-

rucktritt, bilden die Grenzglieder der zahlreichen Abarten,

die man hier antrifft.

In der zweiten Scholle, oder vielmehr Ausbuchtung
des Gebirges erscheint Porphyr am westlichen Rande zu-

nachst in dem bedeutenden Massiv S von Stfechowitz und
den Ganglagern, die weiter nordlich bis fiber Eule hinaus
streichen, welche oben (S. 704 ff.) schon beschrieben worden
sind. Weiter sudlich trifft man Porphyre im Bereiche der

Moldau bei Hnev&n, Smilovritz und in der Gegend von
Cholin.

In seiner Beschreibung der Hoch Chlumetzer Phyllit-

partie fuhrt Jok^ily vom Rossberge SO von Zahoran einen

Felsitporphyr an, welcher mit den dortigen Quarziten in

naher Beziehung zu stehen scheint und wahrscheinlich eine

stockfdrmige Masse in denselben bildet. Accessorisch fuhrt

er reichlich Vesuvian, welcher in krystallinischen oder der-

ben Lagen das Gestein durchzieht. In dieser, sowie auch
in anderer Hinsicht gemahnt dasselbe sehr an das felsitische
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Ges*ein im Hangenden des Kalklagers W von Kunicek
(S. 882.)

Endlich in der Mirowitzer Phyllitscholle tritt Porphyr
untei^eordnet am Nordende bei Zduchowitz auf, feraer fel-

sitische Abarten von rothlichbrauner Farbe S bei Bohostitz

am Bergrucken rechts vom Wege, der nach Technitz fuhrt,

von dunkler Farbe von Lety, von grunlichgrauer Farbe
und theils massiger, theils schieferiger Structur NO von
Klein Kraschtitz, von Horosedlo, S bei Vohaf , N von
Nestrasowitz, sowie weiter bei Zetin, Techafowitz, Hradek
und vielleicht noch an mehreren anderen Stellen.

Der Einfluss, den die Porphyre auf die von ihnen
durchsetzten Phyllite ausuben, macht sich im Allgemeinen
in einer Verfestigung und Verhartung derselben geltend, die

an den Begrenzungsflachen grdsserer Porpbyrmassen, oder
dort, wo der Urthonschiefer von zahlreichen Gangen durch-
brochen wird, wie z. B. im Moldauthale N von Prag, aueh
auf weitere Entfernungen vom Porphyr bemerkbar ist. So
sieht man im Purglitz-Rokytzaner Zuge gegenuber von der
Burg Purglitz, dort, wo an der Strasse nach Stadtl der Por-
phyr mit dem Phyllit in Beruhrung steht, dass dieser letz-

tere umgewandelt wurde. Jedoch geht BofilCKY (resp.

J. KlvaSa) in der Auflassung der Verhaltnisse wohl zu
weit, wenn er annimmt, dass der Schiefer ,,geschmolzen"
ist. Das Massigwerden der Schichtgesteine ist eine allge-

meine Contacterseheinung, welche man an grflsseren Eruptiv-

massen uberail antrifft, u. a. auch am Porphyrmassiv von
St6chowitz „V Dusni" usw.

An Erzen ist das mittelbOhmische Urschiefergebirge

verhaltnissmassig arm, jedoch liegen in seinem Bereiche
einige Bergorte, um welche seit uralten Zeiten Bergbau be-

trieben wurde und die in ihrer Bluthezeit weltberuhmt wa-
ren. Wir werden zunachst die Erzlagerstatten der zusam-
menh&ngenden Gebirgserstreckung , hierauf erst jene der
Ostlichen isolirten Schollen besprechen.

Gold und Silber wurde an mehreren Orten gewon-
nen. Im westlichen Flugel des Gebirges soil der feinkOrnige

Syenit bei PfivStitz nahe Radnitz Spuren von Gold enthal-

ten. Wenigstens soil Graf Sternberg in dem nahen Bache
Goldstaub im Gewichte eines Dukaten, allerdings mit viel

grfisseren Kosten, gewaschen haben. Im siidlichsten Gebirgs-

theile an der Grenze zwischen Granit und Phyllit NO von
Klattau, in der Waldstrecke „Na slatech" nachst dem Wege
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von Predslav nach Kamejk, wurde vor etwa 100 Jahren

auf Gold gegraben, jedoch ohne nennenswerthen Erfolg.

NordOstlich von hier soil einst Silberbergbau in der Nach-
barschaft der XW von Mitrowitz (0 von Blowitz) entbloss-

ten Kieselschieferfelsen betrieben worden sein. Der Bau
musste aber wegen Armuth und geringer Machtigkeit der

Erze aufgelassen werden.
In der ostlichen Gebirgserstreckung ist es hauptsach-

lich die Contactzone zwischen dem Phyllit- and Granit-

gebirge, in welcher Erzgange aufsetzen.

von Stfebsko ( W von Milin) besteht ein alter Stollen

im Phyllit, der in St. 3 streicht und unter 45° WNW fallt.

Es befinden sich hier viele Halden, die auf fruheren bedeu-
tenden Bergbau deuten und vvahrscheinlich die Fortsetzung

der Pfibramer Gange darstellen. Bei Bitis von Pribram
wurde in den 40er Jahren dieses Jahrh. eine Zeche auf einem
Gold fuhrenden Quarzgange mit wechselndem, anfanglich

sogar vielversprechendem Erfolge betrieben. Auch gegenwar-
tig ist die hiesige Toker Prokopizeche belegt, steht jedoch
ausser Betrieb.

Weiter nordlich, bei VobofiSf (S von Dobfisch) wurde
im letzten Viertel des vorigen Jahrh. auf Silber gebaut. Der
Bau wurde aber bald, wahrscheinlich wegen Ertragslosig-

keit, aufgelassen.

In derselben Contactzone weiter norddstlich befindet

sich das einst beruhmte Goldbergwerk von Knin. Die ein-

stige Bergstadt dieses Namens, welche etwas westlich vom
jetzigen Neu Knin gelegen haben mag, soil von gleichem Alter

wie Eule gewesen sein, und muss hier der Bergbau in

bedeutender Ausdehnung betrieben worden sein, wie die

zahlreichen Pingen und Halden in der Umgebung bezeugen.
Der Verfall des Kniner Goldbergwerkes wurde durch die

Hussiten herbeigefuhrt, welche im J. 1424 die Stadt zer-

stfirten. Spater kam er zwar wieder in Aufnahme, da die

Stadt im J. 1479 zur Bergstadt erhoben wurde; allein der
fruhere Segen scheint nie wieder erreicht worden zu sein,

trotz der werkthatigen Unterstutzung, die dem hiesigen Berg-
baue von Seiten der Regenten zu Theil wurde. So berich-

tet der im J. 1592 von Rudolf II. entsendete Commissar:
,,Knin zeigt grosse alte Baue, besonders beim Fleischkram
eine Strecke von 100 Klft. Lange, 20 Breite und 7 Tiefe.

worin machtiges oberes Mittel von Gold ausgebaut worden
sein muss. Die Stadt baut zur Erhaltung ihrer Bergfreiheit
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die alte Grube Krembler, macht eiDige Lothe Gold, die 23
Karat 2 Gran fein; dergleichen Hochgold wird sonst in

Bohmen nicht gefunden".*) Trotzdem baute die Stadt mit
Zubusse. Die Burger waren arm, mussten ihre Hausef an
Adelige verkaufen und geriethen in's Elend. Dazu kamen
noch die Schrecken des 30jahr. Krieges, durch welchen die

Baue ganzlich vernichtet wurden, worauf die EntvSlkerung
dieser Gegend grosste Dimensionen annahm. Der Bergbau
bBeb daher ausser Betrieb bis zum J. 1804, wo mit 2000
Centnern in der Waldstrecke Chvojno gewonnenen Quarzes
Proben angestellt wurden, die sehr befriedigende Resultate

ergaben, woraufhin im J. 1817 dem hoffnungsvollen Berg-

baue cine gewisse Summe jahrlich zur Verwendung hewU-
ligt wurde. Aber schon im J. 1828 nabmen die Arbeiten
ein Ende , wegen aus Anlass der Recbnungslegung entstan-

dener MisshelUgkeiten", und wurden nicht mehr erneuert
Unmittelbar auf der Scheide zwischen Schiefer und

Granit wurde zu Anfang dieses Jahrh. bei Sudowitz auf

einem Goldgange ein Scbacht abgeteuft Das Unternehmen
ergab aber kein Resultat.

Die geologischen Verhaltnisse aller dieser Bergbaue
sind ahnliche wie bei der altberuhmten Bergstadt Eule,
welche daher naher besichrigt werden mogen.

Eule liegt mit seiner Umgebung auf einer Gontactzone
am sudlichen, sich sanft abdachenden Abhange eines H6-
henruckens des Urscbiefergebirges, welcher von dem Zaho-
faner Bache im Westen und dem Chotouner Bache im Osten
begrenzt wird. An der Stadt fliesst ein kleiner Bach vorbei,

an welchem ehemals Goldwascherei betrieben wurde. Der
normale Phyllit, aus welchem sich streifenweise Ghloritschie-

fer entwickeln, wird je naher an den Granit, desto glim-

merreicher, so dass sich schliesslich ein glimmerscbiefer-

artiges bis gneissartiges Gestein ausbildet, wie man u. a. in

der Gegend von Zampach und am Hradek-Berg beobachten
kann. Die Erzgange treten theils im Phyllit, theils im Por-
phyr auf, jedoch scheint die Gebirgsart, in welcher die gold-

fuhrenden Gange hauptsachlich aufsetzen, der Ghloritschiefer

zu sein und durften die Erzgange in keine grosse Teufe
niedergehen.

Aus den vorhandenen Halden und Pingen ist zu er-

sehen, dass in alter Zeit vomehmlich auf drei Gangzugen
gebaut wurde. Der wichtigste ist der Schleierzug, welcher

*i Graf Sternberg, Umrisse etc. 2, pag. 47.
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unterhalb Radlik beginnt und in St. 2—3 uber den Klobas-
Berg bis zum Dorfe Boholiby streicht. Das Verflaehen ist

cca 40° in SO. Die Gangart ist nach Aufschlussen, die

im J. 1863*) gewonnen wurden, theils Kalkspath mit scho-
nen grossen Krystallen in den Drusenraumen, theils (und
wohl vorwaltend) ein weisser bis rauchgrauer Quarz, in

welchem Pyrit, Arsenkies und gediegenes Gold eingesprengt

sind. Der Pyrit ist von zweierlei Art: rothlichgelber und
blassgelber, von welchen nur der erstere goldfuhrend sein

soil. Das Gold erscheint meist in Blattchen oder Zweigchen
und zwar hauptsachlich im Quarze, und nur untergeordnet
auch im Arsen- und Schwefelkies. Dies gilt ubrigens allge-

mein, weshalb auch die im Phyllit resp. Ghloritschiefer auf-
setzenden Gange, da sie vorzugsweise gediegen Gold fuhren,

weit edler sind als die Gange des Porphyrzuges, welche
meist nur Schwefelkies enthalten. Auf aem Schleiergange
liegt u. a. die sog. Rothlower Fundgrube und die aerarischen
Schachte, diese letzteren am nordlichen Ende des Kalten
Grundes, einer schmalen, von der Sazava gegen das Dorf
Ealtengrund (Studene) sudwestlich von Eule ansteigenden
Schlucht, in welcher die Phyllite, Ghlorit- und Talkschiefer,

als auch die hieher ausstreichenden Porphyre, an vielen Stel-

len entblosst sind. An einigen Puncten bemerkt man Aus-
biase von ggldfuhrenden Quarzgangen, auf denen ehemals
Bergbau betrieben worden ist In diesen flndet man nicht
selten verschiedene Minerale in Drusenraumen ausgebildet,

so z. B. Pyrit, Arsenopyrit, Quarz, Galcit, Albit. Aus dem
Phyllit von Eule erwahnt BabAnek**) Granat, nebst dea
schon fruher bekannten Epidot, Laumontit und Stilbit. Das
haufigste Gangmineral ist Pyrit, welcher, wie erwahnt, oft

goldfuhrend ist und auf alien Gangen und Eluften des Euler
Gebietes angetroffen wird. Ihm wird auch der reichlichere

Goldgehalt der Obernachenschichten zugeschrieben, in wel-
chen sich das, bei der Verwitterung des Pyrites zuruckge-
bliebene Gold angehauft haben soil.

Nordlich von der Stadt streicht bairn Berge Klobas
der Toboler Hauptzug, der gleichfalls auf einem Quarz-
gange baute, von welchem man vermuthete, dass er sich

*) F. Bab4nek, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1864, pag. 38.
— J. Grimm, Berg- n. Hottenmann. Jahrb. XH1, 1865, pag. 2*6.

**) Zur Kenntniss der Minerale von Eule in BOhmen. Tscher-
mak's Miner. Mittheil. 1872, pag. 239.
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iB der Gegend der RothlGwer Fundgrube mit jenem des
Schleierzuges zusammenschaaren dflrfte. An demselben Berge,

Ostlich vom Schleierzuge, streicht der Klobaser und noch
Ostlicher endlich der Kotzauer Hauptgang. Die Verhaltnisse

sind dieselben wie beim Schleierzuge. Hier uberall mussten
viele Schachte abgeteuft gewesen sein, wie die Pingen und
hoch aufgesturzten Halden darthun. Zu Beginn dieses Jahrh.

war aber keiner der Schachte mehr befahrbar, und der Bau
bewegte sich seit der Wiedererweckung durch Maria The-
resia nur auf Stollen. Namentlich wurde der St. Wenzel-
Erbstollen, welcher die . ersauften Grubenbaue auf dem To-
bola- und Schleiergange, besonders aber den, auf dem ae-

rarischen St. Wenzelgange eingetriebenen , und in einer

Teufe von 60 Klft. schon wassernOthig gewordenen Pepf-
Scbacht entwassern sollte, andauernd gewaltigt, bis er am
9. Marz 1864 in dem letztgenannten Schachte durchschlagig

•wurde. Nun wurden bedeutende Mengen „Erzea gefftrdert

und aufbereitet, wobei man denn zur Ueberzeugung gelangte,

dass an eine Rentabilitat der Werke nicht zu denken sei.

Es wurden daher die ararischen Arbeiten im J. 1868 ein-

gestellt.

Spater wurden von privaten Gewerken mehrfache Ver-

suche zur Emeuerung des Bergbaues unternommen, aber

leider blieb der Erfolg weit hinter den gehegten Hoffnungen.

Gegenwartig steht Eule als einziger Goldbergbau BOhmens
zwar immer noch im Betrieb, die Gruben wurden aber im
J. 1888 von 8 Arbeitern nur in Stand gehalten, wobei 32 q
Golderze im Werthe von 60 fl. gewonnen wurden.

Der Goldbergbau soil bei Eule*) in der ersten Halfte

des 8. Jahrh. begonnen und schon um die Mitte des 10.

Jahrh. uberaus reiche Ausbeute geliefert haben. Es sollen

damals auf einer einzigen Grube in einem Jahre 1,600.000

Dukaten Gold gewonnen worden sein und im J. 946 soil

ein gewisser RothlOw von 48 Kuxen jedes Quartal 800.000

Goldgulden Ausbeute erhalten haben.**) Eine ahnliche

•) Peithner v. Lichtenfels, Versuch aber die natOrl. und
polit Geschichte der bohm. u. mahr. Bergwerke. 1780, pag. 134 ff. —
Ft. A. Keuss, Mineral. Beschreibung etc. 1. c. pag. 96 ff. — Stern-
berg, Umrisse etc L Bd., 2. Abth. pag. 14 ff.

**) Vom besagten RothlOw erzablt die Sage, er habe ursprttng-

licb sein ganzes VermOgen auf Hoffnungsbaue verwendet, ohne zu einem
Ergebnisse zu gelangen, so dass er schliesslich den Brautschleier seiner

Fran verpfanden musste, um weiter graben zu konnen. Diesmal war
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reiche Ausbeute (mehr als 100.000 Mark Gold) soil die To-
bola-Zeche im J. 998 gegeben haben. Gleich hohe Ertrage

der hiesigen Goldbergwerke verzeich.net der Chronist Hajek
bei den Jahren 1031, 1079, 1099 und 1145. UrkundKch
belegt ist, dass im J. 1235 das Gold-, Berg- und Wasch-
werk Eule im Gange war. Aus der Regierungszeit der fol-

genden KOnige fehlen aber verlassliche Nachrichten, denn
die Mittheilung Hajek's, dass unter Karl IV. die Euler Ze-
chen 1,500.000 Dukaten geliefert haben sollen, kann wohl
nicht als zuverlassig angenommen werden. Graf Sternberg
selbst bemerkt zu derselben: „Wenn wir bei dieser Be-
rechnung auch eine Null als Druckfehler gelten lassen woll-

ten, so bliebe doch immer genug, um Eule iiber alle Berg-
werke in Mexiko zu erheben -

'. Unter Karl IV. soil sieh der
Bergbau auf der rechten Seite der Moldau bis gegen Unter
Bfezan bei Jesenitz, Sulitz und Davie auf der linken Seite

bis Knin und Mnischek erstreckt haben. Bei einzelnen Ort-

schaften in diesem Gebiete kann man in der That auch
noch heute sparliche Reste des Bergbaues wahrnehmen.
Damals soil der Ort zur koniglichen Bergstadt erhoben wor-
den sein. In den Hussitenkriegen wurde Eule im J. 1422
von Zizka eingeasehert und alle Bergwerksgebaude zerst6rt,

von welcher Zeit denn auch der Verfall des Bergbaues da-
tirt. Die Werke ertrankten und da es in den nachstfolgenden
Zeiten an hinreichenden Geldmitteln fehlte, die Werke wie-
der trocken zu legen, so bedurfte es spater der grdssten

Unterstutzungen von Seiten der Regenten, um dem Bergbaue
einigermassen wieder aufzuhelfen. So sehen wir denselben
unter Ferdinand I. neuerdings aufbluhen. Selbst der Sohn
des Kaisers stellte sich im J. 1556 an die Spitze einer Ge-
werkschaft, welche auf dem Radhker Zuge den Bergbau in

grossem Massstabe betrieben haben muss, wie die noch
heute auf eine meilenweite Strecke sich ausbreitenden Pin-
gen und Halden bezeugen. Leider wurden diese neuen Un-
ternehmungen bald darauf vernichtet, da zunachst beim
Einfall der Turken alle Pferde vom Bergwerke nach Ungam
geschafft wurden und im J. 1567 die Stadt ganzlich nieder-
brannte. Die unruhigen Zeiten zu Beginn des 17. Jahrh.
waren nicht geeignet der Stadt und dem Bergbaue wieder
anfzuhelfen, ungeachtet den Gewerken stets neue Vorrechte

ihm das GlQck hold. Er erzielte alsbald grossen Gewinn und kaufte
sich in Prag ein ansehnliches Haus, an dessen Stelle spater das Caro-
linum (Universitfttsgebaude) errichtet wurde.
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gewahrt wurden. Einzelne gunstige Vorkommnisse vermoch-
ten zwar neue Hoffnungen zu erregen, allein dieselben er-

wiesen sich theils als trugerisch, theils konnten sie nicht

erfolgt werden, da es an Mitteln und Kraften gebrach. Zu
Anfang des 18. Jahrh. wurde der Bergbau wieder lebhafter

aufgenommen und wurden etwa in 12 Jahren nur auf der
Grube St. Maria Victoria 40.000 Gulden in Erzanbruchen
gewonnen. Nach Schallek soil im J. 1727 auf dieser Grube
unter anderen eine Stufe gefunden worden sein, deren Werth
auf 50 Dukaten geschatzt wurde und eine andere soil fur

2606 Gulden an Werthe Gold gehalten haben. Stucke ge-

diegenen Goldes, die 10— 15 Dukaten wogen, sollen sogar
6fter vorgekommen sein. Trotzdem waren die glucklichsten

Zeiten fur Eule voruber. Durch die Fortsetzung des Erb-
stollens. welcher scbon in alter Zeit angefangen, aber erst

unter Maria Theresia wieder aufgenommen und vom J. 1797
fortgefuhrt wurde. batten sicb fur den biesigen Bergbau
scheinbar bessere Aussichten erdffnet, die abei\ wie erwahnt,
nicht von dem erhofften dauernden Segen begleitet waren.

Nordwestlich. von Eule unweit Zahofan in der Schlucht
Hodava, welche unterhalb Obora beginnt und sich west-
•warts zum Zahoraner Bacbe hinzieht, wurde zu Ende des
vorigen Jahrh. und auch frflher schon gebaut auf Quarz-
gangen, die St. 3 streichen, Der Quarz enthalt Eisen-,

Kupfer- und Arsenkies eingesprengt, GoldfUtterchen nur
ausserordentlich sparlich-

Goldseifen*) beatanden fruher am Zahoraner und Kal-

tenbrunner Bache, am Sazavaflusse, auf den Radlik-HaJ-
den und erhielten sich am langsten an dem kleinen Bache,
welcher westlich bei Eule vorbeifliesst. Noch im J. 1776
waren uber 150 Personen den Sommer hindurch mit Gold-
waschen beschaftigt, aber schon im J. 1796—1797 wurden
nur fur 1818 Gulden Gold eingeldst und zu Anfang dieses

Jahrh. bestand nur mehr eine einzige Goldwasche. Da einige

goldJ'uhrende Gange die Sazava ubersetzen und aus den
gewaltigen Halden fortwahrend Goldsand weggespult werden
kann, so ist es erklarlich, dass im Schwemmlande an den
Ufern der Sazava und Moldau selbst reiche Goldfunde ge-

macht werden konnten.
Auch bei Knin wurde fruher Gold gewaschen. Gum-

pkecht traf hier noch im J. 1837 bei Kram (NO von Enin)

*; Sternberg. Umrisse etc. I. Bd, 2. Abth. pag. 22.
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mehrere Goldwascher. Das Gold wurde ste.ts von kleinen

schwarzen KOmern (Magneteisen ?) begleitet und sollen sich

unter dem gewaschenen Gold selbst Korner bis von Linsen-
grosse befunden haben.

Hochwichtig sind die Bleierzlagerstatten des Gebir-
ges, unter welche auch Pribram geh6rt, dessen Erzgange
aber hauptsachlich in cambrischen Schichten aufsetzen und
in das Phyllitgebirge nur hinubergreifen. Sie werden daher
erst spater eingebende Berucksichtigung finden, wobei auch,

um eine Zerstuckelung der Darstellung zu vermeiden, der
Antheil des Urschiefergebirges besprochen werden wird.

Im Suden des Gebirges bestanden einst Bleibergwerke
bei Stankau und Holleischen (N von Stankau, St. Antonii
de Padua-Zeche), femer bei Kladrau, und nOrdlich von Pil-

sen bei Kralowitz. Bei Kladrau bestand bei Gibacht (Schloss-

bezirk von der Stadt) seit alter Zeit ein obrigkeitliches

Bleibergwerk, die sog. Andreas-Zeche mit einem Stollen von
sehr bedeutender Lange. Wenigstens wurden hier schon
unter Ferdinand I. Erze gewonnen. Die Bleierze waren gut,

wenn auch ausserst silberarm. Jedoch schon Anfangs dieses

Jahrh. kam der Bau, angeblich wegen ungenugendem Ab-
satze des Metalles zum Erliegen.*) Bei Kralowitz soil bis

in die 60er Jahre dieses Jahrh. gebaut worden sein. Die
Erze sind hier uberall fast ausschliesstich Bleiglanz mit sehr
geringem Silbergehalt.

Von besonderer Bedeutung ist der Bleibergbau zu
Mies.**) In der Umgebung dieser Stadt streichen die hau-
flg stark gebogenen und gefaltelten Phyllitschichten bei wech-
selndem, aber doch vorwaltend sudlichem Verflachen, im
Allgemeinen von West nach Ost. Nach F. PofiEPNf nun
wird der Phyllit im centralen Theile des hiesigen Bergbau-
revieres von dreierlei Gangen durchsetzt: 1. Von Grftnstein-

gangen, welche das alteste Dislocationselement vorstellen sol-

len, 2. von meist tauben Nordostkluften, and 3. von der jung-
sten Bildung, den sudOstlich bis fast sudlich streichenden

*) Sternberg, Umrisse etc. I., 2, pag. 72.
**) A. Rocker, Die Mieser Bergbauverhaltnisse etc. Jahrb. k. k.

geol. R.-A., XVU, 1867, pag. 211 ff. — F. GrOger, Der Bergbau zu
Mies und die Gangablenkungen. Oest. Zeitschr. 1'. Berg- und Hutten-
wesen, XXI, 1873, pag. 294 ff. - Derselbe in Verhandl. k. k. geol. R.-
A. 1877, pag. 88. — F. Posepnf, Der Bergbau-District von Mies.
Wien,1874. — J. Schmuck, Frischgltlck-Bleizeche Mies. Oest. Zeitschr.

f. Berg- u. HOttenwesen, XXII, 1874, pag. 4«3.
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Erzg&ngen. Diese letzteren durchsetzen also den Phyllit fast

rechtwinkelig auf das Streichen desselben. Ihre Zahl betragt

etwa 50, was sich bei den vielen aufgelassenen Bauen und
dem Mangel an brauchbaren Angaben Gber dieselben nicht

genau feststellen lasst. In der Nahe der Erzgange findet

man znweilen den Phyllit formlich silificirt, oft reich an
knolligen Bandera von Quarz, welche manchmal Veranlass-

ung einer bandartigen Structur des Gesteines sind. Die aus
mildem Gesteine bestehenden und daher von den Hauern
gern zum Besetzen der Bohrlflcher benutzten sog. Sand-
striche oder Ladberge durchziehen den Urthonschiefer an
zablreichen Stellen. Gewisse Gesteinsscheidungen werden
Klufte genannt; dieselben sind indessen keineswegs richtige

Klufte, sondern vielmehr Einlagerungen oder Ausbildungs-
formen des Phyllites, dem sie im Streichen und Fallen durch-
aus entsprechen. Erwahnenswerth sind die „alaunschiefer-

fuhrenden Klufte". Die Erzgange sind von sehr variabler

M&chtigkeit und erleiden, wie besonders PoSepn^ nachge-
wiesen hat, haufige Storungen im regelmassigen Verlaufe,

als auch in der Erzfuhrung. Trotzdem ist aber noch ein

bedeutender Aufschwung des hiesigen Bergbaues mOglich.

Das Gangmittel ist gewohnlich Quarz, nur im sudostlichen

Theile des Erzdistrictes bildet auf raehreren Gangen Baryt die

Haupt-Ausfullungsmasse. Bei Gangerweiterungen, die ubri-

gens verhaltnissmassig selten sind, obwohl sie im Gebiete
der Zechen Frischgluck und Langenzug selbst bis zu 6 m
betragen, ist Quarz theils derb, theils krystollisirt , das vorberr-

schende Gangmineral, in welchem oft Phyllitstucke eingebettet

erscheinen. Dieselben lassen, wenn sie nicht silificirt sind,

kaum eine Veranderung erkennen und pflegen auch nur
kaum nennenswerth mit Galenit impraegnirt zu sein. Die
haupts&chlichsten Gangminerale sind nebst Quarz und Ba-
ryt : Galenit, Gerussit, Dolomit, Pyrit, Pyromorphyt und Spha-
lerit. Andere Minerale sind selten. Kupferkies und Kalkspath
sollen nur auf dem Michaeligange vorgekommen sein. Laube
(Lotos XXII) fuhrt Fluorit und ein Gemenge von Sulphaten an.

Der Silberhalt des Bleiglanzes ist ausserst gering (0*01

bis hdchstens O05°/o), weshalb das Silber auch meist un-
berficksichtigt bleibt. Jedoch ist es unzweifelhaft, dass neben
silberarmen auch silberreiche Erze in Mies vorkommen, wor-
auf schon der bdhmische Name der Stadt (Stfibro, d. h.

Silber) binweist, was ferner eine Urkunde des Herzogs
Friedrich vom J. 1188 darthut, nach welcher den Maltheser-
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ordensbrudern eine jahrliche Rente von 12 Mark Silber aus
den Mieser Silberbergwerken fur Besorgung der
kirchlichen Angelegenheiten zuerkannt wird, und schliess-

lich auch neuere Erfahrungen bestatigen. indem z. B. in

der Mitte der 70er Jahre dieses Jahrh. der Amaliagang in der
Langenzugzeche so reich an Silber befunden wurde, dass bei

Ablieferung an die k. Muldner HQtte in Freiberg mehr fur's

Silber, als fur's Blei vergutet wurde. Die silberreichen Sehliche

lieferte hier eine zwischen den Phyllit und das reine Blei-

erz eingeschaltete, dunne, blendereiche Lage.
Der Erzgehalt der Gange, welcher durch die Grun-

steingange gunstig beeinflusst werden soil, scheint in der
Tiefe nicht abzunehmen. Grubenwasser beeintrachtigen je-

doch die Moglichkeit eines bedeutenden Tiefganges des
Bergbaues und sind auch die meisten bekannten Erzgange
in den oberen Teufen verhaut.

Die wichtigste der gegenwartig zu Mies im Betriebe

stehenden Zechen ist die Frisehgluckzeche. Der bei dersel-

ben in Abbau befindliche Gang hat ein fast sudn6rdliches

Hauptstreichen und ein westliches Verflachen von 60—85°.

Seine Machtigkeit wechselt zwischen wenig em bis zu 6 m,
und seine Ausfullung besteht wesentlich aus Quarz, Blei-

glanz, etwas Phyllit, Cerussit, Sphalerit, Baryt und Dolo-
mit. Es durfte nicht leicht einen Gang geben, welcher wie
dieser, so haufigen StOrungen unterworfen ware, die eines-

theils durch Klufte und sog. Sandstriche, anderentheils

durch Gangablenkungen hervorgerufen sind. An Stellen, wo
keine SWrungen stattfanden, ist der Gang sehr reich an
Bleiglanz. wahrend er in der Nahe der Storungen in der
Regel bis auf 1 cm Machtigkeit zusammengedruckt und ganz
erzleer ist, welche unangenehme Erscheinung mitunter bis

8 m lang anhalt. Von grosser Wichtigkeit sind die vom
Gange in's Hangendgestein abziehenden Trummer, welche
in den meisten Fallen reinere. compactere und mehr Erze
fQhren, als der Gang selbst und mit geringen Unkosten ab-
gebaut werden kfinnen In der Nahe des Ganges pflegen

diese Nebentrummer selten mehr als einige em machtig zu
sein, so dass ihnen beim Aufschluss des Hauptganges be-
sondere Aufmerksamkeit zugewendet werden muss. Hie
und da geschieht es. dass dort. wo die Hangendtrummer
ausserordentlich machtig und erzreich sind. der Hauptgang
sehr wenig oder gar kein Erz fuhrt. Sowohl im Hauptgange,
als auch in den Hangendtrummern kominen haufig Drusen
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vor, welche oft sehr bedeutende Raumdimensionen besitzen

und grosse Massen Bleiglanz und anderer Minerale beher-

bergen. So wurde im October 1874 N vom Hauptschachte,
12 m unter der Sohle des Prokopi-Erbstollens, ein Drusen-
raum von ungewohnlicher GrOsse angefahren, welcher einen

grossartigen Anblick bot. Denn obwohl der leere Raum
theilweise mit vom Hangenden und der Firste herabgefal-

lenen Erz- und Schieferstficken angefullt war. so konnten
sich doch 8 Personen darin bewegen. Die Hangendwand
war mit krystallisirtem weissen Quarz, auf welchem 4 bis

8 Kubikzoll grosse blanke Bleiglanzkrystalle aufgewachsen
waren, belegt, und am Liegenden war der fast 2 m mach-
tige. aus reinem krystallisirten Bleiglanz bestehende Gang
in einer Lange von cca 6 m und einer Hflhe von 4 m voll-

kommen blosgelegt ersichtlich. Auf demselben war Galenit

in den seltensten Wurfelgruppen von aussergewOhnlicher
Grosse aufgewachsen. Neben und auf dem Gange waren
die prachtvollsten Tropfsteinbildungen , aus Schwerspath
bestehend, entwickelt. Dieselben waren je nach ihrer Unter-

lage stalaktitisch, langlich, kugel-, nieren-, busch- und stau-

denfOrmig gebildet. An ihrer Basis kamen fOrmliche Baum-
schwamme aus Schwerspath und etwas Miesit vor. Beim
Ausraumen dieser Druse wurden cca 500 Centner Erz ge-

wonnen, welches theilweise vom Hangenden abgefallen war,

der Gesammtgehalt an Erzen in der Druse wurde aber auf

2000 Centner geschatzt.

Ueber die Geschichte des hiesigen Bergbaues ist wenig
bekannt. Mies*) soil im J. 1131 gegrundet worden sein.

Als der Grand zur Stadtmauer gegraben wurde, entdeckte

man reiche Silberadern, woher denn die Stadt den b6h-
mischen Namen Stfibro (Silber) erhielt. Der hierauf unter-

nommene Bergbau soil Jahrhunderte lang sehr ergiebig ge-

wesen sein. Als Proben des ehemaligen Bergsegens wurden
noch im J. 1576 auf dem Rathhause 24 grosse Silberbrand-

stucke aufbewahrt. Unter K6nig Wenzel IV. wurde mit dem
Bergbau auf Blei begonnen, womit die zweite Betriebspe-

riode gekennzeichnet ist, in welcher die Existenz der Baue
schon vom Bleiausbringen abhangig war, da vom Silber-

gehalt nicht mehr die Rede ist. Wfihrend des 30jahr. Krie-

ges gerieth der Bau ganz in Verfall und erholte sich seit

*) Sternberg. Umrisse etc. Prag, 1837, I. Bd. 2. Abtheil., pag.

68 ff.
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dem J. 1696, in welchem Jahre die alte Grube vom reichen

Segen Gottes am Ronsberge zura erstenraal wieder gemuthet
wurde, nur ganz allmalig, da diese und sammtliche in der
Folge neu in Angriff genommenen Gruben (Langenzug 1774,
Frischgluck 1781) die erste Zeit mit Zubussen betrieben

werden mussten. Die Langenzuger Grube gab als die erste

im J. 1787 eine Ausbeute. Im J. 1809 wurde durch kaiserl.

Verordnung befohlen, die Erzeugung auf sammtlichen Ze-
chea aufs Hochste zu steigern, um wahrend des Krieges

den Bedarf an Blei fur die Armee zu decken. Die Baue
bewegten sich meist in oberen Horizonten, wo der Erz-
reichthum, nach den zuruckgelassenen Trummern und Ver-
hauen zu schliessen, sehr namhaft gewesen sein muss. Lei-

der sind aber die Angaben uber die Betriebsverhaltnisse

ganz unverlasslich. Anfangs der 60er Jahre d. J. wurden
die Gruben vom Aerar an Private verkauft

In der Nahe des 5 km nordlich von Mies gelegenen
Dorfes Kscheutz, wo schon im J. 1854 ein Versuchsbau
eingeleitet worden war, wurde zu Anfang der 70er Jahre

dieses Jahrh. ein vielversprechender Bleierzgang erschurft

und in Abbau genommen. Die Phyllite in der Nachbarschaft
desselben erscheinen verandert, was darin seinen Grund
haben soil, dass der Erzgang etwas Pyrit fuhrt, wodurch
die Schiefer in der Nahe des Ganges angegriffen, murbe,
hie und da gelb gefarbt oder gefleckt werden. Bei zuneh-
mender Tiefe werden die Phyllite fester und haltbarer. Ab-
gebaut wurde ein vereinzelter Gang (Prokopigang) mit sei-

nen Trummern, der St 21—22 streicht und nach W mit
etwa 76° verflacht. Seine Machtigkeit, einbezuglich der tau-

ben Gangmittel, betragt hochstens 75 cm, wogegen die Mach-
tigkeit des eigentlichen, erzfuhrenden und aus Gangmine-
ralen schichtenweise zusammengesetzten Ganges, wo dieser

sich am schonsten zeigt, 25—30 cm betragt. Der Haufig-

keit nach geordnet treten im Prokopigange auf: Dolomit,

Calcit, Galenit, Quarz, Pyrit, Sphalerit. Helmhacker *) gibt

fur den reinen Gang folgende paragenetische Reihe dersel-

ben an: Pyrit, Dolomit, Galenit, Sphalerit, Quarz, Calcit,

Pyrit. Merkwurdig ist das Fehlen des in Mies so haufigen

Barytes, sowie der oxydischen Bleiminerale (Gerussit, Pyro-
morphit). Bergmannisches Interesse kommt nur dem Gale-

*) Der Bleibergbau Kfice (Kscheutz) bei Mies in Bohmen. Berg-
u. Huttenmannisches Jahrb. XXI. 1873, pag. 274.
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nit zu, weleher hemahe-bie {inter den Raseti a«ygieng. -Der
Gang hatte al90'kemen>eisefmen Hut. Der ?Galenit ist ms-
gesammt aehr grobkrystalliBiscb. und tartar sind dte Krys'taile

bei fireier Entwickekmg vorhenfschend octaedrisch ((X j*oO oo),

zum Unterschied von den Mieser Rpystaltea,' diemeist wtir-

felformig (ooOeo-.,0): 8a sein ipflflgen." Der SilberbiH des

Kscheutzer Bleiglanze* betragt 0!Q6,i>&s,,O-2%. Di& Ahhafc*-

verhaitnissfl w$ren jnaofem . guoatig* ate-.im Zimtetenlngndet

Strecken. nur wenjg, Holz yerbtaucht wind* dafuc uber/ist!

die Grube eioem sterkett/Wa$s«mndrang ausgesetfeL ..

Der Bleierzbergbau in der Mieser Gegend gehOrt auch.

gegenw&rtig.m den bedewAenderett BergsfrerkdB in BGnmen.
Im J. .1888 .waren hiep'.drfti Untemehmungen, imi Betsrebe,

bei welchen Ml Arbeiter bedohaftigt wareev ,wahnen&!6ieb.

eine Unternehmung auf Erbftltung/ der Gruben; beechranfete 1

.

Erzeugt warden 18774 q Bleierze, , Wn,iwelehea 3434. ^ auf

eigener Hutte versohmolzen undi theUweibe auf Seiurot ver-

arbeitet wurden. Die ubrigen Erze.iwapdenin;B6hmen ab-

gesetzt.
. m .

Kypfer.e<rze< scheinen im/Geb)rge nur gana wenig
verbreitet zu sein. Zwisc^n Havlo^Uz uad.Petrowitz W
von Taus kommen auf eirier quarzigen Gangmasse im,Glim-

merschiefer Arsenkies, Zinkbleride mit Schwefel-^und Kupfer-t

ides eingesprengt vor. Yor einigen Decennieri wurde' hier

ein Versuchsbau eingeleitet, welcher aber zu keihem Ergeb->

nisse fflhtte. ' \
, .

' •
Bei Mutfersdorf in der

:

ftichtung gegen Horuscben
waren. vor etwat 140 Jahren Gruben aufgoldhatyigen Kupfer-

kies fan BetriebVDer'Kies "scheint mit Kalkspatb auf Qu^rz7

gangen im Gneiss beigebrbcheh 'zu sein. ' Die "Vyerke £ind

seit lOO oder mehr 1

Jahren ausser Betrieb. Nur machtige

Haldenzuge geben von'lhrehv einstigen Bestande Zeugniss."

Man findet da 'auch etwas Mafachit, durch Verwitterung aus

cfenv Kupferkies hervorgegabgen. ! '" :
'

'"

Antitironglanz kommt bei dem Dorfe"Kfice (0 von
Kralowitz) auf der linken Sefte des 'Beradnflusses Vdf. Der
zum Theile recht gMrnmerige Phylftt ist'Mer bei ostwest-

lichem Streichen • sattelftrmig "gelagert und wird mehrfach

von Grunsteinen durehsetzt. Auf solch* efner Stelle, nlcht

weit untttr dem Dbrfe am rechten Ufer des Baches, welcher

von Kfice herabfliesstj wurde im J. 1858 ein' Antimonitlager

entdeekt und'theiFweise abgebaut. Dasselbe s0ll von Tag
ans gegen die Tiefe an Machtigkeit zugenommen haben und

KaUtr, Otologic too BShmtn. *"
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im Mittel etwa 6 m michtig gewesen aein. Das Streichea

wird nach St. 7, das Verfl&chen steil nordlich angegeben.

Das Erz, wurde von Reuss als sehr rein und abbauwOrdig
bestimmt, leider scheint abet das Lager keine grossere Aus-

dehnnng besessen zu haben.

Eisenerze kommen ini mittelbohmischen Urschiefer-

gebirg© zwar anf mehreren Stellen vor, smd aber fur die

Ewenindustrie Bdnmens gegenw&rtig ganz ohne fiedeutung.

Eswird auch nurmehr eine einzige Grube in Stand gehalten,

allein auch diese Unteraehmung war im J. 1888 ohne Er-

zeugung.
In der sudliehgten Erstreckung des Gebkges wurden

Eisenerze in mehreren Graben bei Melmitz, Amplatz, Mir-

kowitz and Zwirsehen Nron Hoslau, sowie zwischen diesem

Orte und Schlattin, danniV>on Ronsperg nahe St. Georgen

abgebaut Es waren Brauneisenerze, die nesterweise und

in Trommern noch jetzt hn zersetzten Gebirge zieralich

reichlich vorhanden sind.

Brauneisenstein wurde seinerzeit auch auf der Leopoldi-

zeche bei Tachau (gegen Wittingreith), sowie bei der "Georgs-

muhle im zersetzten Gneiss gewonnen.

Weiter ostiich kommen Eisenerze in ganz unbedeuten-
den Lagern S, beziehuhgsweise NO von Merklin bei Ptenin

(kieseliger Rotheisenstein) und Amplatz (eisenschussiger

Schiefer) vor. NOrdlich von Mies treten Eisensteine zwischen
Eisenhuttel und Escheutz am Stelkaherge und noch ndrdli-

cher bej Roslowitz am Geisberge auf, Es sind Brauneisen-
erze, die theils in Lagern, theils in Stdcken oder Putzen
erscheinen^durch Quarz sehr verunreinigt und uberhaupt
von minderer Qualitat sind. Sie wurden fruher in Tagbauen
gewonnen. Von bier stammen schone,' traubenformige, oft

bunt angelaufene Nieren von Brauneisenstein.
"

^

In der sudostlichen Erstreckung des Gebirges ^nd
besonders manche Kieselscbiefqr und quarzitiscbe Phyftte
reich an Eisenoxyd^ w^cher an -der Oberflache als Hydj|t
(Limonit) zu.erscheinen pflegt,; so dass, hie und da quarzij.
Brauneisensteine entstehen. . So. kommen am Ptinberge be
Predslav NO von Klattau unweit der Graaitgrenze eisen-\
sehussige Kieselschiefer und Eisenkiesel voi;. , Auf dem Ab
hange gegen Mi'cbolup hat man auch. einen Abbau der
locherigen, quarzigen, stellenweise mity.zarten Eisenglanz-
scMppctienbedeckten Brauneisensteine unternpmmen, musste

i

\
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das Uftternehmen aber auflassen, weil ach.das Erz als nicht

genngenti eisenhaltig herausstellte.

Dieaelbe Erfahrung machte man mit -dem scheiabaf

sehr eisenreichen Schiefer des gegen die Angel gegenfiber
von Boror, S\von Pfestitz, vorgeschobenen kuppelformigen,
von Wassercissen durchfurchten Berges, welcfaer im Wesent-
lichen aJus schwarzem, etwas graphitischem, halbkrystallini-

schem Phjilit aufgebaut ist, der unter 66° 80 emfallt and
nacfa St. 5—'6 streichti £r ist ziemlich pyritreitih und f&hrt

auf Kluflflachen nicht selten Talk. Der Phylht, als auch
der demselben in dunnen Lagen eingeschichtete Kieselschiefer

sind eisenschussig, doch hat der Versuch hier Eree zu fdr-

dern zu keinem Resultate gefuhrt
Dagegen wurde in den Umgebungen von Nepomuk,

Mitrowitz und Blowitz auf Brauneisensteine, welche alsiiager,

oder in Putzen im mattgrauen Phyllit meist in der Nach-
barschaft der Kieselschiefereinlagerungen vorkonunen, an
mebxecen;Orten unbedeutender Bergbau getrieben, in (Jruben,

die thealfiicor (Msgemeinde Grunberg, tbeils zu Mitrowitz

gezahlt warden. . Die geforderten Erze wurden! zusammert
mit sflurischen Rotheisensteinen in den Bokytzaner Oefen
verhultet. .,'.',,'.

Von den bekannten Vorkdmmen: zunachst dem Dou-
brava-Ruckeu S0~ von, Zdar die Jezirkozeche, 5, von dem
Hegerhause, zwischen diesem und der tfslava dje Jgnazizeche

;

— N und S vom GbeUerhafe nahe dem Wege .yon Nechanitz"

nach Presin ; — SO von Lounava S von der Myhle Krahulice

;

— iro Ghylava-Walde in der Waldstrecke Mprhanka; —
bei Mtrowitz; — am Nordabhange desJfokschinberges; —
bei Vphfeled SW 'vom Jalovybache; — im Chyniner Revier

von Mitrowitz; — bei Eisenaujezd; — hat v! Zep,iurch
wich' mehrere naher beschrieben. Zur Charakterisirung der"

Verhaltnisse, unter- lWelchen hier. die Erze vorkommen, sei

einiger etwas eingepejider gedacht .. .

-

;

R . Im'Doubrava-Walde wurde das Erz mittels.,mehrerer

j* Schachte und Stallen gewonnen. Der Braunejsenstpiq. bildefe

i\\ bis 2m.ma,chtige Putzen im Schiefer, welcher vom. Schutt-

bi gebirge in ziemlich Bedeutendor Machtigkeit uberlagert wjrd.

seni Das Erz war in den oberen Teufen unrein, mit San^'und
Ab-\ Thonvermengt,, wurde aber je tiefer desta, besser. ' "Welter

jg\ hinauf gegeri dep Kieseiscb-ieferkar^m des Douhraya-Ruckens
lanj-l waf'ejn Schacht angelegt, auf walchem jedoqhi'nur. Eipen-

us5
u|kiesel!gef6rdert worderi zii sein.scheint., ,"

'.

46»
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. Bekn Gbellerhofe bildete das 'tneist auoh unreine Erz im
schwarzea Thonschiefer Lager von 2 bfc 12 m M&etttigkett,

Die ftruben niussten aben wegen zu ^tarken Wasseeaiflusses

aufgelasaen werden. i •• .
• . -,•.'.:- r-'

SO von Zdar oder £«voir Lh6tka"w«nle' amTechten
Uslavaufep Brauneiseostein auf der ignazizeehe geferdert.

Er bildete ein 1 bis 6-m machtiges Lager im Phyilit und
Kieselschiefer und war ziemlich reicbiich von Stihjmosiderit

durchsefczt Das Era war bier nach r. Zephabowich gletch-

sam aus dam reach eiserifaaltigen Kieselschiefer heransge-
wachsea und hat sich in -der Lagerstatte concentrirt.

Im CHylavawalde trifft man Spuren eines ehemals
offenbar lebhaften Bergbanes. Die V-evhaltoisse dftrften

dieselben gewesenr sein, wie angefuhrt. -

Auch bed Cizkov tritt ein Lager vonfitauneteenstein-

auf, welches aber wegen zu geringer Machtigkeit nieiabge-
baut wurde.

Endhch im Sokofiner Walde W von Blotrfta' kommt
mehr waniger erdiger. Rotheisenstein, oder vielraenr nrit

Eisenozyd stark >impraeghirter Urthonschieferi:vbi:

Die Erzlagerstatten der Ostlichen isolfrten Partien des
mittelbOhmischen Urschiefergebirges werden wir der Ueber-
sichthchkeit halber nicht jiach den Erzen gebrdnet, sdndern
in der Reihenfolge der.Schollen, von der nOrdlichsten be-
ginnend, immer auf einmal besprechen. ...',"'

In der Onjjfejover, Phyllitinsel rerweist schon der
Ortsname SUper-Skalitz auf Erzvorkommen in dieser Ge-
gend. In der 'That war dieses Stadtchen ehemals de^Sitz.

eines, dem Anscheine nach nicht bedeutungslosen Bergbaues T

welcher namentlich sfldOstlich und westlich vom Orte um-
gieng. Gegenwartig wird bloss bei Hradostfimelitz ein Berg-
ban gefristet.

f
Suddstlich von Skalitz sollen funf Erzgange auftretenr

welche von NW nach SO streichen un<5,pach Mf Verflachen.

Drei davon rahren hauptsachlich silb'erhaltigen Bleiglanz,

streichen parallel unter einander uhd sind je 150—180 m
von einander entfernt. Ihre Streichungsrichtung soil sehr

regelmassig sein und gegen ]$t bis unter das Rothliegende
anhalten. Im Suden sollen die Gange am jenseitlgen Sazava-

ufer, in der dort dem Granit eingekeilten Schieferpartie,

noch weit'er fortsetzen. Die durchschnittliche Machtigkeit

der Gange betragt etwa 1 m,' aber sie zeigen sich nur bei

Verdruckung auf wenige cm edel und abbauwurdig. Ausser-
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4em konimt Brauneisenstein, etwas Kupfer- und Schwefel-

Jaiea.voc; Von Gaugarten sind die Mufigsten Sctowerspath

und Kattep&th. Qiiarz erscheint adten in Druben, — Die
ubrigen der bekannten Gauge bei Skalitz undJiradostrimelhz
entbalten hauptsacMeh Kupfererze, -zuraal Chalkopyrik und
Bornit; ferner Malachit und Azurit besondere in den oberen
Teufen. In den- tieferen 1 Horizonten zeigt sich audi bei

diesen Bleigianz-undlSpbalertt. Da jedoch keiner der G&nge
iiefer als 14-t-15 HIafter aufgeschlossen ist, wovon jetzt fast

. -alles. unter Wasaer stent, so ist es unmoglich, ein sicheres

Urtbeil <uber. den allgemeinen Cbarakter dieser Erzlager-

statien, besonders uber die Art und Weise des Auftretens

der Erse innerhalb des Schiefers zu fallen. Die Ausricht-

ungsarbeiten, die in neuester Zeit tbeils bet Voderad knapp
am linken Ufer des Zvinowitzer Baches, tbeils bei Hrado-
stfkselitz unteraotrrmen worden sind, wobei man bei letz-

terem Orte angeblioh auf uralte, jedooh befahrbare Stollen

stiess, warfen vielleicht im Stande einigen Aufsahluss uber
die hiesigen Erzvarkommen zu geben. Leider "wunscht der
Eigenthumer vordechand von seines Befunden niehts an die

Oeffentlicbkeit jzu bringen. An einem Zusammenhange der

Strimelitser .Eragange-niit den-erwahnten, SW ven Skalitz

abgeba/aten, ist wohl-nicht zu zweifeln. Erie Erzg&nge bei

Voderad aohelnen aber einem anderen! Zuge anzugehe-
xem. Sie setzen an der Grenze der dortigen.Silurinsel in

einem chloritiscben metaraorphisehen Gesteine anf und durf-

ten im rotben postcarbonischen Sandsteine ihre Fortsetzung

nnden. Ich habe von hier Bornit
1

"), Malachity Pyrit, Galenit,

Sphalerat and Quarz erhaltem. < >> .
•

In bJstdrischer Hmsicht" ist uber dert hiesigen Berg-

bau nieht viel bekanuf:**) . .

• Die St. Jakobskirche, etwa «'A St. SO vom'Stadtchen
entlegen;soll zu Anfang des 16. Jahrh. Oder' noch friiher,

zur Zeit, als brer ein lebhaftef SQberbergbatt betrieben wurde,
-von den Bergleuten errfchtet worden sein. 'tTeber den Berg-

ban selbst fehlen leider verlassliche Nachrichten'vollstandig.

Man weiss nur, dass das Bergwerk imJ.1543 schon bestand
und spStter unter jenen alt en Bergwerken angefOhrt wird,

welche'im J. 1581 unter Rudolf II., nachdem sie langere

Zeit verlassen gewesen wareb, wieder aufgehommeh wurden.

*) Tschermak's Miner, u. petrogr. Mittheil. K,
**TSttfxibett

y
Umrisie etc. I. Bd. 2, pag. 77.

1887., pag. 404
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Dem Stadtchen wurden spfiter, urn den Bergbauau heben,
bedeutende Privilegien ertheilt, leider giengen aber die Werke
wfihrend des 30jahrigen- Krieges ganz eixv Im J. l£02 wurde
durch Ansteilung eines Bergknappen aus Kuttenberg ein

Versach gemacht, das Werk wieder aufzunehmen. und es

ergab sich erne Ausbeute von 60 bis 68 Pfund Blei und
3 bis >3*5 Loth Silber auf den Centner Ere. Da indessen
die Besitzer der Kuxe siefa uber die Rortsetzung der Baue
nicht einigen konnten, so wurde derselbe abermals aufge-

geben, um, wie erwahnt, erst wieder in neuester Zeit, d. h.

vor. einigen Jabren aufgenommen zu werden, wo ein Pri-

vater be! Hradostfknehtz und Voderad in kleinem Massstabe
Ausrichtungsarbeiten vornahm und dieselben auch Jetzt noch
mit Zubussen fortsetzt.

Gegenwartig nicht abbauwurdig, aber doch interessant

-sind die in der nordhchen Hftlfte der Ondfejover Phyllit-

scholle aufeetzenden Braun- und Rotheisensteingange. Am
haufigsten sind besonders Limonite in der Gegend von Hrado-
stfimelitz, wo auf den Feldern reichlich Bruchstucke der-

selben vorkommen. Die Machtigkeit der Gange soil 2-3 m
betragen; die zahlreichen aiten . Sch&chte gehen aber nte

tiefer ale 15—20 m, so dass auf wesentliche Versdhtechter-

ung der Erze in der Teufe zu schfiessen ist. F. y„ AtftoRiAN

spiicht die Ansicht aus, dass die hiesigen Braunelsenstein-
Vorkommen vielleicht nur das Ausgehende von anderen
werthvollen Mineralen bilden, also einen eiserhen Hut vor-

stellen. - ......
1m sudlichen Tneile der Ondfejover Phyllitscholle' >sind

mehrere Limonitgange von einigem Belangej ; Es sind theils

schwache reinp.. Limonitgange, oder bei, den tnacbtigeren

besteht die ganze Gangfullung aus Sohieferbruchstijcken, ist

also eine Breccie rait Brauneisenstein als Bindemittel. In

manchen der'ersteren Gange ist der Limonii faserig^schwarz-

braun und rein (brauner Glaskopf), in anderen, und zuuial

in den letzteren G.&ngen, mehr, minder veruhreinigt. Man
trifift die Gange, j&amenflich in der Bergkuppe Borka NW
von DoubrawitZv ain nordwestlichen Fusse des Vepfik . bei

Pfestavlk, weiter imiwestlichen Gehange des Chlum und
in der Bazova rokle in der hoheren Partie der Schlucht,

welche s&mmtliche Vorkommen sich links (westlich) von
dem Kalksteinlager des Chlumberges befinden ; ferner rechts

vom Wege von Mezihof nach Lsten, nahe beim ersteren

Dorfe, dann am Gipfel des Tremochhugels N von- Sobehrad,
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an der Ostseite von Mezihor an drei Stellen, am westlichen

Abfalle dee Cistetzberges und endlich S- von Pfeetavlk an
der Stelle, die „Na Zahvfczde^ genattnt ' wird >*~ sammtiich
rechts (ostlich) votfa besagten Kalksteinlager. Die Gange
sind durohwegs von geringer Machtigkeit und dcheihen, ab-
gesehen von filter zum Theile sehr Bcblecbten Qualitat, auch
nicht anhaltend zu sein. Gegen das Ende des vergangenen
Jahrhnndertes wurde hier dennoch ziemlich viel Erz gefOr-

dert und in der Eisenhutte zu PiskoCil an der Sazava ver-

schmolzen. Im J. 1871 wnrde von der Prager Eisenindustrie-

Gesellsehaft ein versuchsweiser Abbau einfger Oftnge unter-

nomraen, abbald aber als hoffnungslos eingestellt.

Jenseits der Granitznnge N rota Dorfe Vranov gegen
Bezdefcov zu erseheitft ein etwa 0*6 bn langer Gang, dessen
Ausbisse sich an mehreren Stellen zeigen. Er streicht' nach
St 2V3 und verflacht steil In Westen; Im sudlichen Theile

sind Reste von alten Bauen entweder im Gauge selbst, oder
-in einem seiner Trununer vorhanden.- In diesen Verbauen
sieht man nun, dads das hiesige Erz wesentlich in Magne-
tit besteht. Dieser erscheint thells kOrnerweise sehr reinem,

harten, dunkelbraunen Limonit eingewachsen, oder bildet

auch allein grossere Massen. Es bletbt tmentschieden, ob
der Limonit fur die Ausfullung des nicht genugend aufge-

schlossenen Ganges wesentlich ist,»oder ob -er nur als Ver-

wHterungsproduet des Magnetites aufzilfassen sei.

Am Ostabhange de6 Chlumberges durchsetzt das dor-

tige Kalksteinlager (S. 679) ein merkwurdiger Wadgabg,
auf welehen Helmhackbk auftnerksam gemacht hat, von
-welchem heute aber nicht mehr viel zu sehen ist Er streicht

zwischeu St. 1' bis 2 und verflachi steil osthch. Seine M&ch-
tigkeit soil 4 m uberschritten:babeh.V Der Wad ist erdig,

dunkelbraun, parallel zu den Gadgulmen igeschichtet, bzw.
mit schwijjcheh Wefasen' 'Kaolinschichten abwechsemdi'Auch
in den braunen Wadschichten ist Kaolin eingemengfv nur
der schwarze Wad ist rein*' •'&' enthalt nach einer qiialit.

Analyse des Prof. SafaMk •neben- viel Thonerde auch ge-
ringe Mengcn von Kbbattoxydui. Inraibten des Wadganges
fand sich em handbreHer Stretten,>welcher aus zahlreichen

Kugelchen von nierenformig welliger Oberflaehe emes brau-
nen Minerelea bestand, welches seinen Efgehschaften nach
(in HC1 leioht 16sHch; enthalt: SO* -41*91, A12 3 28*65,

^eO 4-46, MnO 0*97, MgO 0-37, Alkalien 2*17, Ha<> 12*86)

als Smelit angesprochen werden konnte. •'•
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, In der zweiteo, Netvofitz-Neweklauer Scholle, sind
Erze, soweit bekamit, aw gang untergeordnet rorhanden. So
erscheinen in den Pbyjliten und Quarzites .des Chlumberges
bet Konopist Pyril«ange. ,'< Unter dem Gipfel am- nordwest-

. lichen Abhange.des Chlum sight man fine Reihe Von Pingen,
welcbe die ostwestlicbe-Richiung eihes pyritreichen Gesteins-

straifens andeuten, der bier .emst. abgebaut wurde. Audi
im Ostlichen Tbeile des Ghlum triffl man «a abschussigen
-Abhange eine Reibe von Halden and Pingen, die beilaufig

in sudoordlicher Richtutig aufeinanderfolgen und gleiehfalls

-das reichbche Auftretea yon Pyrit anzetgen, wekber hier

im quarzitiscben Schiefer tbeils eingestreut, tbeils in Gan-
gen ersebeint. Uebrigens erkennt man den Pyriterzstreifen

•auch an don erdigen <verwttterten Atissehen der Schiefer

an den Ausbisseo desselben. -

. In der dritfcen ,iaobrten Schoile des mittelbohmischen
Urschiefergebirges roacht sieh ebeofalls die Thatsache gel-

tendy dass. Erze h&uptsaehlich an der Grenze .zwischen Gra-
nifc und Phyllit auftreten. Leider sind die Bane, weiche
wohl nie besonderen Umfang besessen baben, langst auf-

gelassen und ist daherschwierigraitSicherheitau entscheiden,

ob die Erzgange dean GraniW odep vielmehc dem Phylht-

-gebirgaangehoren: , -A,
• Der. goldV und silberbaHigen Erze von Schonberg wec-

den wir erst ,bei der Beschreibung des Granitgebirges ge-

denkeny so dass hier nurldes Erzvorkommens'Jfon Zahoran
.SW. von Schonberg zu erwahnen bleibt. Auch bier sollen

einst. Si lb er erze gewonnen worden eein, woruber aber
Naheres nicht ibekannt isb Um die Mitte dieses Jahrh. war-
den in dem quareigen- Phylbte SO vom DorfeMangan-
erze (PyralusAt) -angefahmtf und i ml Abbau genommen. Der
Pyrolusit war- tbeils derfa, ilheiifc krystallinisch, stellfenweise

von.QoaffBr Barjt und Eiaenockar. bagleUtek Im uPJajrlut, der
nordOsttich streicht und sudoatucsh verflaaht, ersohien er nur
in 1t-10 em macbtigen .Lagen, in deren Liegendem und
-Hangendera, der Urthonachiefer /bedautend verandert, zum
Tbeile zecsetzt undikaoJinisirt war.'xDas Manganerz wurde
in der Umgebung zur Glasttrerzeugung verwendet.

Endlich in der Mirowfltzer PhyUitinsel wurde auf
Gold- und Sttbejietze, sowie auf Eisensteine gebaut

Silb*r und:Gold balbge Erze sollen bei Mirowitz,

sud-sresUich yen- der Stadt am Wege nacb Drahenitz r berg-
mannisch gewonnen woxden . sein. Es besteht hier in der
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That ein verstflrzter Stollen, durch welchen wahrscheinlich
.Pyritgange angefchren worden sind, welche in der Ifahe des
Granites, der hier.iaselformig zu Tage tritt, aufsetzen. Der
goldhaltige Pyrit scheint im Quarz aufzutreten, welcher im
Phyllit einen bis 3 m machtigen, in St. 4 streichenden Gang
bildet.

An der Nordgrenze der Insel, S von Zduchowitz, wurde
ebenfalls angebli^n auf Gold- und Silbererze gemuthet. Im
oberen Theile" des gegen die Moldau steil abfatienden Ge-
lianges wurde ein Stollen dem Schichtenstreichen (St. 3)
nach etwa 60 m weit eingetrieben. Das Erz war haupt-
sacblicb Pyrit, der Abbau erwies sich aber als vdllig hoff-

nungslos.

An der westlichen Grenze der Scholia trifft man an
den dortigen Bachen mehrfach Reste und Spuren einstiger

Seifenwerke, wo Waschgold gewonnen wurde. Bei Cernisko,

Buzitz und Papelitz befinden sie sich knapp an der Granit-

scheide, von Mistitz, bei Zbuzi und Nirec schon im
Bereiche des Phyllites. Das Muttergestein des Goldes mag
der im Urschiefer- und Granitgebirge reichlich auftretende

§uarz sein. Beachtenswerth ist, dass auch hier wieder edle

rze an die' Beruhrungszpne des Phyllites mit dem Granit

gebunderi scbeinen. '

Eisejnerze warden' bis in die Mitte der 60er Jahre
dieses. Jabrh. SW von Mirowitz. durch Taghau und zwischen
Myslin und Nestrasowitz (0 von Bfeznitz) mittels eines

Scbachtes gewonnen. Das ersteye Erzvorkommen scheint

mit den erwahntep Pyritgangen in einem gewjssen Zusam-
xnenhange zu stehen, das letztere der Zersetzung von Horn-
blendegesteinen (S. 628) seine Entstehung zu verdanken.
Das' herrschende. Erz ist drchter Limonifc, selten Rotheisen-
stein, hftufiger Ocker. Die Eisenerzlager werden von Quarz
in Nestern und"Lagen reichlich d^rchzogen.

-

.

";. Pw ffUtelb^bjniacbe Granjtgebirge.

Die^eWreibdng der arthaeischeri Gruppe in Bdh-
inen hStten wir "mit derii mittelbohm. Urschiefergebirge ab-

schliessen kdnnen'J Um jedoch einer allgemeinen Gepflogen-

lieit zu entsprechen und die Darstellung der palaeozoischen

Scbichtengruppe lucht zu compliciren, woHen wir an die-

ser Stelle in die achilderung des mittelbohmischen Granit-

gebirges eingehen, um so mehr, als dasselbe mit den arch-
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aeischen Gebirgen der Mitte Bfihmens" in innigstem Verbande
steht. Doch sei nachdrucklich hervorgehoben, dass das Gra-
nitgebirge in seiner Haupterstreckung der'mittlerea palaed-

zoischen Epoche angehort. '
«

''"•'

Es ist ein ausgedehntes Gebirgsland von eigenartiger

Oberflachenbeschaffenheit, welches im Westen von Skworetz
bei Ouval fiber BJcan, Eule, Neu Knin, Mifin' bis fiber Klat-

tau hinaus vom mittelbohmischen Urschiefergebirge und im
Osten in einer vielfach geschlangelten Linie zwischen Silber

Skalitz, Diwischau, Postupitz, Wotitz, Tabor, Mfihlhatisen,

Albrechtitz, Pisek, Radomyschl, Eolinetz, Kassejowitz nnd
Janowitz bei Klattau vom bohmisch-mahr. Hochlande, be-
ziehungsweise im sfidlichsten Theile vom Bohmerwalde be-
grenzt wird. Dieses' zusammenhangende gewaltige Granit-
massiv, welches nahezu ein Neuntef der Gesammtoberflache
des Landes einnimmt, bildet nur den Ostlichen Flfigel
des mittelbohmischen Granitgebirges. Jenseits' der L&ngen-
axe des Urschiefergebirges, welche man sich von Neumark
an der baierischen Grenze bis Brandeis an der Elbe geffihrt

denken kann, tritt namlich im Bereiche dieses; Gebirg'es eine
grossere Anzahl isolirter Granitmasseri auf

?
welche zusam-

men als westlicher Flfigel dem Ostlichen ausgedehnten
Gebirge gegenfibergestellt werden konnen. 'Die' hauptsach-
lichsten dieser getrennten Massive sind jeneV SW Von Pil-

senetz, zwischen Merklin" und Staab; die Siebenberge bei
Kladrau, die Hayd-Kuttenplaner Partie, der Leskauer Stock
im sfidlichen, und die Massive NW von' Cista, um Jech-
nitz und SO von Lubenz im nOrdlicheh Bereiche des west-
Tichen Urschiefergebirges. '."'.,' '

Die Erforschung des Gebirges ist van.zajilreiehen Geo-
logen gefordert worderi, deren bezfigliche A?beiten grossten-
theils schon angefubrt wurden, weil sie sich zugleich auf
Theile von archaei'schen' Gebirgen beziehen, die oben schon
beschrieben worden sind.. So kann besonders au£die Abhand-
lungen und • Sehriften der SResten ErfOrMflBe? fties Gebietes:
F. A. Reuss, T. E.Gumprechi; und Fr. 3- Mt

Zippe ver-
wiesen werden,. welche auf S. 606i. piUrt sindL 'Namentlich
die Arbeiten der beiden letztgreii Ge^ehrten sind ffir die
Kenntniss des mittelbohmischen Granitgebirges in mehr als

einer Hinsicht grundlegend. Auf ihnen, und,auf den aflge-

meinen Angaben in Zippe's und A. E. Reuss' geologischen
Uebersichten Bohmens basiren die Detaijaufhajjmen der.Geo-
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logen der k. k. geol. Reichsanstalt : J. GifzEK^), v. Hoch-
STETTEKi V. ZePHABOWICK **), F. V. LlDO, J. JOKELY***),
D. Stobt)* J- KBEJCift) und F. v. AHDRiANttt). An die

zum Theile isehr eingehenden Beschreibungen dieser bewahr-
ten Foracher schliessen sich in neuererer Zeit nur wenige
Beitr&ge zur genaueren Kenntniss des Gebirges an. Helm-
hacker hat diei Gegend zwischen Beneschau und der Sa-
zava naher durcbfbrscht, und kurz darauf hat er mit J.

Keejci in dergeolog: Beschreibong der Umgebungen von
Prag fiber die nordhchste Partie des detlichen Granitgebirges

einiges mitgetheilt. Ich selbst habe diesem Gebirge in den
letzten Jahren tneine Aufmerksamkeit zugewendet*f), bin
aber bis jetzt nor in der oflrdlichen H&lfte zu einem gewis-

sen Ahsehlusse meiner Untersuchungen gediehen. Einiger

ganz specieller Arbeiten, welche sich auf eng begrenzte
Bezirke des Granitgebirges beziehen, wird wetter unten ein-

zeln gedacht werden.

.. Die Oberflachenbeschaffenlieit des Gebirges weist im
Grossen und Ganzen uberall die charaktcristischen Formen
auf, welche for d»n Granit eigenthttmlich sind und welche
sich namentlich von den ruhigen Contouren des im Westen
angrenzenden Urscbiefergebirges auffallend unterscbeiden.

Besteigt man einen hoheren Berg nahe der Granitgrenze
und schant matt zunacast gegen Westen aus, uber die flach-

wellige Landschaft des Schiefergebirges, so muss man von
dem grossen Contrast der Terrainformen uberrascht werden,
wenn man sich dann umwendet und in dem Granitgebiete

vor dem erstaunten Auge, einen kuppel- pder domfOrmigen
Berg hinter dem anderen aufeteigen sieht'. Einsolcher be-
sonders gunstjger' Aussichtspunkt ist der aucn

:

in anderer

Hinsicht hochinteressante Tehov-^schestarer Berg (Hura).

•) Berfcht d. II. Section etc. Jahrb. d. k. k. geol. B..-A. Y, 1854,

pag. 388. ••
' •

'•: -

•») Be&rtge zur Geql Idee Pilsen. Kreisqs, Jahrb. i, k. k. geol.

R.-A., V. 1BS4. »««• 271. ~.Ibid. VL:1855, pag. £53.
"**) Geo'gnost. Verhalln. in einem Theile des mittler. Bohmen. I.

Das Gneiss- nhd Granilgebirge:. Ibid. VI' 1855, pag. 356.
'

t) Di« Umgebungen to* Tabor. Ibid, IX, -1858, pag. 661.

ft) Bericbt abet d.. 1859 ausgef. Aufcahtten. Ibid. XII, 1862,

nag. 228. '.

ttt) Beitr. zur Geol. des Kaufiiner u. Taborer Kceises. Ibid. XIII,

1863. pag. 155. — Verbandl. 1861, pag. 61.

f) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A„ XXXVIII, 1888, pag, 856. ff. —
Verhandl. d. k. k geol. R -A., 1888, pag. 286.
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-Der Au3blLck,aufi.das Granitgebirge von diesem Hochpunke
wird in Fig. 135 vfiranschaulicht. Die kuppeMormigen Berge
nnd die zahireichen das Terrain bedeckeaden i abgerundeten
BlGcke und typisahen Felsformen durfen als charakteristich

fur alle Granitgebiete bezeichnet werden, denn eme solche

Ausnahme, wie sie ein Theil des westlichen Qranitgebirges

in Mittelbohmen darbietet, dessen Oberflachengestaltung von
der sonst gewohnlichen vollig verschieden ist, lasst die in

alien ubrigen Fallen ubereinstimmehden Eigenheiten nor una

so deutlicher hervortreten. I

Die besagtePartie ist zugleich die westlicbste des ganzen
mittelbohmiechen Granitgebirges. Sie nimmt das grosse Ge-
biet von Neustadtl, Hayd und Kuttenplan ein, welches in

keiner Weise an eine Granitgegend gemahnt. Der . Granit

fig. ns. Dmi mltwlbShmljthe Gr»nltgebirg« Tom TehoT-TTicheitarer Barge (Hfln)
'/

. . 1 1 : gnahen.

'i'. ;,'•'
i 4h. tbb m.'H«nl<. i

bildet hier nanitich ein tiefes Flachland, welches aus der
Gegend von Pernartitz und Tutz, nordlich uber Neustadtl,

Hayd^ Ellhotten, Tissa, Qottschau, Nacketendorfla?, Heiligen-

kreuz, Hinterkotten, Kuttenplan, Neudorf bis in die Gegend
von Mtirienbad jn einer Lange von 5 Meilen und in einer Breite

von einer Meile entlang des BShmischen Waldes sich erstreckt.

Nur im SOden : zwrischen Neustadtl und Pernartitz, sowie an
der westlichen Grenze zwisthen WittJngreith, Pirkaji und
Heiligenkreuz steigt die Gegend in llachen Hugeln an- Sonst
aber ist sie ein Flachland, das rings von hoheren Bergzugen
umgeben, eine Beckenform wie die jQngsten Formationen
besitzL Nur der Weisse Stein am Klingerberg bei Neustadtl,
sowie der Teufelsstein am Wiegenberg bei Pernartitz sind
ziemlich machtige, aus uber einander geschichteten Blocken
bestehende Felsmauern.
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Ia<-all€to -andtfren isolirtaa.iParUen.degiiwietitliekfeni.Gira'/

nitgebirges -. tritt der • Granitchamkter i in , ider • Oberflftoben^i

besdbaffenheit deutlich, hervan.'. Besondeip ttjpisch : ist art!

dieser .Jfinsicht das.iGBitritgebiefc ,ctei> sog.Siebenberge,
welebeS tscbon aus mreiter Feme auffallend -uheri.das 1 flach-,

gewaflte Hugelland am Fusse des Bobmisehen WaMes empbr-*

ragt Dieaer Euidfu'ok.,wird hauptsachlich dnrcfai die hobett

Bergkuppett awischen Semlotvitz und Ratzau ,(iader-Mitte

zwischenSBischdftemitn und Hayd) bewrcktj iibn.*welchen aus
sich der Granit abfer nondrtarte bis Kadrauneretrecht. Denn.
die Siebenberga bestehfetf mkbt wortlich Iblose ans 7 Bergen,
sondern ails woM 50 . Knppen, .die ri'dhnaber: in < sieben

Grappen zuaamnj«nreih6n,i uriter vwelchen- jetoe des>Ratzauer
Berges oder. Dfeeoakava -die hocfoste ist.iSie bilden ein gegfin

Osten bed Meashals offenes Amphitheater,' in (lessen MHtev
aber augleich an; dec sudiichen Flugel ; gelahnt, der Schot*
tenberg sich erhftbt. Die Niederung zwischsh dem halbkreis*

formigen Bogen. dea? Berge wird" ium.iTheile .van Teichen
eingeoommen. An dieae Gruppen sehliesseni sich dann nord-*

lich der Eichberg bei Altsattel, • der LeBzenfrugel bei Tin-
cbau, dec Hodbsatten: beiBeneiehau,! ant-Das Gebiet ' wirti

von mehrerentiefen Thaleinschnitten durchrarbhfe. Die Berge
in ihrer kupperififiaftnigen Gesteit, die sehdnati »F.ekpartien T

die unzahligen . •wollsackShnlichea BlOcke, 'fcura! 'das ganiie

Anssehen dec Landsohaft besitzt ausserst ouBgepnigfcen Gra-
niteharakter. Besonders typis6he und maLerische Felspartien

and der sog. Kammerwagen am .Kuimbergy deriSahlo£abe%
win. Kopdtzan und •YfeliS'aadere-.j-'-. •; '.•;; .<< .!f'.> .

Auch die.ubrigen Tfaeile des^wesihdiTOiGmnitgdMirgav
die oben:(5. 730):angefuhrt wunienvi*ian»ent)neii;bed kubenz,
Jedhnitz undKraiowitzIadsen die aligtoiameto 'GharaMere von
Granttgebieteh -wohl ferkenneil. -V l>.ii. •'•>. \ x .,

,' ,.<

Sehr typiach iatoef list: die Oberflacheogestaltuaig' im
grdssten Thddeidea zusammenhangenden Sstlichen Gorahit-

gebirges Mittelbohmens, desseri mittlere.H6he--.6G0 m'toieht

ubersteigt, welches sichiaber eben durch ;dieiEjgenart seiner

landschafUiolteB Beschaffenheit so deutbeb !vnni denlangren-
zendenGehirgsiheileiiiuatersoheidet, dass es^bnen schon aus'

diesem Grande alaVselhstancfiges Gebirge gegeikuber g&tellt

werden nrasste. Biec Oberflachencharakter 'desi Gebirges. fin

Allgemeinen: vrird dur$h<<Fig. 136 zur Anschaunhg I gebislohtT

welobe speciell einen Theil desGranitgebietes.nordhch vcm
Beneschau darstellt. In der MnichoWitzer Gegend sinkt das'
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Niveau des Granitgebirges selbst imter die Hebe der Schiefer-

berge iin Osten und Westen, wobei aber der Cbarakter der
Bergformen und dje Gestalt der etnzekien Fejsgebilde durch-
aus gewahrt bleibt N6rcuicher,zwisehen Rioan,- Scbwarz-
kosteletz und Skworetz, tritt er ebenfalls tmverkennbar hervor,

und wenn audi die9e Gegend im Ganzen Iziemtich flach 1st,

so beberrscht sie doch das angrenzende Ptayuitgebiet in sol-

cher Weise, dass man aus der Feme;' z. B. von den Hohen
urn Prag aus, die Grenze zwischen dem Phyllit- udd Granit-

gebirge nacb dem Hugelzuge bestimmen kann, welcher den
ostlichen Horizent der Landeshauptstddt begrenzt.

Im mittleren Theile des Granrtgeblebes macht sicb be-
sonders der Unterschied zwischen der orographischen Be-
schaflenheit der flachgewellten Gbeisse des bohnrisch-m&hri-

schen Hochlandes und jener des Granitgebirges in solch'

auffallendem Gontraste geltend, dass man, die Grenze des er-

steren uberschreitend, wie Jok£ly sich ausdruckt, sicb plOtz-

licb wie in eine neue Welt versetzt siebt, umgeben von
regellos an einander gereihten, domfo'rmig gewfllbten Bergen,

die theils isolirt dastehen, theils mehrere durch iuxze Battel

oder Rooked zu gestreckten Bergmassen vecsohmolzen sind,

und zwischen denen im jschmalen Thale ein kleines Bachlein

in geschlangettem Laufe muhevoll durch die.Unzahl zerstreut

umherliegender Bldcke sich seinen Weg bahwt, oder inBerg-
einschnitten undSchluchten ein zeitweise durch atmosphae-
risches Wasser entstandener Wildbach dahin braust; das
reizende Bud einer Gegend, die sich ais.ein Bergocean von-
wellig in einander verschlungenen Vertiefimgen und tErh<5hun-

gen dem von. Bewunderong erfullten Beschauer: darstellt.

So erscheint das Granitgebirge namentlich um Selcan,
Amachelberg, Wattitz, Nadejkau, Muhlbausen. '' In deri Atts-

buchtung fiber Jistebnitz bis Tabor ist der Unterschied in

der Configuration des Granit- Und Guussgebietes kem so

markanter, well bier auch das Gneissgebirge jeoht bergig? und
verhSitnissinassig 'boch (4—500-m) Jst. Denhoch ragt der
Granit uber den Gneiss in orographischer Beziehung hervor
und in der Umgebung von Jistebnitz macht sich fiberhaupt
der Granikharakter unverkennbar- geltend. Qestuch von die-

sem Ortej bdiden die Berge : Bnkovice (657 • m)< and Dehetnik
(676 m). eine Gmppe, welche .durch.einige HOhen-umNeu Ko-
steletz und Ylasexritz mit dem Smrciberg. (642 m), Drahnetitzer
(585m) und St. Magdalena-Berg (636i»yS von Jistebnijtee, sowie
dem Dlouh? Pachrobat (626 m) Und eiriigen anderen Kuppen
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W yon Jistebnitz in gewisser Yerbindung steht. Alle diese

Berge kOnnten als Jistebnitzer Gebirge bezeichnet werden,
wobei allerdinga an eiae scharfe Umgrenzung desaelben nicht zu
deaken.ware. Derm gegenJTPT uberYeletm, Klein Chischka,

Mezn4 bis Kovarov, sowie: nordwarts bis Amschelberg und
sudw&fts bis Muhlhausen schliessen sich weitere Berggruppen
an. : Aucb zwischen Mublbausen und Klingenberg an der
Moldau konnte. vietiekht aus dem „Bergocean" erne Gruppe
ausgeschieden werden, weit berechiigter lasst sicb aber der
Gebirgstbeil im Osten und Saden von Pisek bis gegen Wo-
dnan mit deca Grossen und Kleinen Mehelnik, dem Chluni
und der Skalka > als einigermassen selbst&ndiger Theil- des

Graoitgebirges be-

zeicbnen. Zwischen
den drei grossen

Phyllitinseln, welche
dem Granit aufla-

gern (vergL oben),
erreicht dieser zwar
im Allgemeinen

nicht die Hdhe der
Scbieferberge, steigt

aberzumal zwischen
den beiden sudli-

chen Schollen an
beiden Moldauufern
immerhin ansehn-
lich an, wie z. B.

n,. m. or.»itf.1..» t.i Ton* »» a« **.«. zwischen SchOnberg
und Zduchowitz,

,
zwischen Klucenitz und Technitz und;

um Voriik. ','.,'
. 'Ik'AHg^meinen' verflacht sicb das Granitgebirge voii.

Osleii, gegen Westen.' Daher besteht auch kein Niveauunter-
schied, zyistfien der sudwe$tlich$ten,Erstreckimg des Graniti
geblrges' TTVpn.Blatna, ^epom'uk, Silberberg, Klattau uni£
den. benacbbart9n..Geb|r.gen, (aber.un Belief iritt do'ch der,
Grahitcharakter fervor. Im WecbseT vori Hiigeln und Tha-
lern ist.eiaei GeqBtdittassigkeit oder Regeunassigkeit der An-
cwdnttng ,auf weitere Strecken nicht herauszufmden. Dies
ist ftberhaupt eine cbarakteristische; Eigenthttmlichkeit des
nuttelbGhrtMSicheil Granitgehirgds, dass.es ein Gebirgsganzes
hildfct, in-wekhejm zwar an einigen Stellea eine Aozahl
Berge;^ichiglekhaam um Kndtempunkte gruppirt, um dabei
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aber doch mit dem ubrigenf Gebirge-eng verBchiungen zu
bleiben, -

Schon hieraus ergibt sich, dass das zusammenhangende'
Granitgebirge keirie eigentliche Wasseeschoidi habeo barn,
weil es von kemem machtigereii Rncken aad' kernel Bergt-

kette doxcfazogen wird. Die- Thalrichtong ist etber TOrheir-
schend eine sudnordliche. Dieser Rege! entsprieht besdnders
auch das Thai der Moldau, welche in vieKach geschlangeltem
Laufe dea gro33ten Tbeii des. Gebirges durchfliesst. Die
Thalgebange bieten treffliche geologische Aufeehttksse and
zugleich dem Touristen viele schdne Partien d«r. (Pig. 186.)

Der Sazaraftuss dagegen darchbricht das Gr*mtgebirge in

ostwestlichem Richtung von »der Stadt Sazava bis unterhalb

Fif- 1ST. Das Smartthal bel zampach S Ton Eale.

Stt t<A £d. jBBwnW.

Eule. Auch das Thai dieses Flusses gehOrt zu' deri'land-

schaftlich ausgezeichneten, leider etwas wilden mjd minder
zug&ngh'chen. Partien des Gebirges und 1st nebstdem fur

den Geologeti in lnehr als einer Hinsicht wich't'ig. Besopders
dort, wo der Granit mit Schiefern in Contact tritt, lassen

sich an den schroffen Fet^gehangeft ' die gegknseitigen Ver-
haltnisse der Gesteme tneist deutKch 'verfdlgen. (Fig. 137).

Der geognoetische Aufbau «te» Gebirges ist insofem
ein einfacher, ak das durchaus herrschende Gestein Granit

ist. Die ihm auflageraden, oder von ihm bedeckten Schie-

fergesteine said in den vorhergehenden Abschnitten den
Gebirgen angesohlossen worden, welchen sie geologisch

angehoren, so dass also in der Beschreibung 486 Granit-
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gebirges nur jene untergeordneten Gesteine Beachtung finden

werden, welche wesentliche Bestandtheile desselben bilden.

Ihre Anzabl ist gering; allein ihr Verband mit dem Granit

und die Verhaltnisse der verschiedenen Abarten dieses letz-

teren unter einander, sowie zu den angrenzeaden Gesteins-

massen lassen das geognostische Bild des Gebirges reeht

manigfaltig und interessant erscheinen.

In der folgenden Darstellung wird immer zunachst
der westliche, wie erwahnt, aus einer Anzahl isolirter Partien

bestebende Theil, und hierauf erst der osttiche, ein ausge-
dehntes Gebiet in zusammenhangenden Massen einnehmende
Flfigel beschrieben werden.

Im westlichen Gebirgstheile bildet Granit die sud-

lichste Partie knapp an der von uns angenommenen Grenze
des Bohmischen Waldes und Urschiefergebirges am ostlichen

Fusse des Cerchov. Er nimmt hier ein Gebiet ein, welches

sich von dem grossen Quarzgang im Westen, sudlich bis

uber Babilon, ndrdlich bis Chodenschloss und 6st-

lich bis gegen Paschnitz und Hawlowitz erstreckt. Das hier

herrschende Gestein ist grobkomig, beide Glimmer fuhrend,

z. Th. mit vorherrschendem Quarz (Plockensteingranit S. 187),

z. Th. mit viel Feldspath. Gewaltige wollsackformige Blocke
liegen aufgethurmt theils auf den Gipfeln der Hugel bei

Babilon, Chodenschloss, dem Polirwerk Okrouhlik usw., theils

in der Niederung. Sie zeigen oft schalig bankige Structur.

Kleinere Pegmatitvorkommen erscheinen im Osten und
Nordosten dieser grosseren Partie bei Maxberg, Kohlstatt,

Aujezdl, und besonders haufig in den Wasserrissen zwischen
Taus und Klein Luschenz. Hier treten sie in einem uberaus
biotitreichen Glimmerschiefer, an den zuerst angefuhrten
Orten im Gneissglimmerschiefer auf. Hochstettek meint,

dass sie keine Gange, sondern nur Linsen bilden, in welche
die z. Th. sehr grossen Quarzlinsen der krystallinischen

Schiefer gewissermassen Uebergange bilden sollen. Der
Pegmatit besteht aus Orthoklas, Quarz und Muscovit in

grossen Platten. Turmalin enthalt er nicht.

Weiter nOrdlich in der Gegend von Ronsperg und
Bischofteinitz erscheint grobkorniger, zum Theile por-
phyrartiger Granit zunachst zwischen Ferdjnandsthal, Meden,
Sirb und Rauden, wo er durch viele Steinbruche aufge-

schlossen ist. Diese Granite sind aufs Innigste mit Gneiss

verbunden und kaum von demselben zu trennen. Ebenso

Mmlur, Oeologl* tod B3hm«a. 4?
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treten S von Bischofteinitz zwischen Walddorf, Dingkowitz
und Raschnitz zwischen Gneiss Granite auf, desgleichen N
von hier bei Medelzen, dann N von Ronsperg bei St. Ge-
orgen, W von Sadl am sudlichen Fusse des Scblattiner

Waldes usvv. — aber uberall nur in geringen Partien, die

theils in Steingruben, oder, wo der Granit verwittert ist, in

Sandgruben aufgeschlossen sind.

Sehr interessant sind die Pegmatite dieses Gebietes,

unter welchen v. Hochstetter Schrift granite von un-
regelmassig grobkornigen Pegmatiten petrographisch
und stratigraphisch unlerscheidet.

Die ersteren zeigen eine regelmassige Verwachsung
von Orthoklas und Quarz und entwickeln sich stellenweise

zu Riesenpegmatiten, in welchen Feldspathgruben angelegt

sind. Sie sind auch das Muttergestein der bekannten gross-

blatterigen Muscovittafeln ,von Ronsperg". Gharakteristisch

ist nach v. Hochstetter das Fehlen von Turmalin, dagegen
das Auftreten von rothbraunem Granit in bis faustgrossen

Krystallen (202, selten 202 . oo 0). Diese Schriftgranite sind
auf die Amphibolite um Ronsperg beschrankt und geradezu
charakteristisch fur die Gegend, in der die Gabbros auftreten

(S. 693). Sie durchsetzen das Terrain in zahllosen Gangen,
von wenigen dm bis zu vielen m Machtigkeit. Die Haupt-
fundorte sind Metzling, der Futschaberg bei Wonischen und
der Rothe Berg bei Wottawa. Granaten kommen am reich-

lichsten in den Spathgruben zwischen Wottawa und Pa-
risau vor.

Die unregelmassig grobkornigen Pegmatite sollen nach
v. Hochstetter entschieden Lagergranite sein , welche
mehr dem Gneisse und Hornblendeschiefer angehOren. Sie

fuhren stets Turmalin, Granat nur selten, und gehen durch
Verfeinerung des Kornes und mehr schieferige Anordnung
der Gemengtheile stellenweise in Granulit uber. Die Lager-
zuge sollen hOchstens 2 m machtig sein. Sie lassen sich

von Hoslau (W von Ronsperg) fiber Trohatin bis Mutters-

dorf, dann von Hostau am Althuttenberg in nSrdlicher

Richtung bis Melmitz verfolgen, treten aber in kleineren

Partien allenthalben auf, wie bei St. Georgen, bei Schlattin,

zwischen Wittana und Schittarzen usw.
NQrdlich von diesen Vorkommen breitet sich entlang

des bOhmischen Pfahles das, wie oben dargelegt, in von
anderen Granitterrains verschiedener Oberflachengestaltung,

nAmlich als tiefes Flachland sich darstellende, grosse Gra-
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nitgebiet von Neustadtl, Hayd und Euttenplan aus.

Die genauere Umgrenzung desselben ist nicht ganz scharf,

weil in der Nahe des Granites stellenweise geradezu eine

Wechsellagerung dieses letzteren mit den krystall. Schiefern

eintritt. Im Suden verlauft die Grenzlinie bei Tutz, Dehen-
ten, Wurken und Pernartitz vorbei. Bei Tutz biegt sich

die westliche Grenze gegen Nord um und streicht nun in

einem Bogen ostlich von Godrusch, Weschekun und Tirna
bis Stiebenreith. Von hier an bildet die Grenze Gneiss

fiber Stockau, Heiligenkreuz, Hinterkotten, Durrmaul bis

zum Eieselhof bei Marienbad. Die Ostgrenze verlauft von
Pernartitz fiber Elsch, zwischen Hayd und Speierling bin-

durch, fiber Elhotten, Wesigau, Brack, Plan, Knttenplan
zum Kieselhof fast genau von Suden nach Norden. Dass
der Granit in der That nur soweit als die Niederung reicht,

sieht man nirgends deutlicher als in der Gegend von Hayd
bis fiber Elhotten hinaus, wo der Granit scharf vom Ur-
thonschiefer begrenzt wird. Die Hfigelzfige, welche sich

von Hayd erheben, als der Herrenberg, Hayder Berg, Fuchs-
berg, bestehen namlich schon aus Phyllit.

Die herrschende Granitabart ist porphyrartig und erin-

nert dem Aussehen nach sehr an den Elbogener Gebirgs-

granit des Karlsbader Gebirges (S. 287, 296), nur dass die

ausgeschiedenen Feldspathkrystalle selten gleich gross sind.

Nur an wenigen Punkten wird er anstehend getroffen, wie
z. B. bei Neustadtl, bei Pernartitz, bei der Kirche zu Hayd,
in Kuttenplan usw. Sonst bildet er gewohnlich theils ab-

gerundete Bl6cke, theils Platten, wie am Wolfsgrubberge
bei Neuhof unweit Hayd. Besonders haufig gegen die Grenze

des Granitgebietes zu entwickeln sich mannigfache Abander-
ungen des Gesteines, wie namentlich fester kleinkorniger

Granit, von welchem man viele Blocke z. B. beim St. Anna-
teiche bei Plan, zwischen Plan und Brack , findet. Nach
HOCHSTETTEE soil der kleinkornige Granit festere Kern-
noittel von wenig cm bis zu mehreren m Durchmesser im
porphyrartigen Granit bilden, die bei der Verwitterung als

BlOcke ubrig bleiben. Aehnliche Verhaltnisse mussten nach
ihm auch ffir die glimmerreichen Blocke angenommen wer-
den, die man z. B. bei Tissa am Steinbuhl, zwischen Pirk-

au und Heiligenkreuz u. a. umherliegend antrifft. (Vergl.

S. 749 ff.) Hornblendegranite finden sich an der Grenze bei

Stiebenreith. Ganggranite sind hier selten, z. B. S von Plan
bei der Herrenmuhle links an der Strasse nach Bruck. Beach-

4
-»
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tenswerther sind die vereinzelten Schollen von Amphibol-
schiefer und Gneiss W von Neustadtl, dann zwischen Gam-
nitz und Gumplitz und am Hohen Stein bei Gottschau N
von Hayd, namentlich aber im Grenzgebiete, wo die Ver-

haltnisse derartige sind, dass sie von v. Hochstetter als

Wechsellagerung von Hornblendeschiefem mit Gneiss, Glira-

merschiefer und echtem porphyrartigem Granit gedeutet

wurden, welche besonders schon in den Hohlwegen am
Gerichtsberge bei Tachau, sowie weniger deutlich SW von
Neustadtl bei Drissgloben und Godrusch, am Galgenberge
bei Hayd und anderwarts zu beobachten sein soil. Uebri-

gens bildet der Granit auch in den ihm zunachst aufliegen-

den Amphibolschiefern haufig kleine Stficke und Felsen.

Oestlich von Plan breitet sich an der Grenze des

Earlsbader und des mittelbOhmischen Urschiefergebirges der

Leskauer Granitstock aus. Er erstreckt sich bei einer

durchschnittlichen Breite von 1*5—2 km von Goldwag uber
Grona, Kurschin, Gstom, Derflas bis gegen Bflhm. Thonia-
schlag und Milikau. Das herrschende Gestein ist porphyr-
artiger Granitit. (Vergl. S. 745.)

Sudlich von hier, im Sudwesten von Kladrau, breitet

sich das Granitgebiet der sog. Siebenberge aus, welches
wie oben (S. 733) hervorgehoben wurde. schon aus weiter
Feme auffallend fiber das flachgewellte Hugelland am Fusse
des BOhmischen Waldes hervorragt Diesen Eindruck bringt

hauptsachlich die Berggruppe N von Bischofteinitz und SO
von Hayd hervor, von welcher sich der Granit nordwSrts
uber Dolitschen, Kopetzen, Tinchau, Brod, Wierau bis in

die Nahe von Kladrau und Beneschau 4 bis 5 Stunden weit
und 1 bis 2 Stunden breit erstreckt Die westliche Grenze
zieht bei Widlitz, Darmschlag, Altsattel, Turban, Hollez-

rieb, die ostliche bei Gross Mallowa, Weshof, Muhlhofen.
Kladrau, Laas.vorbei. Auch hier ist porphyrartiger Granit
vorherrschend. jedoch finden sich streifenweise biotitreiche

fein- imd mittelkOrnige Abarten ein.

Weiter Sstlich treten mehrere kleine Granitpartien auf

:

die sfidlichste SO von Neugedein bei Hluboken und Neudorf.
Nfirdlich von hier besteht der Dfalberg und Herrnstein-
Berg aus Granit. Die Ruine auf diesem letzteren ist aus
feinkornigem Granit aufgebaut.

Ausgedehnter ist die Granitpartie zwischen Srbitz und
Bukova (SW von Merklin). Der Granit ragt hier aber nur
am Busch- und Holecberg fiber die Umgebunsc empor, S
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und grenzt er an Hornblendeschiefer, W und N theils

an Urthonschiefer, theils wird er vom Steinkohlengebirge

bedeckt. Er ist sehr fest, feinkornig, biotitreich. Am Sr-

bitzer Teiche und bei der St. Veit-Kirche soil nach Lidl
Syenit in BlOcken vorhanden sein.

Ndrdlicher ist eine grOssere Granitpartie zwischen

Merklin und Staab langs des Merkliner Baches entwickelt.

Sie trennt das Merkliner vom Pilsener Steinkohlenbecken.

Sie wird im und W von Phyllit bedeckt, im Suden vom
Merkliner und im 2f vom Pilsener Steinkohlenbecken be-

grenzt. Der Granit ist hier verschieden: Am Galgenberge

.scheint er fast nur aus fleischrothem Feldspath zu bestehen.

Er enthalt wenig Quarz, Glimmer fehlt. Bei Lischin ist

Glimmer etwas reichlicher. Dieser Granit verwittert leicht.

Bei Merklin ist fester feinkdrniger Granit mit Biotit entwik-

kelt, welcher am Hurkaberge von Diorit durchsetzt wird..

Sudlich von Pilsen zwischen Stenowitz, Prusin und
dem Radina-Berge kommt inmitten des Phyllites eine Granit-

partie zu Tage, die im W von der Angel begrenzt wird,

uber welche der Granit nur an wenigen Stellen ubergreift.

Er breitet sich bis auf den Rucken des Vysoka-Waldes aus,

wo er theils von Kieselschiefern, theils von Phylliten umfasst

wird. Im Westen reicht er bis uber Losina und Borek
und wird auch hier von Kieselschiefer, einem sudlichen

Auslaufer der RadinahOhe (S. 673) begrenzt. Im Norden
reicht er bis gegen Cernitz, im Sflden bis Prusin. Der
hier herrschende Granit ist ein mittel- bis feinkOrniges

Gestein mit weissem Feldspath und dunklem Glimmer, wel-

ches nur selten porphyrartig wird.

Bei Vitinka NW von Rokytzan ist ein kleiner Granit-

stock entwickelt, der sich hier durch einzelne Blficke verrath.

Im nordlichen Theile des westlichen Flugels des mit-

telbohmischen Urschiefergebirges bildet Granit drei theils

durch Phyllitstreifen getrennte, theils von Garbongebilden

uberlagerte,
v
allenfals zusammengehCrige Partien zwischen

Kralowitz, Gista und Lubenz.

Die sOdlichste und zugleich ostlichste umfasst das wald-

reiche Gebiet nordlich von Kralowitz. Der hier haupt-

sachlich entwickelte Biotitgranit ist haufig pophyrartig. Er

erstreckt sich vom Waldschlosschen Hubenov uber Hradecko,

Strachowitz, Wallisgrun, Neuwallisdorf, Smrk, das Schloss

St. Hubertus bis Wellhotten und Nedowitz im Westen, Sossen
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und Bergwerk im Norden, uber Chmeleschen und Deslawen
bis Kfekowitz im Osten

Etwas nOrdlicher kommt die zweite Granitpartie zu
Tage. Sie umfasst eine Anzahl waldiger Berge im Osten
und Norden von J e ch n i t z bei Drahuschen, Wedl, Kotieschau
und Schloss Petersburg.

Diese Partie wird nur durch die uberlagernden Car-
bonschichten von dem dritten Granitstocke getrennt, welcher
aus der Niederung um Scheles steil aufsteigend, ein recht

ansehnliches kuppenreiches Waldgebirge bildet, das die Um-
gebungen der Ortschaften: Neuhof, Pastuchowitz , Tyss,

Kratzin bis Alberitz, Hirschen und Reppan nahe Lubenz
einnimmt. Im Norden und Osten wird der Granit von Ab-
lagerungen des Carbonsystemes in ungestOrter Lagerung
begrenzt, im Westen aber hat er die Phyllite der Gegend
von Chiesch und Rabenstein (S. 641) machtig gehoben und
das steile Verflachen derselben bewirkt. Auch hier ist por-
phyrartiger, biotitfflhrender Granit (Granitit) vorherrschend.

Der zusammenhangende ostliche Theil des mittel-

bshmischen Granitgebirges, dessen Ausdehnung oben (S. 730)
angedeutet wurde, wird im Westen vom Urschiefergebirge
scharf begrenzt. Jedoch im Osten, dem metamorphosirten
und zum Theil in's Massige umgewandelten Gneisse des
bOhmisch-mahrischen Hochlandes gegenuber, ist die Grenze
haufig schwierig zu bestimmen und werden die Angaben
alterer Forscher in mancher Hinsicht rectificirt werden
mussen.

Im Norden beginnt das Granitgebirge mit den gewal-
tigen Blficken des Klepecberges (356 »») bei Skworetz, von
welchem die westliche Grenze uber Hrade§in, Bfezi, Vojkov,
KlokoCna, Mnichowitz, Popowitz, Sulitz und Zampach zur
Sazava verlauft. Hier tritt eine Unterbrechung ein, theils

durch Phyllit, theils durch die Pophyre von Eule und Ste-

chowitz verursacht Von Rabin und Slap an der Moldau
zieht dann die Grenze weiter uber Porostlina, Neu Knin,
Ghramiste, Drhov, Druhlice, Drasov, Bitis, Lesetitz bis

Pinowitz, von wo eine Granitzunge uber Rozmital bis Vesin
und Sedlitz auslauft. worauf dann die Grenze von Procevil

uber Vacikov, Alt und Jung Smolivetz gegen Klattau unci

bis Anborsko und Bistritz weiter fortstreicht. Ihr Verlauf
wurde schon auf S. 638 naher angegeben. In der Fort-
setzung des Granites von Bistritz erscheint jenseits der
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Alluvionen des Angelthales bei Hadruwa NW von Neuern
inmitten der dortigen Hornblendegesteine eine Heine isolirte

Partie porphyrartigen Granites, die dem Gebirge mit Recht
angeschlossen werden kann.

Die ostliche Grenze des Granitgebirges zeigt viel grossere

Unregelmassigkeiten, da hier der Granit in zahlreichen Aus-
bucbtungen und Lappen in das Gneissgebirge eingreift. Die

Angabe der Grenze ist daher audi nur im Grosseri und
Ganzen richtig. Im Einzelnen ist dieselbe keine von Ort

zu Ort continuirlich verlaufende Linie, sondern der Granit

entsendet uberaus zahlreiche Auslaufer in den Gneiss, die

in der Karte zu verzeichnen, geschweige denn in Worten anzu-
fuhren, unmdglich ist W von Janowitz a. Angel, von Bistritz

fiber Aichen bis Vacov, wird die Grenze von den Alluvio-

nen der Angel gebildet. Von Unter Lhota SW von Klat-

tau lasst sie sich dann uber Lub, Wiederkomm, BoleMn,

Vostfetitz, Aujezdl, Klein Petrowitz in ostnordSstlicher Richt-

ung als stark undulirte Linie gegen Nemtitz, Drahy, Partotitz,

Struhadlo, Blizanov, Neuraz, Kozlowitz, Mile6, Zelwitz. Pod-
huf, Kotoufl, St. Adalbert bei Chlomek, Oujezdo bis Kasse-

jowitz verfolgen. Hier biegt die Grenze gegen Westen urn,

und zieht, die Planitz-Kassejowitzer Gneissausbuchtung des

Bohmerwaldes (S. 156) im Suden umschliessend, uber
Nedfev, Neudorf, an den Teichen der KovCiner Gegend vor-

uber gegen Louzna, Zborov, Hnadov, SkranCitz, Cihan,

Hradist, Be§in, Jindfichowitz, OuCin, Kolinetz, Bursitz, Zby-
nitz bis Tedrazitz N von Schuttenhofen. Hier wird von
dem zusammenbangenden Granitgebirge ein Auslaufer. der

sich S von Hradek uber Zikov bis Zwislau N von Hart-

manitz erstreckt, durch Hornblendeschiefer abgetrennt. Von
Tedrazitz zieht die Granitgrenze nordostwarts uber Lhota,

Vlkonitz an Tejnitz vorflber bis N von Horazcliowitz, bildet

hier eine Ausbuchtung und geht wieder nach SW uber
Kozlov und Hostitz (unterhalb letzteren Ortes sie die Otava
uberschreitet), Kejnitz. Domoraz bis gegen Zihobetz, wo sie

sich abermals gegen NO wendet und unter mehrfachen Aus-
buchtungen uber Volenitz, Michov, Ounitz, Leskowitz, Klein

Tuma, Ko2li, Neudorf bis N von Tuklek verlauft. Hier
wendet sie sich sudwarts gegen Vrcowitz und Pisek, Semitz,

2dar, dann gegen bis Oujezd an der Moldau und weiter

mit vielen Einbuchtungen wieder n6rd!ich tkber Albrechtitz,

Jehnidlo gegen Ober Zahofi, Tuklek und Voslov, wo der

Piseker Granit mit der zusammenhangenden Gebirgserstreck-
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ung nur durch einen ganz schmalen Streit'en verknupft zu
sein scheint. Die weitere Grenze des Gebirges verlauft N
von Voslov sudwarts gegen Jetetitz, dann nordostwarts uber
Rukawetz, Muhlhausen bis Tejnitz, von hier in SW uber
Volsi bis Slapy, dann in nordlicher Richtung an Tabor, Rad-
kov, Borotin, Prcitz vorbei bis Wottitz. Hier bildet der
Granit eine Ausbuchtung ostwarts bis Kalist und Strzenetz,

worauf sich der Gneiss uber Marschowitz bis Zhorny NO-
von Selian tief in das Granitgebirge hinein erstreckt. Dem
Gneiss entlang verlauft die Grenze des letzteren von Strzenetz

etwa uber Bozkowitz, Hodetitz, Sukdol gegen Zhorny und
von hier uber Zderaditz, Radosowitz, Bistritz, Postupitz bis

Vonsowitz ostwarts, weiter mit vielfacher Einbuchtung uber
ChotySan, Trebesitz, Litichowitz bis Diwischau, wo in den
Granit eine Gneissausbuchtung uber Kfesitz eingreift und
wo er z. Th. von Postcarbongebilden uberlagert wird, ferner

uber Drahnowitz und Belokozel zum Sazavaflusse oberhalb
der Stadt Sazava. Auf das rechte Ufer greift der Granit

nicht weit hinuber und zieht gegen Silber Skalitz. Hier
uberlagert denselben die Ondfejover Phyllitscholle, deren
Grenze auf S. 608 angegeben ist. Vom Nordende dieser

Insel bei Voderad zieht nun die Ostliche, von den auflagern-

den Sedimenten gebildete Grenze des Granitgebirges zwischen
Vyzlovka und Eozojed hindurch nordnordostwarts an Maso-
jed vorbei bis Pfisimas zum Klepecberge, unserem Aus-
gangspunkte.

An die so umgrenzte, zusammenhangende Erstreckung
des mittelbohmischen Granitgebirges schliessen sich einige

isolirte Partien an, die zu deraselben einbezogen werden
mussen. Im nOrdlichen Bereiche durchbrechen solche kleine

GranitstOcke den Gneiss bei Neudorf, Mladowitz und Miro-

slav SW von Postupitz, bei Opfetitz und Jinositz S von
Bistritz, sowie bei Libec und Zahradka von Marschowitz.

Im Suden ist die weitere Umgebung von Pisek reich an
isolirten Granitvorkommen, so zwar, dass bis zur Linie

Radomyschl-Tuklek-Muhlhausen nur eine grosse Anzahl von
Granitstocken den zwischen denselben erhalten gebliebenen

Gneiss zu durchsetzen scheint. Diese mehr minder isolirten

Granitmassen breiten sich im Suden bis Gicenitz von
Wodnan aus und erstrecken sich im Westen, zum Theile von
Tertiargebilden bedeckt, bis in die Gegend von Stekna.

Nordlich von dieser Stadt bildet Granit zwei grfissere Inseln r

die sudlichere und grSssere breitet sich zwischen den Ort-
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schaften Stekna, Kbelnitz, Brus , Dobev und Vitkov aus,

die nfirdlichere und kleinere erstreckt sich von Jemnitz
gegen Drhowl. Weiter westlich tritt Granit N von Kattowitz
bei Hradelz, dann westlich von der Zihobetzer Zunge bei

Hejna und 2ichowitz von Raby und endlich bei Kozmacov
und Kydlin von Klattau in einzelnen StOcken auf.

Die im Gebirge bedeutend vorherrschende Granitabart

ist Granitit, d. h. Granit mit nur dunklem Glimmer (Biotit).

An denselben schliessen sich Amphibolitgranite an,

d. h. Granitgesteine, die nebst Quarz und mehreriei Feld-

spathen nur, oder doch vorwaltend, Amphibol f&hren. E i -

gentliche Granite im engeren Sinne, die hellen und
dunkeln Glimmer enthalten, sind verhaltnissmassig sehr-

selten und desgleichen kommen andere Granitausbildungen,

die ausserst zahlreich sind, nur untergeordnet vor. Am
verbreitetsten sind unter diesen letzteren Turmalin fuhrende
Granite. Die Petrographie des mittelbOhmischen Granitge-

birges im Detail bietet ein sehr mannigfaltiges Bild dar,

jedoch ist hier nicht moglich auf dieselbe naher einzugehen.

Ich freue mich aber, eine eingehende Darstellung in Aussicht

stellen zu konnen.
Hochwichtig fur die Geologie des Granitgebirges ist

der Umstand, dass dasselbe seiner Entstehung nach, abge-

sehen von untergeordneten Ganggesteinen, zwei verschie-

denen Epochen angehort. Die am meisten verbreiteten

Granite sind j u n g e r als das Unter-Silur und durften wahr-
scheinlich der mittleren palaeozoischen Epoche
angehoren. Gewisse Amphibolgranite sind aber entschieden
alter als der Granitit und wahrscheinlich selbst alter als
das Urschiefergebirge, durften somit der Urgneiss-
formation zuzuzahlen sein.

Vorzugliche Belege fur die erstere Behauptung bietet

das nfirdliche Granitgebirge dar. Hier wird in der Gegend
von Tehov, Wschestar und KlokoCna eine Silurinsel vom
Granitite begrenzt und siidostlich von hier, bei Zvanowitz
und Voderad wird eine ahnliche Silurinsel vom Granitite

theilweise*) umschlossen. In beiden Inseln liegt dem Grani-

tite ein schwarzer Thonschiefer auf, welcher seinerseits

wieder von Quarziten bedeckt wird, die durch ihre Verwit-

terungsbestandigkeit diese Partien vor ganzlicher Abtragung

*) Die Einzeichnung in der Krejfif-Helmhacker'schen geol.

Karte der Umgebungen von Prag ist nicht richtig.
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bewahrt haben und als hohe Kamme die Gegend uberragen.

Die Quarzite resp. Quarzitsandsteine entspechen dem Aus-
sehen nach v6llig jenen der sehr charackteristischen Quarz-
zitstufe des mittelbo'hmischen Silurs (Dd2 Barr.) und sol-

len auch ROhrchen enthalten, die als Scoltthus bohemicus
Barr. gedeutet warden. An dem silurischen Alter der Inseln

ist also kaum zu zweifeln. Der Granitit hat aber auf die

schwarzen Schiefer, die er gehoben und eingeschlossen hat,

metamorphosirend eingewirkt und sie in Ghiastolithschiefer

verwandelt: er muss also junger als diese untersilurischen

Schichtgesteine sein. Dass er junger als die Phyllite des

Urschiefergebirges ist, dafur gibt es zahlreiche Belege entlang

der ganzen Grenze von Skworetz bis Klattau. Es sei in

dieser Hinsicht auf die Schilderungen S. 647, sowie auf

Fig. 117, 118, 123, 124. 127
verwiesen. Zwischen Stran-

citz und Mnichowitz kann
man die Grenze zwischen
Phyllit und Granit im Ein-
schnitte der Franz Josefsbahn
?ehr deutlich beobachten.

Der Granilit durchbricht hier

gewaltsam den Schiefer und
hullt viele Schollenund Stucke
desselben ein und bildetselbst

wieder Gange und scheinbar

lose Partien in demselben.
wie Fig. 138, entnommen dem
Profil zwischen den Wachter-

hausem Nro. 114 und 115 (zwischen den Telegraphenstan-
gen 48 und 49 vom J. 1887), veranschaulicht. Der Phyllit

ist in Hornstein umgewandelt und der Granitit ganz analog
ausgebildet wie in der Contactzone bei Straschin. (S. 762.)
Er ist stark verwittert, wogegen der Hornstein wohl zer-
kluftet, aber nur wenig angegriffen ist.

Einen anderen. schon langst bekannten Beleg bietet

das steile Gehange des Sazavathales nahe der Mundung des
Kalten Grundes (Fig. 139).

Im Eck, welches der Bach mit der Sazava bildet,

herrscht geschwarzter, zum Theil glimmerreicher Phyllit.

Dieser wird nun. nicht weit von der Bachmundung fluss-

aufwarts, von ciner cca 12»« mfichtigen Gi-anitmasse durch-
setzt, welche nahe der Phvllitgrenze eine schmale Partie

fig. 188, Partie am der Contactzone rw|.
•chen Oranit und Phyllit bel Mnlcnowitz,

1 Contaetgranlt. 8 In Hornstein umgewan-
delter Pbylllt.
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dieses Gesteines einschliesst. Hierauf folgt eine etwa 3t»
machtige Phyllitlage, die von Granitadern regellos durch-
schwarmt wird, dann eine etwa 6 m machtige Granitmasse,

weiter abermals Phyllit, wieder Granit und nochmals Phyllit,

ehe der Granit herrschend wird. Auf unserer Abbildung
sind die drei Hauptpartien des Phyllites und ihr Verflachen

gegen den Granit entsprechend deutlich ersichtlich. Auch
an den schroffen Gehangen oberhalb der Stara duba, beson-
ders am linken Sazavaufer, ist der Contact zwischen Granit
und Schiefer deutlich entblosst. Der Granit durchbricht den
Phyllit in Gangen, schliesst aber auch Trummer desselben
ein. Alle in der Streichungs- und Verflachungsriehtung ab-
setzenden und variirenden Schieferschichten tragen xMerk-

Fig, J*9. Orenie iwlaohan Uruhlefar- und Graait(«blrge »n der Sunt
bel Zarapacb.

Ocidchnet too E. Iltrold.

male gewaltsamer StOrungen an sich. Sie sind zerkluftet,

zerbrochen, mit jedem Schritte wechselt ihre Lagerung. und
haufig werden sie von tauben Gangen durchsetzt, welche mit

zennalmten Schiefem und Trummern angefullt sind. Die

Schiefer werden uberaus reichlich von Gangen und Stockeu
von Granit durchbrochen, die meist so gering machtig sind,

dass sie selbst auf grossen Karten nicht ausgeschieden wer-

den kflnnen. Namentlich im Hohlwege von Mezihof nach
Phov werden die Schiefer und der Granit, der hier nord-

lich von Phov nahe dem Amphibolfels (S 626) einen grSs-

scren Stock bildet, von Gangen durchschwarmt, welche an
den Abhangen besonders nach jedem Regen uberaus deut-

lich hervortreten.
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Dass gevvisse Amphibolgranite alter als der Granitit

seien, ergibt sich aus dem gegenseitigen Verhaltnisse beider

Gesteine. Bei Ladve und Pisely (N von Benesehau) setzt

namlich der Granitit an eigenartigen Amphibolgraniten scharf

ab und ergiesst sich offenbar uber dieselben. Weil aber

diese Erscheinung so gedeutet werden konnte, dass der
Hornblendegranit den Granitit durchbricht, also junger, an-

statt alter als dieser sein musste, ist das zweite Moment
angefuhrt, namlich, dass gewisse Amphibolgranite alter als

die Phyllite des Urschiefergebirges zu sein scheinen. Bei

Toditz (S von Ridan) befindet sich solcher Granit in un-
mittelbarem Contact mit dem Phyllit, dessen Lagerung zwar
nicht deutlich ist, welcher aber petrographisch bis zur

Granitgrenze durchaus unverandert bleibt, wahrend sich

entlang der Grenze des Granitites der metamorphosirende
Einfluss dieses letzteren auf den Phyllit iiberall unverkenn-
bar kundgibt.

Es scheint mir daher, dass gewisse Amphibolgranite
des mittelbohmischen Granitgebirges uralte St6cke vorstellen,

welche wahrscheinlich richtunggebend auf die Bildung der
machtigen Spalten eingewirkt haben, welchen die gewaltigen
Hauptmassen des Granitgebirges entquollen sind.

Ich spreche hiebei immer nur von ge wis sen Am-
phibolgraniten, weil der grfisste Theil derselben wahrschein-
lich von demselben Alter ist, wie die Granitite. Einige
petrographische Unterschiede bestehen wohl zwischen den
alteren und jungeren Hornblendegraniten, allein ich sehe
vorderhand davon ab, dieselben in der Benennung der Ge-
steine zum Ausdruck zu bringen. Die jungeren Amphibol-
granite bilden sich manchmal allmalig aus Granititen aus,

indem sich in diesen letzteren immer haufiger und haufiger

Homblende einfindet und gleichzeitig Biotit zunlcktritt.

Verschwindet auch der Quarz, so entwickelt sich S yen it,

welcher wieder durch Structuriinderung in eine Art Am-
phibolschiefer ubergehen kann. Alio diese Uebergange triflfb

man im Bereiche des Sazavathales, in welchem ubrigens
Hornblendegranite verherrschen.

Der alteste Granit des Gebirges ist, soviel mir bis

heute bekannt, immer mittelkOrnig ; die jungeren Granite
aber sind fein-, mittel- bis grobkfirnig, und besonders die
Granitite sehr haufig porphyrartig. Die alteren Erforscher

des Gebirges haben hierauf eine Classification der Granite
begriindet und den kSrnigen Granit dem porphyrartigen ia
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einer Weise gegenuber gestellt, als wfiren beide verschiedene

Gesteine. Diese Auffassung ist nicht richtig, da die por-
phyrartigen Granite nur Rand- (resp. Oberflachen-)

Facies der gleichmassig kdrnigen Gesteine vor-

stellen. Die Textur der Granite ist also eben so wenig
als deren allgemeine petrographische Zusammensetzung ent-

scheidend fur ihr geologisches Alter: sehr fein- bis hochst

grobkdrnige und porphyrartige Abarten kOnnen gleich alt

sein, wogegen gleichmassig kftmigen und analog zusammen-
gesetzten Abarten ein verschiedenes Alter zukommt.

Der Granitit ist, wie oben erwahnt, im Gebirge die

am meisten verbreitete Granitabart. Von seinen Ausbild-

ungsformen wiederum tritt porphyrartiger Granitit am haufig-

sten auf. Dasselbe gilt von der porphyrartigen Ausbildung
des Amphibolgranites. Diese beiderlei porphyrartigen Ab-
arten sind Rand- und Oberfiachenbildungen, d. h. sie be-
zeichnen jene Stellen des Granitgebirges, die am wenigsten
erodirt wurden. Die mittel- und feinkdrnigen Ausbildungs-

formen des Granites gehOren dem Inneren, der Tiefe der
typhonischen Massen an und sind daher erst durch tiefge-

hende Abtragung entblflsst worden. Es macht sich dies

manchmal schon in der Terraingestaltung bemerkbar, indem
die Gebirgstheile, wo gleichmassig kdrnige Granitabarteu

in grOsserer Ausdehnung verbreitet sind, zum Theile flache

Contouren, ja oft geradezu Beckenform besitzen, oder doch
Anzeichen einer weitgehenden Einwirkung der Erosion an
sich tragen; oder aber indem der gleichmassig kdrnige

tiber den ihn allseits mantelfOrmig umgebenden porphyrar-
tigen Granit in vereinzelten Euppen, wie ein Kern aus

seiner Hulle hervorragt.

Im nflrdlichen Theile des Gebirges nimmt porphyr-
artiger Granit fasst die ganze Masse nflrdlich von Mnichowitz

ein, breitet sich beil&ufig von Eamcnitz gegen Eule aus,

umfasst das Ostliche Grenzgebiet zwischen Sazava, Diwischau,

Postupitz und Beneschau, wetter sudlich die Gegend von
Wottitz, Janowitz, Amschelberg, Seldan, Hoch Chlumetz
und noch sudlicher jenseits des Sedletz-Prcitzer Beckens,

das ausgedehnte Hochterrain um Jistebnitz, Nadejkau, MQhl-
hausen, westwarts bis' zur Hoch Chlumetzer Phyllitscholle

:

ferner zwischen dieser und der Mirowitzer Insel die Gegend
SW von SchSnberg bis Vorlik a. d. Moldau, und ndrdlicher

die Gegend von Kamaik und an der nordwestlichen Grenze
der Scholle den Landstrich bis gegen Milin und Bitis ; weiter
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im sudlichen Theile des Gebirges die Gegend von Blatna
und zum Theile die Gegenden von Pisek, Horazdiowitz,
Nepomuk und Klattau.

Der porphyrartige Habitus der Granitite und Amphi-
bolgranite wird durch grosse, haufig 8 bis 10 cm lange und
gut ausgcbildete (oft als Zwillinge) Orthoklaskrystalle ver-

ursacht, welche der kornigen Grundmasse eingestreut sind.

Die allmiilige Entwickelung des gleichmassig kornigen Gra-
nitites aus dem porphyrartigen habe ich in der R-icaner

Gegend Schritt fur Schritt verfolgt; und da genau dieselben

Verhaltnisse und derselbe Zusammenhang beim Homblende-
granit bestehen, seien dieselben naher dargelegt. Vom Aus-
senrande beginnend, je tiefer in den Stock hinein, desto
mehr nimmt die mittelkornige Hauptmasse der porphyr-
artigen Gesteine uberhand und bleibt zuletzt allein ubrig.

Am Aussenrande des Massives sind sehr grosse Orthoklas-
krystalle, z. B. im Granitit, oft dichtgedrangt vorhanden;
in tiefer gelegenen Zonen erscheinen grosse Feldspathe
schon vveniger haufig, doch bleiben sie zunachst immer
noch so vorherrschend, dass sie das Aussehen des Gesteines

bedingen. Endlich im Innersten der Stficke nehmen die

eingestreuten grossen Orthoklaskrystalle an Zahl sehr schnell

ab und treten nur noch ganz vereinzelt in der gleichsam ubrig

gebliebenen Grundmasse auf und verschwinden endlich ganz.

Es verbleibt gleichmassig mittelkdmiger Granitit, oder Am-
phibolgranit, in dem Feldspath wenig mehr als die Halfte

der ganzen Masse ausmacht, wahrend er fruher wohl 8 Zehn-
tel derselben betragt.

Die Grenzen der beiden Gesteinsfacies sind derazu-
folge nicht scharf und auch die Uebergange sind nicht von
gleicher Art, indem an einigen Orten die mehrere cm grossen

Feldspathkrystalle nur langsam an Zahl abnehmen, also

mittelkOrnige Gesteine sehr allmalig sich entwickeln, wah-
rend anderorts die eingestreuten Krystalle rasch verschwinden,
somit porphyrische Granite sehr schnell in normale uber-
gehen. In diesem Falle pflegen jedoch im mittelkOrnigen

Gesteine grosse Orthoklase haufiger vereinzelt eingestreut zu
erscheinen als dort, wo der Uebergang ein sehr langsamer
ist. Diese allmalige Entwickelung der gleichmassig kflrni-

gen aus dem porphyrartigen Gesteine charackterisirt eben
beide Abarten als Faciesbildungen. Denn die Annahme,
die man etwa machen konnte. namlich dass das Magma
des gleichmiissig kornigen Gesteines aus der Tiefe zu einer
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Zeit hervorbrach, als die fruher emporgedrungenen Erup-
tivmassen noch nicht ganzlich erstarrt waren, so dass im
Beriihrungshofe eine Mischung beider Gesteinsmassen ein-

treten konnte, ist schon mit Rucksicht auf die vollkommen
gleiche mineralogische Zusammensetzung des Gesteines un-
zulassig.

Dieser allgemeine Ueberblick des Granitgebirges mag
genugen: und nun wollen wir dasselbe von Norden gegen
Suden durchschreiten und naher in Augenschein nehmen.

Der ndrdlichste Theil des Gebirges etwa bis Hrusitz
und Mnichowitz wird von Granitit eingenommen, der bis

Klokocna und Struhafov (NO von Mnichowitz) vorwaltend
porphyrartig, weiter sudlich aber vorwaltend gleichm&ssig
kfirnig ist. In dieser letzteren Ausbildung erscheint der
Granitit jedoch auch inmitten des porphyrartigen Gesteines
bei Zernovka und Svojetitz (0 von Rican). Der Prag-Schwarz-
Eosteletzer Strasse entlang tritt er an mehreren Stellen

auf langeren Strecken zu Tage, ebenso langs des Weges
von Gross-Babitz nach Bfezi NO von Rican und entlang

der Strasse von Buda uber Svojetitz. Bisweilen zeigt er

eine undeutliche Absonderung in Banke, doch im Allgemei-

nen ist die Zerkluftung unregehnassig. Ausser in Einschnitten

oder in Schluchten erscheint der Granitit in der kuppen-
reichen waldbedeckten Gegend sonst zumeist nur in grossen
Blocken, welche im Walde verstreut liegen, besonders zahl-

reich nordlich von der Strasse in der Querschlucht, die

sich gleich hinter dem Straschiner Steinbruch gegen Babitz
hinzieht, und sudlich von der Strasse in der Richtung gegen
Tehowetz. Fruher waren die Blocke nicht nur einzeln

verstreut, sondem bildeten haufiger pittoreske Anhaufungen,
wie solche heute nur noch stelJenweise vorkommen. Die-

selben wurden aber vielfach verarbeitet, und jetzt noch
sieht man an einzelnen Resten von immerhin noch gewal-
tigen Dimensionen die Spuren der Sprengungen. Kleinere

Blocke auf den Feldern werden von den Landleuten manchmal
in tiefe Gruben versenkt und eingescharrt, oder an den
Rand der Felder gewalzt

Von Mnichowitz gegen Hlaska und Pi§ely zu, sowie bei

Toditz und Popowitz tritt Amphibolgranit auf, jedoch von
verschiedenem Alter. (S. 745) Amphibolgranit hauptsachlich

begleitet auch die Sazava von Dnespek bis Steinuberfuhr

(Kamenny Pfivoz) und tritt in den Gehangen der Sazava
bis Pisely und in den zahlreichen Seitengraben dieses Flusses
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bei Tejnitz, Pofic, Beneschau, Bistritz uberall zu Tage. Es

ist ein schOnes Gestein von meist mittelkfirniger Textur mit

weissem Orthoklas, grauem Quarz, etwas schwarzem Glimmer
und zahlreichen Hornblendekrystallen in Saulchen undNadeln.
Am besten kann man die Verhaltnisse dieses Gesteines an
den steiien Abhangen des Sazavathales von Eule ostwarts

beobachten. Hier zeigt der Granit haufig eine regelmassige

ZerklQftung in zwei Ricbtungen. Horizontale Khlfte werden
von senkrechten meist verworfen, so dass man die einen

wohl als durcb Contraction verursachte Absonderungsklufte,

die anderen als spater durch Druck entstanden anseben
darf. Beide werden, wo sie erweitert sind, oft von Pegma-
titmassen ausgefullt.

Auffallend sind die zahlreichen, dunklen, dichten, rund-
lichen Ausscheidungen, welche im Homblendegranit gewdhn-
lich vorkommen, auf denselben aber nicht einzig und allein

bescbrankt sind, sondern auch im mittelkdrnigen Granitit

erscheinen, wenn auch seltener und vielleicht nicht uberall.

Bei &ernovka kommen sie vor und durften die Beobacht-
ungen, die ich hier fiber dieselben anstellen konnte, mutatis
mutandi auch fur die Amphibolgranite geltend sein.

Diese 1 bis 6 dm im Durchmesser habenden Ausscheid-
ungen von ovalen Formen sehen viel mehr aus wie Ein-
schlusse, da sie gegen die ubrige Masse sehr scharf begrenzt
sind. Sie bestehen aus denselben Bestandtheilen wie der ubrige
Granitit, nur das Feldspath und Quarz sehr zurucktreten,

dagegen Biotit uberaus reichlich angehauft erscheint. Be-
merkenswerth ist, dass die Biotitblattchen nicht immer regellos

vertheilt sind, wie in der ubrigen Gesteinsmasse, sondern
sich zuweilen in Striemen anordnen, welche dunne Quarz-
und Feldspathbfindchen zwischen sich einschliessen. Man
kOnnte fugiich von einer Biotit-Facies sprechen.

Die Vertheilung der Ausscheidungen im mittelkflrnigen

Granitit scheint demselben Gesetze zu unterliegen, wie eben
seine Ausbildung selbst, — namlich : sie ist an den innersten

Kem des Stockes gebunden. Denn im pophyrartigen Grani-
tit habe ich ahnliche einschlussartige, feinkdrnige, biotitreiche

Gebilde nirgends beobachtet; in den Randpartien der mittel-

kdrnigen Facies sind sie selten, und wenn vorhanden, also

klein. Erst im Centrum und besonders auch in der Tiefe
treten sie haufiger und in bedeutender Grosse auf, jedoch
wie es scheint, auch nicht uberall.
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Vergegenw&rtigt man sich die durch den mikroskopi-
schen Befund erwiesene Aufeinanderfolge in der Auskrystal-
lisirung der einzelnen Bestandtheile des Gesteines, namlich;
zuerst Biotit, dann Feldspath und achliessUch Quarz ; — so
gelangt man zu der vielleicht berechtigten Annahme, dass
die biotitreichen Ausscheidungen diejenigen Stellen bezeich-
nen kQnnten, wo im Schmelzflusse die Krystallisation ihren

Anfang nahm. Der ursprunglichste Gesteinsbestandtheil sam-
melte sich bier an und bildete mit geringen Meugen ausge-
schiedenen Feldspathes und Quarzes Anhaufungen, die sich

in der Mutterlauge naturgemass zu kugeligen Formen zu-
sammenballten. Hiedurch wurde der Scbmelzflussrest viel

saurer, so dass bei dem weiter fortscbreitenden Krystalli-

sationsacte, allerdings unter Wabrung der bezeichneten Auf-
einaoderfolge der Hauptbestandtheile, Quarz und besonders
Feldspath uber den Biotit sehr die Oberhand gewannen. So
bildete sich wahrscheinlich porphyrartiger und, dort wo eine

stetige Auskrystallisirung stattfand, mitelkorniger Granitit be-
ziehungsweise Amphibolgranit aus.

Von Unter Mrad siidwestwarts in die Konopister Wal-
der streicht ein Lagerstock von feinkdrnigem Granitit, der
biotitreich, aber sehr quarzarm ist. Dieses Gestein wird
bei Unter MraC in grossen Bruchen gewonnen und vorwaltend
auf Pflastersteine verarbeitet. Ein Tbeil des Granitpflasters

von Prag, das prachtvolle Granitpflaster der kgl. Weinberge
und theilweise von Wien entstammt diesen ausgedehnten
Steinbruchen.

Dieser Granitit, sowie jener des ndrdlichsten Gebietes,

enthalt keinen Amphibol ausser auf den Uebergangen in

Hornblendegranit; jedoch wird der porphyrartige Granitit von
Gangen und Ganglagern von petrographisch eben so inter-

essanten, als verschiedenen Graniten durchzogen, unter wel-

chen sich einige Amphibol fohrende Abarten befinden. Einige

dieser Ganggranite sind dicht und in diesem Falle gewdhnlich
sehr feldspathreich. Manchmal herrschen aber Biotit und
Amphibol vor. Bei CerCan tritt ein eigenartiger, fast feld-

spathfreier Aplit (?) auf. Am Gipfel des Nosakov am linken

Sazavaufer gegenuber von Vierrad erscheinen BlOcke eines

makroskopisch nur aus fleischrothem Orthoklas und dunkel-

braunem Biotit bestchenden granitischen Gesteines, welches

hier mOglicherweise im Hornblendegranite gangfOrmig auftritt

Westlich von diesem Gebiete zwischen der Sazava und
der Netvofitz-Neweklauer Phyllitausbuchtung ist porphyr-

XatMtr, Geolngle ron BSbmen. 48
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artiger Amphibolgranit, der aber auch ziemlich reich an
Biotit ist, hauptsachlich entwickelt. Bei Slap und Lahoz
an der Moldau, bei Hoch tJjezd und Teletin, besonders auf
dem Holy vrch (Kahler Berg) bei ersterem Dorfe, trifft man
eine Unmasse von abgernndeten Blflcken ' dieses Gesteines.

Von dem Gipfel des letztgenannten Hochpunktes eroffnet

sich eine weitgedehnte Rundsicht uber die Gegend.
Ostlich und sudlich von Beneschau sowie um Bistritz

und Neweklau sind, wie oben angedeutet, hauptsachlich
porphyrartige Granitabarten entwickelt und zwar herrschen
Amphibolgranite vor. Dieselben werden an mehreren Stellen

von weissen femkOrnigen Graniten durchsetzt, wie z. B. um
Bukovan NW von Beneschau und bei Struhafov, Okrouhlitz
und Petroupin von dieser Stadt. Im Bereiche des Am-
phibolgranites von Beneschau und KonopiSt ist an einigen
Stellen mittelkorniger Muscovitgranit, wie es scheint. in

Gangform entwickelt.

Im Westen der Netyofitz-Neweklauer Phyllitinsel von
Slap uber Neu Knin und Gelin hinaus herrscht mehr minder
feinkorniger Granit mit vorwaltendem Kalknatronfeldspathe
(Labradorit, Anorthit), wenig Orthoklas, Quarz, BioUt und
Amphibol. Darin setzen bei Neu Knin zahlreiche schmale
Gange und Adern von granitischen Und radiolithischen Por-
phyriten auf.

Im mittleren Theile des Granitgebirges, im Bereiche
der Hoch Chlumetzer und Mirowitzer Phyilitscholle, ist por-
phyrartiger Hornblendegranit mit Uebergangen in Granitit

namentlich im gebirgigen Theile der Umgebung von Selcan.

um Amschelberg, Roth Hradek, Doubrawitz, Hoch Ghlumetz,
und 6stlicher im ganzen Strich uber Bolechowitz, Vojkov, Ja-
nowitz und um Wottitz entwickelt. Sudlich von Sedletz tritt

er in den Umgebungen von Jistebnitz, Nadejkau, Veletin.

Chvalov (N von Nadejkau), Klein Chyska auf und nimmt
ferner das ganze Gebiet sudlich von hier bis Muhlhausen
und westlieh bis zur Hoch Chlumetzer Phyillitpartie ein, na-
mentlich die Gegend von Ratibof, Obenitz, Petrowitz.
Vladetin (W von Sedletz) westwarts bis Bratfejov, Skoupy.
Kunu-ek, Radesin, Predbofitz, Zebrakov und Kosteletz, dann
den groisten Theil des Sobedrazer Waldes mit Auslaufern
von Itzkowitz westwarts uber die Moldau bis Varvazov und
Klingenberg (Zvikov), ferner den Landstrich von hier gegen
Osten fiber Kufcf, KvHov, Rukavetz bis Muhlhausen und die

Gegend von Piestenitz. Radiho*t und Bozeiowitz [zwischen
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Muhlhausen und Jistebnitz). Zwischen den beiden Phyllit-

partien umfasst porphyfartiger Granit die Gegenden von
Chramost, Hrachov, Kamaik a. d. M., Lhoi|i Svastalova,

Proutkowitz bis Plana, Klucenitz, Kamenitz und- Vystrkov.

Endlich westlich von der Mirowitzer Scholle des Urschiefer-

gebirges bis zu diesem selbst breitet sich porphyrartiger

Granit im Anschluss an jenen von fcunaik aus: urn Luh,
Ober und Unter fibyt, Kacin, Radetitz und Palivo.

Wie man sieht, siud porphyrartige Granitabarten im
Bereiche der isolirten Partien des Urschiefergebirges sehr

verbreitet. Es ist dies leicht erklarlich, da der porphyrartige

Granit, wie oben (S. 748) dargelegt, nur eine Oberflachen-

oder Randfacies vorstellt und daher selbstverstandlich in

den am wenigsten erodirten Theilen des Gebirges vornehm-
lich zu Tage treteu muss. Diese Theile aber sind allenfalls

die, wo sich auf dem
Granite noch die Phyl- ^ ?•

litdecke theiiweise er- 1 „
r

|
halten hat. | i| 1

Inmitten der Miro-
witzer Phyllitschole tritt

Granit in einigen in-

selartigen . Partien auf. * i t / *

Die gTOSSte UmfaSSt die *>9- MO. Profi ' "Jo™ 1* dlo Mirowitier Phjillt-

Gegend von Luckowitz.
,oho,,e> gMhn »£;*" *££"" °",»u" t,*k -

Sie beginnt bei Nirec
t Phyluu s8r„ tt>

und breitet sich von hier

nordwarts uber Luckowitz bis zur Einschicht Pafizek, ost-

warts bis nahe zum Bouda-Hof fast in Dreieckform aus.

Der Granit ist unregelmassig grobkornig, und erhebt sich

uber die nachste Umgebung ziemlich schroff, ohne aber den
weiteren Phyllitbergen an Hohe gleich zu kommen. Es ist

mdglich, dass es ein alter Stock ist. Das Verhaltniss des-
selben zum Phyllit veranschaulicht Fig. 140. Kleinere Granit-

vorkommen verzeichnet Jokkly in Thaleinschnitten W von
Rakowitz, bei Krsitz, Kakowitz, Slavkowitz, Misowitz, am
Nordfusse des Drahenitzberges, am linken Gehange des Mi-

rowitzer Baches bei Unter Nerestetz bis nahe zu Horosedlo,

wie auch in diesem Orte selbst, ferner in demselben Thale
SOS von Myslin bis zum Israelitenfriedhofe, weiter an hoher
gelegenen Punkten von Pohof, am Bergrucken zwischen
Vostrov und Svucitz SW und S von Mirowitz. Hier uberali

ist dor Granit theils grohkdrnig. theils porphyrartig, theils
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m
-von besonderer Beschaffenheit, wie Ganggranite zu sein

pflegen. - ^-
Gegen dfb porphyrartigen Granitabarten treten im mitt-

leren Th^le des Gebirges die ubrigen Varietaten zuruck

und besonders sind Granitite weniger verbreitet als Amphi-
bolgranite

t
welche letzteren jedoch fast durchwegs auch bio-

titfuhrend \sind, wobei ^er Amphibol dem Biotit urn so mehr
zu weichen pflegt, je reichlicher <sich Qparz im Gesteine

einfindet. Die reinen Amphibolgranite sind sammtlich sehr

quarzarm.
Mehr minder feinkdrniger Granitit ist wenig verbreitet,

hauptsachlich im Bereiche der Moldau, z. B. bei Kamaik,
Vorlik, Elingenberg, und strichweise inmitten des porphyr-
artigen Granitites. Sehr reich an Biotit ist der Granitit an
der Grenze des Gebirges zwischen Muhlhausen und Nadejkau.
Auch von Altsattel westlich sind Granitite verbreitet

Amphibolgranit tritt in den Gegenden von Breznitz,

von Mirotitz und Altsattel, bei Vorlik und Sohedrai, ferner

weiter ostlich bei Ghlistov und Nadejkau u. a. auf. In

dieser osUichen Partie des mittleren Theiles des Granitge-

birges kann man das Verhaltniss des gleichmassig kdrnigen
Granites zum porphyrartigen ziemlich genau beobachten.
Der erstere erscheint namlich zwichen den beiden Verbreit-

ungsgebieten dieses letzteren um Amschelberg und Wottitz
im Norden und Jistebnitz im Sudffn zunachst nur wenig
entblosst in der Gegend von Nechvalitz, Reditz und Marti-
nttz, erw^tert sich aber dann uber das ganze Becken von
Sedletz und PrCitz bis nach Chotetitz, Mrakotitz und Alt

Mitrowitz. Bei Boudy und Malkowitz und weiter uber Bo-
lesln bis Jetfichowitz senkt sich das Hochplateau von Ounuz,
Chlum und Jistebnitz, auf welchem porphyrartiger Granit
herrscht, ziemlich steil in den Kessel von Sedletz und Prcitz,

welcher von fein- und mittelkornigem Granit eingenommen
wird. *

In der Ausbuchtung des Gebirges von Ylasenitz (SO
von Jistebnitz) bis Tabor sifld verschiedene Granitabarten
entwickelt .*) Hauptsachlich verbrtitet scheint ein feinkOrniger

Granitit zu sein; am meisten Interesse bieten aber die Con-
tuctgranite dar.

*/ Das Gesteiu des Felsens, auf wclclitm die M.ult Tabor selbst
stelit, ist nach seiner mikroskop. Zu^-ammen-etzims,' richliger als Ker-
s.mton, denn als Granit anzusprech.-n.
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Digger kurz besprochene mittlere Theil des Granitge-

birges mrd von eigenthumlichen Granitabarten in Gang- Oder
Lagerform durchsetzt. Dieselben sind meist feinkornig, be-

stehend aus vorwaltendem Orthotic von lichten Farben,

aus Oligoklas, Quarz, Biotit, welcner manchmal ganzlich

zurucktritt, und in gewissen Abarten auch aus Turmalin.

Sie sind petrographisch erst nocb naher zu untersuchen.

Haufig entwickeln sich Pegmatite. Die wenig machtigen
•Ganggranite durchsetzen das Gebirge nacb* alien Richtungen,

die machtigeren lagerartigen Granite aber besitzen ein iiri

<jrossen und Ganzen ubereinstimmendes Streicben, welches

dem ScMchtenstreichen des Phyllit-, als auch des Gneiss-

gebirges zu entsprechen scheint. Sie sind hauptsachlich

im Gebiete sudostlich von den beiden sudlichen Phyllit-

schollen, al90 ind der Ge'gend von Amschelberg, Muhlhausen,
Mirotjtz und Sedlitz entwickelt. J. Jokely hat dieselben

eingehend besprochen, doch vermOgen wir nicht auf die

Darlegungen desselben naher einzugehen.

hi den aus der Gegend von Mirotitz und Muhlhausen
sudwarts gegen Pisek und bis Protiwin und Wodnan sich

erstreckenden Granitpartien ist hauptsachlich Granitit ver-

breitet und zwar besonders in einer sehr biotitreichen Abart

in der Gegend NO von Wodnan, von Protiwin, sowie in

der grossen Erstreckung nordlich von Misenetz und Pasek
bis Pisek und Kfestowitz. Porphyfartiger ^Granit nimmt
namentlich im sfldlichen Theile dieses Gebietes alle hfiheren

Berge ein, wie den Grossen und Kleinen Mehelnik, den
Skalkaberg, Chlumberg usw.

Weiter.westlich von Blatna bis Horazdiowitz, Silber-

berg und Schuttenhofen, dann in der Erstreckung des Ge-
birges um Nepomuk und Klattau ist Granitit mehr verbreitet,

als alle ubrigen Granitabarten. Porphyrartig entwickelt ist

er um Blatna, zwischen Michov und Hinter Zborowitz
von Horazdiowitz, bei Mecichov und KomSin NO von dieser

Stadt, sowie in dem Auslaufer, welcher von Kladrub 30
von Horazdiowitz gegen Bukovnik zieht, S von Svatopole,

ferner um Ellischau und Schuttenhofen, dann um Nepomuk,
welche Stadt selbst auf porphyrartigem Granitit steht, und
endlich fast in dem ganzen Auslaufer des Gebirges bis uber

Klattau hinaus, wo er namentlich zwichen Petrowitz und
Nemcitz, sowie. an mehreren Stellen in der Umgebung von
Klattau zu Tage ansteht. Ueberall geht er in mehr minder
^leichmassig grobkornigen Granitit uber in derselben Weise,
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wie in den scbon besprochenen Theilen des Gebirges. Diese
grobkdrnige Abart herrscht fasst in der ganzen uebirgs-
erstreckung sudlich von Blatna und Kassejowitz. An einigen

Orten. wie z. B. um-Chlum NW von Blatna und sudlich
von Sehlusselburg bis gegen HradiSt SO von Kassejowitz
entwickelt sich feinkOrniger glimmeranner Granitit. Amphibol
ist ein haufiger accessorischer Gemengtheil, welcher stellen-

weise so uberhand nimmt, dass er den Charakter des Ge-
steines wesentlich beeinflusst. UebergHnge aus Granitit . in

Amphibolgranit trifft man z. B. bei der Kirche in Kocelowitz.

NW von Blatna, ferner N bei Krastowitz (SW von Sedlitz),

N von Horazdiowitz bei Babin, auf der Kuppe des Komsin-
berges, am Bache SW von Neprachov (NO von Ellischau)

und anderwarts.

Eigentliche Amphibolgranite sind fast ausschliesslich in
der weiteren Umgebung von Bfeznitz und Belcltz entwickelt.

Namentlich trifft man sie in zahllosen BlocKen zwischen
Bubowitz, Hlubin und Vsevil {W von Bfeznitz) und Wvon
Belditz {N von Blatna) urn Kocelowitz, Zavesin, Oujezdetz T

Bfezi, Pozdin, Alt Smolivetz, Metla, Pfedmef und Zahordce
(0 von Kassejowitz). Eine kleine Partie von Amphibolgranit
(ein alter Stock?) erscheint NW bei Horazdiowitz. Das
Dorf Klein Bor liegt zum Theile auf demselben, welcher
ubrigens auch auf dem Hugel, welcher das Gloriet bei Ho-
razdiowitz tragt, zu Tage tritt.

Granit im engeren Sinne ist hauptsachlich in der Gegenct
von Stekna vorhanden, wo derselbe in mehreren Steinbrfl-

chen NW von dem Stadtchen aufgeschlossen ist.

Naher in die Petrographie des Granitgebirges einzu-
gehen ist vorderhand nicht rathsam, obwohl die alteren

Erforscher des Gebietes zum Theile sehr detailirte Angaben
uber die Beschaffenheit gewisser Gesteine gemacht haben.
Dagegen sei der charakteristischen Erscheinungsformen des
Granites an der Oberflache eingehender gedacht, weil die-

selben eine gewisse Abhangigkeit von der Zusanunensetzung;
der Gesteinsabarten bekunden und zu den Eigenthumlich-
keiten des Gebirges gehdren.

GewOhnlich erscheint der Granit an der Oberflache
in Blacken, deren Form wesentlich durch die Art der Ab-
sonderung des Gesteines beeinflusst wird. Am haufigsten
ist die Absonderung eine unregelmassige, indem ursprung-
lich compacte Granitmassen in verschiedenen Richtungen
zerkluftet und dadurch in unregelmassig geformte Stucke
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zerlegt wurden. Diese wurden dann durch Abwitterung
an den Kanten abgerundet, losten sich aus dem Zusammen-
hange und blieben theils an Ort und Stelle liegen, theils

sturzten sie bis zum Fusse der Berge hinab, wo sie nicht
selten in gewaltigen Anhaufungen angetroffen werden. Auch
eine andere Art der Entetebung von abgerundeten BlOcken
scheint moglich. Sie ist in Fig. 141 angedeutet und besteht
darin, das einzelne der Verwitterung besser widerstehende
Partien erhalten bleiben, wahrend das Gestein rundum zer-

stort und fortgefuhrt wird. In diesem Falle kdnnen die

BlOcke meist ihre ursprungliche Lage einnehmen, wenn sie

auch, vereinzelt an der Oberflache erscheinend, den Eindruck
machen, als wenn Sie von weit herbeigefQhrt worden waren.
Viele Bldcke zeigen eine concentrisch schalige, durch die von
Aussen nach Innen vorschreitende Verwitterung verursachte
Stnictur. Ein Zusammenhang dieser letzteren mit den oben

Fig. 141. Blockblldnng im mlttelbSbm. Qrwitgeblrge Aareh. unglaiohe Verwlttwung.

H»eh J. Jokily.

(S. 752) erwabnten Biotit- oder amphibolreichen Ausscheid-

ungen ist nicht nachzuweisen, wohl aber ist zu bemerken,

dass die kugeligschalige Absonderung bei alien gleichmas-

sig, besonders bei den mehr feinkornigen Granitabarten vor-

kommt, wogegen sie beim porphyrartigen Granit wohl kaum
je angetroffen wird. Die Blocke dieses letzteren pflegen an
der Oberflache ziemlich glatt zu sein und erscheinen ge-

radezu unverwustlich.

Beachtenswerth ist die besondera in den Randpartien

der Granitmassen verbreitete plattenformige Absonderung,

welche manchmal mit einer Art paralleler Anordnung der

Bestandtheile, zumal des Glimmers verbunden ist und auf

Druckwirkungen zurUckzufuhren sein durfte. In diesem Falle

erscheint der Granit gewissermassen flaserig und zerfallt,

wenn sich die plattenformige mit der prismatischen Abson-
derung paart, in flache Platten, welche oft mauerartig uber-

einander gehauft angetroffen werden. In Steinbruchen wird
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Fig. US. Wackelstein bel Blatni.

Nach V. v. Zrpharowir-h.

die platten- oder eigentlich in grossen Dimensionen schalen-

flJrmige Absonderung bei Gewinnung von h&ufig erstaunlich

grossen Platten benutzt.

Einiger Blockanhaufungen im nordlichsten Theile des

Gebirges ist oben schon Erwahnung geschehen. Im mittle-

ren Gebiete sind dieselben besonders im Bereiche des por-
phyrartigen Granitites uberall Torhanden. In den tiefen

Einschnitten der Flusse und Bache dagegen trifft man den*
Granit oft auch in Pfeiler- oder Wandform anstehend wie
z. B. bei Klingenberg, Vorlik, Podskal, Technitz a. d. Moldau,

Fig. 136, an der Otava
usw.

t
wahrend sonst hier

ebenso, wie namentlich
in der sudlicheren Ge-
birgserstreckung Granit-
felsen in machtigeren Ent-
blOssungen nur ausserst

selten angetroffen wer-
den. Aus dem sudlichen
Bereiche des Gebirges hat
v. Zepharowich meh-

rere durch Grosse, Gestalten und Gruppirung auffallende

Blockvorkommen bekannt gemacht, von welchen wir einige
als Beispiele, wie ahnliche im Granitgebirge uberall gefunden
werden kOnnen, anfuhren wollen.

Nahe bei Blatna
auf dem Wege nach
Skalcan sieht man
auf einem Felde
einen einzelnen sog.

Wackelstein (Fig.

Fig. 148: Gruppa von OranltblSeken bel KHUchau. 142), der fast 8 Ml
Nach r. ». Zepharowiek.

jn (Jer L^nge' Ulld

3 m in der Hohe misst. Er ruht mit einem kieinen Theile

auf einer zerklufteten Granitunterlage. Seine Oberfiache ist

glatt und vollkommen abgerundet. Bei Windstossen soil

er in eine schwache schwankende Bewegung gerathen. Aehn-
liche Wackelsteine kommen auch anderwarts vor.

Die Umgebung von Ellischau ist ungemein reich an
grossen und verschiedenartig gestalteten Granitblocken. An
den durch schOne Parkanlagen gezierten Aiahohen nordlich

vom Orte befinden sich gewaltige Blflcke, von welchen einer

nur wenig Kunst bedurfte urn den Kopf eine riesigen Un-
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geheners votzustellen. Eine auffallende Gruppe von Blocken
wird in Fig. 143 veranschaulicht.

Sudlich von Eassejowitz erstreckt sich N von Slatina

gegen Malkov eine Hugelreihe, auf welcher zahllose, meist
plattenformige Granitblficke bunt durcheinander liegen. Viele

sind in den verwegensten Stellungen ubereinander aufge-

thurmt. Die Spitze eines der Huge! krdnt eine Ueberein-

anderschichtung von platten Blocken, die in der UmgelWg
als „des Teufels Reisigbundel" bekannt ist

WesUich von Silberberg, links vom Wege von Zamle-
kau nach Plichtitz erhebt sich ein Hugel, auf welchem oben
u. a. auch ein Blotk auf anderen frei aufliegt, welche/ durch
seine colossale GrOsse schon von Weitem in die Augen
fallt^Fig. 144.)

Es ist oben bemerkt worden, dass die Begrenzung des

Granitgebirges dem Phyllit gegenuber wohl eine ziemlich

Fig. 144 Partle dm mlttelbShm . Granitgebirges bel Zunlekau.
3Iaf.li V. v. Zepharowieh.

scharfe, dem Gneisse gegenuber dagegen eine recht undeut-
licbe ist. Es hat dies zunachst seinen Grund darin, dass

das Gneissgebirge nahe der Grenze von zahlreichen Granit-

Apophysen und Gangen durchsetzt wird und dann darin,

dass der Granit an seinen Grenzen metamorphosirt ist

und eben entlang der Gneissgrenze haufig eine fiaserige

Textur annimmt.

Die Veranderungen, welche der Granitit in der Beriihr-

ungszone mit dem Phyllit erleidet, konnten in der Urn-
gebung voa Rican genauer studirt werden. (VergL S. 647 ff.)

Von der Schiefergrenze bis zum normalen' porphyr-
artigen, grobkrygtallinischen Granitit kann man drei, der
Grenze ziemlich parallel verlaufende Umwandlongszonen am
granltischen Gestein untersoheiden, namlich eunachst dem
Schiefer eine feinkOrnige Partialzone, wetter entfernt

eine sehr grobkdrnige -Zone und am weiteste» von der
Grenze entlegen abermals eine kleink&rnige Partialzone,
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762 I- Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

die allmalig durch Ausseheidung grosser Orthoklase in den
herrschenden porphyrartigen Granitit ubergeht.

Die Machtigkeit der einzelnen Granititumwandlungs-
zonen ist eine sehr verschiedene uad wechselnde. Im All-

gemeinen kann nur gesagt werden, dass die erste feinkor-

nige Partialzone die am wenigsten machtige ist. Dafur aber
ist sie die wechselreichste von alien, wogegen die Mittelzone

von "durchgangig ziemlich gleichmassigem Charakter erscheint.

Die erste, feinkdrnige Partialzone kflnnte als Por-
phyrgranitzone bezeichnet werden, weil ihre Gesteine

zumeist ein porphyrartiges Aussehen haben. Licht rdthlicher

Feldspath verbindel sich namlich mit Quarz zu einer scheinbar

dichten Grundmasse, in welcher einzelne grdssere Krystalle

dieser beiden Minerale und 1 mm und mehr grosse dunkel-

braune Biotitschuppen oder schwarze Turmalinsaulchen ein-

gebettet liegen. Schon unter der Loupe lost sich jedoch
die Grundmasse in ein durchaus krystallines Gefiige auf und
unter dem Mikroskop sieht man, dass diese Zone ganz nor-
mal zusammengesetzt ist, obwohl die einzelnen Facies der-

selben bemerkenswerthe Eigenthumlichkeiten aufweisen.

Im mittleren Theile des Straschiner Steinbruches er-

scheint an der Schiefer-, resp. Hornfelsgrenze feinkorniger,

sehr biotitreicher, rother Granitit, in welchem einzelne Schie-

ferbrocken eingeknetet liegen. Rother Feldspath mit win-
zigen QuarzkOrnchen bildet die Hauptmasse, aus welcher
sich licht rSthliche, hdchstens 2-3 mm lange Orthoklase, etwa
die Halfte so grosse Quarzkomer und besonders reichliche

Biotitkrystalle oder Schuppen von sehr gleichmassiger GrOsse
(etwa 1 mm im Durchmesser) abheben. Der dunkle Glimmer
ist das auffallendste Gemengtheil, neben ihm herrscht Feld-
spath. Quarz tritt sehr zuriick. Nur der Schiefergrenze ent-

lang zieht sich ein 2— 4 mm breiter Streifen krystallinischen

Quarzes. Dieses Contactgestein, dessen Machtigkeit zwischen
10 bis 70 cm schwankt, kann als normal angesehen werden,
da es durch Uebergange mit alien anderen Faciesbildungen
der ersten Partialzone verbunden ist, was von keiner anderen
(ich konnte 5 unterscheiden) gilt. Von diesen ist die wich-
tigste jene, die selbstandig auftretend Turmalingranit
genannt werden musste, denn Turmalin spielt darin die
Rolle eines wesenUichen Gemengtheiles, Biotit tritt nur ac-
cessorisch auf. Dieses Gestein entwickelt sich aus dero
normalen, Contactgranitit dadurch, dass Biotit sehr zuruck-
tritt und hernach nur noch streifenweise mit dem zugesellten
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Turmalin im sonst nahezu glimmerleeren Gestein erscheint.

Diese band- oder streifenartigen Anhaufungen der dunkel-
farbigen Gemengtheile sind* sehr auffallend, 4a sie zumeist
scharf gegen die ubrige Masse begrenzt sind und stellen-

weise den Eindruck einer geschichteten Anordnung hervor-
bringen. Die Hauptmasse des Gesteines bat gewShnlich eine
blass rosenrothe Farbe, die durch die ausgeschiedenen, selteh

2 mm grossen, weisslichen Feldspatkrystalle und Quarzkorner
noch lichter gemacht wird. Um so scharfer hebt sich von
derselben das Gemisch der dunklen Biotitschuppen und. Tur-
malinsaulchen ab. Diese letzteren gewinnen im eigentlichen

Gontactgesteine, welches .

stellenweise machtig «nt- ^rvjJftRi-'LffeiK.

wickelt ist, die Oberhand.
Die mikroskopische

Beschaffenheit der ver-

schiedenen Facies der er-

sten Partialzone bietet

einige Eigenthumlichkei-

ten dar, auf welche je-

doch nicht naher einge-

gangen werden kann.

Nur jenes Gontactgestei-

nes sei gedacht, in wel-

chem Turmalin einen
Hauptgemengtheil bildet.

Hier erreichen manche
Saulchen eine Lange von
1 cm und eine Breite von
1 mm. Diese sind jedoch in der quarz-feldspathigen Haupt-
masse nur einzeln verstreut. Dicht gedrangt und dem Ge-
stein eine graue Farbung verleihend sind kleine, dunne,
hOchstens 1 mm lange Nadelchen, die u. d. M. haufig geglie-

dert erscheinen, wobei immer das folgende Glied schwa-
cher zu sein pfjegt als das vorangehende, so dass einzelne

Gebilde an Schafthalmstengel erinnern. Auf dem vorletzten

Gliede sitzen oft zwei oder mehrere feinere Saulchen mit

zum Theile deutlicher rhomboedrischer Terminal-Begrenzung.

Lose im Quarz eingestreute feine Turmalinnadeln und kleine

Saulchen sind sehr haufig. Bei alien Turmalinen sind zonale

Farbenunterschiede ausserst selten ;
jedoch die Farbung der

verschiedenen Krystalle ist etwas verschieden, halt sich aber

im Allgemeinen in graubraunen Nuancen. Der Dichroismus

Hg. 14b. Turmnllngranit sun der Contacttone
.del Granititei und Pbyllltea bei itif.an.

VorgrSil. 40mal.
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ist 3ehr stark, ebenso die unduldse Farbenwandlung in den
einzelnen Krystallen bei gekreuzten Nicols. Einschlusse sind

nicht vorhand#n. (Fig. 145). • .

Die zweite~Fartialzone des Contactgranitites zeigt

durchgehend pegmatitische Textur und eine ziemlich gleich-

•*••,„ massige Machtigkeit von beilaufig 4 Metern. Der Feldspath,

und* fcwar fleischrother Orthoklas, ist immer vorherrschend,

stellenweise s»> sehr, dass das Gestein prakijsche Verwend-
ung flnden kdnnte. Die Rothfarbung scheint eine charakte-

ristiscbe Gontacterscheinung zu sein. Zu ihm gesellt sich

Quarz in meistentheils deutlich dihexagonaler Krystallform.
•" Biotit erscheint re'gellos angefeiuft und zwar in papier-

diinnen Tafeln, die das Gestein auf Kluften zu durchdrin-
gen » s«b«inen. Viel bedeutendere, wenn auch der Zahl nach
nicht' reichlichere Nester bildet Muscovit in manchmal roset-

tenartigen Gebilden. Beide Glimmer sind vorwaltend an die

Begrenzungsfla«hen des Quarzes gebunden. Ausgezeichnet
ist diese Zone jedooh hauptsachlich durch das hauflge Auf-
treten von schwarzem Schorl, der zumeist in gut ausgebil-

deten Saulen erscheint. Er liegt regellos einmal im Feld-

spath, das anderemal im Quarz eingebettet, ist aber doch
vorwiegend an den Quarz gebunden. Hauiig sind die Kry-
stalle krummgebogen und zerbrochen.

Beachtenswerth ist die stellenweise sehr typische Aus-
bildung des Pegmatites zu Schriftgranit, in welchem
der Feldspath gewohnlich lichter roth gefarbt zu sein pflegt

als in dem ubrigen Gesteine. Der dem Orthoklas einge-

wachsene Quarz ist theilweise in langgestreckten Prismen,
theilweise . in nicht regelmassig begrenzten, gezogenen K6r-
nern entwickelt.

Die dritte, von der Schiefergrenze am weitesten ent-

fernte Partialzone des Contactgranitites hat meistens nur
eine geringe Machtigkeit von hdchstens '/»**» schwillt aber
stellenweise sehr an. In ihr verfeinern sich alle Gemeng-
theile des grosskornigen Pegmatites der zweiten Zone, unter

Ausscheidung des Turmalins und Muscovites, sowie unter
starkem Zurucktreten des Biotites, bis zu einer gleichmassig

feinkdrnigen, der Hauptsache nach feldspathig - quarzigen

Masse, die allmalig grdber wird, wobei sich anflinglich ver-

einzelt, dann immer haunger grosse Orthoklase einfinden,

bis sich schliesslich normaler, grobkrystallinischer, porphyr-
artiger Granitit entwickelt.
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Aehnliche Gontacterscheinungen am Granit durften sich

der ganzen PhylKtgrenze entlang nachwejeen lassen, jedocb/
ist hieruber bislang nur Einiges bekannt. Zwischen Mnicho-
witz und Kunitz sind sehr turmalinreiche Contactgebilde
des Granites entwickelt, nahe bei Kunitz u. a. era Turrna-
linquarzfels, in welcbem weder der Schorl, noch der Quarz
individuaiisirt sind, und beide einandes. auf eigenthumliche
Weise durchdringen. Bei Eule erscheineri an der Gebirgs-
grenze Pegmatite mit sehr vorherrschendem Orthoklas, die
in Porcellanfabriken Verwendung finden. Rothe Contact-
granite treten weiter sudiich an mehreren Stellen, z. 6. bei
Rybnik und Visnova auf, desgleichen bei Milin, wo das Ge-
stein zum Theile sehr feinkornig, fast sandsteinahnlich vied.
Ziemlich verbreitet sind sie entlang der Phyllitgrenze W

'

von Breznitz bei Vosel, Pinowitz, Vsevil, dann weiter sud-
iich etwa von Hucltz fiber Slavetin, Leletitz bis Hvozdan.

Auch an den Grenzen der isolirten PhyUitschollen

machen sich am Granit Coatacterscheinungen geltend. Bei
Stremblat NW von Ondfejov sind dieselben ganz ahnlich

wie in der Gegend von Rican. Bei Konopist an der Ost-

grenze der Neweklauer Insel ist sehr leldspathreicher Peg-
matit entwickelt, bei Benitz NW von hier eigenthumliche
Turmalingranite. Aehnliche Contactgesteine kommen auch
an den Grenzen der beiden sudlichen Inseln vor.

Der Schwierigkeiten der Grenzbestimmung des Granites
dem Gneisse des bohmisch-mahrischen Hochlandes gegen-
uber ist schon oben gedacht worden. Sie bestehen we^ent-
lich darin, dass der Granit flaserig und gneissahnlich wird
und den Gneiss vielfach durchbricnt. Wiewohl nun die

Grenze des Granites in manchen Fallen eine unbestimmte ist,

vermag man doch im Grossen und Ganzen auch in dieser

Contactzone am Granite Unterschiede von der normal^*
Zusammensetzung zu constatiren. Hauptsachlich erscheint

auch hier der Granit turmalinfuhrend und stellenweise als

Pegmatit und Schriftgranit entwickelt. So z. B. tritt W von
W&ottitz zwischen Wfezditz und Martini tz fin Turmalingranit
auf, welcher jenem naher beschriebenen von Rican (S. 763)
vollkommen ahnlich ist. Etwa von Mrakotitz uber Alt Mi-
trowitz bis Borotin ist der Granit an der Grenze stellen-

weise sehr flaserig bis falsch geschichtet, die mineralische

Zusammensetzung scheint aber nicht sorfderlich beeinflusst

worden zu sein. Pegmatite treten jedoch ostlich von hier

im Gneissgebiete ziemlich rfeichlich auf, meist in inniger
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Verbindung mit Kalksteinen, deren Lager auf S. 95 ff. be-

schriebea worden sind. Bci Milcin uad Sudomefitz fuhren

sie nebst Turmalin auch Granaten. Besonders reich an
Contactbildungen des Granites ist die weitere Umgebung
von Tabor. Die Ausbuohtung des Gebirges von Jistebnitz

gegen Tabor wird fast rundum von turmalinfuhrenden Gra-
niten, die haufig Hugel und Felsen bilden, eingesaumt. Man
trifft sie besonders bei Slapy, Drazifcka, Drazitz, Makov, Rad-
kov, Kosin und Nachod. Sie sind zum Theile von selt-

samen Aussehen, welches in den pegmatitischen Abarten
meist durch eine eigenartige Gruppirung der Muscovitblatter

oder der Schorlkrystalle verursacht wird; zum Theile vor-
zuglich schdne Schriftgranite, wie namentlich bei Nachod.
nahe der Strasse auf Gangen ; und endlich auch von eigen-

thumlicher Zusammensetzung.

Podto!
Smulni
Bach Stprtetv

Fig US. Profll durch dm Or«nr.gcbl«t iwi«chen dem bSlimlicb-mUbrlieben Hoch-
Unde ond dem mlttelbohm. Gr»n1ts«Wrge.

Neeh J. Jokily.

1 Gnei«* 3 Ornnlt.

(Am /rW-Knie dee Profile* beicinol bei MVhlbaneo dm laMinmeabjtngeiide
(rranllgebirge).

In der Gegend v^>n Sepekau und Muhlhausen ist die

Begrenzung des Granites besonders schwierig zu bestimmen.

Der Gneiss wird hier von sehr zahlreichen Granitgangen

und StScken oder Lagern durchsetzt, die fast sammtlich

turmalinfuhrend sind. Sch6ne Abarten dieser Granite trifft

man bei Vopafan und Podbor, wo im pegmatitischen Gesteine

nach F. Sakrankk *) auch schon krystallisirter Apatit vor-

kommt. Anderwarts sind die Granite, wie es scheint, nur

biotitfuhrend, feinkijrnig, mit vorwaltendem Orthoklas von
lichten Farben. Stellenweise scheint es, als ob eine fOrmliche

Wechsellagerung zwischen Gneiss und Granit bestehen mochte.

welche Verhfiltnisse Jokkia' durch das Profil (Fig 146) ver-

anschaulieht hat. Der Granit scheint an inanchen Qrten

eine UmwandLung des Gneisses in ein quarzitisches Gestein

Sit/ber. !. k-1. Iv.hm. <»•*. d. Wis?.. 1S^3. \<aa. 'i'n.
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bewirkt zu haben, welches man stets nur in Begleitung von
Granit antrifft, so dass man uberall, wo Quarzit gefunden
wird, mit volliger Sicherheit auf die Gegenwart von -.Granit

schliessen kann, wenn dieser auch nicht zu Tage tritt.

(Vergl. S. 69). Zwischen Kfizanov und Zalsi sudOstlich von
Muhlhausen kommt ein Gestein vor, welches Jokely als

Granulit angesprochen hat, und von welchem er bemerkt,
dass es sich petrographiseh vom Granit nur durch beigemeng-
ten Granat unterscheide. Es besitzt eine dickplattige Ab-
sonderung.

Nordhch von Sepekau und ,Muhlhausen l&sst sich von
letzterem Orte eine Zone westwarts fiber Velka und Hrej-

kowitz bis Itzkowitz zur Moldau, dann nordwarts uber
Teinitz, Zbislav, Zhof, Lhota Tetaurova. Bransowitz, Klein

Chyska, Ratibof, Poresin bis Lhota Zemlifikova zur Grenze der
Chlumetzer Phyllitscholle eine zweite Zone verfolgen, die

reich an turmalinfuhrenden Graniten und Pegmatiten ist,

deren Bedeutung erst noch naher zu ermitteln ist. Auch in

der sudwarts im Osten von Pisek bis Protiwin und Woduan
auslaufenden Graniterstreckung sind turmalinfiihrende Gra-
nite und Pegmatite an zahlreichen Orten vorhanden. Die-

selben durften vorwaltend Gontactgebilde sein. Bedeutung
hat in letzter Zeit der Pegmatit von Pisek dadurch gewon-
nen, dass seine Feldspathmassen in grossem Massstabe zu
technischen Zwecken verwendet werden und dass er reich

an interressanten Mineralvorkommen ist. Die Spathbriiche
beflnden sich von der Stadt am nordostlichen Abhange
des Hiigels Kravi hora, unweit der Waldstelle, die „U obrazku'*

genannt wird. Der Pegmatit ist bankig abgesondert und
verflflchen die Banke unter etwa 30° in NO In ansehnlichen
Massen ist nebst Orthoklas auch Rosenquarz entwickelt, zu
welchem sich vornehmlich Quarzkrystalle und Turmalin,
dieser letztere u. a. in sehr grossen, schdnen Krystallen,

gesellen. Von sonstigen Mineralen, die meist in Hohlraumen
des Feldspathes vorkommen, hat E. DOll*) Beryll, Aqua-
marin, Glimmer, Apatit, Pyrit, Ghalkopyrit und Arsenopyrit

bekannt gemacht R. Scharizer**) hat Bertrandit bestimmt
und als monosymmetrisch aufgefasst, wogegeri K. Vrba***)
zur alteren Annahme des rhotnbischen Svstemes zuruck-

*) Verhandl. .1. k. k. geol. R.-A.. 188G. pa?. 351.
**) Ibid. 1887, paf. 350. — (JiotU's Zeitschr. f. Krvstnlloar. XIV.

18bS. pajr. 33.
***, Gro'.h's Zeitschr. ek\ XV, 1889. p.u'. 1V4.
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gekehrt ist. Dieser vorzugliche Forscher beschreibt ausser-
dem von. Pisek: Tantalit, Monazit, Xenotim, Pharmakosiderit
und Syihplesit. J. N. Wold4ich *) hat auf den Pegmatit
im Oudraier Revier (etwa 1 St sudostlich von der Stelle

„U obrazku") aufmerksam gemacht.
Auch weiter westlich treten an der Granit- und Gneiss-

grenze ahnliche Erscheinungen zu Tage, wie die beschriebe-

nen, und streckenweise kann man einzelne Contactzonen
des Granites ziemlich gut verfolgen. Diese Verhaltnisse sind

jedoch erst tooch genauer zu untersucben. Interessant ist

ein Pqgmatitvorkommen, welches dem dolomitischen Kalk-

steine bei Schiittenhofen eingelagert ist und Ton R. Schaki-
zer**) in mineralogischer Beziehung eingehend durchforscht
wurde. Der Pegmatit enthalt hienach verschiedene Minerale,
welche in zonenartiger Anordnung drei typische Associationen

£*'.

BrttMti iloldau. Srdlttz

• r'
'

'

'

" '
'

Fi§. 147. Profit dnrch du mltlalbobm. Gmniigebirge.

1 GnelM. t Pbylllt. a Qlaiehmtttlg kornlgar, 4 porptayrartigar Granit.
Ampibolgranlt.

bilden, denen alien derber grauer Quarz gemeinsam ist.

Die erste Zone und zugleich Hauptmasse des Pegmatites
besteht nebst Quarz aus Mikroklin, Lepidomelan, Muscovit,

Apatir, Monazit und Xenotim. Die zweite, Ton der Kalk-

grenze weiter entfernte Zone enthalt Albit, Muscovit, blau-

schwarzen Turmalin und braunen Mangangranat, sowie

untergeordnet lichtgrunen Turmalin. In der dritten Zone
erscheint Lepidolith, CleaTelandit, dunkelgruner und rosen-

rother Turmalin und blatteriger Albit.

Ueberblicken wir nun das Verhaltniss des mittelbahmi-
schen Granitgebirges einerseits zum bohmisch-mahrischen
Hochlande, anderseits zum mittelbohmischen Urschieferge-

birge, so ergibt sich, dass die Gneisse des ersteren fast

durchwegs unter den Granit einfallen, wahrend die Phyllite

des letzteren denselben uberiagern, oder gegen ihn verflachen.

und von ihm geboben und abgeschnitlen werden. (Vergl.

* Verhandl. etc. 1886. pap. 453.
••» Verhandl. d. k. k. ireo). R.-A.. 1886 pair. 10P. — Ibid. pa^r.

283. — Kroth's Zeitsehr. f. Krvstallosrr. XII. 1887, pair. 11. u. 35. -*-

Ibid. XIII, pair. 15. u. 449. — Ibid. XV, 1880, pag. 337.
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Das mittelbobm. Ortnitgebirge. — Porphyr. 769

Fig. 139' und Tig: 147). Die defn Granit auflagernden
PhyDitscbolIen 9cheinen- eine muldenfOrmige Lagerung zu

besitzen; (S. 669) Diese VerhaKnisse, sowie einige^dfe Aus-
•bildungsfacies des Granites betrellende Eiiizelnheiten sind ink

Profil Fig. 147 verauschaulicht.

Von son<rtigen Gesteinen, wekheim Bereiehe des

TOittelbOhmisd»en Granitgebirges atfftreten, sind cfie'Eruptiv-

gesteine, welche den Granit durdibrechen, die "Wiehtigbtea.

Fodtphyre sind nicht aJlzusehr verbreitet und uberdies

-wederin p«U©graphJscb#r,i noqhin stratigi^bisjcher Hinsichi

genfigend erforschVweshalb wir
;
u»s auch ki^jz fa$sen werden.

In den westttcben Partien des Gebitges kommt Porphyr
in Gangform z, B, am J&gerberge in ider nordlichen Bergr
gruppe dejr 8iebenbe*ge (S. 7.38 ,und 74Q) vor..

Im- Osttieheh FlQgel des iGdbirges-,sind Porpbyrgfcige

im nOrdlichem Theile bisber nur an wenigtn Steilea bekapnt
geworden. " Zwischen Ceriaa: and Seiwhuab streicht ein

Gang habe des Bahowftenterhauses Nro. 108 iB-sOdwesthcbej-

RichtWBg, Dvchte Grankiaehe Quareporphydte Oder .Grano-

phyrite beschrelbt BoftlfcKf ens einigen^ngen Gangen, welebe
fast senkrecht den Granttit an der -von Knin nach Gelin

fOhrendenStrasse in GJVO-Richtung durehseisen, und welter

in 2 Gangen -an dem bfewaldeten ,Abhange bei Jamky Ar
von OeMn z» Tage bonnn'en. Drcse Gtoge. ypurden firuher

zu Ganggramten gerecbnet. •

ha mittleren Gebiete scheinen Porphyre weitmehrver-
breitet zu sein, wenigstens achreibt ihnen JoxtiLrmi Berefche

der Hoch Ghhuhetzer • und Mirowftzer- Phyllitsdiolie n$b*n
den Gang- and Lagergraniten die bfedeutendsteiRolte' 2H.

"Er unterscheidet drei Hauptgrnppen : Felsitporpfoyre' mtt
wenig Quarzeinsprenglmgen und ohne" Glimmer; Graait-

porpuyre: und Biotitporphyre mit vorherrachendem Biotit-

einsprengilngen, aber'dbne ausgeschiedene Quarzkoraer,

Neue Untersuchungen werden zeigen, wieweit diese Classic

^cation und die ganze Auffassung beredhtigt ist. Die Felsit-

gorphyre sollen hauptsachlich - in Lagerform; sehener in

angform auftreten und. zwar in dem-Landstrieh nOrdlich

Ton Mfihlhausen bis zur Hoch Cblumetzer Schieferinsel

:

in der Gegend von Vladefln, Dobra roda, Lhota Pechova,
Hrejkowitz, Zhof, Zbislav und 8 von Munchausen W von
Lisnitz. Die Granitporphyre und Bietitporphyre erscheinen

gewdhnlich in Gemeinschaft. Wo die ersteren mehr selb-

Katnr, OeoIogU Toa Biihmen 49
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st&ndig auftreten, bilden sie meistens langgestreckie Lager,

seltener Lagerstocke, welche das Terrain meist ansehnlich

uberragen. Man trifft sie. in der Gegend von Mirotitz S von
Bofitz, bei Obora, Vraz, Vanrazov, Gimelitz, ferner bei Vorlik,

dann an der Nordgrenze der Chlumetzer Scholle bei Lhota
Bfekova W von Selfan und W von Kamaik a d. Moldau
bei Ober Hbyt, Nepfejov, ferner in der Gegend vqn Milin

bei Slivits usw.. an vielen dieser Punkte aucb mit Biotit-

porphyren in Verbindung. In diesem Falle bilden die

letzteren scheinbar Lager oder Gftnge innerhalb der Granit-

porphyre. Sonst aber kommen vereinzelte Ganglager nie

vor, sondern die Biotrtporphyre erscheineo stets in Gang-
lagerzugen, die vorwaltend von Ost naeh West streicben.

Sie treten hauptsaehlieh auf: zwischen Holusitz, Malcitz

und Nen Vra2 [S von Mirotitz); von Mirotitz und Cerho-
nitz; zwischen Gimelitz, Varvazov and Dittrichstein und in

der Forteetzung dieser Gruppe ira Lufekowitzer Granitstock

(S. 756)5 weiter westlich von der Mirowitzer Scbieferinsel

zwischen Ueenitz dnd Hosowitz; besonders sahJr&ich abar
zwischen den beiden SehoUen O Von Mirowitz in den Ge-
genden von L*2isl, Kralova Lhota, Probulov, Vorlik, Kozle,
Zaluzan und Kozarowitz, sowie von hier auf der rechten
Seite der Moldau urn Kamenitz und Voltyfov; mehr vereiniselt

bei Lhota Koubalova, Kosobud, Mileschau, Schonberg und
Proutkowitz; zahlreieher wiederJV von Schonberg bis Brazna
und Kamaik, sowie jenseits des Flusses bis Ober und Unter
Tfti, und einzeln endlieh aa mebreren Orten zwischen
Kamaik und Selcan. Jokelv betont, dass dort, wo Biotit-

porphyre vorkommen, nirgends Lager- und Ganggranite auf-
treten, und umgekebrt Wirmussen uns mit diesen Angaben
begnugea, durfen aber nicht unerwahnt lassen, das manche
der JOK^LY'schen Granitporpbyre echte Granite, und die
Biotitporphyre wenigstens zum TheUe minette- und kersan-
tonahnliche, oder diabasische Gesteine sein durften. (VergL
S. 775).

Irn sudlichen Bereiche des Granitgebirges erscheinen
hauptsaehlieh im ostlichen, an das oben besprocbene Gebiet
sich anschliessendem Theile Porphyrgesteine und zwar vor-
waltend Granitporphyre, welche sich gewohnlich schon in
der Terrainform dadurch erkenuen lassen. dass sie ziemlich
ansehnliche langgedehnte Rucken bilden, welche das Streichen
der Lagergange recht gut ersichtlich machen. So triflft roan
sie zwischen Malkov und Blatna (eine kleine Partie ist in
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Pastik bei der Kirche entblosst), zwischen Malkov, Ho§owitz
und Beltitz, zwischen Blatna und Ghlum. Vereinzelt sind
die westlicheren Vorkommen an der sudlichen Grenze des
Gebirges NW von Strakonitz bei Brus, Hubenov, Hradec,
Michov und Hostitz, bei den letzten Hauseru an der Otava
aufwarts, wo er in kubischer und pla/ttiger Absonderung zu
Tage kommt. Haufiger erscheint er bei Mohelnitz und So-
besuk und SW von Nepomuk. Hier uberall finden sich

stellenweige dichte Gesteine ein, die Jokely's Biotitporphyren

entsprechen und von V. v. Zephabowich Aphanit, des
Granitporpbjres benannt wurden. Dieselben kommen na-
mentlich zwischen Blatna und Ellischau recht haufig vor,

besonders zwischen Blatna und Cekanitz, bei Jindfichowitz,

Vele§itz, Paciv, Strazowitz, Neprachov, dann ^Tvon Ellischau

zwischen Louzna und 2dar, bei Techonitz und nahe bei

Ellischau am Wege nach Veienov, sowie in der Gegend von
Horazdiowitz bei Stfebomyslitz, Gross Bor und Hradesitz. Die
Gang-Streichungsrichtungen sind oft in kurzen Distanzen
sebr verschieden. Das anstehende Gestein besitzt haufig

eine piattenfdrmige Absonderung. Nicht uninteressant ist,

dass man diese dunklen Gesteine mehrfach fur Anzeichen
von Steinkohlen angesehen und Schurfungen vorgenommen
hat, die naturlich ein schmahliches Ende nahmen, so z. B.

bei Vrbno (WSW von Blatna) am Wege zum Smyslover
Teiche und bei Ghanowitz bei Horazdiowitz. Im nflrdlichen

Granitarme erscheinen diese Gesteine fast dnrchwegs in

Gangform zwischen Neuraz und Sobesuk {SW von Nepomuk),
weiter westlich bei Klikafov, zwischen Mecholup und Ou-
jezdetz; dann in der Gegend von Kassejowitz TFvom Orte
und Ostlich davon zwischen Kocelowitz und Zahortitz NO
von Schmsselbnrg. Bezuglich der naheren petrographischen

Beschaffenheit ist zu beachten, was weiter oben angedeutet
wurde. Jnsgesammt zum Granit einbezogen, wie in man-
chen Earten geschehen ist, durfen diese Gesteine aber nicht

werden.

Grftnsteine : und zwar, wenn nicht durchwegs, so

doch vorworwaltend Diorite, kommen in den westlichen

isolirten Partien des Gebirges auch nur untergeordnet vor.

So wird in der NeustadU-Kuttenplaner Granitpartie ein

Dioritporphyritgang angefuhrt, der bei einer Machtigkeit

von 5—10 m, bei Neustadtl, knapp wo der Weg von
Gross Wonetitz das erste Haus beruhrt, in St. 12—1
sudlich bis zum Walkbache und daruber hinaus streicht.

49*
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Im ostliehen Flugel des Granitgebirges schemen die

Griinateine vorwaltend im nfirdKchen Theile des Gebirges
entwickelt zu sein und zwar hauptsftehlich im Berekhe der
Amphibolgranite, wo man sie in zahlreichen Gangen uberall

antriffl, wo Aufeehlusse bestenen. Um die Art ihres Vor-
kommens und ihres Veth&Hmsses zum Granite darzulegea,

"wollen wir einige Berspiele aus der nGrdlichen Gebirgser-
' streckung anffihren:

'

Im Einschnitte der Franz-Josefsbahn bei Mnichowitz
unter dem Wachterhause Nro: 113 dringen in den Amphi-
bolgranit funf Dioritg&nge ein. (Fig. 148). Wahrend die

beiden Randgange in ihrer ganzen Entblossung eine ziemlich

gleichbleibende Machtigkeit besitzen, verengern sich die drei

Hf. 148 Dloritfloge im Ampblbolgnnlt Im Btbnelnicbnltu bei afnichowhx
'

, i . , ,i
,

mittleren Gauge roach oben au in auffallender Weise und
zwei davon endigen nberaus deutlich ais feine Adern. Die-
selbe Erscheinung beobaehtet man auch an anderen Orten,
wo stellenweise von einem machtigeren Gauge holts und
rechts Adern abzweigen, die ebenfalls in feinsten Endigan-
gen auslaufen. Es ist dies ein Beweis, dass die Dioritmasse

in Klufte des Granites eingedrungen ist und somit j finger
als dieser sein muss. Einen weiteren Beleg hiefur bildet

auch die Thatsache, dass der Granit in diesen Fallen vom
Diorite augenscheinlich beeinflusst und umgewandelt wurde,
indem er entlang der meistens ausserst scharfen Dioritgrenze
von abnormalem Aussehen und gewChnlich sehr verwittert

ist. Die Grunsteine, welche sich in dieser Weise als jungere

Digitized byGoogle



Das mittelbohm. Granitgebirge. — Gfllflsteine. r 775

Gebilde als der Granit documentiren, pflegen von dichter

Beschaffenheit zusein, wie eben in alien Gangen in Fig. 148,
wo der machtigste Gang 6"5»» breit ist.

In manchen Fallen liegen die Vernaltnisse aber anders.
Die Grunsteingange erscheinen zwar mebr minder seharf

begrenzt, allein weder an ihuen, nach am Granite ist wahr-
zunehmen, dass ihre Masse in Klufte desselben eingedrungen
ware, sondern alle Aiyseichen sprechen fur eine fast gleich-
zeitige BUdung. So tritt im Amphibolgranite im Thale
des Mirosowitzer Baches, auf der Westseite der hohen.
Bahnboschung, ein etwa 3 m machtiger Dioritgang auf, weir

cher aber nur im ampbibolreicben Granite eine zusaramen-
hangende Masse bildet, wogegen er ,gegen die Oberflache

zu, wo der Granit armer an Amphibof ist, zwar nicht aus-
keilt, aber sich allmalig in einzelne rundliche Massen auf-

zulosen scheint. Leider ist die Entblossung keine derarttge,

um dies ganz bestimmt behaupten zu konnen. Ist die Deut-
ung aber richtig, dann waren die ovalen Massen keine Aus-
scheidungen (Vergl. S. .752), sondern Einschluase, oder aber
es ware auch der Dioritgang nur als eine Ausscheidung zu
betraehten. Aohnlich gestalten sich die Verhaltnisse auch
anderwarts, wobei zu beobachten ist, dass in solchen Fallen

die Grunsteine zumeist schon porphyrartig eind (Anorthit-

dioritporphyrite ?). . .

Ueberhaupt sind zumal im nordlichen Gebirgstheile

porphyrische Grunsteine mit bis 0'5 em grossen Einspreng-
lingen sehr verbreitet, und erscheint nicht selten in demsel-
ben Gange dichter und porphyrischer Diorit beisammen,
allmftlig in einander ubergehend. So z. B. wird der mittel-

kornige Amphibolgranit am felsigen Gehange des romanti-
schen Thales, welches sich von der Muhle gegen Hrusitz;

(W von Oodrejov). hinzieht, von einem unter 43° nordOstlich

einfallenden, l;5m machtigen Dioritgange durchsetzt, wel-
cher im Hangeuden feinkOrnig, . im Liegenden porphyrisch'
ausgebildet ist. Es scheint sogar der Plagioklas des dichten.

Diorites ein anderer afc jener des Dioritporphyrites zu sein^

Aus dem Erorterten ist, ersichtlich, dass, die Grunsteine.,

des niitjtelbobmischen Granitgebirges entweder von gleichera

Alter wie der Granit, oder, jfinger sind, also der mitileren

palaepzoischen oder einer spateren Period© anzugehdren,
scheinen. Spater sind dieselben mitsammt dem, Granite Ver-
werfungen ausgesetzt gew«sen, welchje

r
wpW nicht. nur. au£

Spannungsausgl^ichnngen im Grani^gebixge selpst zur^ckV,
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zufohren sind. Ueberall, wo gute Aufschlflsse bestehen,

trifft man h&ufig den Granit «und Diorit von haarfeinen Spal-

ten durchsetzt, an welchen Verschiebungen der Grflnstein-

gange eingetreten sind. Ein Beispiel mag genugen. Bei
Mnichowitz im Bahneinschnitte (Telegraphenstange 98) wird
der Granit von mehreren 5 bis 20 em machtigen Dioritgan-

gen unter etwa 45° durchsetzt. An einer auf die Fallricht-

ung der Gange fast senkrechten Kluft ist eine Verwerfung
urn etwa 10 em eingetreten. (Fig. 149). Auf Druckwirkungen
durfte auch die nicht selten schieferige Textur der GrOn-
steine zurfickzuftlhren sein.

Was nun die Verbreitung der Grunsteine anbelangt,

so treten dieselben im nordlichen Gebiete sehr reichlich auf,

namentlich in der Nachbarschaft der Ondfejover Phyllit-

,;
insel, wo sie von Mnichowitz bis Cercan

v yt *
m- m (*en Einschnitten der Franz Josefebahn

f S\ iaE/ uberaus deutlich ersichtlich sind. Die
_ „_ , Gange erscheinen stellenweise in grdsse-

t x ~^~Jua~*t
rer ^Jizan' einen Gangzug bildend, wie

f i. Jmr i
Z- b. beim Kilometerstein 153 acht Gange,
beim Wachterhause Nro. 112 sieben Gange
usw. Ihrem im Ganzen nordflstlichen

Streichen nach lassen sie sich zum Theile

auf weite Strecken verfolgen, oder fallen

doch in die Verlangerung anderer weit

it,, us verwurfon to
entfem';er Gange. Das Verflachen ist meist

Dtoriigint«t
,

i^ o'Jue ejn steiles, haufig fast senkrechtes.
b.i UBieh.i.1... Weiter sudlich, in der Zone von

t Gr«i«. » writ.
BeneschaU) Knjn bis Selcan treten GrQn.

steingange nur vereinzelt auf, so z. B. N von Selcan bei

Pficov und VoseCan und bei Neu Knin. NO von letzterer

Stadt erhebt sich der Chwojnaberg, der auf dem Gipfel

aus Schiefern besteht, die auf Granit auflagern. Der letztere

wird auf der Nordseite des Berges von einem Gr&nstein-
gange durchsetzt, dessen Gestein u. d. M. aus farblosen

Plagioklas- und Orthoklasleisten, Aktfnolithnadeln (Auslflsch.

8—21°) und schwarzen Titaneisen(?)-k6rnern besteht. Das Ge-
stein ware daher als AktiooUthdiorit zu bezeichnen. Allein in

einer Gruppe der Aktfnolithnadeln fand BoftiCKf eine grosse
Diallagpartie (AuslOschung zu den scharfsten Rissen 42-48°),

die er fur den Ueberrest des Minerales halt, aus welchem der
Aktinolith enstanden ist. Darnach mochte er das Gestein
als Diabas bezeichnen, da sich Pvroxen in Diallag, dieser in
Aktinolith oder Epidot, ferner in Chlorit usw. umandern soil.
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In der mittleren Erstreckung des-Gebirges sind Gran-
steine wieder inehr verbreitet, Jokely bat hier gewisse
amphibolreiche Granitabarten (z. Th. unter der Reffiicjinung
Ampbibolit) ausgeschieden , namenthch westlich von der
Mirowitzer Phyllitscholle bei Bfeznity, Chrast, Ertischowitz,

Radetitz, Milin, KaCin, Nepfejov, Ober, Liscbnitz, Ober und
Unter Hbyt, Luh. Ausschliesslich auf den Bereich dieser

Amphibolgesteine scheinen Diorite beschrankt zu sejn, welche
man auf den Hdhenpunkten in der bezeichneten Gegend
uberall antrifft. Dagegen scheinen sie in der ganzen siid-

lichen Erstreckung des fistlichen Granitgebirges nur verein-

zelt und selten vorzukommen. ... ;

Hier sei auch jener Gange von minette- bder kersan-

tonahnlichen Gesteinen gedacht, welche stellenweise den
Granit durchsetzen. R. Helmbackek hat eine Probe aus
der Wenzelsgrube zu Mileschau (120 m tief, wo das Gestein
ganz frisch war) naher untersucht und dasselbe nicht ortho-

klashaltig (keine Minette) und nicht oligoklashaftig (kein

Kersanton), sondern Labradorit fuhrend gefunden. Der La-
bradorit bildet die Grundmass*, in welcher Bio tit regellos

«ingewachsen 1st. Das Gestein enthalt etwas Galcit und
ist auf Grund dieser Zusammensetzung als Biotitdiabas an?
gesprochen worden.

Der Fels, auf welchem sich die Stadt Tabor ausbreitet,

und dessen blaugraues augenscheinlich biotitreiches Gestein
Taborer Granit genannt wurde, ist von Safranek aus Pla-

gioklas, Ofthoklas, Biotit, Augit, ferner etwas Quarz, Mag-
neteisen, Galcit und Apatit znsamotengesetzt gefunden und
trotz des reichlichen Orthoklases (Mikropertbites) zum Ker-
santon gestellt worden. Das Gestein an sich ist sehr fest,

wird aber von zahlreicben wasserfnhrenden Kluften und
Sprungen durchsetzt, aus welchen das Wasser am Fusse
des Felsens uberall hervorquillt. Dieser Fels ist vom zu-

sammenhangenden Granitterrain dureh das Thai des Kosiner
Baches getrennt. Am Abhange unter der St Jakobskirche ge-
rade gegenaber von der Brucke ub«r die Luindtz, sowie jenseits

dieses Flusses unterhalb des
7

Dorfes Horky erscfaeint Granat-

fels, der'-makroskopiscfa aus Ortkoklaa, Biotit' und Granat
besteht,' oefeen welchen Bestandtheilen das Mikrbskop nochi

Titan- und Magneteisen erbfennen lasst. Die Gcanatkdrner
sind stets von einem Kelyphitkranae umrandeii*)'

*) SiUber. d. kgl. JbOhm. Ges. d. Wiss., 18SS. pag. 84, beziehungs-
weise 3US.
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Von nichtefuptiven Gesteinen • des Granitgebirges- sind

zwei besonders erw&huenswerth.

Kalkstcltt kommt in- den westlichen isolirten Partiei*

des Gebirges, soviel tnir bekannt, Hicht, Oder doch'mcht in*

ansehnhcheren- Massenvof und in dercistlichen grossen Ge-
birgseTStrecfcung ist er auch nur ufttergeordnet vorhanden.

So tritt er in einenr ziemlich madrtigen Lager am sog.

Weissen Stein, der kamriiartigen Verlangertirig des Spalenf
vrch sudlich von Sazau auf, wo er beim JSgerh'ause Blatee-

gewonnen wird.

Fernet erscheint ein 'kleines Kafltlager SO von Newe-
klau bei Zahradka an der Gneissgrenze. Weiter sQdlich

tritt Ealkstein an der Grahitgrenze beim BejJover Meierhofe

ONO von Jistebnitz and etwas sudlicher bd Radkov auf.

Am ersteren Orte fet nach Stok eme kleine Schiefer- (Gneiss-}

partie von Granit rundum eingeschlossen und eben in diese

ist eine' Kalklinse eingelagert. Dieses Vorkommen kOnrtte-

ubrigens als eine Fortsetzung des Kalkes von Radkov an-
gesehen werden. Im westlicheren und sudlicheren Bererche-

des Granitgebirges erscheint Kalkstein gelegentlich als secun-
dare Ausfullung stellenweise ziemlich machtiger Klufte. Ein
grOsseres Lager, welches aberfast schon ganzlich ausgebeutet

zu sein scheint, tritt bei Mefenitz S von Ellischau auf.

Quarzfels bildet im mittelbohmischen Granitgebirge

einige mehr minder machtige Gauge. Von den westlichen

Partien ist besonders das Neustadtl-Kuttenplapeu .Massiv

reich an Quarzfels. Im Suden desselben trifft man ihn zwi-

schen Neustadtl und Hayd, wo er mehrfach al* Schotter-

material verwendet wird. Weiter nordlich ist ein 20—25 «»

machtiger Gang entwickelt, welcher besonders bei Gottschau

(8 von Plan) in itfachtigen, zu grossen.Banken und Blocker*

zerkltifteten zackigen Felsmassen ansteat, namentlich an der
Strasse/ nach Hayd links und rechts von der Mies. Hochan
stedgt der Quarzfels im Hohenstein, vott wo aus.er sicb

bald am linken, bald am rechten Dfer des Baches sudwarbs-

bis St. Johaan und. weiter am: Wege nach Tissa verfolgen

lasst. Hier; uberall .sind auf dem Gauge grosse .Sehotter-

bruehe angdegt; Der Quarz istitfcells rein weiss, am Hohen-
stein hornsternartig, am linken Miesufer bei Gottschau roth,

gelb, violett, bei St. Johann eigenthumlich drusig u. a.
:

Etwas ostlich von diesem grossen streichen einige klei-

nere QuarzgSnge,-die am linken Miesufer anstehen; Ferner
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trifft man Quarzblocke w der Strasse voa Plan naoh Tuchau,
Hornsteinsliieke bei Pirkau {J? von Taehau) usw, .

Auoh .die Granitpartie dec Siebenberge wird von.eiaeai
wohl zwei Stunden langen Qnarafelsgang durcozogen. Er
steht bei Muhlhofen und Laas (W von Kladrau) :nahe der
Granitgreaze in raachtigen. klippigen Feismassen :afla und
Iasst

;
sieb von bier nach St 11 bis Weshor verfolgen. Er

hort nach Hochsteteer zugleich mit don Granit auf. Es
ist rein weisser Milchquarz.

Im dstlichen Flugel des.Gebirges wird der. Graait. na*
mentlich hi den Grenzpartien Ihauptsacblich im Pegmatit)
von Qoarzgaugen durchsetzt, die. .aber, meist. von gefinger
Machtigkeit sind and mur setten so auschwellen und so
rein sind, um fur technische Zwecke ausgebeutet werden
zu konnen, ,

wie z. B. bei Silber Skalitz, bei Eule, Piaek usw.
Im mittleren Theile des Gebirges bat sie Jokely mit Lager-
graniten in Verbindung gebracht und bemerkt, dass sie theils

als dichter Quarzfels, theils als feinkorniger Quarzit entwik-
kelt, von verschiedenster Farbe, oft hornstein- oder jaspis-

ahnlich sind, stellenweise Eree fuhren und in Hohlraumen
auf Drusen Quarzkxystalle, Amethyst und Raochtopas zu
enthalten pflegen. Anstehend trifft man sie von Klingen-
berg am rochten Moldauufer, NW von Muhlhaasenam.Jen-
schowitzberge bei Kovafoy, N von Svatonitz, -S von Varva-?

zov» bei Zbonm, bei Novy dv&r (Neuhof) SO von Jfiroutz,

wo sie aber nirgends genugende Reinheit besitzen, am an-
ders als zur Strassenbeschotterung ;vetWendet werden zu
kdnnen. Anderwarts trifft man

:nur zerstreute Bruchstuekfc

Im sildliehen Gebirgstheile werden die oben besprc-
chenen Granitabarten sehr htufig von • Granit- (Pegmatit-)

gangen durchsefet, welchen im Auftreten und din Lagerungs-
verhfittaisserf- meat minder iahlreiehe ^uarzgaiige entspre-

chen. Sie strrichen in der Gegend 3 von Bfatna, um Silber-

berg nsw. alle ziemlioh Oberehistimmend zwisehen'St 10-11,
sind aber nur gering machttg. Stellenweise sind sie ;erz-

fuhreod, wie namentlich bei Silberberg und Ellisehau. Fast
dnrchwegs aus krvstalMrtem Quar* basteht' ein Gang ndrd-

lich von hier berLoufti* nahe der Gneissgrenze von PJa-

nitz. Auf der ziemlich isoluiten Griariltkuppe Nivan iCfcario-

witz am Wege naeh Neudortf -ISM von :£assejowH« warden
froher Chaleeddne . und Achate 1 > g«fonden: Eine atmlidhe

Ausfullung mit Jaapis und Chatoedonlagdb -zeigti nach. vviZft.

FHA.ROWICH ein schmaler drasigec-Gatogitm Grani* gwisoben
Koeelowitz und Schlusselburg NW von Blatna.
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Erze sind im mittelbGhmischen Granitgebirge, wie es

scheint, ziemlichieichlich vorhanden, wean auch gegenw&rtig
nur wenige Bergbaue im Betriebe stehea. Wir werdea
zun&chst die Erzvorkommen in den westlichen isolirten

Partien, hernach erst jene des ostlichen Gebirges besprechen.

An der Grenze des Hayd-Kuttenplaner Granitmassivs

und des Karlsbader (Tepler) Gebirges (S. 254 ff.) treten bei

Plan und Waschagrun Siibererze auf. Plan soil ein Sil-

berbergwerk schon im 14. Jahrh. besessen haben, jedoch
sind erst vom J. 1505 urkundliche Verieihungen bekannt.
Im J. 1542 erwarb das Bergwerk Moritz Graf Schlick, welcher
zugleich einen neuen Bergbau nordlich Ton Plan bei Unter
Gramling, wo aueh Eisenerze vorkommen, eroflnete. Im
30jahrigen Krieg scheinen die Werke eingegangen zu sein.

Die altere Geschichte des Bergbaues bei Waschagrun
ist die angefuhrte. Zu erwahnen ist, dass die Baue nach
den vorbandenen Resten recht ausgedehnt gewesen sein
mussen, woraus man den Schluss zog, dass hier noch ab-
bauwurdige Erzmengen vorhanden sein dQrften. Ende der
60er Jahre dieses Jahrh. unternommene Wiedergew&ltigungs-
arbeiten fuhrten jedoch zn keinem Ergebnisse.

In der Granitpartie bei Losina SW von Pilsenetz

verweisen alte Halden auf ehemals betriebenen Bergbau.
Es scheint hier Bleiglanz auf quarzigen Gangmassen ein-

gebrochen zu sein. Das Bergwerk wird als Silberbergwerk
genannt.

Geologisch wichtig ist das Zinkerzvorkommen bei
Merklin am Sudrande der Merklin-Staaber Granitmasse
(S. 741), wo dieselbe von Gronsteinen durchsetzt wird.

Merklin liegt auf Granit, welcher westlich von der
Stadt durch Lehm und Schotter verdeckt wirdT gegen SW
aber am Rande der Steinkohlenablagerung- der Wittuna
nochmals am ostlichen Pusse einer klednen Grunsteinkuppe
auftritt.. NO von Merklin steigt der Granit im Hurkaberge
am hdchsten an und am sudwestlichen Abhange dieses letz-

teren beissen die Erzgange im Granit' zu Tage aus. Haupt-
saehlich bestehen hier zwei Gange. Auf einem wird in der
Johann-Baptistzeche schon seit 1816 Bergbau betrieben,

jedoch immer nur mit Unterbrechungeh. Das Streichen des
Ganges gebt beilaong von -8W nach NO (St. 7—9) bei
fast saigerem oder dteil suduchem Fallen. Er ist oca 0.6 m
maehtig und bestebt aus Qaarz, in welchem besonders
braone blatterige Zinkblende . und Galcit beibricht. In der
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Teufe von 16° 2? zertrummerte sich der Erzgang, weshalb
der Bau 1846 aufgelassen wurde. Im J. 1853 wurde er

aber neuerdings aufgenommen und da zeigte es sich, dass
von der 18ten Klafter an eine wesentliche Veredlung des
Ganges eintrat, dessen M&chtigkeit zngleich etwas zunahm.
In der 24sten Klafter wurde im ostfichen Feldorte Bleiglanz
angefahren und weiter in die Tiefe verfolgt.

Der andere Hauptgang trat nordlich vom Fundschachte
der Johann-Baptistzeche zu Tage. Er hat eine Machtigkeit
von 35—40 em und besteht wesentlich aus Quarz mit wenig
eingesprengter Zinkblende. Auch er wurde in Abbau ge-

nommen.
A. E. Reuss*) hat dargethan, dass fast sammtliche

auf dem Erzgange der erstgenannten Zeche einbrechenden
Mineralsubstanzen durch eine Reihe chemischer Zersetzun-
gen und Neubildungen aus der Zinkblende hervorgegangen
sind. Diese ist, wie erwahnt, in den oberen Teufen des
Ganges einzig, in den unteren vorwiegend entwickelL Sie

ist derb, gewdhnlicb grossblatterig-kornig, schwarzlichbraun
und tritt in kleineren und grosseren Partien auf, welche
tbeils durch Quarz, theils durch Kalkspath verbunden sind.

Selten sitzt die Zinkblende direkt auf dem Nebengestein,
einem zersetzten Granit, oder ist sie grauem Hornstein ein-

gewachsen. Der Bleiglanz der grOsseren Teufen ist der
Blende theils eingesprengt, theils allein dem kOrnigen Kalk-
spath eingewachsen. Die Blende geht in Kieselzink fiber,

femer kommen Pseudomorphosen von Zinkspath und Zink-
silicat nach Kalkspath vor. Der Mangangehalt der Blende
ist die Ursache der Entstehung von Pyrolusit, der Kadmium-
gebalt gibt Veranlassung zur Bildung von Schwefelkadmium
(Greenockit?). Der Bleiglanz ist unverandert, der Granit

in der Nahe des Ganges aber vom normalen Gestein ganzlich
verschieden, zum Theil von Kalkspath durchzogen und bis

in eine grunliche steatistische Masse aufgelost. Auf den
Kluften liegen hauflg dunne Blattchen oder kleine Krystalle

ron PyrijL Dieser zersetzte Granit wird in Brocken auch
inmitten des Ganges angetroffen. Einzelne Hohlraume in

denselben, die von ausgelaugtem Kalkspath herrohren mdgen,
pQogen mit dOnnen Rlnden von Kieselzink, Eisenocker und
Pyrolusit uberkleidet z.u sedn.

* Sitzber. der kais. AUd. math.-nai.Cl, XXII. 1856, pag. 129.
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Qegenwartig sind die bieaigen Zinnbergbaue iwar ver-

liehen, stehen jedoch ausser Betrjeb.

Die sonstigen Erse der weatlicben Granitpartien haben
kein Interesse und keine Bedeutnng; Eisenerze und zwar
Raseneisenstein, komraeu in den Ntederungen zwischen den
einzelnen Gruppen der Sieben Berge an den Teichen gele-

gentlich vor. Warnungshalber sei erwahnt, dass vora Brennte-

berg in der nfirdlichen Gruppe nach St. 8—9 erne Kluft

herab zieht, auf welcher der Granit rait einer dunkel braun-
grunen Silicatmasse impragnirt ist, die falschlich fur Eisenerz

gehalten und daraufbin, allerdings mit greater Znbusse, vor
mehreren Jahren versuchsweise abgebaut wurde.

In der Ostlichen grossen Gebirgserstreckung sind Erz-

vorkommen an zahlreichen Orten bekannt, aber ansehnlichere

Bergwerke bestanden und bestehen hur sehr wenige Es
scheint dies in dem relativ geringen Erzgehalte der Gange
seinen Grund zu haben. Manche Anzeichen sprechen jedoch
dafur, dass sich bei genflgendem Kapitalaufwande an einigen

Orten immerhin gute Erfolge erzielen lassen mfichten. Reiche
Erze koramen namentlich an den Grenzen des PhylHtes des

zusammenhangenden Urschiefergebirges, als auch der ein-

zelnen isolirten Schollen vor, und scheinen die Erzgange
dieser Grenzpartien mindestens theiiweise beiden Gebirgen
gemeinsam zu sein. Es muss in dieser Hinsicht auf S. T10
ff. und 724 ffM bes. 728 verwiesen werden.

Gold kommt nur untergeordnet und allem Anscheine
nach fur sich allein in nicht abbauwQrdiger Menge vor.

Der Bergbaue von Bitis, Knin und Sadowitz ist schon S.

710 ff. Erwahnung geschehen.

Bei SchOnberg bestanden im XVI. Jahrh. Goldberg-
werke, woruber aber nor wenig bekannt ist, obwohl viele

Sagen von ungewdhnlichem Reichthume und grosser Ausdeh-
nung der hiesigen Bergwerke erzahlen. Anfangs dieses Jahrh.

unternommene Versuche zur Wiederaufnahme des Baues
blieben ohne Erfolg. Naheres in geologischer Beziehung
uber dieses (resp. Miieschauer) Erzvorkommen siehe weiter

unten.
Waschgold wurde im' Berefche des Granitgebirges an

-

mehreren Stellen gewonnen;' An der Sudgrenze der Ne-
weklauer Phyllitscholle in der Umgebung von Krepenitz

NW von Selcan befassten sich noch 1780 mehrere Personen
mit Goldwaseherei und erzeugten etwas Goldschliche. An-
dere Goldwaschen sind fruher eingegangen. Sie bestanden
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im mittteren Gebiete des Gebirge3 besonders ; bet Vorder
und Hinter Porft-' N von- Breznitz am Vlcavabache, ftn

welchem maa audi wetter nordwarts Wvon Ghrast Seifen-

halden antrifft, femer von Tochowitz, 8 von Milin we9tlich

von der Mirowitzer Schieferschblle und bei KvetuS NW von
• Nadejkiw - im Ostlichen Thefle des Gebirges. Sudlich von
Bfeznitz urn Beleitz und Blatoa bestanden einst Goldwaschen
Tomehnallch bei Podruhli, bei 'Beleitz, am ZaveSiner Baehe,
8 voa bier bei Bezdekowetz, bei Thofowitz und N von Hra-
•diste 80 von KassejoWftz, bei Oujezdetz und nalie der
PhyBitgrenze zwischen flvoBdan und Vacikbv,

(

Silbererze,' die 2um Theile goldhaltig sind, finden

sich an mehreren Orten. Im Norden des Gebirges wurde
einst bei Mnichowitz und Karamerburg auf soiche Erze ge-

muthet. Weiter sudlich ist die Silberzecbe bei Lischnitz

von Miiin an der
1

Nordgrenze der Mirowitzer Schiefer-

scbolle zu Verzeichnen. Hier ist das- erzftthrende Gestein

amphtbolreicher Granit, der von mehreren - Dioritgangen
durchsetzt wird. Das Erz scneint vornehmKch silberhaltiger

Bleiglam au sein, welcher rait Pyrit und Arsenopyrit haupt-
-sachlich auf Kalkspathkraften einbricht, deren Streichen in

St 1CM-11 und Fallen stell in NO angegeben wird. Der
Bergbau muss hier schon vor alten Zeiten betrieben worden

- sein, wie die i. Th. verwaehsenen HaMen am Kamme des

Bergr&ckens am reehten Ufer:des dprtigen ; Baches beweisen
Im J. 1807 ist der Baa wieder aufgenommen und in der
Mitteihdhe des Berges em schmaler Erzgang angefahren
worden, der ziemlich gehaltreiches Erzlieferte. Wasser- und
Wetternoth veranlassten aber die Gewerkschaft den oberen
Bau einzusteften und von Morgen in Abend einen tiefen

Stollen {Gutglack-Eifbstollen) anzuschlagen, welcher eine
- bedeutende Lange erreicht und hiebei einen machtigen Arsen-
gang, jedoch nur schwache Trammer- von Silbergangen
gekrenzt hat*) Langere Zeit wurde der bei genugendem
Betriebsfonde wahrseheinlich nicht hoffhungslose Bau nur ge-
iristet und gegenwartig (1889) stent die Zeche ausser Betrieb.

Bei Schdnberg, welches Bergortes Wir weiter unten
eingehender zu gedenken haben werden, wurden nordOstlich
-Ton der Stadt bei Zhof und Brazna vor etwa 50 Jahren Gold-
end Silbererze gewonnen. Der Abbau scheint sich nur auf
die oberen Teufen beschrankt zu haben.

*) i. Grimm. Berg- n. Hflttenmann. Jahrb. XIII, 1864, pag, 238.
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Scfaon im Gneissgebiete, aber nabe der Grenze des
Granites und allenfalls von diesem beeinflusst, sind die an-
geblich auch gold- und silberhaltigen Erze, welcbe vor
Zeiten bei Sepekau und bei Cervena {SW von Muhlhausen)
abgebaut worden sein solien.

Von grosserem bergmanniscben Interesse sind einige

silberhaltige Bleiglanzvorkommen, Sudlich von Milin

brechen im Granit vier, in St. 1—2 stxeichende Gange ein,

die nebst Bleiglanz vorwaltend Fablerz fuhren solien. Sie

durften scbon vor etwa 200 Jahreo abgebaut worden sein.

Westlich von Muhlhausen bei St. Johann im Suden
vom Dorfe Velka streicben in St. 10. einige sudwestlich
verflachende Quarzgange, welcbe am Chlumberge ziemlich
deutlich bervortreten. Die meisten sind taub, nuv auf einem
cca lm machtigen Gange bricht silberhaltiger Bleiglanz und
Zinkblende ein, Der Gang tragt am Chlumberge* wo er zu
Tage ausgebt einen „eisemen Hat." Stellenweise ist er als

Quarzbrockenfels entwickelt, dessen scharfkantige Bruch-
stucke durch Linaonit und Eisenocker verkittet sind. In

grosserer Tiefe wird er dieht, weniger eisenschussig, nimmt
Nester und Butzen von Bleiglanz auf und enthalt stellen-

weisse in Drusenraumen zahlreiche Berg- und Amethyst-
krystalle. Er wurde ehemajs mittelst mehrerer Schachte
abgebaut und soli nacfa Jok£ly m Mittel auf je 100 Gentr.

Pochgang 3—4 Loth Silber und 70—75 Pfund JBlei geliefert

baben. Der Bergban ist hier jedocb wegen nut der Tiefe
zunehmender Wassernoth and wohl auch wegen abnehmen-
den Adels schon vor Dpcennien eingegangeri.

Ehemals von Bedeutung waren die' Erzgange von
Ellischau und Silberberg, welche sich nach Hebung der
Grubenwasser wahrscheinlich auch gegenwartig abbauwurdig
erweisen mdchten. Die Erze bestehen vorwaltend aus silber-

haltigem Bleiglanz (die gelegentliche Angabe auch von Zinn-
erzen durfte auf Irrthum beruhen) und brechen auf mehreren
Quarzgangen ein. Der Bergbau bestand hier schon unter
K5nig Vladislav und Ludwig, welch' letzterer am 10. Juni
1521 dem Svojse von Velhartitz eine Bergfreiheit fur die Berg-
werke bei dem damals schon Silberberg genannten Orte
ertheilte. Als dieser Svojse 1532 starb fiel das allem An-
scheine nach recht ergiebige Bergwerk an den Ednig zuruck.

Dem neuen Herrschaftsbesitzer Ulrich Pauzar von Michnitz

mussten aber vier Erbkuxen, sowie der balbe Zehent ange-
wiesen werden und zu gleicher Zeit hatte der K6nig den
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Rosenbergern gegen ein Darlehen den Erzkauf aus den
hiesigen Gruben for 6 Jahre Ctberlassen. Hieraus nun ent-

wickelten sicb Zwiste und Streitigketten, durch welche der
Bergbau in Stockung gerieth, worauf sich auch die Folgen
der Unterbrechung des Betriebe3 sofort einstellten. Der
Bergbau kam immer mehr in Verfall und 1542 waren schon
alle Gruben ertrunken. lui J. 1536 lieferten die Gruben
noch 8616 Mark, 1541 nuc noch 882 Mark Silber. Der
ganze Ertrag vom, Begiane des Baues bis zu dessen Ende
wird auf 41000 Mark. Silber geschaUft,*)

Die geologischen Verhaltnisse des hjeaigen Erzvorkom-
mens sind ziemlich genau bekannt. Der alte Bau beschrankte
sich auf den HugeL, an dessen nordlichem Abhange Ellischau

liegt-und an welchen sich gegen Westen. eine Hugelreihe
anschliesst, wejche die Ebene nachst Ellischau begrenet.

Der Breite nach wird der Rucken. von geringmachtigen
Quarzgangen durchsetzt, welche parallel nach N streichen

und steil sudwestlicb. yerflachen. Aehnliche Quarzgange
lassen sich. bier uu Granit auch an anderen Orten nach*
weisen. Die eberoals abgebauten Gauge musses aber weit

machtiger gewesen aein, wie. sich aus den auf den ausge-

dehnten IJalden Torfludlichon Quarzstucken ergibt. Viele

derselben enthalten Bleiglanz, woraus der Schluss erlaubt

ist, dass die Alten rei^here Erze su yerschmelzen hatten

und diese daher-auf die Halde sturzten. Seltener trifft man
Gangstucke von rothlicbem Kalkspath mit Bleiglanz und
dtkrften daher diese mehr Gegenstand der Gewinnung ge-

wesen sein. Der Bleiglanz ist meist, derb,
,
mit Quarz dureh-

wachsen und enth&lt oft Pyrit fein. eingesprengt Auf Quarz-

drusen erseheint auch braune Blende und Pyrit in Wurfeln
zu kugeligen Gruppen zusammengewachsen. Etwa 30 Klafter

Saigerteufe unter dem Rucken des Hugels beflindet sieh das
Mundloch eines Stollens, der zu einem ausgedebnten Baue
fuhrte; und weil sich tiefer kein weiterer Stollen befindet,

ist anzunehmen, dass das tiefere Gebirge unverritzt geblieben

ist, wie denn auch angegeben wird, dass beim Aufhdren
des Baues in alien nicht wasserndthigen Gruben anstehende

Strecken mit reichen Anbrucben vorhanden waren. Der
Rucken, auf welchem die Silberberger Kirche stent, scheint

ganz untenninirt zu sein. Im J. 1829 soil eich bei der

Kirche ein Einsturz ereignet haben, wodurch eine Pinge

*) Graf Sternberg, Umrisse etc. I. Bd, L Abth., pag.236 ff.
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entstand, die nur schwierig auszufflllen war: -tinfl 1835 stiess

man getegenthch einer Brunnengrabung auf einen unterir-

dischen, mit Wasser angefMlten Hohlraum. Die Instandsetzung

der Baue wtkrde dafaer Wohl grosse Mittel beanspruchen?
imtnerten schemt eine Wiederaufnahme derselben empfebA
lenswerth.

Wichtig 1st der Antimonbergban inderGegend von
SchOnberg, bei Mileschau und Proutkowitz. rHer treten so-

wohl im porphyrartigen Granit, als kn Biotitdiabas "(S; 775)
Erzgange auf, die sich bis in die Gegend von Pribram
nachweiseri laseen. Bei SchOnberg nun bestehen zifemlich

zahlreiche Pingen, welche beweisen, dass bier seit langer

Zeit auf vielen solchen Gangen Bergbau betrieben wurde.
Gegenwfiftig sind nur die Antknonitgange von Belang. Wo
ein solcher den Granit durchzieht, erscheint dfeser verandert.

Der Oligoklas wird undurchsiehtig und geht in ein grunliches

Gemenge -von Kaolin mit andefen Substanzen Qber, der
Biotit verblasBt, desgteichen der Ortboklas. Daher ist jeder
Erzgang im' Granit eingesfiumt vonUMten von zersetztem

lkhtgrun gewordenem Granit. 1st die GangfCflhing- selbst

zermalmtes Nebengestein, so besteht dieses Granittrummer-
werk ebenfalls aus Quarz, grfinlichem Pinitoid und ausge-
blekhtem Biotit. Sowobl dieses Trummerwerk, als der grime
Granit ftrhren eingestreut Arsenopyrit und Pyrit,' die einen
geringen Goldgehalt (O'OS-0-04%) aufweiseri. HelMHACKER
glaubt daher, die alten Baue anf Gold, welche hrer umgiengen
(S. 780) waren'auf dieses spariiche'Vorkommen von Arseno-
pyrit und Pyrit unteniommen gewesen und hatten nirgends

dem Anthrionit gegohen. Das massetihafte Vorkommen dieses

letzteren, welcher Qbrigens auch etwas Gdldischsilber enthalt

(0-015*/ des Erzes), ist aber mindestens schon seit 1592
bekannt (vergl. S. 780),' in welchem Jahre Laz. Erkeb in

einem Berichte uber Eule erwfthnt, dass nahe von Schdn-
berg m&chtige Stufen von Spiessglaserz gefundeb werden.
Bis dahia warden die Werke nur unter den Bergbaiien auf
Gold angefGhrt.*)

Um das J. 1850 wurden auf einem Hugel zwischen
Mileschau und dem NO von hier gelegenen Berge Beran
Antimonitfundstufen ausgeackert, was Veranlassung zuSchurf-
ungen gab. So entstanden auf derselben Stelle die Emanuel-
und Wenzelzeche, deren Verhftltnisse wir nach R. Helm*

•) Sternberg* Umrisse etc. I., 2., pag. 47.
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HACKEii*) eingehender beschreiben wollen, weil dieselben
typisch fur alle anderen Antimonerzvorkommen dieser Ge-
gend sind.

In der Mitte zwischen den hier angelegten Richtschachten
streicht nach St, 9'/s ein als Kluft bezeichneter Gang, der
unter 72—74° nach SW verflacht. Er besitzt eine graniti-
sche und lettige Fullung bis zu 1 m Machtigkeit und ist bis
auf wenige kurze Calcitadern mit etwas Antimonit, taub.
Im Hangenden, wo der Emanuelschacht angeschlagen ist,

streichen zwei Gange, der Maria- und Emanuelgang, von
Ost nach West, im Liegenden nur ein Gang, welche alle
nur bis zur besagten Kluft anzuhalten scheinen

Der Wenzel- tJ.

gang im Liegenden
der Kluft streicht in

seiner westlichen
HalftenachSt.5'/3 ,

in seiner ostlichen

Partie nach St. 42/3
und fallt steil nach
Suden. Morgenseits
wird er taub und
keilt aus, abendseits

dagegen nimmt der
Erzadel gegen die

Kluft immer mehr
zu, verschwindet

aber wieder beinahe
ganzlich einige Meter vor Erreichung der Kluft. „Mit zu-

nehmendem Adel tritt das Ganggestein ganzlich oder beinahe

ganz zuruck und an den edelsten Stellen hess sich der Gang
in einer ausserordentlich prachtigen Erzfullung von bis 65 cm
derbem Antimonit auf viele Meter im Streichen und weit

dem Verflachen nach verfolgen, was auch die grosste Gang-

machtigkeit vorstellt. In der edelsten Partie entsendet der

Gang, alles jedoch noch vor Erreichung der tauben Kluft,

zahlreiche, bis 10 cm mit derbem Erz gefullte Gefahrtel, mit

denen dann, wenn sie als Eines zum Gange gerechnet wur-

den, die ganze Gangmachtigkeit bis auf 3 m anschwellen

wurde. Nebstdem spaltet sich der Gang in seinem mach-
tigsten Theile in ein oder zwei Liegendgangtriimmer mit

Fig. 150.

-K

Antlmonit-(Wenzel-)Gang bel Mileichau.

Nach B. Httmhacker.

Im Grmnlt q and Blotltdlibu b befinden «lch der Hanpt-
gang und lelne Erigefiortal. a Antimonit, an den Grenien
gegen da* Nebengeateln atellenwelie Ten Oangmlneralen
q imeltt Qnan nnd Calclt) begleitet In der Welae, wle

lm reebten Eck der Abblldung angedeutet lit.

•) Berg- u. Httttenmann. Jahrb. XXII, 1874, pag. 840.

Kaiser, Geologic too BBhmen. 50

Digitized byGoogle



786 !• Archaeische Gruppe. — Urgneiss- und Urschiefersystem.

einer bis 25 em messenden derben Erzfullung, welche sich

vom Gauge auf nur wenige Meter, der Machtigkeit nach
gemessen, entfernen, and wie der Hauptgang einige Meter
vor Erreichung der tauben Eluft vertauben und an Machtig-

keit pldtzlich abnehmen". Diese Verhaltnisse sind in Fig. 150,

welche die First einer gegen 3 m breiten Firstenstrasse im
sehr edlen Theile des Wenzelganges vorstellt, veranschaulicht.

Sudlich vom Wenzelgange, im Hangenden der tauben
Kluft, streicht der Mariagang nach St. 7 mit steil sudlichem
Verflachen.

NOrdlich vom Wenzelgange streicht der Emanuelgang
in St. 5—5'/2. Sein Verflachen ist sudlich, aber weniger
steil als beim Wenzelgange. Abendseits vertaubt auch dieser

Gang, indem er zugleich von einem machtigen Granitpor-

phyrgange durchsetzt wird. An den Stellen des grdssten

Adels war der Emanuelgang mit reinem derben Antimonit
bis zu 75 cm Machtigkeit gefullt.

Die in den Gangen ausser dem schon erwahnten Pini-

toid, Pyrit und Arsenopyrit und dem Antimonit vorkom-
menden wenigen Minerale sind: reines Antimon, wenn ich

nicht irre, zuerst von Prof. Fe. Stolba im derben Erz nach-
gewiesen, ferner Quarz, Galcit, bezuglich dessen u. a. die

seltene Beobachtung angefuhrt wird, dass ein fingerdickes

Gangtrumm, welches aus Biotitdiabas in Granit durchsetzt,

in ersterem Gesteine aus licht rosenrothem Galcit, im Gra-
nit aber beinahe pldtzlich aus Quarz als alterem und wenig
Galcit als jungerem Mineral bestand, welcher letztere sich

jedoch weiterhin im Granit aus der Quarzkluft ganzlich

verlor, ferner Antimonocker als Zersetzungsproduct des An-
timonites am Ausbiss der edlen Gange und Pyrostibit. Auch
die paragenetischen Verhaltnisse sind sehr einfach: 1) Ne-
bengestein oder Gangart, 2) Quarz, 3) Calcit und Antimonit
als gleichzeitige Bildungen.

Aehnliche Verhaltnisse wie bei Mileschau bestehen
auch an den ubrigen Antimonerzvorkommen um Schdnberg,
besonders bei Proutkowitz, wo im Waldriede Hate und im
Walde Kobyla schon die alten, wahrscheinlich von Tag-
verhauen auf den mit goldhaltigem Pyrit impraegnirten Mit-
teln stammenden Pingen das Streichen des Ganges verrathen.

Dasselbe ist in St. 5—6 gerichtet, das Einfallen des Erz-
ganges steil sudlich und auch sonst alle Umstande jenen
bei Mileschau analog. Bemerkenswerth sind die gelegentlich

grdsseren Anhaufungen von Golderzen. So wurden im J.
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1887 in der Tiefe von 160 m angeblich zwischen Antimonit
und Quarz Golderze angefahren, die in Zeitungsberichten
als uberaus reich gelobt wurden. Thatsache ist, dass im
J. 1888 bei dem Bergbaue bei Proutkowitz 3000 q Golderze
im Werthe von 1500 fl. gewonnen wurden. Im Uebrigen
war dieser Bergbau im besagten Jahre der einzige im Kut-
tenberger R. B. A.-Bez., wo mit einer Belegschaft von 124
Arbeitern 3172*17 q Erze nebst 344*51 q Antimonerzmehl
erzeugt wurden. Die Verhuttung fand in Mileschau statt.

Bei dem Antim<Jnwerk in Schonberg, dessen Verhalt-

nisse mit den angefuhrten ubereinstimmen durften, waren
im J. 1888 auf den Hoffuungsschlagen im neuen Marien-
schachte 36 Arbeiter beschaftigt. Antimonit wurde nicht

angefahren, wohl aber wurden bei diesen, noch in den obe-
ren Teufen sich bewegenden Untersuchungsarbeiten 3000 q
Golderze gewonnen.

Mitte des J. 1889 stiess man in der Nahe von Selcan

gelegentlich der Feldbebauung auf Antimonit. Bei vorge-

nommenen Grabungen soil sich ergeben haben, dass es nur
ein vereinzelter etwa 10 q schwerer Block war. Es ist aber
keinesfalls ausgeschlossen, dass er einem Gange entstamme,
da man auch auf den Feldern zwischen Strebnitz und Du-
blowitz W von Selcan, wie schon Zippe anfQhrt, Stucke
von Quarz und Hornstein mit Antimonit flndet, die auch
primaren Ursprunges sein durften.

Eisenerze sind im mittelbohmischen Granitgebirge

nur wenig verbreitet und gegenwartig ohne Bedeutung. Es
genugt des Limonit- und Haematitvorkommens zu gedenken,

welches in der Nachbarschaft von Amphibolit zwischen

Milin und Sliwitz auftritt und ehemals abgebaut wurde;
und weiter des untergeordneten Erscheinens von Braun-
eisenstein in kleinen Nestern, Schnuren usw., welche we-
nigstens theilweise auf Zersetzung von Pyrit zuruckzufuhren

sind und gelegentlich auch von Bleiglanz begleitet werden,

wie z. B. bei Zbislav N von Muhlhausen, wo vor Jahren

ein Versuchsbau vorgenommen wurde. Derartige Vorkommen
von Eisenerzen durften in manchen Fallen einen eisernen

Hut vorstellen, unter welchem in grosseren Teufen edlere

Erze einbrechen konnten. Sie sind also immerhin beach-

tenswerth.

50»
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II. Palaeozoische Gruppe.

AUgemeine Uebersicht.

Die archaeischea Systerae bildeten die Unterlage, auf
welcher eine raachtige Reihe unzweifelhaft klastischer, sedi-

mentarer, geschichteter und Versteinerungen fuhrender Ge-
steine zum Absatze gelangte. Die altesten derselben setzen

eine naturiiche Gruppe zusammen, welche durch die Eigen-
thumlichkeiten der Gesteinsbeschaffenheit, sowie durch den
Umfang des organischen Lebens, dessen Spuren in den
Schichten erhalten geblieben sind, im Ailgemeinen charak-
terisirt ist. Sie wird in Bdhmen sehr deutlich begrenzt,

indem nach untenzu die Schichtenreihen derselben den ar-

chaeischen Gebilden discordant auflagern, und nach obenzu
ein ganzes, in anderen Landern machtig entwickeltes System
der folgenden jungeren Formationsgruppe bier fehlt, somit
eine auffallende Kluft die palaeozoischen von den mesozoi-
schen Gebilden trennt.

Ein grosseres zusammenhangendes Gebiet nehmen Ab-
lagerungen der palaeozoischen Gruppe nur im westlichen
Mittelbohmen ein, wo zugleich alle drei Systeme derselben

:

das Silur-, Devon- und Carbonsystem, zur Ausbildung ge-
langt sind. Auch am Fusse des Riesengebirges sind jung-
palaeozoische Schichten ansehnlich verbreitet; sonst aber
erscheinen die Ablagerungen dieser Gruppe in Bohmen nur
in minderer Ausdehnung, wie z. B. im Jeschken- und Eisen-
gebirge altpalaeozoische, um Bohmisch Brod und Schwarz
Kosteletz und bei Landskron jungpalaeozoische Schichten,
oder nur in ganz kleinen Inseln, wie mehrerenorts im Land-
striche zwischen Bohmisch Brod und Budweis und im Erz-
gebirge.
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Vod dem Gesammtumfange der palaeozoischen Gruppe
in Bohmen entfallt der grfisste Theil der Oberflachenaus-
dehnung auf das Carbonsystem, welches hier nur mit sei-

nen beiden oberen Formationen: dem Carbon (productiven
Steinkohlenformation) und dem Postcarbon (Rothliegenden)

vertreten ist. Weniger verbr'eitet ist das Silursystem, um-
fassend das Gambrium und das Silur, und die geringste

Ausdehnung besitzt das Devonsystem.
In orographischer Beziehung schliessen sich die Ge-

bilde dieser Systeme dort, wo sie untergeordnet entwickelt

sind, vollig an die schon beschriebenen archaeiscben Gebirge
an und beeinflussen die Oberflachengestaltung dieser letz-

teren nicht wesentlich. Dort jedoch, wo die palaeozoischen
Ablagerungen herrschend sind, bestimmen sie auch den
Gharakter des Terraines, wobei aber zu beachten ist, dass
die Oberflachengestaltung in erster Reihe von der Gesteins-

beschaffenheit bedingt, dagegen die Systemgrenzen haupt-
sachlich vom palaeontologischen Gharakter bestimmt wer-
den, somit orographische Einheiten darstellen mussen. So
z. B. bewirken die vorherrschenden, festen, quarzreichen

Gesteine des Gambriums und Untersilurs eine ahnliche Ober-
flachenbeschaffenheit der beiderseitigen Terraine, die daher
zusammen als mittelbOhmiscb.es Waldgebirge (S. 16)

bezeichnet werden. Die vorherrschenden Kalksteine des
Obersilurs und Devons setzen das mittelbohmische
Kalksteinplateau (S. 17) zusammen, in welchem eine

orographische Grenze zwischen den beiden Systemen nicht

besteht. Noch weniger ist dies im K o h 1 e n g e b i r g e (S. 18)

zwischen den Carbon- und Postcarbongcbilden der Fall.

Hieraus ergibt sich, dass die geologische Beschreibung
der palaeozoischen Gruppe in Bohmen nicht streng von der
orographischen Grundlage abhangig gemacht werden kann,
sondern dass das geologisch-palaeontologische Moment zu-

nachst betont werden muss. Dies gilt auch fur die folgenden
sedimenturen Gruppen. Allein vor einem durchgreifenden
Unterschiede von jener der archaeischen Gruppe wird die

Darstellung der petrefactenfuhrenden Formationen dadurch
bewahrt bleiben, dass nach wie vor der Zusammenhang
zwischen Oberflachengestaltung und geognostischer Beschaf-
fenheit des Terraines hervorgehoben werden wird.

Die palaeozoischen Systeme Bohmens gehOren zu den
am genauesten erforschten des Landes und hauptsachlich

ist es das Silur- und Devonsvstem, welches Bohmen zu
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einem klassischen Gebiete der Geologie erhoben hat. Grund-
legend fur die Kenntniss der Gruppe waren die Arbeiten

des so oft gewurdigten Fr. X. M. Zippe, fur welche es

kein schoneres Lob gibt als die dankbare Anerkennung,
welche ihnen J. KrejCi zollt, indem er gesteht, dass dieselben

ehedem fur ihn und viele andere der einzige Leitfaden waren,
nach dera sie sich im Bereiche des mittelbohmischen alteren

Palaeozoicums orientiren konnten. Unschatzbare Verdienste

um die palaeontologische Durchforschung des Silur- und
Devonsystemes hat sich Joach. Barrande erworben, der

50 Jahre seines Lebens diesem einen Zwecke widmete und
sich in seinem Riesenwerke *) ein unvergangliches Denkmal
geschaffen hat. Dieses Werk, welches seit 1852 im Erscheinen
begriffen ist und voraussichtlich in diesem Jahrhunderte nicht

mehr beendet werden wird, bildet die Grundlage aller neu-
eren Arbeiten uber das altere Palaeozoicum Mittelbohmens
und werden wir vielfach auf die darin vertretenen geologi-

schen Ansichten zuruckkommen mflssen, wenn auch denselben

gegenwartig nicht durchwegs beigestimmt werden kann.

Die voile Anerkennung der von staunenswerthen tiefen

Eenntnissen und bewunderungswurdjgem Fleisse und Aus-
dauer zeugenden Leistung Barrande'S kann dadurch nicht

geschmalert werden, dass vereinzelte seiner irrthumlichen

Annahmen rectificirt werden. Kein ernster Forscher wird
sich durch Voreingenommenheit zu so unwissenschaftlichem

Beginnen hinreissen lassen, jede Kritik Barrande' scher

Ansichten mit Unterschatzung des grossen Meisters auf die

gleiche Stufe zu stellen. Wissen wir ja doch alle, dass der

Fortschritt der Wissenschaft weit mehr durch Berichtigungen

falschlicher Annahmen als durch neue Entdeckungen be-
wirkt wird.

*) SystOme silurien du centre de la Boheme. Der I. Bd. erschien

1852 und bis zum J. 1882 gab Barrande selbst noch 21 Bande, im
ganzen also 22 Bande mit liber 6000 Seiten Text und mit 1160 Tafeln
in grossem Quartfonnat heraus, in welchen von Fischen, Crustaceen

und Molusken im Ganzen 138 Gattungen mit 3557 Arten abgebildet

und beschrieben sind. Die Gasteropoden, Echinodcrmen, BryozoBn und
Korallen waren in Vorbereitung begriffen und durften dieselben wohl
1500 Arten aufweisen — ein Reichtlium an Versteinerungen, wie man
ihn auf dem ganzen Erdenrund in keinem anderen Gebiete von gleicher

GrOsse antreffen durfte. Seit dem Tode des Verfassers wird auf Grund
seiner testamentarischen Bestimmungen die weitere Herausgabe des gros-

sen Werkes von der Ges. des bohm. Museums bosnrgl. Bislang ist erst

ein weiterer, von W. Waagen redigirter Band erschienen.
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Neben Barrande war der beste Kenner des Silur-

und Devonsystemes in BOhmen Johann KrejCI, der schon
im J. 1859 an den Aufnahmen des Gebietes durch die k. k.

geolog. Reichsanstalt betheiligt war und welchem wir eine

Reihe ausgezeichneter Arbeiten fiber dasselbe verdanken.

Die geologische Kenntniss der jungeren palaeozoischen

Formationen BOhmens ist am meisten durch E. Feistman-
tel, D. Stur und A. Fric gefSrdert worden. Aus alien Sy-

steraen der palaeozoischen Gruppe liegt ein reiches palae-

ontologisches Detail vor, welches wir selbstverstandlich nur
insoweit berucksichtigen konnen, als zur Begrundung der

geologischen Erflrterungen wunschenswerth erscheinen wird.

Dafur sollen moglichst viel Leitfossilien abgebildet und so

eine Palaeontologie BOhmens wenigstens im Bilde geboten
werden.

i. Das Silursystem.

Dieses System ist in BShmen durch seine beiden For-

mationen das Cambrium und das eigentliche Silur vertreten.

Es besteht aus einer mindestens 2000 m machtigen Schichten-

reihe, welche im untersten Theile aus Gonglomeraten und
Quarzgrauwacken, im mittleren Theile aus Grauwacken-
schiefern und quarzitischen Sandsteinen, im obersten Theile

aber aus Ealksteinen zusammengesetzt ist und in gewissen

Zonen hauptsachlich von Grunsteinen durchsetzt wird.

Das System fesselte die Aufmerksamkeit der Natur-

forscher schon im vorigen Jahrhunderte. Soweit bekannt
befasste sich zuerst im J. 1720 K. Redel und 1769 der

Professor an der Prager Universitat Franz Zeno mit einigen

Versteinerungen des Gebietes, worauf zahlreiche Forscher
theils Petrefacten, theils Gesteinsarten desselben zum Gegen-
stande ihrer Untersuchungen machten, so u. A. Graf Fr.

Kinsky, Jg. v. Born, v. Sandberg, Jirasek, Erlacher,
Mayer, Rossler, Lndacker, Miessl v. Zeileisen, Preys-
leb, F. A. Reuss, Fr. W. Schmidt und Graf Gasp. Stern-
berg, deren Arbeiten*) jedoch hochstens historisches In-

teresse besitzen.

•) Mehrere derselben sind in den „Abhandlunj?en einer Privatge-

sellschafl in Bohmen zur Anfnahme der Matheraatik, vaterland. Ge-
schichte und der Naturgeschichte", 1775—1784, und in den „Abhandl-
UDgen der bohm. Geselischaft der Wissenschalten (seit 1785) veroffentlicht.
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Die erste ubersichtliche Darstellung des ganzen Systemes
lieferte Zippe*), welcher in MittelbOhmen wesentlich drei

Gesteingruppen unterschied, namlich von unten nach oben r

1) Thonschiefer und Grauwackenschiefer, 2) Quarzfels, 3) Ue-
bergangskalkstein. Die Grundlage dieser Eintheilung bildet

die petrographische Beschaffenheit der Gesteine, wobei die
gegenseitigen Lagerungsverhaltnisse aber so wenig beruck-
sichtigt wurden, dass in der mittleren Gruppe z. B. die tiefsten

cambrischen Quarzconglomerate mit den untersilurischen

Quarzsandsteinen und Quarziten zusammengezogen wurden.
In den geognostischen Beschreibungen des Koufimer, Be-
rauner, Rakonitzer und Pilsener Kreises, **) die er in dea
Jahren 1838 bis 1849 lieferte, bespricht Zippe die Verhalt-
nisse eingehender und nahert sich in der Eintheilung ziemlich
der gegenwartig geltenden, welche ja ebenfalls in erster

Reihe eine petrographische ist.

Allein der erste, welcher eine streng wissenschafttiche

und systematische Gliederung des mittelbohmischen Silur-

und Devonsystemes durchfuhrte, war Joachim Barrande,
welcher sich seit 1833 fast ausschliesslich dem Studium
desselben widmete, grossartige Sammlungen von Petrefacten,

anlegte und sich eine in jeder Hinsicht griindliche Vorbe-
reitung zur erschopfenden Erforschung des Gebietes erwarb.

Bekanntlich hatte J Barrande auch die archaeische

Unterlage des Systemes (S. 629 ff.), sowie sammtliche Kalk-

steinschichten in dessen Hangendem zum Silur einbezogen
und dasselbe in 8 Stockwerke eingetheilt, die er von unten
nach oben mit den Buchstaben A bis H bezeichnete. Die
Stockwerke A und B stellte er als azoische d. h. keine

Versteinerungen enthaltende Etagen den ubrigen petrefacten-

fuhrenden Stockwerken gegenuber und die allgemeine La-
gerung fasste er in der Weise auf, dass die einzelnen

Glieder des Systemes eine concentrische muldenformige An-
ordnung besitzen, so dass ihre Umrisse auf der Oberflache

die Gestalt von Ellipsen haben, die immer kleiner werden,.

je junger die Glieder sind. Das ganze System zerlegte er in

zwei Gruppen: 1) Untersilur, umfassed die vorwaltend aus
Thonschiefern und Quarziten zusammengesetzten Stockwerke
G und D; 2) Obersilur, umfassend die Schiefer und Kalk-

*; Uebersicht der Gebirgsformationen in Bohmen. Prag, 1831^
pa(f. 43 ff.

***) In Sommer's Bohmen Bd. VI., XII.. XIII. und XVI.
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steine der Stockwerke E bis H. Dem palaeontologischen

Charakter nach zergliederte Barrande den Schichtencom-
plex in vier Abtheilungen, namlich von unten nach oben:
I) A und B: azoisch, entsprechend der cambrischen Fauna
anderer Lander; 2) C: erste Fauna; 3) D: zweite Fauna;
4) E bis H: dritte Fauna. Die einzelnen Stockwerke (etages)

wurden weiter in Stufen (bandes) eingetheilt, woruber die

Tabelle S. 796 Aufschluss gibt.

Diese Eintheilung, durch welche in der That das

bohmische Silursystem erst aufgeschlossen wurde, fand all-

gemeine Annahme und sammtliche einschlagige Arbeiten

seit 1852*) basiren auf derselben. Die hohe Wichtigkeit

und principielle Bedeutung derselben vermag man erst zu
ermessen, wenn man erwagt, dass in den 30er Jahren dieses

Jahrh. keiner unserer einheimischen Geognosten, selbst den
trefflichen Zippe nicht ausgenommen, eine richtige Vorstell-

ung von dem relativen Alter der einzelnen Schichtenstufen

und von der Unentbehrlichkeit palaeontologischer Unter-
suchungen hatte. Sie waren als Schuler des sonst gewiss

genialen Mohs derart von der Hypothese ihres Lehrers von
der gleichzeitigen Bildung aller Gebirgsmassen beein-

flusst, dass z. B. A .J. Gorda in seinem Trilobitenwerke**)
noch 1847 der Anschauung Ausdruck verlieh, dass die

Fauna des bObmischen Silursystemes nur eine locale Er-

scheinung sei, aus welcher man keine Schlusse auf das

relative Alter oder die Schichtenfolge der Formation ableiten

durfe. Die Geringschatzung der muhsamen stratigraphischen

und palaeontologischen Forschungen, welche dem in jeder

anderen Richtung ausgezeichneten Zippe, besonders als er in

Wien wirkte, manchen bitteren Vorwurf von Seiten jungerer

Geologen zuzog, war leider eben so unbegrundet, wie das

moderne Ueberschatzen der palaeontologischen Befunde,

welches bei Nichtbeachtung anderer Thatsachen zu Fehl-

*) Die im J. 1846 erschienene Notice preliminaire sur le systSme
sdlurien et les trilobites de BohSme, Leipzig bei Hirschfeldt, unterscheidet

zwar znm erstenmale die einzelnen Schichtenstufen des Systemes unter
Namhaftmachen der am meisten charakteristischen Trilobiten: jedoch
erst die nnvergleichlich klare Esquisse geologique im I. Bande des

grossen Werkes begrnndet die Eintheilung genau aus dem palaeonto-
logischen sowohl als petrographischen Charakter der Stockwerke und
Stufen.

**) A. I. C. Corda u. Ig- Hawle, Prodrom einer Monographie
der bdhm. Trilobiten. Prag, 1847, pag 8.
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schlussen fuhren muss, wie ich eben im Bereiche des alte-

ren Palaeozoicums in Hittelbohmen nachweisen konnte.

Nachdem A. E. Reuss 1854*) auf Grand der Bar-
RANDE'schen Eintheilung eine recht gute kurze Uebersicht
des Silursystemes geboten, traten die Geologen der k. k.

Jeolog. Reichsanstalt F. v. Lidl**), V. v. Zephakowich ***),

. LipOLDf) und J. KHEJcift) aQ die kartographische Auf-
nahme des Gebietes heran, welche zu einigen Abweichungen
von Barrande's Auffassung gewisser stratigraphischer und
tektonischer Erscheinungen fuhrte und Kampfe heraufbe-

schwor, welche wir weiter unten zu beruhren Gelegenheit

haben werden. Die Beobachtungen Barrande's wurden
zwar als richtig, seine Auffassung der Thatsachen aber als

nicht zulassig erkannt und wenn der grosse Forscher auch
bemuht war mit allem Aufwande von Gelehrsamkeit und
kritischer Scharfe seine Meinung zu vertheidigen, so ist doch
von den Fachgenossen in manchen Stucken gegen inn ent-

schieden worden. So besonders in der Colonien- und in

der Devonfrage. (Vergl. weiter unten). Von minderem Be-
lange ist, dass sich Barrande auch gegen die Localnamen der
einzelnen Schichtenstufen aussprach, welche ihnen Lipold
und KkrejCi behufs bestimmter Gharakterisirang nach den
hauptsachlichsten Fundorten ertheilt hatten (vergl. S. 796),

und dass dieselben trotzdem auch in Anwendung verblieben

sind. Ueberhaupt machte sich mit der Zeit mehrfach ein

Gegensatz zwischen Barrande's Ueberzeugung und der

Auffassung der fachmannischen Kreise geltend. Nur die

Gliederung des Systemes, wie sie Barrande bestimmt hatte,

blieb unangetastet. Und in der That ist die Reihenfolge

der Schichtenstufen von ihm im Allgemeinen richtig erkannt
worden, wenn sich auch neuestens die Nothwendigkeit her-

ausgestellt hat von einigen Details der BARRANDE'schen
Eintheilung des Systemes abzusehen, da nicht alle vom
Altmeister aufgesteilten Stufen und Unterstufen gleichwerthig

sind, wie bis dahin stets angenommen wurde.
In Erwagung dieses Umstandes und in Erwagung der

weiteren, oben schon beruhrten Thatsachen, dass: 1) die

*i Kurze Uebersicht J. geojrn. Verb;ilL Bohm. 1854, pag. 44 ff.

**) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VI. 1855, pag. 580 ff.

***> Jahrb. d. k. k. jteol. R.-A., VII, 185S, pag. 99 ff.

f> Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XII., 1861 -b2, pag. Iff.— Jbid.

XIII, 1&C3, pag. 339 ff.

tti Jahrb. d. k. k. geol. R.-A, XII. 1S62. pag. 223 ff.
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BAKRANDE'sche Etage A und der untere Theil von B dem
mittelbdhmischen Urschiefergebirge angehoren (vergl. S. 630)

;

2) die hoher folgenden Schichtengruppen zum Theil dem
Cambrium, zum Theil dem Silur und Devon zugezahlt werden
mussen, das BARRANDE'sche Silurien daher drei verschie-

denen Systemen entspricht; 3) die durchaus einheitliche

Auffassung und Bezeichnungsweise Barrande's sich mit
dieser besseren Erkenntniss in einem Widerspruche, befindet,

durch welchen die nothwendige Bestimmtheit und der ganze
Vortheil einer sonst wohl wunschenswerthen kurzen Be-
zeichnungsweise gefahrdet wird; hatte ich mich veranlasst

gesehen*) nicht nur eine Neugliederung, sondern auch eine

Neubezeichnung der Stockwerke und Stufen des alteren

Palaeozoicums in MittelbOhmen in Vorschlag zu bringen.

Die uberaus freundliche Weise, in welcher meine Anregung
von competentester Seite aufgenommen wurde, liess mich
nicht ubersehen, dass es doch seine Schwierigkeiten haben
mochte, die jedem Fachmanne durch Jahrzehnte langen

Gebrauch gelaufige Buchstabenbezeichnung Barrande's durch
meine neue ganzlich zu verdrangen. Auch ist dieselbe eben
so wie die von mir vorgeschlagene, zugestandenermassen
nicht durchwegs so zutreffende Benennung der Schichten-

stufen, um auf allgemeine Annahme rechnen zu konnen**),

im Ganzen der Sache gegenuber doch unwesentlich, weshalb
ich denn auch davon abstehe, dieselbe in den folgenden

Darlegungen einzig in Anwendung zu bringen.

Die Tabelle (S. 796) gibt Aufschluss uber die Gliederung

des Silursystemes in Bohmen. Cambrium und Untersilur

(nach unserer Auffassung) bilden zusammen das mittelboh-

mische Waldgebirge, Obersilur und Devon das mittelbOh-

mische Kalksteinplateau. Die isolirten Partien beider Sy-

steme, die sonst noch in Bohmen auftreten, gehoren anderen

Gebirgen an, deren Topographie schon in der Beschreibung
der archaeischen Gruppe angedeutet wurde. Orographische

Skizzen der bezeichneten Gebirge seien der Schilderung der

Formationen des Silursystemes in MittelbOhmen vorange-

schickt.

*t Das altere Palaeozoicum in MittelbOhmen. Die Nothwendigkeit

Ainer Neueintheilung desselben. Von Fried rich Katzer. Mit 1 karte

nnd 1 Profiltafel. Prag, 1888.

•*) Vergl. E. Kayser's Referat in Verhandl. d. k. k. peol. R.-A.,

1888, Nro 14, pag. 294.
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Das mittelbflhm. Waldgebirge. — Oberflachengest. 797

Das mittelbohmisehe Waldgebirge

cntspricht im nordlichsten Theile seiner Benennung nur
wenig, da es hier nur in kahlen Rficken h6her ansteigt.

In der ubrigen. zumal sudlichen Erstreckung ist es aber in

der That ein Waldgebirge, welches auf weite Strecken von
dunklen Forsten bedeckt wird. Es ist nicht nur das hochste
Gebirge Mittelbohmens, sondern eines der hOchsten Gebirge

des Landes uberhaupt, da einzelne Gipfel fasst 900 m HOhe
erreichen.

Die orographische Gestaltung des Gebirges wird von
den Conglomeraten und quarzigen Grauwacken des Cam-
briums, sowie von den Quarziten des Untersilurs bedingt,

welche meist gedehnte scharfe Rucken und Kamme bilden,

woher denn auch die Benenung des hohen Theiles des 6st-

lichen Waldgebirges Hfebeny (Kamme) abgeleitet ist.

Am hOchsten ist das Gebirge im sudlichen Theile west-

lich von Dobfisch, Pfibram und Rozmital bis Rokytzan.
Hier bilden die cambrischen quarzigen Gesteine eine Reihe
von parallelen, nordostlich streichenden Gebirgsrucken : zu-

nachst an der Granitgrenze, von Pfibram, von Bitis und
Dubenetz bis Qber Druhlitz hinaus; weiter Ostlich den Pfi-

bramer Bergzug, welcher aus der Gegend von Dobfisch

Qber Pfibram bis gegen Rozmital streicht und in dessen

Fortsetzung jenseits des Rozmitaler Granitarmes die isolirten

Partien des Sterbina- und Tfem§in-Berges fallen ; ferner noch
Ostlicher funf parallele Bergrucken, welche mehrfach durch
•Querriegel mit einander verbunden, das ausgedehnte Tfe-

mosnagebirge zusammensetzen.
Ebenfalls nordostlich streichen die gewaltigen Quar-

^itrucken des Untersilurs, vornehmlich der grosse Brdawald,
welcher von Cenkov (Nvon Pfibram) gegen Konigsaal verlauft

und gegen SO, d. h. gegen die cambrischen Conglomerate
steil absetzt, gegen NW aber ausgedehnte Gehange besitzt,

•da sich hier offenbar langs grosser, im Streichen iiberein-

stimmender Bruchlinien parallal zum Hauptrucken verlau-

fende, haufig unterbrochene Nebenrucken entwickeln, von
welchen besonders jener, welcher sich vom Forsthause

Rochot gegen Dobfichowitz erstreckt, deutlich hervortritt.

Sudlich von Konigsaal keilen die Quarzite des Brdawaldes
zwischen Phylliten im Liegenden und Grauwackenschiefern

im Hangenden aus, welche letztere weiter nordlich das Mol-
dauthal bis Hodkovicky einschliessen und das hiesige ver-
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798 !'• Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

haltnissmitssig flache Terrain einnehmen. welches von den
Porphyrkuppen gegenuber von Konigsaal (Hradiste und Ci-

hadlo bei Zavisf, S. 705) beherrscht und vom Moldau- und
Beraunflusse anmuthig belebt wird. (Fig. 151).

Gewissermassen in die Fortsetzung des Brdawaldes
fallt der Quarzitrucken, welcher aus der Kundratitzer Gegend
uber Ouval bis Tlustovous leicht verfolgt werden kann, da
er uber das flache angrenzende Terrain, wenn auch nicht

besonders hoch, immerhin deutlich hervorragt.

Der westliche Flugel des Waldgebirges wird vom Quar-
zitrucken der kleinen Brda (Brdatka), welche locale Benenn-
ung einer Partie bei Beraun J. KrejCi auf den ganzen Theil
des Gebirges ausgedehnt hat, beherrscht. Durch eine machtige
Bruchlinie werden die Quarzite dieses Ruckens in zwei
Zonen getrennt, zwischen welche sich ein gegen NO an-

Komofaner
Schlau ZaeuC Xfinlgianl St. Qallut

Fig. til. Partie des mlttelbShmlicben W«ldgeblrge« em ZaumraenSuie der Uoldaa
und Beraan.

Nach £. Hcrold.

wachsender Streifen von jungeren Grauwackenschiefern ein-

schiebt, an dessen Sud- und Nordseite je ein Quarzitrucken

hinzieht. Der sudliche Quarzitzug lasst sich vom Berauner
Plesivec uber Smichov, Prag und 2i2kaberg bis unter die

Kreideablagerungen bei Hloupetin verfolgen. Der nOrdliche

Quarzitzug ist weniger zusammenhangend, tritt aber doch
stellenweise, wie bei Hostivvitz und Wokowitz, bei Hole-

schowitz und Neu Lieben kenntlich zu Tage. Prag mit seiner

nachsten Umgebung gchort somit dem Waldgebirge an,

welches hier allerdings Gebirgscharakter nicht besitzt und
auch, wie erwahnt, seinem Namen nicht entspricht, da es

in diesem Theile nichts weniger als waldreich ist.

Im Westen, besonders aber im Sudwesten der zusam-
menhangenden Rucken erscheint Quarzit in einer Anzahl

isolirter Partien, die sich theils wieder in einen langeren
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Das mittelbohm. Waldgebirge. — Oberflftchengest. 799

Zug verknupfen lassen, theils als Qaerriegel die Verbindung
der Langsrucken herstellen. Sie nehmen fast durchwegs die

hdchsten Punkte ein und bedingen somit die Gestaltung des
Terraines. Im ganzen Bereiche des Waldgebirges, dessen
Ausdehnung im Allgemeinen durch die Grenzorte: Ouval,
Ednigsaal, Mniscbek, Pfibram, Rozmital, Rokytzan, Pilsenetz,

Radnitz, Chyfiava, Brandeis a. £. gegeben ist, und welches
in der Mitte zwischen Pankratz, Budnan, Zditz and Beraun
vom Kalksteinplateau uberlagert wird, nehmen die weicheren
Grauwackenschiefer stets das tiefere Terrain mit ungleich-

massig welliger Oberflache ein. Nor dort, wo die Schichten
mehr quarzreich sind, oder wo sie von Eruptivgesteinen
durchsetzt werden, konnten sie der Verwitterung besser
widerstehen und uberragen daher die Umgebung, meistens
zwar nicht ansehnlich, jedoch immerhin kenntlich.

Die Orographic der Hauptpartien des Waldgebirges sei

etwas genauer dargelegt.\

Zunachst interessant ist der Pfibramer Bergzug. Er
beginnt im Norden bei Dobfisch zwischen dem Hofe Trnova
und dem Forsthause Brodce, von wo er sich immer hoher
ansteigend, in stidostlicher Richtung uber Pfibram bis Hodo-
mysl erstreckt. Er hebt sich von dem umgebenden Schiefer-

terrain durch seine Hdhe und seine Contouren deutlich ab.

Am Nordostende betragt seine Hohe beilaufig 400 m, d. h.

wenig mehr als das angrenzende Phyllitgebiet, der Berg
Kameni bei Rosowitz ist aber schon 485 m, der Pichce bei

Dubno 569 m, der Heilige Berg und Birkenberg bei Pfibram
527 m und die Waldkuppe Kosov bei Vysokd 621 m hoch.

Jenseits des Ro^mitaler Thales erheben sich die Gon-
glomeratpartien des §terbina- und Tfemsinberges. Der er-

stere, 751 m hohe, waldige Bergrucken tragt am Eamme
malerische Felsenklippen. Auf einer derselben, dem sog.

Eatzenschlosschen (KodiCi hradek), ist ein Pavilion angebracht,
von welchem man eine ebenso lehrreiche als ausgedehnte
Rundsicht geniesst. Durch das romantische Thai, in dessen
Mitte das Graf Palfy'sche Jagdschloss N von Vacikov sich be-
findet, wird der Sterbina vom Tfemsinrucken getrennt. Dieser
streicht ziemlich sudnordlich und wird namentlich von zwei
Euppen iiberragt, dem Hengst im Norden (759 m) und dem
TfemSin im Stiden (825 m). Diese beiden Gipfel werden
von Burgruinen gekront, der Tfem§in ausserdem noch von
vorhistorischen Wallen umfasst, von welchen aus sich eine

wunderbare Aussicht fiber den ganzen sudlichen Theil des
Urschiefergebirges bis zur §umava erfiffnet.
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800 !'• Palaeozoische Gruppe. — Silnrsystem.

Das grosse Gonglomeratgebiet zwischen Pribram und
Rokytzan, welches von dem Pfibramer Bergzuge und Tfemsin
durch einen Phyllitstreifen getrennt wird, wurde von KrejCI
Tfemosnagebirge benannt, nach dem auffallendsten, wenn
auch nicht hochsten Rucken desselben, dem Tfemosna
(777 «») W von Pribram. Von der Kammhdhe dieses Berges

erscheint das ganze Gebirge wie ein Labyrinth von Berg-
rucken, Knppen und Thalschluchten. Begeht man dasselbe

aber genauer so erkennt man, dass es sich in die funf oben
erwahnten parallelen Bergrucken gliedert, zwischen welchen
L&ngsthaler verlaufen, welche wieder von Querthalern durch-
schnitten werden, wie denn auch die Langsrncken durch
Querriegel mit einander verbunden sind. Nach KrejCi wurden
die Langsthaler norddstlich parallel verlaufenden Bruchlinien

entsprechen, an welchen die Gonglomeratschichten einseitig

gehoben wurden, wodurch die angedeutete orographische

Configuration entstand. Der sudlichste der parallelen Berg-

rucken, welche sich alle in der Richtung ihres Streichens

gegen Nordost neigen, so dass also der Sudrand des Gebirges
zugleich der hochste ist, beginnt oberhalb des Dorfes Bukova
[N von Rozmital) mit einem hohen Steilrand, Praha (854 m)
genannt und streicht als einformiger Waldrucken zum Gipfel

Tok (842 m), jenseits dessen er bei Laz durch ein Querthal
unterbrochen wird. Hier befinden sich (664, resp. 646 m
hoch) zwei grosse Teiche (Wasserreservoirs), welche die

Pfibramer Aufbereitungswerke mit Wasser versehen. Oestlich

von diesem Querthale erhebt sich der Tfemosnaberg, von
welchem aus der Rucken in der Richtung aber HluboS
ziemlich rasch an H6he abnimmt, um bei PiCin mit der

waldigen Kuppe Maly Chlum (584 m) zu enden.
Der zweite Langsrucken beginnt bei Padrt, wo am

Saume der cambrischen Conglomerate die Kieselschiefer-

klippen des mittelbdhmischen Urschiefergebirges ebenfalls

sehr hoch ansteigen (z. B. der Berg Palcir bei Kolvin ist

723m hoch), mit dem Rucken Kocka (786 m), an welchen
sich die Euppen Eoruna (829 m) und Tok (857 m*), der
hochste Berg dieses Ruckens, anschliessen. Dieser ganze Ruk-
ken wird von Waldern bedeckt Die Fortsetzung desselben

oberhalb Drahlin bildet aber ein steiniger Kamm, dessen

*) Die Bergbenennung Tok wiederholt sich im Waldgebirge. Tok
ist ei^entlich der Jagerausdruck fttr eine Waldstrecke, wo die Aner-
hahne balzen.
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Das mittelbobm. Waldgebirge. — Oberflachengest. 801

hochste Kuppe Brdo (769 m) heisst, und welcher S von Cenkov
xnit dem Kloucekberg (680 m) steil zum Litavaflusse abf&llt.

Jenseits dieses Querthales, am rechten Ufer erheben sich

wieder ansehnliche Waldkuppen (Komorsko 674 m, Provazec
€36 m, Kuchynka 635 m), die in nordOstlicher Richtung gegen
Mnischek zu immer niedriger werden (500 m).- Die Gegend
wird hier von dem aus untersilurischen Quarziten bestehen-
den grossen Brdawalde beherrscbt, welcher bei Cenkov an
der Litava mit dem Berge Pisek (Sand 688 m) beginnt und
im nordostlichen Streichen von den Hochpunkten Velka
Baba (611m), Studeny (650 m) Hradec (mit alten Wallen,
€23 m), Brdo (601 »»), Bozl Vrazka (588 m), Skalka (mit einer

weithin sichtbaren Kirche, 549 m), Hlavaty oder Brdavy
Xamen (514 m) in der Mnischeker Gegend uberragt wird.
Wie im Suden der aus cambrischen Conglomeraten beste-

hende Rucken (Komorsko usw.), so schliesst sich auch im
Norden an den Hauptkamm ein Nebenkamm an, welcher
aber mit ihm weit enger verknupft ist. Ihm gehdren die

klippigen Berge Babka und Strdzny (506 m) an. NOrdlich
von Mnischek engt sich die Fortsetzung des waldigen Ge-
birgsruckens bis Konigsaal bedeutend ein. Zugleich sinkt

derselbe in den Strecken Kopaniny (400 m) und Lipsko (358)
bis auf das Niveau der Porphyrhugel an der Moldau gegen-
uber von KOnigsaal herab.

Der dritte Langsrucken des Conglomeratterrains des
Waldgebirges beginnt nordwestlich von Padrt mit'der Wald-
strecke Dubina (631 m) bei Skoritz und erstreckt sich nord-
•ostwarts iiber die Kuppen Kamenna (735 m), Hlava (781 m),
Hejlov (688 m), Hfebeny (717 m), Konicek (666 m) bis gegen
Velgi(Welkau). Zwischen dem Berge Hejlov und dem steilen

Felsrucken Hfebeny (Kamm) wird der Bergzug von einem
'Qnerthale durchbrochen und am nOrdlichen Ende trennt

ihn vom Drahliner Rucken „na Slonovci" das Thai von
VelCi, in dessen sudlichem Hintergrunde ein Querriegel

bei dem Forsthause Bastina beide Rucken verbindet.

Der vierte Gonglomeratbergzug beginnt im Suden bei

Dobfiv {080 von Rokytzan) mit dem Walde Zabordi (557 m)
und zieht, tkberragt von den Kuppen Pfevazeni (600 m), Vie

(598 m, einem wild zerklufteten Waldberge), Kfifek (728 m),
RflSek (653 m), Beran (686 m), Beranec (660 m) bis nahe an
Felbabka (SO von Hofowitz), wo sich an die Conglomerate
in der flacheren Waldstrecke Koberov (516 m) die cambri-

schen Schiefer anschliessen. Vom Querrucken beim Forst-

Kattr, G«olo(l* ran BBhmea. 51
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802 IL Palaeozoische Grnppe. — Silursystem.

hause Bastina her durchbricht den Bergrflcken zwischen dera
Beran und Beranec in sudnOrdlicher Richtung ein tiefes-

Querthal, welches besonders bei der Ruine Waldek eine
hochromantische Waldgegend bildet.

Der funfte und zugleich westlichste Bergzug des Con-
glomeratterrains des Waidgebirges umfasst die Gegend von.

Rokytzan. Im Suden desselben erhebt sich der aus machtigen r

von Porphyron durchbrochenen Conglomeratbanken beste-

hende Berg 2dar (627 m), an welchen sich notddstlich ein

Plateau anschliesst, welches von einigen 600 m hohen Kuppen
uberragt wird und mit dem kammartigen Piskovy vrch (Sand-
berg, 660 m) endet. Oberhalb Holoubkau erhebt sich der
Berg Trhon (622 m). Der Zusammenhang dieser Berge ist

ubrigens nicht so deutlich, wie in den ostlicheren Berg-
zugen.

An die drei zuletzt erwahnten schliesst sich im Norder*
das untersilurische Terrain an, welches orographisch von>

den hochansteigenden Quarzitriicken beherrscht wird. Von.

diesen hangt mit dem System des grossen Brdawaldes (S. 797)
in der Hostomitzer Gegend zunachst der Berg Plesivec

(636 m) zusammen, jedoch besitzt er ein abweichendes,
namlich nordwestliches (und nicht nordostliches) Streichen.

Die Quarzite bilden gegen das Litavathal pralle, steile

Wande. Wetter westlich folgt der Berg OstrJ (531 ») ober
Felbabka, welcher ebenso wie der Plesivec von uraltea

Steinwallen- gekront wird, von welchen aus man eine aus-
gezeichnete Rundsicht uber den Hofowitzer Theil des Waid-
gebirges geniesst. Auf diesen folgt der Giftberg (Jedov6>

hora, 530 m) bei Nefezin, ferner der Gihadloberg (540 m>
bei Hvozdetz, an welchen sich in der Richtung gegen Horo-
witz der kahle Rucken Kamenn^ vrch (Steinberg, 474 m),
der Sibeniceberg (462 m) und der bewaldete Draiovkahugel

(441 m) anschliessen. Sudlich von diesen, eine Ausbuchtungr
der oberen Grauwackenschiefer umschliessenden Quarzit-

riicken erstrecken sich Quarzite etwa von Mrtnik uber Te&
gegen Strasitz, dann aus der Gegend von Komarau in einem
Bogen gegen Karez und Cerhowitz. Der erstere Rucken
(Kopaniny bei Ten, 585 m) ist minder ansehnlich. Auf-
fallender treten die Hfebeny (564 m) ober Volesna, Karizska

hora (561 m) ober Karizek und der Hrobisteberg (513 m)
ober Oujezd hervor.

Wetter westlich zwischen Pilsenetz und Zbirow wird
das untersilurische Waldgebirge von einer Anzahl Euppen

Digitized byGoogle



Das mittelbohm Waldgebirge. — Oberflachengest. 803

und Rucken uberragt, deren Gipfel zum grdssten Theile

von Quarzit gebildet werden. Die ansehnlichste dieser Quar-
zitpartien ist das Racgebirge N von Rokytzan, welches vom
steilen, von West nach Ost streichenden waldigen Kamme
RaC zwischen Glashutten und Dlouha Lhota beherrscht wird.

Von der hfichsten Kuppe desselben, Brno (715 m) genannt,

erfiffnet sich eine ausgedehnte Aussicht auf das westliche

Silurgebiet und auf die Hochflachen des Urschiefergebirges

bis zu den Basaltbergen bei Manetin. Sudlich vom Rad
streicht ein zweiter Kamm, dessen Ostlicher Anfang von der

im Walde aufragenden Felsenklippe Rumpal (638 m), das

westliche Ende aber von der Kuppe Hradist (619 m) be-

zeichnet wird.

Sudlich von diesem grosseren Quarzitcomplex erheben

sich einige isolirte Kuppen iiber die Gegend. Die sudwest-

Dcd PUaivec

Pig. 1S2. MlttelbShmlJCbei Waldgrblrga bei B«raon.

Nach elner SMebnanf ran Ed. Htrold.

lichste dieser Kuppen ist die Hurka (429 m) bei Pilsenetz,

an welche sich nfirdlich uad nordOstlich die Berge Skalice

(461 m) und Kotel (574 m) anschliessen. Diese kleinen Quarzit-
partien sind nach Kbej^i die Reste eines zerstorten Mulden-
flugels, dessen Gegenstuck der waldige Hiigel Stradiste (496 m)
bei Ledkov und der Kamm Cilina (520 m) SO von Eipowitz
bildet. Weiter nOrdlich ist am Kamme des Ghlumberges
(560 m) bei Holoubkau eine kleine Quarzitpartie entwickelt.

Oestlich vom Rae bildet Quarzit den Berg Sirska hora
(589 m ober dem Dorfe Sira) und den Rucken, auf welchem
die St. Adalbertkapelle bei Mauth steht und der bis in die
Waldstrecke Ghmeliste (520 m) eingreift. NOrdlich vom RaC-
kamm erhebt sich Quarzit auf porphyrischer Unterlage in

zwei Kammen: Na Solech (576 m) bei Skomelno und Bila
Skala (597 m) ober Sebesitz.

51*
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804 II- Palaeozoische Gruppe. — Siluraystem.

NOrdlich von Zbirow ragen abermals diejenigea Hoch-
punkte am meisten hervor, deren Gipfel von Quarzit ein-

genommen werden. Es sind die Kamme: Hfebeny (536 m,
N von LiSna), Dlouha Skala (561 m), Velis (585 m) und
KruSna hora (Erzberg, 606 m) bei Neu Joachhnsthal.

Oestlich von hier, aus der Zebraker in die Berauner
Gegend erstreckt sich der oben (S. 798) erwfihnte kleine

Brdawald (Brdatka), welcher irn SW mit dem niedrigen

kahlen Felsrucken Kravi Horka (400 m) beginnt und in seiner

norddstlichen Erstreckung vom Querthale von Hfedl bis

Svata vom (Hfedler) Plesivec (494 m) und Kalce-Berg (504 m)
und weiterhin bis zum Beraunflusse vom Ded (492 m) beim
Drabover Jagerhause und vom Ostry (376 m) unweit Beraun
uberragt wird. Nordlich von der Beraun erreicht nur der
(Berauner) PleSivec eine ansehnlichere Hdhe (458 m), die

ubrigen Quarzitkuppen sind alle niedriger. Die Partie des
Waldgebirges bei Beraun wird in Fig. 152 nach einer alteren

Zeichnung dargestellt. Gegenwartig durchzieht das Terrain
vom Fusse des Plesivec-Berges entlang des Flusses die bohm.
Westbahn. Die Waldberge am rechten Ufer der Beraun
sind Vorberge des Ded und Lisek und gehoren dem Bereiche
der eigentlichen Brdatka an, namlich der sehr romantischen
Waldpartie NW von Beraun, welche von dem Bache, der
vom Ded herab, an den Einschichten Brdatka und am Sud-
fusse des Ostr^ vorbei der Beraun zufliesst, durchschlan-

gelt wird.

Aus der kurzen orographischen Schilderung des Wald-
gebirges ergibt sich, dass dasselbe im Sudosten am hdchsten
ansteigt und von hier nordwestwarts an Hohe abnimmt, so
zwar, dass es im Suden und Osten hoch fiber das angren-
zende Urschiefergebirge emporragt, wahrend es im Westen
und Norden die Hone des Phyllitgebirges kaum erreicht.

Die Conglomerate und Quarzite bedingen die orographische
Configuration, wahrend die Schiefer fast durchwegs die tie-

feren Lagen einnehmen.

Cambriura.

Die untere Formation des Silursystemes ist in Bdh-
men' im Waldgebirge am meisten verbreitet, wo sie auch
typisch entwickelt ist, Sie besteht hier aus vier petro-
graphisch sehr deutlich von einander geschiedenen Stufen,

und zwar:
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Cambrium im mittelbohm. Waldgebirge. 805

.oben: Id Diabas- und Rotheisensteinstufe
(DdlfJ*) Barrande's, Komarauer Schichten

KREJCf's)

le Quarzgrauwackenstufe (Ddla*) Bar-
rande's, KruSna Hora-Schichten KrejCi's)

lb Paradoxidenschiefer (C Barrande's,
Jinetzer and Skrejer Schiefer KREjtf's)

unten: la Con glomerat stuf e (B Barrande's
z. Th., Tfemosna-Conglomerate KrejCI's).

In den ubrigen Verbreitungsgebieten des Silursystemes

in Bohmen, wo cambrische Schichten zur Ablagerung gelangt

sind, erscheinen dieselben minder typisch entwickelt und
konnten uberhaupt nur auf Grand der raehr minder aus-

gesprochenen petrographischen Uebereinstimmung ausge-

sehieden werden. Wir werden daher zunachst die cambri-

sche Formation Mittelbohmens beschreiben und erst hieran

die Schilderung der ubrigen Vorkommen cambrischer Bild-

ungen in Bohmen anfugen.

t) Das Cambrium im mittelbohmischea Waldgebirge

bildet die aussere, sehr ungleichmassige Umrandung des

hier entwickelten Silursystemes — ungleichmassig insofern,

als dieselbe in der nordlichen Erstreckung langs des silu-

rischen Complexes einerseits von Ouval bis Mnischek, ander-

seits von Brandeis a. d. E. bis zur Beraun nur schmale
Streifen bildet, wahrend sie im SQden zwischen Mnischek,

Ro2mital, Rokytzan, Gerhowitz und Jinetz m&chtige Entwik-
kelung besitzt. Hier sind auch alle vier Stufen der Formation
vertreten, wogegen in den schmalen nordlichen Randzonen
nur die beiden obersten Stufen vorhanden sind.

Die wichtigsten Arbeiten, welche sich auf das mittel-

bohmische Cambrium beziehen, sind auser den oben schon

*) Die B a r r a n d e'sche Stufe Ddl ist von Lipoid (1861) in die drei

Unterstofen a, £ und y zerlegt worden, welcber Emtheilung Barrande
jedocb seine Anerkennung versagt hat Dass diesen drei Unterabtheil-

ungen eine grOssere Selbstandigkeit zukommt, als z. B. der Barrande'-
schen bande Dd3, habe ich zuerst in meinem „Palaeozoicum" mitgetheilt

Der Kurze halber wird bier die von Lipoid erganzte Bezeichnungs-
weise Barrande's einfach als diejenige des letzteren Forscbers an-

gefohrt.
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angefilhrten jene von A. E. Reu^s*), M. V. Lipold**},
R. Helmhacker***), J. KrejCI t) und K. Feistmantel-H"),
von welchen namentlich die treffliche Monographie des silu-

rischen Gebietes in Mittelbdhmen der beiden letzteren Autoren
hohe Aoerkennung verdient. Zahlreiche andere specielle

Arbeiten warden weiter unten citirt werden.

Conglomeratstafe la (d. i. Barrande's B zum
Theil). Dieselbe besteht aus quarzigen grob- bis feinkOrnigen

Conglomerate^ mit Uebergangen in quarzige Grauwacken-
sandsteine. Die Gerollstucke und Kdrner dieser Gesteins-

arten sind vorwaltend weisser, gelblicher oder rSthlicher,

uberhaupt lichter Quarz, zu welchem sich stellenweise in

ansehnlicher Menge Kieselschiefer- und GrunsteingerSlle zu-

gesellen. Das Bindemittel ist meistens auch quarzig, iedoch
gelegentlich auch kaolinisch, thonig und glimmerig. Es ubt
daher wesentlichen Einfluss auf die Harte und Dauerhaftig-

keit des Gesteines aus.

Das Verbreitungsgebiet der Stufe ist, wie oben (S. 799)
angedeutet, nicht zusammenhangend. Der dstlichste Gon-
glomeratstreifen erstreckt sich entlang der Granitgrenze von
Bitis bis fiber Druhlitz etwa 12 km weit, bei einer durch-

*) Ueber silurische Schalsteine und das Eisenerzlager von Auwal
bei Prag. Sitzber. d. kais. Akad. Wien. XXV, 1867, pag. 563.

**) Die Eisensteinlager der silurischen Grauwackenformation in
Bahmen, Jahrb. d. k. k. geoL R.-A., XUI, 1863, pag. 339.

***) Die geognosL Verhalt. u. der Eisenstein-Bergbau der Silur-

formation zwischen Prag u. Beraun. Berg- u. huttenmann. Jabxb., XX,
1872, pag. 72. — B. H. und Jos. Vala: Das Eisensteinvorkommen
in der Gegend zwischen Prag und Beraun. Archi* d. Landesdurchforsch.
von BOhmen, I. Bd. 1874.

t) Gemeinsch. mit R. Helmhacker: Geolog. Karte der Um-
gebung von Prag und Erlauterungen hiezu. Arohiv etc. IV. Bd. 1879.
— Beachtenswerth ist die Darstellung des Gebietes im Lehrbuch der
Geologic Prag, 1879, pag. 388 ff. und der ebenfalla bohmisch geschrie-

bene Artikel in der Zeitscbrift BKv«ty", 1884, der in der AutTassung und
den Proftlen mit der „Orograph.-geotekton. Uebersicht des silur. Gebietes
im mittleren Bohmen" von J. K. und Karl Feistmantel, Arcbiv
etc., V. Bd. 1886 ubereinstimmt.

tt) Die Eisensteine der Etage D in der bohm. Silurformation.

Abhandl. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. VI., 8 Bd. 1876. — Lagerungsver-
hiilt der Eisensteine in der Unterabth. 01 des bohm. Silurgebirges.

Sitzber d. k. bohm. Ges. d. Wiss. 1878, pag. 120. — Zwei Profile durch
die Basis der bohm. Siluretage D. Ibid. 1879, pag. 256. — Spongienreste
aus silur. Schichten Bohmens. Ibid. 1884, pag. 100. — Diabasmandel

-

stein aus dem bohm. Silurgeb. Ibid. pag. 409. — O stupni primordi-
alnim v Cechach. Zpravy spolku geol. v Praze, 1886, pag. 3.
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schnittlichen Breite von 1—2 km. Er bildet hier eine Hugel-
reihe, die das westlich angrenzende Urschiefergebirge nur
wenig uberragt, selbst aber die HOhe des Granitgebirges im
Osten nicht erreicht. Die bier herrschenden Conglomerate
sind recht grobkornig, besonders am waldigen, Ton Por-
phyrgangen durchsetzten Hugel .na drahach" bei Dubenetz,
-wo die Gerolle mehr als Eigrosse erreichen. Die Grenze
dieses Conglomeratstreifens gegenuber dem Granit- und Phyl-
litgebirge ist ziemlich deutlich durch Gerollfelder bezeichnet,

welche an Diluyialschotter erinnern, aber durch ZerstOrang
der Conglomerate entstanden sind.

Weiter westlich streicht der ringsum von Phylliten des
Urschiefergebirges umgebene Pfibramer Bergzug, an den sich

im Suden die Conglomeratrucken des Sterbina- und Tfemsin-
ruckens anschliessen (S. 799). Der erstere misst vom Forsthause
Brodce bei Dobrisch bis Vranowitz cca 25 km in der Lange
und 2—4 km in der Breite. Grobkornige Conglomerate sind

hier untergeordnet, das herrschende Gestein sind kleinkornige

•quarzige Grauwackensandsteine, die von einer Menge von
Orunsteingangen durchbrochen werden.

Sudiich von Rozmital erhebt sich der Sterbinarucken
<S. 799), dessen grobe Conglomeratbanke sudost-nordwestlich

streichen and gegen Nordost unter 50-70° einfallen. In-

mitten zwischen diesem Rucken und dem Pfibramer Bergzug
wird durch die Thalmrche des VlCavabaches ein Granit-

streifen entbldsst, welcher sich von der Grenze des mittel-

bohmischen Granitgebirges bei Pinowitz uber Rozmital bis

gegen Ve§in erstreckt.

In ahnlicher Weise wird der Phyllit zwischen dem
St§rbina- und dem weiter westlich aufragenden Tfemsin-
gebirge (S. 799) Ton . einem Granitstreifen durchbrochen,
welcher Ton Rozelov bis gegen Voltus Terfolgt werden kann.

Der Granit ist in diesem, wie im ersten Falle, durch Dislo-

-cationen enthullt worden. Das Tfemsingebirge besteht aus
grobkOrnigen, durchwegs aus lichtfarbigen Quarzgerollen

zusammengesetzten Conglomeraten, deren 1 m und mehr
jnachtige Banke gegen Nordwest bis Norden streichen und
norddstlich unter 30—40° Terflachen. Das Bindemittel dieser

Conglomerate ist stellenweise feldspathig, • so dass durch
Verwitterung desselben kleine Kaolinlager entstehen.

Im Tfemosnagebirge (S. 800) bedeckt die cambrische

Oonglomeratstufe fasst 7D Meilen. Im westlichsten Theile

desselben sind die Conglomerate vorwaltend sehr grobkornig,
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indem hier im funften und vierten der oben beschriebenen
Langsrueken die GerOllstQcke bis KopfgrOsse erreichen und
fast durchwegs Faustgrosse besitzen. Je weiter gegen Osten
desto kleinkfirniger werden die Conglomerate, am schliess-

sich in sandsteinartige Grauwacken uberzugehen. Wie aber
die Conglomerate des westlichen Gebirgstheiles von fein-

kdrnigen Schichten durchsetzt werden, ebenso finden sich

in den Grauwacken des ostlichen Gebietes schichtweise grobe
Conglomerate ein. Im Allgemeinen ist die Gesteinsbeschaf-

fenbeit im dstlichen Gebirgstheile minder gleichmassig als

im westlichen. Man trifft hier namentlich in dem Auslaufer
von Hlubos gegen Mnischek nebst lichten gelblichen oder
rdthlichen Sandsteinen, zu welchen sich stellenweise grdbere
Conglomerate gesellen, auch ganz feinkdrnige quarzitische

Sandsteine, welche von jenen der untersilurischen Quarzit-

stufe (2b Katzer, Dd2 Barrande) nicht zu unterscheiden
sind, sowie glimmerige, dunnschichtige bis blatterige, meistens-

rothe Grauwacken, welche letztere Gesteine vielleicht mit
Veranlassung zu der gelegentlich ausgesprochenen Annahme
gaben*), dass in der cambrischen Zone zwischen Hlubo&
und Cenkor mflglicherweise auch hdhere silurische Schichten-

glieder eingeklemmt sein kdnnten. Das Bindemittel der Con-
glomerate besteht meist aus festem quarzigem Material und
pflegt ausserst fest mit den Gerollstucken verbunden zu sein.

Nur stellenweise, wie z. B. bei Dobfiv, lassen sich die GerOlle

aus der ziemlich grobkornigen sandsteinartigen Bindemasse
leicht herausl6sen. Manchmal ist das Bindemittel thonigr
oder kaolinisch, wie namentlich am Brdo im zweiten Langs-
rQcken (S. 801) u. a., wo in einigen Gruben Kaolin von
zum Theil vorziiglicher Beschaffenheit gewonnen wird.

Untergeordnet treten Gesteine der Conglomeratstufe in
Begleitung von Paradoxidenschiefern an der Westgrenze des-

Purglitz-Rokytzaner Porphjrr- und Grunsteinzuges auf. Sie
sind hier am besten in der Gegend von Tejfowitz N von
Skrej aufgeschlossen, wo sie vorwaltend aus ziemlich fein-

kfirnigen Sandsteinen bestehen, die aus weissen oder roth-

lichen QuarzkOrnern und wenig dunklen Eieselschiefer- und
PhyUitkornchen zusammengesetzt sind. Diese festeren, etwa
0*5 m machtigen Schichten wechsellagern zumal im Hangen-
den mit schwacheren feinkdrnigen thonigen Sandsteinlagem
und dunnen grauen lettigen Schichten, welche den Ueber-

*) F. PoSepnJ, Die Adinole von Pflbram etc 1. c
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gang in die Thonschiefer der Paradoxidenstufe andeuten.

Gegen Skrej zu werden die Conglomerate grobkorniger, ent-

halten viel Kieselschiefergerolle und erhalten hiedurch, sowie

durch die grunliche thonige Bindemasse eine dunkle Farbung.

Sehr wichtig ist dieses wenig ausgedehnte Vorkommen
der Gonglomeratstufe la dadurcb, dass bier in den erwahnten
lichten thonigen Sandsteinea in einem zur Gemeinde Tej-

fowitz gehorigen Steinbruche auf der Anhohe „Na vrskach"

cambriscbe Thierreste aufgefunden wurden. J. Ku§TA*)
entdeckte darin zuerst in bedeutender Menge Orthis Bomin-
geri Barr. (Fig. 168 S^ 819) und einen Abdruck, den er als

Hyolithus deutete, spater wurde auf demselben Fundorte in

ebenfalls recht zahlreichen Exemplaren Ellipsocephalus Ger-
man Barr. (Fig. 156, S. 813) gefunden.

Die Gonglomeratstufe war hier ehemals allenfalls mehr
verbreitet, wie das Vorkommen einer kleinen inselformigen

Partie bei Lohowitz NO von Radnitz beweist, welches gleich-

falls J. KuSta bekannt gemacht hat. **) Der grungraue Grau-
wackensandstein tritt bier nicht bis an die Oberflache, son-

dern crscheint nur in Bruchstucken auf einigen Feldern und.

durfte sich in geringer raumlicher Ausdehnung an Porphyr
anlehnen. Fundstucke des Gesteines enthalten sehr reichlich

Abdrucke von Orthis Romingeri Barr., sowie seltener kleine

Edpfe eines Trilobiten (Arionellus ?)

Die Gesammtmachtigkeit der Stufe durfte 150—200 m
betragen, obwobl dieselbe durch wiederholte Verschiebungen

und Aufstauungeu weit machtiger erscheint.

Paradoxidenschiefer lb (d. i. Barrandk's C) uber-

lagern bei durchaus ubereinstimmendem Streichen und Fallen

die Conglomeratstufe nur an der Nordgrenze des Tfemosna-
gebirges in der Gegend von Jinetz und in einem schmalen

Streifen am westlichen Abhange des Purglitz-Rokytzaner

Porphyr- und Grunsteingebirges bei Skrej, welche beide

Orte — Jinetz und Skrej — als Fundstatten der reichen

Primordialfauna Bdhmens weltbekannt sind.

Die Stufe besteht durchwegs aus dichten, gewOhnlich

dunkel grungrauen, seltener licht grauen und rOthlichen

Thonschiefern. Die letzteren sind besonders feinkdrnig und
bieten daher ein vorzugliches Versteinerungsmitttel, in wel-

*) Sitxber. d. kgl. b6hm. Ges. d. Wiss., 1884, 17. Oktber.
**) Nov4 geolog. pozorov&ni v Radnick6m okolt I. Sitzber. d. kgL

bObm. Ges. d. Wiss., 1887, pag. 688.
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«hem Abdrucke selbst der kleinsten organischen Reste treff-

Jich erhalten sind, wie u. A. die winzigen Jugendexemplare
von Sao hirsuta Barr. (Fig. 153),

Agnostus und Hydrocephalus von
Skrej. Die Schiefermasse besteht

wesentlich aus Quarz, Feldspath,

Hornblende, Chlorit, Magnetit, we-
nig Glimmer und stellenweise etwas
Galcit. Von diesen Bestandtheilen
vermag man nur die beiden letzten

hie und da mit blossem Auge wahr-
zunehmen. Die Schichtung ist sel-

ten ganz deutlich; dagegen tritt

die transversale Schieferung fast

uberall auffallend hervor. Wenn
schon die Skrejer GesteinsstGcke

sich durch ihre hellere Farbung
von den dunkleren Jinetzer Schie-
fern unterscheiden, so vermag man
Skrejer Versteinerungen sofort dar-
an zu erkennen, dass die Schale
derselben in licht rostgelben Limo-
nit verwandelt ist. Auf den Ab-
lCsungsflachen der Schiefer er-

scheint gewohnlich ein dunkel-
brauner oder blauschimmernder
Ueberzug von Eisenoxydhydrat.

Die Jinetzer Erstreckung der
Stufe lb ist am besten im Quer-
thale des Litavaflusses von Cenkov

'

(N von Pribram) flber Jinetz bis

Rejkowitz aufgeschlossen. Man
sieht hier, dass die Schiefer voll-

kommen concordant den Conglo-
merat- und Grauwackenbanken der
Stufe la des TFemoSnagebirges
auflagern und selbst wieder in voTlig

ubereinstimmender Lagerung von
den hdheren cambrischen Schich-
tenstufen bedeckt werden. Des-

gleichen sieht man entlang des Fahrweges von Jinetz nach
Velci (Welkau) am Gehange des Hugels Vystrkov (Fig. 164)
ganz deutlich, dass die Conglomerate la von einer cca 45 m

Fig. 153. Sao hirrula Barr. Id rer-

achledenen EDtwickelungaatadlen.
Aua den Paradoxldenschlefern von

BxreJ.
Nach /. Barrmde.

1 bte 4 Jugendenemplare. — 1 In-
dlvldnum, deaaen Thorax noes nicht
Tom Kopfe getrennt IK. Erate Eat'
Trlekelungaetnfe. a natltrl. GrBaae.
b Smal TergrSiaert, o LKngaaehnltt,
— f IndlTldaura Ton brelter Form
nit angedeutetem Thorax, t Tar-
wachaene Segment*, a natrl. ttrBaae.

b emal TergrSsaart. Zwelte Entwtk-
kalDngaatnfa. — t IndWlduuui mlt
4 Terwachieaen Segmenten. a natrl.

4)roe», I emal TergrBaaert. Dritta
Enrnickelungmtufe. — 4 IndMd.
Ton brelter Form mlt Hypoatomab-
•druck. 8 tfreie und 8 Terwacbaene
tegmenta. Zehnte Entwickelungi-
atufe. — 5 nod 6" vollkommen ant-
wlekelte IndMd. mlt 17 fralen und

8 Terwaehaanen Segmenten.
8 aahmale, 8 breite Form, a und e
naturl. Gro»c t b und d Imal Tar-
grSaaert. Elnaelaa Exemplar* tlnd
abar noch badautend groeaar ala

aalbat die Flgur 8d.
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machtigen Lage der Paradoxidenschiefer lb bedeckt, und
diese letzteren am Gipfel des Hugels wieder von Sandsteinen

der Stufe le uberlagert werden.

Die raumliche Ausdehnung der hiesigen Paradoxiden-

schiefer ist keine grosse. Sie breiten sich in flachen Wellen
am westlichen, beziehungsweise sudlichen Fusse der Quar-
zitrucken des Pisek, Plesivec und Ostr? (S. 802) aus: von
fienkov, Berin, Rejkowitz und Felbabka uberKfesin, Ohra-
zenitz, Jinetz und im Thale von Velci zwischen den Gon-
glomeratrucken Slonovec und Konicek hinauf gegcn das ,

Forsthaus Bastina. Die Umgrenzung ist aber namentlich /
in dieser letzteren Ausbuchtung nicht scharf, da hier die

Stufe uberhaupt nur nach Bruchstucken des Schiefergesteines

nachgewiesen werden kann. Auch die nordfistliche Grenze
kann gegenwartig nicht scharf bestimmt werden, da z. B.

die Stelle bei der Zatorer Muhle (SW von Hostomitz), wo
Bakrande die Schiefer noch anstehend gefunden hat, der-

xnalen verwachsen Emu* vy»tr\m ran sumovec

und mit Wald be-

•deckt ist, so dass :: :̂̂ ^^S^I^^^^^^/man eine Ausbucht- #w -.—^^^^^^^^ryvvvv^ so

Ung der Paradoxi- fig. ju. Pronl dureb den VjitrkoThngol.

denschiefer, di^sich > Congloiaer»tttBfc 1». S Pan1oxld«.»cbleter lb

aus der Gegend (C> * Stufe ,0 <Ddia>- * 8ltt,« ld <Dd»P>-

zwischen Cenkov
B A"aTlam-

xmd Jinetz in der Terraineinsenkung zwischen den Conglo-
meratrucken im Suden und den Quarzitbergen im Norden
bis in die Hostomitzer Walder in das Thai des Ghumava-
fraches erstrecken musste, auf Grund der, in den tiefeinge-

scbnittenen Rinnen vorfindlichen, meist Trilobitenreste be-
Jierbergenden Schieferstucke nur vermuthen kann. Auch
«in angeblicher westlicher Auslaufer von Felbabka gegen
JHrachovist kann nicht genau umschrieben werden.

Uebrigens machen sich in diesem Verbreitungsgebiete

der Stufe StOrungen in der Lagerung geltend, welche den
Zusammenhang derselben nicht leicht erkennen lassen. Nicht

nur, dass das Querthal des Litavaflusses die Stufe gewisser-

massen in zwei Zonen trennt, von welchen die am linken

XJfer als antiklinale Wolbung plateauartig gegen Felbabka
sich erstreckt; sondern dieselbe wird selbst wieder in der

Bichtung von Velci gegen Kfesin von einer Dislocations-

spalte durchsetzt, an welcher der ostliche Flugel bedeutend
abgesunken ist, und endlich wird die ganze Stufe im Nord-
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i

westen zwischen Hrachovist und Felbabka von einer mach-
tigen Dislocationskluft abgeschnitten, langs welcher die un-
tersilurischen Schichten steil gehoben sind. Alle diese
Verhaltnisse veranschaulichen die Profile Fig. 154 und 167.

Die Skrejer Partie der Paradoxidenschiefer bescbrankt

sich auf einen schmalen Streifen, welcher aus der Gegend
von Klein Lohowitz am westlichen Saume des Purglitz-Ro-

kytzaner Porphyr- und Grunsteinzuges in nordostlicher Richt-
ung uber Mlecitz, Slap, Skrej, Tejfowitz gegen Branov zieht.

Die Lange dieses Streifens betragt etwa 15, die Breite 1 bis

3 km. Die letztire ist am grOssten in der Gegend von Skrej

und Tejfowitz, wo die Scbiefer von den oben erwahnten
Sandsteinen der Stufe la ganz gleichmassig unterlagert wer-
den, ja zum Theile mit ihnen wechsellagern, wahrend diese

letzteren den Phylliten des Urschiefergebirges discordant

auflagern: derm die cambrischen Schichten verflachen sud-
Sstlich, die Phyllite scheinbar flach nordwestlich. (Fig. 155.)

iramtkich uati Der palaeontologische

3 ^^&s* >^L Charakter ist in beiden Partien

W^^Zzimk. ^mm^M (*er ^tu^e *^ vfillig uberein-

^^^>^^^v-^^^^^^^^ stimmend. Trilobiten sind vor-
Fig. U6. itat\ b.i Tejfowite. herrschend und fQr die Stufe

Haeh * **"<*• auch am meisten charakteri-
1
^'^Ja??'?, ?"^^1*- ? *•* stisch. Aus den Gattungen

radoxlduuchtofer lb (0 But.) t, , . , „ , , R
.

Iraraaoxiaes, Conocephahtes,
Ellipsocephalus, Arionellus, Agnostus, Hydrocephalus (sel-
ten bei Skrej) und Sao, von welchen die ersten fQnf audi
im Cambrium anderer Lander vertreten sind, erscheinen in
Bohmen 27 Arten. Die gemeinsten darunter sind: Parado-
mides bohemicus Boeck sp. (Fig. 157) in der Jinetzer Partie
sehr haufig und Par. spinosus Boeck sp. (Fig. 158) aus
beiden Partien der Stufe, besonders aber von Skrej und
Mlecitz bekannt, darunter Jugendexemplare von wenig Milli-
metem und ausgewachsene Thiere von bis 2 dm Lange;
Conocephalites Suleeri Schlotth. sp. (Fig. 160) und Con.
striatus Em. (Fig. 159); Ellipsocephalus Hoffi Schlotth.
(Fig. 178, S. 824), wie die vorhergehenden aus beiden Par-
tien bekannt, jedoch vorzflglich haufig bei Velci (daher die
vulgare Bezeichnung Velecaci) und der Zatorer Muhle, und
Ell. German Barr. (Fig. 156, S. 813), der alteste bisher
bekannte Trilobit Bohmens (S. 809), nur in der Skrejer
Partie, besonders bei MleCitz und Tejfowitz vorkommend;
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-Arionellus ceticephalus Barr. (Fig. 173, S. 824) bei Skrej

Fig. 1SS Ma ISO. Trlloblten del bohmtacben Cambrluuu.

Nftch J. Barrandi.

1 KUip*o«p)ialut Gtrmari Barr. Etwu rerklelnert. M 1 e £ 1 1 1 bel Skrej. Der UMate
Vrlloblt BBtament, weleber each an* den Benditeinen Ton Tejfoirltx bekannt lit. —
3 ParadoMti bohemicM Boeck ep. HMfle der netSrl. Gr. Jlnetz. — J Paradoxidu

spUuitut Boeck ep. HSlfte der naturl. Or. Skrej. — * Jugendexemplar deeaelben.

8 Oonoaphalit— ttriattu Emm. Brelte Form, rerklelnert. Jin e tz. — 6 Oonocephalitu
Sulitri Behlot. ep. Brelte Form, rerklelnert. Jineti.

Tic. / let »ae den belden antenteo Staren dee Cambrlnmi la and lb bekennt; Tig.
l—e nnr »u« den Paradoxldenieblefern lb (0 Barr.)

ziemlich having; Agnostus integer Ban*. (Fig. 175, S. 824)

in beiden Partien gewOhnlich und Agn. rex. Barr. (Fig. 174,
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S. 824) nur bei Skrej, etwas seltener; Sao hirsuta Barr.

(Fig. 158, S. 810) in der Skrejer Partie nicht gerade selten.

An diesem Trilobiten, sowie an Agnostus und Paradoxides,
wurde von Barrande die ganze individuelle Entwickelung
luckenlos beobachtet.

Weit seltener als Trilobiten kommen in der Stufe Re-
prasentanten von Brachiopoden, Pteropoden und Echino-

dermenvor. Von
ersterenerscheint

in der Stufe le-

diglicb Orthis

Romingeri Barr.

(Fig.l68,S.819)T

die in einer ana-
logen Form
schon in der]

Conglomerat-
stufe la bekannt
ist (S. 809) und
in der Skrejer
sowohl als Jine-

tzer Partie vor-

ko.mmt, und 0-

bolus bohemicus
Barr. (Fig. 169,

S. 819). Von
Pteropoden ist

Hyolithus mit 5
Arten vertretenT

darunter die ge-
wohnlichsten

:

Hyol. primus
Barr. (Fig. 165>
von Jinetz und
Hyol. maximus
Barr. (Fig. 164)

aus der Skrejer Partie. Echinodermen sind durch 7 Gat-
tungen mit je 1 Art von Cystideen vertreten. Die wichtig-
sten Arten sind : Trochocystites bohemicus Barr., Lichenoides
priscus Barr. und Acanthocystites Briareus Barr., welche
weiter oben abgebildet sind.

Die Gesammtmachtigkeit der Stufe kann auf 50 bis

100 m geschatzt werden.

Fif. let bit 163. Cyatldeen dee biShmlacben Cinbrlnmi.

Naeh J. Barrande.

1 Acanthoeyttitee Briareus Burr. Jlneti. — S Fragment
etnea Armea Tergroeaert, erinnert dnreb eeln Aneieben an
Monograptaa. — 3 Lichenoides prieeus Barr. J In at a. —
4 a. 5 Trochocpetitti bohemieue Barr. 4 mit got erhalte-
nam Kelcbe, denan lnoere and Kaeaere Deckieblcht zu
aaben lit, S atwaa aerdrflcktre Exemplar mit lobarfem Ab-

drnck dea Stlelaa (Stale). Nat. Or. Skrej.
Nor ana der Schleferrtufe lb (C Barr.) bekana.
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Qnarzgrauwackenstufe le (d. i. Barrande's Ddla).
Dieselbe besteht aus sandsteinartigen quarzigen Grauwackenr

die meistens kleinkornig sind und nur stellenweise conglo-

ineratartig werden. Sie sind vorwaltend aus wasserhellenr
milchweissen und grauen Quarzkornern zusammengesetzt,
zu welchen sich immer, jedoch nur stellenweise in reich~

licher Menge, Feldspathtrummer und
Kdrnchen eines schOn grunen Minerales

beigesellen, welches als Glaukonit gedeu-
tet wird. Der Feldspath ist gewohnlich
mehr minder kaolinisirt. Die grunen
Korner erscheinen in grosseren Anhauf-
ungen nur schichtweise und verleihen in

diesem Falle dem Gesteine eine grunliche

Farbung. Sonst wird die Farbe der
Quarzgrauwacke, wenn sie nicht von
rothem Eisenoxyd bestimmt wird. von
der Farbe der Quarzkornchen bedingt,

zum Theile auch von dem Bindemittel

beeinflusst, wenn dasselbe mehr hervor-

tritt. Es ist dies hauptsachlich bei ganz
feinkornigen quarzitischen Abarten der

Fall, welche kieseliges Bindemittel be-

sitzen, oder auch bei den Abarten, de-

ren Bindemittel talkartig ist und so

reichlich auftritt, dass die Quarzkdrner

darin wie in einer Grundmasse einge-

bettet liegen. (Stradiste bei Pilsenetz,

Kvasek bei Zbirow). Stellenweise wech-
sellagern mit den Grauwacken feinkdr- w„. m „. m, Hyoiith.

nige bis dichte, gewohnlich rothbraune iM "h™tao
r
be° CMnl

^
rinn"

kieselige Schiefer oder Hornsteinschiefer,

•wie bei St. Benigna, Hradiste, Tocnik,

Ivina, wo darin Spongienreste vorkom-
men. Die Quarzgrauwacken sind im fri-

schen Zustande gewohnlich mild und
leicht zu bearbeiten, verhfirten aber an
der Luft, wobei ihre Farbe einen lichteren Ton anzuneh-

men pflegt.

Die Stufe lc ist an der Oberflftche nicht sehr ver~

breitet, unterirdisch ist sie aber durch Bergbau namentlich

im sudwestlichen Bereiche des Gambriums an zahlreichen

Stellen als Liegendstes desselben nachgewiesen. Nur in der

Nach J. tammdt.

I a. 2 Syolithu* maximum
Ban. 1 Seltonuutebt;

8 Dock.l. Mleilti. —
8 HyoUthut primus Ban*. 2ma>

T«rgr8M. J I net*.

ParadoxldeiiKtalefar lb
(C B«rr.)
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£16 II. Palaeozoischc Gruppe. — Silursystem.

Gegend von Jinetz uberlagert sie concordant' die Pafado-
xidenschiefer lb (Fig. 167), und an einigen anderen Stellen,

namentlich deutlich zwischen Medo-Oujezd und Chezno-
witz, die Conglomeratstufe la, wahrend sie sonst uberall,

wo sie vorkommt, in discordanter Lagerung direct dem Ur-
schiefergebirge aufliegt. Am besten entwickelt ist sie am
(Erz-) Berge Krusna Hora bei Hudlitz (W von Beraun),

-woher denn auch die Localbezeichming Krusna Hora-Schich-
ten fur dieselbe abgeleitet wurde. Mehr minder deutlich

l&sst sich die Stufe etwa von Ouval gegen Sibfin (0 von
Prag), dann in der Gegend von Mnischek und sudlicher am
Fusse der Berge Brda und Baba nachweisen. Am Hradce-
berg, an der Strasse von Dobfisch nach Hostomitz ist ein

Schotterbruch darin angelegt Bei Ohrazenitz und Kfesin

ruhen Ablagerungen der Stufe auf den Paradoxidensehiefern.

Nicht uberall genau nachzuweisen sind sie zwischen Fel-

babka, Kvan und Strasitz, wo sie nur im mittleren Theile

kenntlich hervortreten, deutlicher dagegen machen sie sich,

wie erwahnt, im Zuge von Jivina gegen Gheznowitz und
Medo-Oujezd bemerkbar. Auch in der Erstreckung von
Gerhowitz tiber Mauth, Rokytzan bis PUsenetz sind Quarz-
grauwacken der Stufe lc nur stuckweise deutlich entbldsst,

in typischer Ausbildung besonders am Tfenitzer Berge bei

Gerhowitz, auf dem Hugel Kvasek S von Zbirow, wo grosse

Bruche auf das Gestein bestehen, welches zu verschiedenen

Steinmetzarbeiten und als Baustein ausgiebige Verwendung
findet, ferner am Fusse des Rafiberges bei T§skov, dann
am aussersten sudlichen Rande des Systemes S von Ro-
kytzan, wo sie z. B. in einem Steinbruche am nOrdlichen

Fusse des Stradi§tehugels schfln entblflsst sind, weiter bei

Lhota und am Nordabhange des Berges Kotel, wo sie von
Porphyr durchbrochen werden und von wo sie sich gegen
Osten und Suden zwischen Rakova, Hradec und Kocanda
bis zum Fusse des Zd"ar erstrecken. Am westlichen Ab-
hange der Brdatka von Zebrdk gegen Hudlitz ist die Stufe

namentlich am ToCnlk-Berge entwickelt, auf dessen Gipfel

die Schichten derselben, welche hier discordant auf den
PhyHiten des Urschiefergebirges liegen, steil gehoben er-

scheinen. Gut ausgebildet sind Quarzgrauwacken auch im
Liegenden der Quarzite, welche die Gipfel der oben ange-
fflhrten (S. 804) isolirten Rucken westlich vom Brdatkazuge
bilden; schOn zu Tage kommen sie aber nur am Berge
Krusna Hora. Endlich lasst sich die Stufe am Rande der
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Silurgebilde etwa yon Chynava bis gegen Roth Ujezd als

geringmachtiger Streifen verfolgen und in Spuren macht sie

sich auch noch bei Troja N von Prag bemerkbar. (Fig. 166).
la diesem Verbreitungsgebiete der Quarzgrauwacken-

stufe sind einige Punkte von -grosserem" Interesse.

In der Gegend von Mnischek ist die Stnfe am Tage
wenig verbreitet, durch Bergbau ist sie aber in der ganzen
Zone entlang des Brdaquarzites naehgewiesen. Sie liegt

direct dem Urscbiefergebirge auf, und wird selbst zumeist
von der Eisensteine fohrenden Stufe Id uberlagert, in wel-
cher bier stellenweise Diabase und Tuffe fehlen and die
manchmal selbst ganzlieh auskeilt. Dann wird die Stnfe
le von den Quarziten nur durch weiche Schiefer der ersten

untersilurisehen Stufe getrennt, Oder bildet direct das Lie-
gende der Quarzite, wie z. B. NO von Mnischek, wo die
kieseligen rothen Schiefer, weiche die Quarzite des Berg-

en* Trqja
BdUtdowitz Moldan Zimtitk (Btratt)

SIT Fig 166. Prodi mat r*eht«n Moldaunfer b«l Holuebowita. ffO

1 PbylUt 9 Dlabaatoff* dar Stnfa 1 d (B«i{J) wit Bpnrea der QnangranwackaiMtafe

le (DdlOt) an derBMli. » Bebwante Bchleferder Btnfola (Ddlf). 4 Qnanlto 2b (Dd2).

£ 8ranwackenacfciefer 5e (DdS +- dd), la d«r Etwaa tob mlebtlgen AllsTionan bedeckt.

kammes gegen-Cernolitz unterteufen, der Stufe le zugezahlt

werden kdnnen, da ahnliche hornsteinartige Schiefer auch
sudlicher in der Skalka, Baba usw. die Stufe vertreten.

In der Gegend von Jinetz sind am steilen Gehange
des-Plesivec vom Litavathale zwischen Lhotka und Jinetz

aufwarts alle Schichtenstufen des Gambriums bis zum Unter?
silur deutlich entblosst. Zu unterst sieht man die Parador
xideaschiefer lb, weiche bei Cenkov concordant auf der

Conglomeratstufe la ruhen, in wellenfdrmiger Lagerung bei

vorwaltend ostlichem Verflachen. Weiter hinauf folgt die

Stufe le, weiche hier aos groben Quarzgrauwacken mit
Uebergangen in Congtomerate besteht, ferner die aus Dia-

basen, Tuffen und Eisenerzlagen gebildete Stufe Id, und
weiter in ubereinstimmender Lagerung die untersilurische

Schieferstufe 2a und endlich die Quarzite 2b, weiche in

schroffen Felswanden aufragen. (Fig. 186). WestUch vom Li-

Mttur, 8eolo(it ran BSbman. 62
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818 II. Palaeoioische Gruppe. — Silursystem.

tavathale am Vystrkov zwischen Velci und Ohrazenitz und im
Walde Eoberov bei Kfesin, werden die Paradoxidenschiefer
von isolirten Stucken der Quarzgrauwackenstufe uberlagert,

so dass sie namentlich am Vystrkov deutlich zwischen den
Gebilden der Stufe la und lc eingeschlossen sind und ihre

Machtigkeit daher genau bestimmt werden kann. Sie betragt

45 m. Die beiden Schollen der Quarzgrauwackenstufe am
Vystrkov und -Koberov scheinen die Ueberreste einer syn-
klinalen Mulde zu bilden, in deten Mitte durch die Thatig-
keit des Ohrazenitze* Baches die unterlagernden Parado-
xidenschiefer entblosst sind. Daher bestehen auch die ausse-
ren Abfalle beider Kuppen bis zum Scheitel nur aus Gebilden
der Stufe 1c, wahrend an den Berglehnen nach Innen eu
auch Diabase und Tuffe mit Rotheisensteinen (1«»), ja selbst

Kg. 167. . Profil dnrea die cunbriaeken Ablitferungan ittdllch Torn Ouryber*.

Maek ErtjM uad FtMwtanid.

I Caaglom«r«tituto la. » PwitdoxidraaehMar lb (G). * State U (Ddl«). 4 Staft
' id (Bdlfi). 6 UaterdltuMite 1* (Ddrr). S QuwcUrtaA Sb (Ddi).

7 StBBi 8c (Bd3+d4).

Spuren der tiefsten untersilurischen Stufe 2ft erscheinen.
(Vergl. Fig. 167.)

Von Cheznowitz uber Volesaa und Jivina gegen Ne-
fezin streicht in der Fortsetzung des Langethales zwischen
dem vierten und fuaften Conglomeratrucken des Tfemosna-
gebirges eine Mulde, in welcher die Stufe te durch eine
antiklinale Hebung mehrerenorts gut entblosst ist So na-
mentlich am Hugel Milina (563 m) bei dem' erstgenannten
Dorfe, wo die typischen Quarzgrauwacken, welche durch
Steinbruche aufgeschlossen sind, theils in Conglomerate,
theils in rothe kieselige Schiefer ubergehen. Sie werden hier

zum Theile von Gebilden der Stufe Id uberlagert. Ferner
triflft man sie am nordlichen und sudlichen Abhange des
Porpbyrberges Jivina.

In der Rokytzaner Gegend machen sich Ablagerungen
der Quarzgrauwackenstufe nur stelienweise in Ausbissen be-
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merkbar. . M&chtig sind sie dagegen in dem felsigen Kamrae
•entwickeit, aiif welchem die Burgruine Tofcnik stebl Der
Kamm sejbsi besteht aus groben Quarzgrauwacken, und
Congk>meraien< welche am sudiicben GehAnge in rothe kie-

selige Schiefer ubergehen, welche wejterhin von den Diabas-
tuffen, Schiefern vuicl Eis^nsteinen der folgenden Schtchten-

stufe. concordant uherlagarfc werden, wngegen sie selbst auf

der Nordseite des Tocnik in deutlich discordanter Lagerung
auf. den Pbyuiten des Urschiefergebirges rubes. Vom Tocnik
strejcht die Quar^grauwackenstufe; gegen Hfedl fort und er-

scheint nochr amFusse -des jftrskybepges, keilt aber alsbald

aus. Weiten xordfctHah im Bereksha des Berauaflusses er-

seheinen . im Liegenden der

xnacbtig entwieketten folgen-

-den- Stufe nur v
Andeutungen

-der Stufe lti.'und an' elriigen

Stellen wurde dieselbe nur
durch Schurfungen auf Eisen-

steine nachgewiesen.

In den isolirten Kuppen
-westlich vom BrdatkarQcken
tritt, wie erwahnt,'die Quarz-
grauwackenstufe als tiefstes,

dem PhyHit des Urschiefer-

jjebirges discordant aufla-

gerndes Glied des Cambriums
uberall auf, amTage erscheint

sie jedoch in einer M&chtig-

keit yon etwa 20 m nur am
;Erusna Hora:

Interessant ist das Vor-
kommen von verschiedenen Mineralen auf Querkluften der
Grauwackensttife, darunter die bekannten schOnen Wawellite

,

bei Cerhowitz, Krusna Hora, St. Benigna, Jivina, am Milena-
hGgef bei Cheznowitz u. a., Barrandit auf den ersteren drei

Pimdstellen, bei Tocnik und Tfenitz, Baryt in besonders
schftnen Krystallen vom Kotelberg bei Rokytzan, Psilomelan,
Pyrolusiti Quarz usw.

Der palaeontologische Gharakter der Stufe ist sehr ein-

'

fflrmig, was seinen Grand zunachst dann hat, dass organische
Reste flberhaupt sparsam und nur an einigen Stellen vor-
kemfeen und zwar nnr m den Grauwackensandsteinen und
Jkieseng*n Schiefem, wahrend die grOberen Grauwacken und

52*

Ftf IBS bis 170. Brachlopoden d*a b4h-
uliehen Canibrlama.

Naeb J. Borrtmd:

/«.» Orthii RomingtriBtrT. 1 RBokentUppo
IMai vergrSt*. S Oat erhaltenea Exemplar
weals TargrBu. 8fcrejar Fartla dar StaW
lb <0 Barrt — t OWh? tohemiou Ban.

i»l rargrBn. MleSltx. Paradoxlden-
•eblefer. — 4 Lingula FeUtmamleli Barr.

Kruini Hora, Stale lo (Ddl«).
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Conglomerate uberall petrefactenleer sind. Am meisten ver-
breitet sind Brachiopoden (21 Arten) der Gattungeo Lingula r

Discina, Orthis und Obolus, darunter die gewdhnlichsten r

Lingula Feistmanieli Bart-. (Fig. 170, Vergl. S. 828), Ling,
transiens Bait., Discina sodalis Bait., Orthis inc&la Barr.

(Fig. 171). Die Hauptfundorte sind: Kmsna Hora, Cer~
howitz, Hradiste bei NischbUrg und St Benigna. Von son-
stigen Thierresten sind bur nocb Spongien bekannt, deren
Nadeln Karl FeistmaStel ziemlich reichlich in den kiese-

ligen rothen Schieiem am Hradiste, Tocnik, bei'Jivma und
St. Benigna geranden und zu Accm-
thospongid sihtriensis M'Coy gestellt

hat. — Die
1

Gesammtmachtigkeit der
IStufe durfte etwa 30 «* betragen,

. Diabas- undRotheisenstein-
stafe Id (d. i. Barrandes Ddlfl).

Diese Stufe, welche durchihre.eigen-'

thOmJkhe petrographische Beschaf-

fenheit von der unterkgernden Stufe
lc seharf geschieden ist, aber in die
auflagernde tiefste Stufe des Unter-
silura fast uberall aUraalig ubergeht*

bildet einc Uebergangszone, welche
mit gteicher Berechtigung wie ' zum
Gambrium, auch zum Untereilur ge-

stellt werden kSnnte, Wir belassen.
/
.f

rtW*.,n^!
ta

.

Bwr
*.*ltkm' sie jedoch bei er6terem, weil sie pa-

Btnig»., » (mi«). - » laeontologisch mcht, enger nut dem
orau Qrtm'»i Barr. 2m»r -e.- UntersiluT verknupft ist, als dieses-

grBM. a MtdtoBw uaaHobnitt. letztere z. B. mit den typisch cam*
Eta«n«ncrnb.b«iHoionbkma, bnscben Paradoxidenschiefern, femer

Fig. 171 n. m. Brachiopoden
dot bObm. Cambrlnmi.

Kaeh J. Barrmdc.

Id (Ddlp).
aber der' plotzliche Reichthum an

Petrefacten die tiefste Stufe des Untersilurs auffallend von
den hochsten cambrischen Stufen scheidet. •

Die Stufe Id besteht vpnyaltend aus Diabasen, unter
welchen krystallinische Abarten verhaltnissmassig unterge-

ordnet sind. Aphanitische Abarten, Mandelsteine, Tuffet

Schalsteine und Sehiefer herrschen vor. Dazu kommen als

wesentliches Glied der Stufe Eisensteine, u. zw. hauptsachlich

Rotbeisensteine von oolithischer Structur.

Die krystallinischen und aphanitischen Diabase erschei-

nen immer nur in einzelnen Banken, welche mit inehr minder
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$ewaltigen Tuffanb&ufungen in Verbindung stehen. lm A1I-

gemeinen durfte es mdglich sein, uberall zwei Zonen von
Diabastuffen zu unterscheiden, welche fur die Stufe Id cha-

rakteristisch sind. Leider ist hieruber ebenso wie uber die

nahere petrographische Beschaffenheit der Gesteinsabarten

•dieser Stufe noch sehr wenig bekannt. Unter den Grun-
steintuffen sind sog. Mandelsteine vorberrschend. Dieselben

bestehen aus kantigen Stucken von Hanfkora- bis Hasel-

nussgrosse von gewdhnlich graugruner, selten schwarzgrauer
oder grauviolleter Farbe, die von meist deutlich spaltbarem,

weissem Calcit verkittet werden. Die grune Hauptmaase des

•Gesteines fuhrt als wesentlicben Gexnengtheil Augit oder
Hypersthen. Der die Zwischenraume ausfullende Calcit bildet

-eine Art Netz und lasst gewisso Abarten des Gesteines frosch-

hautahnlich gefleckt erscheinen, woher die vulgare Bezeich-

nung zabak (Frosohstein) ftr solche Gesteine abgeleitet ist.

Neben Calcit erscheint manuhmal im Tuffgemenge reicblich

Labradorit (nach Helmhackeb) in gelblichen oder grunli-

chen Krystallen, die stellenweise, wie z. B. im graugrunen
Tuff im Libecover Schurfstollen bis HaselnussgrOsse erreichen.

Je mehr dieser Krystalle sich im Gesteine einfinden, desto

mehr pflegt der Calcit zuriikzutreten und es entwickelt sicb

porphyrartigep Djabastuff. Nicht selten erscbeinen Calcit

und Labradorit in Kugelform (Mandeln). Zu diesen weissen

Geoden gesellen sich oft noch schwarze KQgelchen, die aus

Calcit mit viel kobligen Partikeln zu bestehen scheinen.

Manchmal flndet sich nebst Calcit auch Dolomit und Siderit

•ein. Die Mandelsteine sind nicht oder nur sehr grob ge-

achichtet, Sie verwittern namentlich ibres Calcitgehaltes

wegen verh&ltnisamassig leicht, nehmen braunliche Farbung
«n und werden an der Oberflache schwammartig.

Fast ebenso verbreitet, wie die grunen Mandelsteine

sind braunrothe kornige Diabastuffe, (Schalsteine), die ab-

geaehen von der Farbe : in den sonstigen Eigenschaften mit

den ersteren ubereinstinuaen. Weit seltener sind licht grim-

lich- oder gelblichweisse, bis ganz weisse, kdrnige, aber meist

gut geschiohte-te Tuffe, deren Zusammensetzung erst genauer

xa ennitteln ist Sie sollen stellenweise reich an Delessit

sein. Eigenthumtich ist, ; dass man sie nie im Verbande mit

den grangrfnen Tuffen, sondern stets nur mit den braun-

rothea antrifft, mit welchen sie, durch allmalige Uebergange
^erbunden zu sein pflegen. Aus ihnen entwickeln sich am
JbAuflgsten Scbiefer, indem Schichten von wenig dm bis viele
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822 n. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

m M&chtigkeit mit Tuffschiefern abwechseln, bis diese schliess-

lich herrschend werden. Wahrend die grunen Mandelsteine

ganzlich, und auch die rothen fast ebenso taub sind, erschei-

nen die weissen Tuffe nicht mehr ganz ertleer. WirkHeh
hoffliche (erzfflhrende) Gesteine sind aber vorzugsweise die

Schiefer.

Zwischen den kornigen gesehich'teten Dialrastuffen and
den Schiefern besteht keine scharfe Grenze, da diese letz-

teren zum Theil auch sehr nnvollkommen schieferig spaltbar

werden. Wenn z. B. im braunrothen Mandelsteintuff die

CalcitkOrnchen verschwinden, so dass dann die Grundmasse
allein zuruckbleibt, das Korn sich verkleinert und schieferig

ablagert, so entwickelt sich Schiefer. Gewdhnlich gehen
die Tuffe um so eher in •Schiefer uber. je mehr grunerr

scharfkantiger Stuckchen sie eingeschlossen enthalten. Die-

selben sind von unbekannter Zusammensetzung, die gras-

grunen scheinen reieh an Delessit zu sein. Im Allgemeinen,

aber nicht durchwegs, gilt, dass je feiner das Korn der Tuffe

ist, sie desto eher in Schiefer ubergehen.

Die Diabastuffschiefer, welche vorwaltend erzfuhrend

sind, sind dunn bis deutlich schieferig, von wenig cm bis

0'5m Schichtenmachtigkeit. Die braunrothen Schiefer sind

gewdhnlich sehr grobschichtig. Die grunlichen Schiefer pflegen

von Delessit ganz durchdrungen zu eein. Im Ganzen sind

aber einffirbige Schiefer untergeordnet gegenuber den ge-

streiften und bunten, in welchen parallel zur Schieferung

dunnfe, verschieden farbige Streifen- aUftreten. Durch Ver-
witterung werden die Tuffschiefer oft blfttterig.

Neben den Diabastuffen und Schalsteinen nehmen kry-

stallinische Diabase, wie erw&hnt, nur elne untergeordnete
Stelle ein und zwar efscheinen sie vorzugsweise im Hangenden
der Stufe oder uberhaupt selbstandig, in welchem Falle sie

sieh oft orographiseh in abgerundeten Hflgeln bemerkbar
machen. In petrographfecher Hinsicht' sind sie ebenso wenig^

wie die Tuffgesteine erforscht und bleib't hie* noch Alles

zu thun ubrig.

Ein gleich wiehtiges als charakteristisches Glied der
Stufe ' sind aber die Eisenerze. Dieselben sind vornehmlich
an die Schiefer gebunden und sind wie diese nicht durch-

gangig entwickelt, sondern streichen in den Ttfffsehiefem

einzein nur in gewisse Entfernungen, indem sie in der Streich-

ungsrichtung eritweder beiderseits auskeilen, oder sich in
Linsen auflosen, welche immer kleiner und selteher werden,
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bis das ganze Erzlager verschwindet ; oder aber die Erzlager

gehen durch Verlust des Erzhaltes allmalig in braunrothe
Tuffschiefer aber, welche schliesslich taub werden. Daria
konneo sich ubrigens Erzlinsen wieder einfmden. Es bilden

also die Eisenerze, welche vorwaltend Rotheissnsteine von
oolithischer Structur sind, lenticulare Lager, deren Machtig-

keit gewohalich zwischen 0*05 bis 6 m variirt, allein selbst

20m erreicht. Im letzteren Falle pflegen aber die Erze von
schwarzgrauer Farbe und minderem Gehalte zu sein. Ueber-
haupt bestehen die machtigeren Eisenerzlager in der Regel
aus mehreren Schichten, von denen jede fur sich eine ver-

schiedene Erzvarietat enthalt. Die Schichten sind manchmal
durch Lageu von thonigen, dunkalgrauen oder schwarzen,

ziemlich gllmmerreichen und oft eisenhaltigen Schiefern von
einander getrennt. Da man in der Stufe, wfe oben bemerkt,
zwei Diabastuffzonen, beziehungsweise zwei Schiefierzonen

zu unterscheiden vermag, in den letzteren aber Eisenerze

aufzutreten pflegen, so ergibt sich, dass auch. die Eisenstein-

lager; meist zwei verschiedene Horizonte einnehmen.
^Abgesehen von der Conglomeratstufe, besitzt die Stufe

Id im mittelbohmischen Cambrium die grdsste Verbreitung,

da sie an der Basis des Uhtersilurs im Waldgebirge uberall

angetroffen wird. Im Allgemeinen schliesst sie sich an die

Stufe lc an (S. 816) und kann mehr minder deutlich im
Osten von Prag etwa von Bfezan uber Tuklat, Ouval, Stupitz,

Ober Mecholup bis Utochleb verfolgt werden, tritt dann
erst S von Konigsaal jenseits der Moldau wieder auf und
zieht gegen Jilovist una uber Lhota nach Genkov, Felbabka,

uber den Giftberg (Jedova hora) gegen Mrtnik und Komacau,
wo sie am besten und mjLchtigsten entwickelt ist, nach welcher
Localitat sie denn auch benauat wurde (Komarauer Schichten).

Weiter zieht die Stufe gegen Kvan, Strasitz, Cheznowitz,
Mauth, Holoubkau, Rokytzan, Lhota zum Strazistfeberg; von
bier dann in nordostlicher Richtung uber Klabava, Volduch,
Teskov gegen Gerhowitz, sowie in einem schmalen Streifen

on Bfezina gegen Privetitz (S von Radnitz) und Lang-Lhota.
Ferner bildet die Diabas- und Rotheisensteinstufe einen

Streifen von ,To$nik gegen Hudlitz, .dann von Neubutten
uber Chynava, LibeCov, his.Svarov undPtitz-, erscheint aber

weiterbin nur in geringer Machtigkeit und, wie es scheint,

in isolirten Partien bei Liboe, Scharka. und Troja nQrdlich

bei Prag, Zwischen Hyskov und dem Forsthause Rabenberg
(am Beraunwisse) wird die Stufe durch einen Phyllitrucken
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in zwei FlQgel geschieden, von welchen der sudliche in der
Fortsetzung des Tofinik-Hudlitzer Zuges von Dibfi uber
Zdejcina gegen Hyskov zieht, wahrend der nordliche zwischen
Stradonitz und Neuhutten die Beraun uberschreitet und in
einer Einsenkung zwischen Stradonitz und dem Hradisteberg
bei Nischburg bis in die Nahe von OtroCin streicht, wo er
auskeilt. An den steilen Felsengehangen des Beraunflusses
zwischen Alt- und Neuhutten ist die eisensteinfuhrende Dia-
basstufe, welche hier mit Andeutungen der tieferen cambri-
schen und der zunachst folgenden untersilurischen Stufen in

Fig. KB Mi 178. Trlloblten dot bobmUcben Cattbrlomi'

Ntth J. Ba-rrandt.

I AnmuUtu ctlietftuthu Barr. Lings Form. Wenig rarklataart. SkreJ. — » Agwuttu
rtz Barr. Langa Form. 'Wenig vergrSitart. Skrej. — * Agnothu intmr Barr. Braiae
Form. Imal TergrSiiart. Jin at t. — 4 Barpidu (Waw' Birr. KaCIna-Bebaeht bel
DobJFiT. — 6 Amphion Umdmurl Barr. Iaollrtaa Pygidlum. Elaanatetocraban am
Hlarabal St. Bantgna. — « KlUpMctphalus Hoffi Schl. ap. V a I S { bal Jinela.
Fig. 1, I. > and e antatamman dan, Paradoxldanaablafarn lb (CBarr), Fig. 4 nad 6

dan Eiienttalne fDhrandan Schlcoton Id (Ddlf Barr.)

einer Dislocationskluft eingelagert ist, gut entblosst. In der
sfldwestlichen Fortsetzung dieses Ftngels liegen die isolirten

Partien des Krusna flora, Velis, Dlouha Skala und Hrebeny
(S. 804).

Am erstgenannten Berge liegen uber der Quarzgrau-
wackenstufe (S. 819) manigfach gefarbte, weisse, graue, gelbe,

rothbraune, grune, auch bunt gebanderte Schalsteine und
Tuffschiefer, in welche im Hangenden einige Rotheisenstein-

lagen eingeschaltet sind, worauf dann ein 10 m machtiges,

von einzelnen Schichten dunkelgrauen Thonschiefers durch-

zogenes Lager von oolithischem Haematiterz, ferner Mandel-
steine, dann dunngeschichtete Schiefer, hierauf ein zweites,

3 m machtiges Lager von Rotheisenstein, nochmals Mandel-
steine, Diabas und Tuffschiefer und hierauf ein drittes 2—3m
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machtiges. Eisenerzlager, welches abermals von Schalsteinen

und Drabasmandelstein bedeckt wird, folgt Die Gesammt-
machtigkeit dieses die Stufe Id repraesentirenden Schichten-
complexes betragt 95 m,, diejenige des ganzen Cambriums
an dieser Stelle 120 m. Daruber erst folgt am Scheitel des
Berges das Untersilur. -

Auf den ubrigen dreiBerggipfeln.ist die, durch den in

der dortigen Gegendumgehenden Eisenerebergbau festgestellte

Reihenfolge der Schichten des Cambriums eine analoge, nur
dass bier am Tage erst die Diabaa- und Rotheisensteinstufe,

nicht aber auch die tiefere Stufe le erscheint.

In dem kurz angegebenen Vetbreitungsgebiete der Stufe
Id Terdienen einige Stellen naber besichtigt zu werden, wobei
jedoch der Eisenerzlager nur soweit als ndthig Erw&hnung
geschehen wird, da wir weiter unten auf dieselben zuruck-
kommen mussen.

Bei Ouval bestebt die Stufe wesentlicb aus Schalsteinen,

aus welchen sich meist braunrothe oder doch rothgefleckte

Schiefer entwickeln, welcbe ein Lager von dichtem Rotheisen-
stein einschliessen, der durch allmalige Uebergange aus dem
Schiefer hervorgegangen zu.sein scheint.

Im Zuge von Jilovist fiber Skalka bis Cenkov ist die

Stufe erst in der Gegend von Mnischek deuthch entwickelt,

doch fehlen bei Mnischek eelbst die GrQnsteine und Tuffe,

indem hier ein 12

—

16m machtiges Lager von oolithischem

Rotheisenstein direct auf der Quarigrauwacke le (dla)
aufruht und im Hangenden von Graptolithen fuhrenden
schwarzen Scbiefern der tiefsten Untersilursfafe uberlageit

wird. Am dstlichen Abhange der Berge Skalka, Brdo und
Baba ist die Stufe ld.uberall nachgewiesen und genau be-
jkannt ist sie besondere durch die Aufschlusse im Eisenstein-

bergbau am Kleinen Bababerge (Student). Hier folgen. anf
die Stufe le, welche dem .Phyllit discordant aufliegt, zu-
nachst rothe, grune, gelbe. oder uberhaupt bunt gebanderte
Schalsteine (19m macht.), hieraufRotheisenstein (3*3m macht.),

welcher. Waiter Hnauf von. Scbiefern des Untersilurs be-
deckt wird.

Am steilen Gehange des Plesivec zwischen Rejkowitz
und Jinetz (Fig. 186):siebt man aber der Stufe le Grunsteine,

Tuffe und Sehiefer mit Eisenerzlagern, welehe hier. die Stufe

Id repraesentiren. Vom Ostr? bei Felbabka sudwestwarts
im Zuge gegen Strasitz- ist die Stufe machtig entwickelt,

und namentuch sind die Eisensteinlager am Ostrft Giftberge,

Digitized byGoogle



826 H> Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

bei Nefezfrr, Kvaft und a. O. got au%eschk>ssen, wahrend
hn Suden im Thale von Strasitz nur Grunsteine in kleinen

Hngeln anstehen. Im Eisenbergbau bei Kvaft -liegt zu unterst

eine bis 3 m machtige Bank braunrother mandelsteinartiger

Diabastuffe^ daruber Rotheisenerz, dann bis 60 m machtige
Schalsteine, Tuffe und Schiefer, hierauf eine rweite cca 3m
machtige Bank oolithischea Haematiterzes, die wieder von
30m Schiefer und Dlabasmandetetein bedeckt wird, worauf
dann em drittes cca 1 m starkes Rotheisettsteinlager folgt,

welches durch geringmaehtige ' Tuffschiefer von den weiter

hinauf folgenden schwarzen Schiefem der tiefeten Untersilnr-

stufe getrennt wird.

Von Ten fiber Zajecov bis Mrtnik zieht ein Quarzit-

streifen in dem norddstlich parallel zu den Conglomeratrucken
des Tfemosnagebirges streichenden Bergzuge, welcher durch
die oben (S. 818) erwahnte antiklinale Schichtenfaltung ver-

anlasst wird, jenseits welcher am Abhange des Milinaberges

bei Gheznowitz eine zweite Quarzitpartie erscheint In die-

ser antiklinalen Welle kommt fiber der Stufe le auoh
die Diabas- und Rotheisensteinstufe Id deutlich zu Tage..

Am Milinaberg ist darin ein Tagbau auf Eisenerz aufge-

schlossen und am Jivinaberg ist die Stufe am nordlichen

und sodlichen Abhange durch Diabase und Erzlager ver-

treten. Von Jivma lasst sich die Stufe sehr deutlich fiber

Komarau bis zum Rothen Bache bei Vosek bei Horowitz,
verfolgeri. Bei Komarau, wo die Stufe machtig -entwickelt

ist, sind besonders die Diabasmat&delsteine am stellen Gehange
oberhalb des Rothen Baehe6 mehrfaeh gut entbiosst

In der Gegend von Rbkytzan und Mauth ist die Stufe
Id ziemlich gut entwickelt, so nameniiich Ton der erste-

ren Stadt bei Hflrek, weiter nordostHch bei Holoubkau, bei
Mauth, zumal bei der Stephanskirche und bei Cheznowhz.
£s treten hier uberall Diabase, Schalsteine und Eisenerz-

lager auf, wekhe letztere auch an mehreren Orten zwischen
Holoubkau und dem Racberge erscheinen. Am nordlichen
Abhange des RaCberges sind die Stufen Id and le, welcbe
hier nur in einzelnen Ausbissen angedeutet sind, durch
Bergbau uberall nachgewiesen und machtiger entwickelt
sind Eisenstemlagef in der westlichen Fortsetzung des Rac
oberhalb Pfivetitz, bei Glashotten, Bfezina, im Hradist- and
PlechaCberge.

Sudlich von Rokytzan erscheint die Diabas- und Roth-
eisensteinstufe auf der Nordseite des Kotelberges, dann am
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Ftlsse des StradistS und bei Ghachov, besonders aber. west-
Hch von Rokytzan im Klabavathale zwisehen den Orten
Kysitz, Eipowitz'. und Klabava.

NOrdlich'vom RaCberge im Porphyrgebiete Ostlkh von
Radnitz tritt die Stufe in den Bergen Bila Skala und Be-
chlov bei Sebesitz auf. -

Im Zuge des Cambriums von Tocnik- gegen Hudlitz.

erscheinen zunachst an den Thalgehangen zwischen To&iik
und Zebrak mebrmals Diabastuffe und Eisensteinlager, wor-
auf dann wetter nordostlieh von Hfedl bis -Hyskov an der
Beraun cambrische Gebilde zwisehen den Kieselscbiefer-

klippen des Urschiefergebirges (Vrani skala, bei Svata, Hu-
dlitz) und den Quarzitrucken des kleinen Brda auftr«tenr

darunter in bedeutender MSehtigkeit bunt gefarbte Schal-

steine und Tuffe, danh Diabase und stellenweise Eisenstein-

lager Die Stufe Id uberschreitet bei Hyskor die Beiaun
und zieht nun in zwei Zonen in Begleitung der beiden
Flugel der Stufe lc, derer oben (SL-824) gedacht wurder

weiter: einerseits gegen Chjnava, Libecov und Ptitz, airde-

rerseits uber Klein Pfllep und DrahelCitz gegen Ghrasfan. In

dieser letzteren Zone ist die Stufe Id aber nur an wenigen
Stellen im Liegenden des Untersilurs entbldsst, wie z. B,

zwisehen Chrustenitz und )NenaCowitz im Kacitzer Thftler

wahrend sie in der ersteren Zone machtig entwickelt ist.

Weiter nordOstlich komjnt die Stufe .Id erst Wieder
bei Hdstiwitz und Wokowitz W von Prag. zum Vorscheine.

Sie besteht hief im liegenden aus einem breccienartigen,

aufPorphyr- und Schieferstucken mit Felsi'tmassezusammen-
gesetzten Gesteine, welches moglicherweise der Stufe lc
entspirechen kdmrte, worauf dann Schalsteine, Diabase, Man-
delsteine und Tuffschiefer mit kleinen Eisensteinlagern fol*

gen,- die weiter hinauf von den Sobiefern dertiefsten Unter-

silurstufe uberlagert* werden. Die bald roehE machtige, bald
mehr znsamiwtoselirumpfende Stufe Id lasst sieh. in Begleit-

ung der Kieselsehieferkbppen der Scharka- (S. 674} an der
Jeneralka vprbei. gegen die St Mathiaskirchf und Ppdbaba
verfolgen. Jensejts der Moldau erscheiht sie in geringer

Machtigkeit am ' Fusse des von den Eleselschieferkuppen

Ladvi, Tenetiste. u. a. <S. 674) uberragten Bergzuge des Ur-
schiefergebirges bei Troja, wo darin ein Eisenerzlager anf-

geschurft wurde* (Fig; 166), sowie unter eigenthumlichen

Lagerungsverhaltnissen am Hugel ZabitJ SQ von.MySkowitz-

bei Brandeis, wo auch die Stufe lc-entwiekeli zu sein scheint.
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Die Eisensteine werden vielfech von Ktaften durchaetzt,

die vorzugsweise mit Quarz angefullt zu sein pflegen, auf
welchen jedoch auch verschiedene andere Minerale vorkom-
men, so namentlich Siderit, Calcit, Baryt, Sphalerit, Pyrit,

-Galenit und besonders audi Zinnober am Giftberge bei Ho-
rowitz, bei Svata jV von Zebrak, Bfezina S von Radnitz
<und an einigen anderen Fundstellen in der westlichen Ver-
breitungszone der Stufe.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Diabas- und
Rotheisensteinstufe ebenso arm, wie die vorhergehende.
Petrefaeten kommen uberhaupt nur in den Schieferzwischen-
mitteln der Erzlager und gelegentlich im Rotheisensteine
selbst vor. Von Trilobiten sind aus der Stufe nur Harpides
Grimmi Barr. und Amphion Lindaueri Barr. (Fig. 176 und

177, S. 824) als Selten-

beiten bekannt. Zahlrei-

cher vertreten sind Bra-
chiopoden durch die Ar-
ten: Orthis Grimmi Barr.

(Fig. 172), Orth. soror
Barr. und Orth. potens
Barr. aus den Rotheisen-
steinen der Ouzkyzeche
beiHoloubkau, ferner Or-
this desiderata Barr.,

wg. m. oe.uiDUtaok mit »binicb« Abdriik. ^V&d* lanuillosa Barr.
tea Ton Lingula lawullota B«r. Wsnig m- (Fig. 179), StellenWeiSe,

Lib.?.,S B„r.) Wiej>« Libe*°!,«?d SVV
tov*) sehr reichiich, wa-

ter Bruchstucke von Gonularien, darunter angeblicb Co-
nularia modesta Barr., einzelne Graptolithen, unter welchen
die Gattung Didymograptus bestimmt werden konnte, sowie
Spuren von Cystideen mit kugelfOrmigem Keioh.

Die GesammtmaieMigkert der Stufe Id durfte im Mittel

etwa 100m betragen, sie ist aber recht veFanderlich.

Die Lagerungsverhaltnisse des Cambriums im mittel-

bdhmischen Waldgebirge sind keineswegs einfach, was sich

*) Diese Angabe stutzt *ich auf KrejCf and Feistmantel.
JNach den LagerunggverhaltnisBen kOnnten die feinkOrnigen quarxit-
Ahnlichen Sandsteine, in welchen Ling, lamdloia Barr. am linken Ufer
des Chynavabaches massenhaft vorkommt, sehr wohl ein' Analogon der
Grauwackensandsteine mit Ling. Feistmanteli Barr. vom Krusna Hora
sein, und somit der tieferen Stufe le (Ddla) angehoren.
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schon daraus ergibt, dass dasselbe ja nur einen Theil jenes
Restes der silurischen Ablagerungen in Bohmen bildet, wel-
cher in einer tiefen Einfaltung zwischen
den archaeischen Gebirgsmassen des bOh-
misch-mahrischen Hochlandes und des Erz-

gebirgssystemes eingeklemmt, der Erosion
glucklich widerstanden hat. Dass diese

Einfaltung und Einklemmung ohne viel-

fache Schichtenbruche, Verwerfungen und
Verschiebungen nicht erfolgen konnte, ist

klar, weshalb denn auch die Lagerung eine

manigfach gestorte ist. Besonders nach-
drucklich muss betont werden, dass die

Ablagerung der Silur- und Devongebilde
Mittelbdhmens nicht in einer schon ursprung-

lich vorhandenen Mulde erfolgt ist und dass

es daher durchaus unzulassig ist von einem
bOhmischen Becken oder bdhmischen Fjord

unter der Voraussetzung zu sprechen, dass

dessen Umfang nicht viel grosser gewessen
sei, als die heutige Ausbreitung der Abla-

gerungen, sowie es durchaus verfehlt ist,

gewisse Erscheinungen im Bereiche des

alteren Palaeozoicums auf die allmalige

Ausfullung des Beckens durch Sedimente
und das schliessliche Austrocknen dessel-

ben zuruckfuhren zu wollen, wie gelegent-

lich immer noch geschieht. Zu dieser falsch-

lichen Vorstellung verleitet vielleicht zum
Theil das bekannte, in fast alle Lehrbficher

,

- «
der Geologie aufgenommene Idealprofll

durch die altpalaeozoischen Ablagerungen
MittelbOhmens. Wir haben dasselbe durch

ein anderes ersetzt (Fig. 180), in welchem
wenigstens theilweise auch die SWrungen
der Lagerung berucksichtigt sind. Wiewohl j tgjT- g
nun die L8sung und Erklarung der Dislo- *K-'.

:
.

cationen durch die Gesteinsverschiedenheit V.'.'.^

der eihzelnen Stufen des Silur- und Devon- ^-^
systemes sehr erleichtert ist, so muss doch j^^ *

das bedeutende Verdienst, welches sich be-

sonders Joh. KrejCi um die Erforschung der Lagerungs-

verhftltnisse des Gebietes erworben hat, sehr hoch ange-

schlagen und voll anerkannt werden.

£h I
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In Bezug auf das gegenseitige Verhaltniss dcs Cambri-
ums und mittelbOhmischen Urschiefergebirges ist der Nach-
weis der discordanten Auflagerung der cambrischen
Gebilde auf den Phylliten von Wichtigkeit. Lipold bat
seinerzeit mehrere Punkte angefuhrt, wo eine Discordanz be-

stehe, jedoch ist darauf hingewiesen worden, dass in diesen

Fallen*) die Moglichkeit von Verschiebungen an Bruchspalten

nicht ausgeschlossen ist. Dagegen ist neuerdings von meh-
reren Beobachtern die Discordanz zwischen Phyllit und Cam-
brium aussei> Zweifel gestellt worden. So hat F. Po§EPirf
auf einen Punkt in der Pfibramer Gegend unter dem 2itec-

pta» Dubenttz

NW
Fig. 181. Profit daroh dan Dnbenetirr ConglomeratrtlekeB and

den Pfibramer Barging.

/ Pbyttlt. * Klenelicblefer. $ Oonglomeratatufa la. 4 GranlL 8 Porpbyr.

berge bei Nesvacil aufmerksam gemacht, wo eine Discordanz
der Auflagerung besteht, aber ganz entschieden keine Dis-

locationsflache vorliegt. KREJCf hat einige solche Falle con-

statirt. K. Feistmantel hat am Krusna Hora das Strei-

chen der cambrischen Schichten im Mittel nach St. 5, das
Birkwbtrg

Fig. 18*. Profit dnrch don Pfibramer

Bergxog.

o Fallen unter 45° in SO; das
Streichen der Phyllitschich-

ten aber nach St. 3—4, das
Fallen unter 50—60° in SO
bestimmt. Aehnlich durfte

sich uberall, wo das Cam-
i Pbyim. a congiomenutnfc la. « Granu brium dem Phyllitgebirge

l iieitenkinfi. aufruht, ein Unterschied in

der Lagerung nachweisen lassen, wenn die Beruhrungsflache

beider Formationen besser zuganglich ware, als leider der

Fall ist.

Die Lagerungsverhaltnisse des Gambriums werden durch

die zahlreichen Durchschnitte und durch das geologische

Uebersichtskartchen Taf. Ill besser veranschaulieht, als durch

viele Worte geschehen kOnnte. Wir werden uns daher auf

einige kurze Bemerkungen beschranken.

*) Namentlich am Slldrande der Ablagerunfren bei 'IVhov DuSnflt

N von Pribram und am Nordrande im Lodenilzer Graben (Ka^itzer Thai)

N von Beraun.
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In der Dubenetzer Partie- der Conglomeratstufe la (S.

806) herrscht bei nordostlichem Streichen nordwQstlicb.es

Verflachen unter etwa 30° vor (Fig. 181). Im Pfibramer
Bergzuge (S. 807) ist die Lagerung im Allgemeinen eine

muldenrormige, nur dass der nOrdliche Fltkgel der Mulde
bedeutend steikr gegen die Mitte einf&Ut, als der sudbche.
Die nordtiohe Muldenseite wird von der sog. Lettenkluft

begleitet, einer von SW nach NO in St. 4 streichenden and
unter 71° in NW fallenden, machtigen VerwerfungaspaUe,

Tfaah. Stirbina

Jig. tSt. Frofll dnreh den StSrbtaa- n&d.TfenaUrtUkea.

. t HkjrlBt * ConfUmaratrtafe U. S Granlt.

lings welcher die Absenkung der Pfibramer Partie der Stufe

Is gegen das Tfemosnagebirge stattfand. Mit diesem Vor-
gange hangt das -Zutagetreten des Granites jenseits der
Lettenkluft ,bei Bohutin und Kozicm zusaminen. (Fig. 162)
Ueber die Bedeutung der Lettenkluft in bei-gmannischer

t * ~Y~' '*' T 1 6
Fif. 19*. ProSI dnraa die Otnglomcratittrfa la Im •ttdllehtn «rbr*Knfrfif»bUt«.

/ Pkylllt. 1 Oongtomeratt mid GrauwaekeiuaiidaralBe dergtnfe la. 8 Qunfnrawukilw
•tufa la (Ddia). 4 Dtabu- and BothaiMnrtalaatafe Id (DdljJ). S TTnterrilaronfa

ta (DdlY). 9 flrantt. 7 Porphjrr.

Hinaicht wird-wejter unten berichtet. Im Tremdis- nod '.

Sterbinarucken (S. 807) streichen die Conglomeratschichten
abweichend von der im ubrigen Verbreitungsgebiete herr-...

schenden Richtung, u. zw. von SO gegen NW im ersteren,"

und fast nordlich bei ziemlkh steilem Verflachen unter 60
bis 70° in NO bis im zweiten. Die Auflagerung dieser

Conglomeratschichten auf den Phylliten des Urschiefergebir-

ges ist deutlich discordant (Fig. 183). Zwiscben beiden Ruk-
ken geht die oben (S. 807) erwahnte Bruchspalte hindarch.
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Berauntiial "fflcrej

Die orographische Gestaltung des Tfemosnagebirges

scheint, wie oben (S. 800) bemerkt wurde, durch Verwerf-
ungen bewirkt wor-
den zu sein, welehe

-^ir^v",',^ an machtigen, im
so iiwi\\\\\\\k\\\x:^i^^'*"l

x

-^vAt *w Ganzen zum Strei-

'"V' chen der Conglo-
meratscbichten pa-
rallelen Langsspal-

ten stattgefunden

haben und zwar sor

dass aueh bier stets der sudliche Flugel gegen den nord-
lichen abgesunken sein durfte. (Fig. 184) Das Verfl&chen

der Conglomeratbanke ist, soweit es bestimmt werden kann r

vorwaltend gegen NW gericbtet und scheint daher die
Lagerung eine anf weite Strecken gleichmassige zu sein.

-j—g - -y- j ^— g

fig. 186. Prodi dueh dl«. Blurejer Panto del
mlttelbBhm. Ounbriumi.

/ PbyHil » Kletebelriefer. a OottgUuiaratatate
la. 4 Paradoxldaatehtater lb (C). S Qrontttlna.

S Porpbyr.

PcMuh RtjhowUa PUiHU

NW
1

Fig. 188. Profll dnreh die Jlnetaer Parti* dw mltulbObm. Oambrionu.

Nach Xrtj'fl and /"«w*«o»i«I.

1 OoBglomerutrtafe la. t Paiadoxldensehleter lb (0). 8 State le (Ddlft). d Stale*

Id (Ddlfij. S Unteieiluntate la (DdlY). « Qoarsttetafe lb (Dda).

7 Elate Se (Ddt-fdH).

Da anzunehmen ist, dass die hoheren cambrischen und silu-

rischen Schichtenstufen einst die Conglomeratstrrfe weithin
bedeckten, so ware es allerdings mfigUch, dass sich an den
abgesunkenen Bruchrandern im Conglomeratgebiete irgendwo
Haste dieser hoheren Schichtenstufen erhalten haben kdnnten.

Sfebny PUchii Chlvm VydfiJMck HoIouIUm

r a *

Fif. 187. Profll durch da* mlttalbShm. Cambrlam is der ladweiUlchan
Tarbrattanc.

Z. ^h, naeb KrtjH and FtiitmmttL

1 PbjrIUt. » OoDglomeratttute la. 8 State la (Ddia). 4 8tate Id (pilfo. 6 VnHr-
silauture la (Ddiy). « Qaarallatate S» (Ddg).

In der Skrejer Partie des Cambriums (S. 808) ruhen
die Conglomerate discordant auf den Pfiylliten, werden aber

so
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Cambrium ira mittelbOhm. Waldgebirge. — Erze. 833

selbst ganz gleichmassig von den Paradoxidenschiefern aber-

lagert. (Kg... 185.)

Ueberhaupt wird die Conglomeratstufe von den jungeren
cambrischen Stufen uberall in durcbaus concordanter La-
gerung bedeckt, wie besonders deullich in der Jinetzer Ge>
gend zu sehen ist. Die oben. ($> 817 ft.) hierOber gemachten

-3c.
1 1j1{< H II Hi

u!hhiiiuit

8 Fig. JSS. Dnrctaschnltt durcb dai Scbarkathal. #
Naeh KrtjH u. HtfmhecHr.

t PbylHt. Darflber In dlicordantor I,agerang: i Dlxbutalla and Taffjchlefsr Id
<Ddl?>- Eraterer wlrd bat S von eiaem JtaUliporpbjw-Lagergang dnrchietxt. 8 In

der Mltte dea Profiles Sat ein Qqaixporphyrntoek. 4 Sctnrarie OranwackenKblefer Sa

(.DdlY). 5 Quanlte 4b (Dd2>, die an alldUchan Ends dea Profiles von der folgendaa

Sufe 2c (Dds+di) nberlageri warden." e Cenomane Kreldeablageraagea.

Andeutungen werden durcb die Profile Fig. 167 und 186
veranschaulicht. Aus denselben ist auch der Verband mit

den oberen cambrischen Stufen ersichtlicb. An diese wieder
-schliessen sieb die. untersilurischen Gebilde ganz gleichmassig

an. Die Lagemng ist eine yielfach gestorte und sind ge-

waltige Schichienst&uungen, Briiche Und Yerwerfungen eine

gewOhnliche Erscheinung. Die in verschiedenen Richtungen
gefuhrten Profile Fig. 181 bis 188 mdgen vorderhand zur

Erlauterung des Gesagten genugen. Des engen Zusammen-
hanges aller Ablagerungen des Silur- und Devonsystemes
wegen konnen wir aber die Storungen der Lagerung vom
allgemeinen Standpunkte erst spater beleuchten. Auch muss
auf die weiter unten fofgenden Profile verwiesen werden.

An Erzen sind die cambrischen Gebilde des mittel-

bohmischen Waldgebirges sehr reich. Zunachst gehdren dem
Bereiche derselben die weltberuhmten Silber- und Blei-

bergwerke von Pribram und ferner zahlreiche Eisenerzlager

an, welche die Grundlage eines grossen Theiles der Eisen-

industrie Mittelbobmens bilden.

Der Bergbau auf Silber scheint in der Pfibramer

Gegend seit uralten Zeiten betrieben zu werden. Die alteste

Katztr, Qeologie Ton BShmen. *3
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834 U. Palaeozoische Grappe. — Silursystem.

Geschichte des beruhmten Bergwerkes ist aber nur aus Be-
richten des Ghronisten Hajek bekannt, die jedoch nichts

weniger als glaubwurdig sind. Darnach soil Libusa auf die

reichen Silbererze prophetisch verwiesen haben, worauf im
J. 755 ein Schwager des Herzogs Nezamysl, Namens Pfibral,

in der Gegend von Pfibram einen Bergbau eroflhet, viel

Silber gewonnen und eine Burg erbaut haben soil, welche
seinen Namen erhielt, woraus mil der Zeit Pfibram entstanden

sein soil. Die Geschichte vom Wladyke Horymir (S. 214)
wird auch in Bezug auf Pfibram erzahlt, wo die Erzfunde
so reich gewesen sein sollen, dass alles Volk den Ackerbau
verliess und dem Bergbau zulief. Auch viele andere Sagen
beziehen sich auf Pfibram.

Nach Urkunden, welche Graf Sternberg *) entdeckte,

wurde die Entstehung Pfibrams in das 13. Jahrh. fallen, da
der Ort 1348 mit noch 45 umliegenden Ortschaften dem
neuerrichteten Prager Erzbisthume geschenkt worden ist;

jedoch fehlen bis zum J. 1527 urkundliche Beweise fur den
Bestand des Bergbaues. In diesem Jahre scheint durch
deutsche Bergleute neue Bergbaulust rege geworden zu sein

und durfte die Bergbauthatigkeit bedeutenden Aufschwung
genommen haben, da 1530 Ferdinand I. der Knappschaft
ein silbernes Siege! verlieh. Der unter Karl IV. bluhend
gewesene Bergbau war namlich im Verlaufe des XV. Jahrh.

sehr herabgekommen, wohl namentlich in Folge der hussi-

tischen Wirren. Im 16. Jahrh. hob sich derselbe durch Zu-
thun Ferdinand I. und soil damals der Ertrag von 1553 bis

1574 zusammen 10648 Mark Silber betragen haben (am
meisten 1553, namlich 2132 Mark, am wenigsteu 1566, nam-
lich nur 1 Mark). Im Jahre 1602 hatte sich der Bergbau
wieder bedeutend erweitert, allein schon 1607 wurden alle

Baue, bis auf den einzigen Reichen Trost, verlassen. Die
Stadtgemeinde, welche 1584 von der konigl. Kammer meh-
rere D6rfer der Umgebung kauflich erworben hatte, hielt

ihre Zechen auch wahrend des 30jahr. Krieges bauhaft.

Leider waren die Wasser kaum zu bandigen. Von einer

Ausbeute an Blei geschieht zu jener Zeit nirgends Erwahnung.

*) Umrisse etc. 1. c. I. Bd., 2. Abth. pag. 56, II. Bd. pag. 348.
— Sehr einpehend wird die Geschichte des Pflbramer Bergbaues in

der Festschrift vom J. 1875 in drei Abschnitten: 1) Von den altesten

Nachrichten bis 1579, 2) von 1580, d. h. von der Aufnahme des Berg-
baues durch die Pflbramer Stadtgemeinde bis zur Anlage des Adalbert-
schachtes im J. 1779, 8) von da bis zur Erreichung der Tausendmeter-
Tiefe 1876, behandelt.
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Gambriom im mittelbohm. Waldgebirge — Pttbram. 835

Im 18. Jahrh. wurde der Bergbau nur schwach gefristet.

So warden im dem lOOjahrigen Zeitraume von 1765 bis-

1854 in dett ereten drei Decennien nie mehr als 768, mant
dbe» Jabr aber auch nicbt einmal 100, ja im' J. 1771 stfgar

nur 40 Mark Silber gewonnen. Seit 1785 nahmen die Aus-
bringungen zu,- was zon&chst auf die energische und zweck-
massige Ioangriffnohme sanrmtlicher Arbedten zurackzufuhreQ
ist, welche das Aerar afe Hauptgewerke veraolasste. Es
erwarb mit der Zeit d«nallergrosst«h. Theil deriKuie und
diese Verstaathehung war fur die Hebongides Bergwerkes
in jeder Hinsicht von'Segen. Im angegebenen Saeculum
burden 1,052.071 Mark Silber, 1051507 Ctr. Blei und 528485
Or. Glatte gewonnen. Seit 1855 hat aieh aber dieProduc-
tion ausBerordenttteh gehoben und ist nocb immer in Steiger-

ung begriffen. • So betrug der Gewinn des ki k. und mitge-

werkschaftlichen Carl Boromaei-Silber- und Bleibauptwerkes

in den Jahren: 1885: 956;372 fl. 6. W., 1886: 1,00.673 fl.,

1887: 1,063,524 fl. und im J. 1888 wurden ibei demselben
Hauptwerke mit 5427 Arbeitern 3,191.840 q Roherze und
daraus 139.064 q Reinerze und Gef&Ue. im Werthe Ton
3,215.070 fl. mit 36.198 kp Silber- und 47.843 q Bieigehalt

erzeugt. Die Pfibramer Hutte erzeugte mit 487 Arbeitern

35.073 kg Silber im Werthe von 3,124.966 fl. An Blei wur-
den 16.659 q im Werthe von 309.490 fl. und 26.867 q Glatte

•erzeugt. ...
,

•

.-

Die Pfibramer Erzgange*) setzeri- vorwalltend in den,

Quarzsandsteinen nnd Grauwacken des untersten Cambriums,
zum Theile jedoch auch im unterlagernden Phyllit (S. 710),.

ja selbst im Granit auf. 7Da nun die Gebilde der Conglo-
meratstufe inselartig auf dem Phyllit des Ursehiefergebirges

abgelagert sind. so uberschreitet man, wenn man vom Gra-

nit bei Milin durch die Pfibramer Gegend gegen Norden
oder Westen geht, zunachst eine Phyllitzone (erste Schiefer-

zone), hierauf die Conglomerat- und Sandsteininsel (erste-

.-i .

*y Die hauptsSchlicbste Literatur tlber Pribram ist folgende

:

Vogelsang, Die Erzniederlage bei Pribram. Cotta's Gangstudien,

I, pag, 305. — J. Grimm, Die Erzniederl. bei Pribram in Bohmen.
18o5. — Dersefbe, Beitrage zur Kenutniss der Erzn. b. P. Berg- u.

hottenm. Jahrb., XI, 1862. u. 1863. — A. E. Reuss, Paragenese der

Miner, auf den Prfbr. Gangen. Sitzber. d. kais. Akad. d. Wissensch.,

1856. pag. 138 u. XLVII, 1863, pag. 13. — J. Grimm, Die Grunsteine

-von Pribram u. Umgegend. Berg- u. hattenm. Jahrbncb, XV, 1866. —
F. Bab a nek's Abbandlungen imJahrb. d. k. k geol. R.-A. XXI, 1871

;

Tschermak's Min. Mittheil. 1872; Oest. Zeitschr. f. Berg- u. Hutten-

53»
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836 II- Ptdaeozoische Gruppe. — SilunrataB.

Sandstemzone), dann wieder eiaen Phrlbtstrelfen (*Keite
Schicferzone) undgelangt endlioh in die Hauptejrstreefcung

der Conglomeratstufe (aweite Sandsteinzone)^ Die Phyilite

verflachen im Ganzen westlich, das Verflachen . deg Sand-
ssteine zumal am Birkenberge ist jedocb_mHldenf0rmlg. SW
von Pribram bei Bohutin erscheint eitte PartieGranit zwischen
der erstea Sandstein- und der aweiten PhrllifcMwte,: vrelche

man in dem Segen Gottes-Swthaehter Grabearevier aufge-
schlossen/ hat und iwelcbe von Kozicm aufch *u Tag© Uritt.

Dieser Grahit kgeri im Hangenden. der dog. Lettenkluft

(Fig. 182), so. dass man ; hier. eine-Wiederholung der For-
mationsfolge vai .sich That Die Letlenkraffc ist cine grosse
Verwerfungsspalte, welcbe W Von Pribram aaf eine bedeu-
tende Langenausdehnung verfolgt werden kann. F. PoiEPHi *)

hat dargethan, dass < der GranH in-. Bohutin- das duceb, die
Verwerfung xwiscben Birkenberg nnd Bohutin. aum Voj»scbeu>

kommende Grundgebirge des. Aufbruches Oder der Seokong
repraesentire. Die zweite Sehieferzone wird von der flweften

Sandsteinzbne dutwh die sog. Kieskluft getrennt, fiber wejphe
wegen Mangel an Aufschluss keine wsitaren Erfahrangen
vorliegen. Wohl aber uber die Lettenkluft, welche das. btz-t.

reichste Gebiet der Grube nordwestlicb begrenzt void in
ausgedebntem Masse aufgeschlossen ist. Sie ist 1 bis meh-
rere dm machtig, streieht 4 h und fallt 71° NW. Die
Schichten beider Zonen verflachen wiedersinnig zur Kluft.

(Fig. 191). Lange Zeit glaubte man, dass die ' Erzgange
durch diese Kluft abgeschnitten seien, da sie sich in der
Nahe derselben gsnz zxx verlieren sdheinen; jedocb worde
gegen Ende der 5Uer Jahre voa J. Vala constatirt, dass die
Erzgange aus einer Formation in die andere ubergreifen, in
der Nahe der Lettenkluft zwar sehr an Adel einbussen, ent-

fernt von derselben aber auch im Phyllit wieder mit gleicher

Erzfuhrung auftreten.

wesen, XVII, 1870 u. XXVT, 1878. — F. PoSepn Js Abhandlungen im
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXII, 1872; Oest. Zeitsch. etc. XXX. 1882;
Tschermak's Mineral, u. petrogr. Mittheil. N. F. X. Ib88. — Der Silber-
und Blei-Bergbau zu Pribram. Zur Feier der im Adalbert-Schacht
erreichten Saigerteufe von 1000 Metern. Wien 1875. — Bilder von den
Lagerstiitten des Silber u. Bleibergbaues zu Pribram und Braunkohlen-
bergbaues zu Brlix. Red. von F. M. Ritt. von Friese. Wien 1887. —
Recbenscbaflsberichte Uber die Gebarung bei dem k. k. und mitgewerk.
Carl Boromaei Silber- u. Bleiuauptwerke zu Pribram. Der letzte (pro
1885-87) erschien 1888.

•) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXD, 1872.
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Mehr untergeordnete Storungen der Lagerung wurden
durch die Grunsteine und endlich durch die Ereg&nge seib$t

bewirkt. Die Grunsteine scheinen vomehmlich Diabase zu
sein, wie schon Grimm angenommea und K. Vbpa*). durch
die genaue Untersuchung der Grunsteine aus der.1000 Metep-
tiefe des Adatoertschachie$.>,bestQtigti haL (Vergl, S. 690).

Die Diabase bilden zwei mihezu paiallele Zuge, von denen
der eine zwiscaen Bohutia und Tisov beginnt, fiber deu
Franz- und Segen Gottes Schacht

;
gegen den Birkenberg

sich: hinzieht, somit an der Grenze der Dislocationszone

•erBcheint. Der zwedte Grunsteinzug tritt im Hater. Gebirge
jS' von .Pribram auf, satzt ostlich vwn Heiiigen Berge gegep
N fiber den Gerichtsberg und bildet die Anhohen vom
Kvetna-Berge.

Ueberall wo Grunsteine auftretan, sind auch Erzgange
aufgeschlossen worden uud soil demnach ein Zusammenhang
zwischen beiden bestehen. Manche Erzgange der Anna-
Grube setzen in fein- bis grobkornigen Grauwacken ohne
Diabasbegleitung auf. Sie sind relativ alter als jene, welche
gemeinschaftlich mit Gr&nsteinen vorkommen und spater als

die Grunsteingange entstanden sein dQrften. Dies lasst sich

besonders bei den Ausrichtungen im Tiefbau nachweisen,

weil die alteren durch die jflngeren Gange StOrungen er-

litten haben. F. PoSEPNf, welcher unlangst**) das Vor-
kommen von Adinolen in der Pfibramer Gegend nachge-

wiesen, und dieselbea in zwei Horizonte (Mflyeradinoje im
Hangenden, Grhnmadinole im Lfegendeti) zusammengefasst

hat, hat sicb, bemfiht darzuthun, das6. durch Varfolgung der
Adinolvorkommen die- gewiss nipht

:
einfachen tektonischen

Verhaltnisse des Pfibramer Gebietes zu.ldaen sein werden.

Die k. k. Bergdirection in Pribram bat aber dagegen nach<?

drucklich heiforgehoben ***), dass die Adinple keine ,be-;

stimmten J^prizoateikennzeichnen und zur, rlests^elluqg gftoj

tektonischer Verbftltnisse. daher nicht herangezpgen werden
kdnnen. Das Pr^fil Fig. 189 veranscnaqlieh* deapu engen
Verband der Adinole mit den Diabasen. Da nun inaaderen
Gebieten (Eichtelgebirge, Hara) Adinoie darch, Diabascontact-

einwirkung entstanden sind, so 1st . man wohi berechtigt

auch die -Pfibramer Yorkommen, von welchea., ejnfge fiber

T- . ,; .
-

, ;

•
. ]...; |

•.. .J. • ! .

•?) Oest ,&}its<!hr. ti.0erg-,u. JHitttenwefea, J875,,.' ,. •

**) li. c. und Oest. Zeilschr. f. Berg- u. HflltenWesen. XJptVII.,

1889. 5ro 7. -
-''

• '
•

***) OeSL Ztibchr.' f. Berfc. tt. ftnllea»M«s. 188fy Nro 6 and 12.
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1338 U> Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

Tag auflreten (im Stadtparke, am Certttv pahorek, beim
Duschniker Jagerhause und am Dubovaberge) gleichfalls fur
contactmetamorphische Gebilde anzusehett.

Aus deiri Aufschlussen der Erzgange nachst der Letten-

kluft gebt herror, dass dieselben, wenn sie aus der Grau-
wackenzone in den Phylfit ubersetzen, in diesem zumeist
abgelenkt werden. Hieber pflegt die Gangfullung nicht seltea

in der Schleppung bis auf ein sog. Blatt verdrackt zu sein T

und zugleich vrird der Gang etwas von seiner urspronglichen

Streichungsrichtung abgelenkt, um aber jenseits der Letten-

kluft (im Hangenden) die ursprungliche Richtung wieder
anzunehmen. Gewohnlieh verringert sieb im Phyllit die Erz-
fflhrung des Ganges und wird absaizig: allein nur selten

wird der Gang' durch die Lettenkluft ganz abgescbnitten,

wie z. B. das Adalbert-Liegendtrumm am 18. und der Jo-
hanngang am %19. Lauf. Nach PoSepn* und Kbej(3{ wQrde

^Vg. 1$9- Profil (lurch <Wn F»m Jo»eph. nod M»rl»-Sch4«ht b»I. Blrtmbwg
im ftibnmat Erirttltoe (bit so S00« tf«« tmter dent MWeiolTein).

»»<**. PcJdfmy.

1 CmtClomeraMufa '(llchte QkaUgmaWMkw). » PkylHt. * OrtMUtM
(DivbaM?), 4 Of«nU. B<1 « kwitehen dan Urttu.telmn Adlaole.

die grosse Disloeatkmsspalte der Lettenkluft scbon bestanden
haben, als die Gangsflalten aufgerisaen wurden. AUem auch
nacbher haben Bewegungen an der Dlsloeationsflache statt-

gefunden, welche ein Zerreissen der Gangmasse in Frag-
mente, ihre feiae Verreibung und audi Verwerfungen zur
Folge hatten. Dass sich ubrigens der Impuls der Spalten-
biltiung wiederhblte, 1 also die Ertgftnge ttm Verschledenem
Alter smd, hat BabAwek adch aus der Gangfullung nach-
zuweisen gesueht- '

Bei den Ausriehtungen der'Gange hat man gefundenT

dass die Veredhing derselben gegen die Bchieferscheidungs-
kluft zunimirtt, wahrend sie gegen die Mitte der Sandstein-
schichten bedeutend abnimmt. In .edleren Mitteln besteht
die Ausfullung der Gftnge wesentiifch aus derbem Galenit
und Sphalerit, zu welchen sich Sfederit und Calcit gesellen^

welcbe bei Vertaubung«n haufig allein auftreten. Die Ver-
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Cambrium im mittelbohm. Waldgebirge. — Pfibram. 839

theilung der erzigen und tauben Mittel in ein and demselbea
Gangkorper ist sehr ungleichformig, wederm der Streichungs-
noch in der Fallrichtung an ein Gesetz gebunden. Nur die
Grunsteine scheinen Einfluss auf die Bildung der Erzgange
genommen zu haben, indem in ihrer N&he die Gange erz-

reicher zu sein pflegen als weiter entfernt von ihnen. Aucb
vom Nebengesteine soil die Erzfuhrung der Gange solcher-

weise abhangig sein, dass sehr feste Conglomerate, zahe
Grunsteine und zahe Schiefer der Erzfuhrung ungunstig sind.

Die Gange der ersten Conglomerat- und Sandsteinzone
fubxen vorzugsweise Bleiglanz ; die Gange der zweiten Phyllit-

zone fuhren nebst

grossblatterigemBlei- «/ •£»•*££ ?JL%£ JL , £ ##2-
glanz viel Siderit,

Zinkblende und Sil-

berfahlerz. Es lasst

sich somit ein Gang-
stuck der Sandstein-

zone gut von .einem

solchen aus der Phyl-
litzoneunterscheiden.

Die meisten Gange
besitzen einen sog.

eisernen Hut, welcher

bis 60 m und daruber

in die Tiefe reicht.

Im Uebrigen sind die

Pfibramer Gange we-
sentlich zweierlei Art,

namlich silberhalti-

gen Bleiglanz fuh-

rende Gange, und
Eisenerzg&nge. Die letzteren Gange werden weiter unten
Erwahnung linden.;

Von den silberh&ltigen Bleiglanzgangen der Umgebung
von Pfibram sind die wichtigsten jene des Maria-, Adalbert-

und Franz-Joseph-Schachtes, derpn Gange grosstentheils in

den Birkenberger Grauwacken aufsetzten und die das sog.

Hauptwerk bilden. Der Marienschacht ist gegenwartig der
tiefste in Pfibram (1080 m), Dieser Grubenabtheilung ge-

hdren an: Der Adalbert- Hauptgang (Streichen 13h5°, Fallen
70—80° in O), Adalbert-Hangendgang (Strr I2

h
, F. steil in

O), Adalbert-Liegendgang (12
h
, ziemhch steil theils in W,

~*ia$$**>* i c ezs
fig. 190. G«ngbil« T«m IS. Leofe dH Ad*lbert-Htopt-

(•age* Im pfibremor Gwggeblete.

V« der netdrl. QroiM.

Antjenommen tod J. Zgdnutt.

X> Dlibu. Q Quart. Oelenlt. 2 Zinkblende.
i 8 Siderit. JP Pyrlfc O Celelt
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840 H. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

thefls in 0), Mariagang (12V 70—75° in 0), Fundgrubner
Gang (13-14\ 75° in 0), Wenzelgang (14h5°, 71° in 0),

Mordergang (12"9°, sehr steil in 0), Mariahilfgang (13b10°,
70° in 0). Der Adalbertgang ist der wichtigste Erzgang des
PMbramer Gebietes. Sein eisener Hut reicht bis 50, stellen-

weise auch bis 110m in die Tiefe, wogegen aber an einigen

Punkten der Bleiglanz bis zu Tage tritt. Bis 1887 war der

Gang dem Streichen nach auf 1300 m, dem Verfi&chen nach
auf 1050 m bekannt. Gegen die Lettenkluft wirft der Gang
mehrere Trummer in's Hangende und Liegende. Er ist der

edelste der Pfibramer Gange. Die GangausMUung besteht

aus silberhaltigem Bleiglanz, Sphalerit, Siderit, Calcit, Quarz,
etwas Pyrit und Einschlussen des Nebengesteines (Vergl.

das Gangbild Fig. 190).

Weitere Grubenabtheilungen sind: jene des Anna- und
des Procopischachtes, welcher bedeutendere Gange ange-
hflren (Eusebius-, Annagang, Kreuzklufter-, MichaeU-, Fran-
cisci-, Katharina-Gange, Sigismund-, Barbara-, Johann-,
Jeseph-, Wenzel-, Maria-, Carolinen-, Procop'-, Alois-Gang),
von denen der Wenzel- und Mariagang nur in ihrer mitter-
nachtlichen Fortsetzung aus der Adalbertschacbter Grube
hieher eingreifen. Die aussersten Gange des Birkenberges
bilden im If die tieferen Horizonte des SefCiner und Wolf-
ganges, im der Sigismund- und Wenzler Gang. Im August-
Schaehter Grubenbaue bei Zdabof ist die mittagige Fort-
setzung des Adalbert-, Maria-, Wolf- und SefCiner Ganges
nebst einigen unbenannten Gangen aufgeschlossen. Bei und
in Bohutin ist der Segen Gottesgang, der Franzgang, Cle-
menti- und Ludmilagang und einige andere bekannt. In
der zweiten Schieferzone N vom Birkenberge sind mit dem
Ferdinand-, Strachen- und Lillschachte einige wichtige Gange
aufgeschlossen (Unterer und oberer Schwarzgrubner Gang,
Erzberzog Franz Carl-Gang, Strachengang, Hasen- oder Lob-
kowitzgang), deren Streichen St. 12—14 emhalt, wahrend
das Verflachen steil theils in 0, theils in W gerkhtet ist

Auch im Hater- und Kretna-Gebirge, sowie in der zweiten
Sandsteinzone bei Sadek sind einige Gange bekannt.

Eine lehrreiche Uebersicht der Gange des Birkenberger
Bergbaues bietet das Profildiagramm Fig. 191. Man ersieht

aus demselben namentlich, dass alle Gange, bis auf den
Wenzel- und Johanngang sich gegen die Tiefe zu einander
n&hern, woraus die Vermuthung abgeleitet wurde, dass diese
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Annaherung der Gange in grdsserer Tiefe zu einer Verei-

Bigung derselben in einer Hauptspalte fflhren kOnnte.

Fif. HI. Profllkarte der dorch ale Abb*.. f>rocop-, Adalbert nod Maria-Schachte
' mnff*a«U>s«*a«» ariglng* »ob PHbrajn bU tar KM* ttoter-TIefe. '

OtWWai^Sabam duroh du Oberteil i»» AcUObatttohaebto*.
(K. k. HarkMthelderel in )?Hbram).

Sleualti der liettenklnfl (Im grbmien Tbetle dee Profllea) Conglomerate and Gran-
^rs«ket»Mad*Ulif» da 8*Uf« l»t IvabaRe. dot Irtttenklaft PhyUlUchtoirtoB mlt wM*r-

ttanlgem Verflichen.

Die Machtigkait -der Gange ist vereebieden ; manehmal
betragt dieselbe nur wenig cm, schwiltt aber auch bis. auf

einige Meter an, wie z. B. stellenweise beim Adalbertgange

auf 4 m. Seilbander leigen die Gauge meist nor, wenn sie
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in Grunsteinen streichen. Die Gangausfullung besteht vor-

waltend aus Bleiglanz, Zinkblende, Calcit, Dolomit, Quarz,
Baryt und Siderit, zu welchen sich viele andere Minerale

gesellen (Zippe kannte 37, die Festschrift vom J. 1875 fuhrt

79 Specien an). A. E. Reuss hat die paragenestische Rei-

henfolge derselbenwie folgt bestimmt: 1 SphaleritI; 2 Ga-
lenit I; 3 Quarz I und in Begleitung derselben: Pyrit, Chal-

kopyrit, Tetraedrit, Bournomt, Smaltin, Bornit, Redruthit,

korniger rosenrother Dolomit, kdrniger Calcit; 4 Stephanit,

Bournonit und Tetraedrit; 5 Siderit; 6 Sphalerit II mit An-
timonit und dessen Verwitterungsproducten, wenn sich dieser

nicht schon fruher eingefunden hat; 7 Baryt I', 7 korniger

Calcit I oder Pyrit I. oder beide ; 9 Calcit II ; 10 Dolomit I

;

11 Galenit II, wohl mit Steinmannit, Polybasit, Pyrargyrit,

Proustit; 12 Calcit III mit Pyrit, selten Cronstedtit und Lulit;

13 Pyrit II oder Markasit; 14 Pyrrhosiderit; 15 krystallisirter

Calcit IV; 16 Quarz krystall. II; 17 Dolomit II; 18 Silber; 19
Cerussit und vielleicht auch Pyromorphit; 20 Baryt II; 21 Va-
lentinit; 22 Quarz III; 23 Calcit krystall. y

; 24 Pyrit IB.

Hienach erscheinen Bleiglanz und Zinkblende neben Quarz
und Siderit als die altesten Minerale wahrend gediegen Silber

zu den jungsten Bildungen gehort. Es kommt als Zersetzungs-

product in Begleitung von Argentit, Polybasit u. a. in grosse-

ren Nestern vor. Der silberhaltige Bleiglanz erscheint in der

Gangfullung theils lagen- Oder schaurenartig, theils derb.

In einigen Gangen enthalt er 0*12 bis 0'18%« hi anderen
0*24 bis

-

30°/ Silber, jedoch nicht in alien Horizonten
gleich andauernd, sondern haufig mit der Tiefe zunehmend.
So gewinnt z. B. der Bleiglanz des Adalberthauptganges
in der Tiefe bis 0'7% Silber. Nach MrAzek soil das Silber

im Galenit wenigstens theilweise in Form eines eigenen
Silberminerales (silber- und antimonreichen Sulphosalzes?)

bloss mechanisch eingeschlossen sein. Auch die in Begleitung

des Galenites auftretende Zinkblende besitzt in der Regel
einen geringen Silberhalt (0

-04—0'06%, selten mehr). Ferner
kommt auf den PHbramer Gangen silberhfiltiges Fahlerz vor,

u. zw. zumeist in Gesellschaft . von Kupferkies. Seit 1882
werden besonders in der Annagruben-Abtheilung sog. Durr-
erze gewonnen, welche aus einer quarzitischen, schieferigen,

calcitischen und sideritischen Gangmasse besteheni'in welcher
Bleiglanz, Rothgiltigerz, gediegen Silber, Stephanit, Fahlerz
und Antimon meistens fein eingesprengt auftreten. Solche
rein ausgeschiedene Erze pflegen zu enthalten: Quarz 42"0%»
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Eisen 13-0%, Zink 1*8, Antimon 21, Blei 126, Kalkerde 40,
Silber 06, Schwefel 4'0, Kohlensaure 140, Sauerstoff 30%.
Diese Durrerze stehen in ausgedehnteren Mitteln auf dem
Eusebi- und Franciscigange in alien Horizonten, auf dem
Adalbert-, Fundgrubner und Widersinnigen Gange vom 23.

Laufe abwarts an. Gegenw&rtig werden jahrlich cca 25000 q
dieser Erze nut einem mittleren Halt von 0*22% Silber und
15% Blei verhuttet.

Von allgemeinem Interesse sind einige Beobachtungen,
die namentlich in den letzten Jahren im Pfibramer Erzre-

viere gemaeht wurden und die wir nicht mit Stillschweigen

ubergehen konnen. Die Lufttemperatur betragt seit 6 Jah-
ren in einer Tiefe von 1000 Metern (d. i. 465 m unter dem
Spiegel des adriatischen Meeres) im gesehlossenen Raume
constant 24° C.

Untersuchungen der Nebengesteine der Pfibramer Erz-
gange haben ergeben, dass diesselben Spuren jener Metalle

enthalten, welche auf den Gangen vorhanden . sind. Der-
gleichen Ergebnisse sind aucb anderwarts gewonnen und
zur Begrundung der Ansicht, dass die Ausfullung der Gange
keineswegs durch aufsteigende Mineralquellen, sondern durch
Auslaugung der Nebengesteine bewirkt worden sei, heran-
gezogen worden. Diese sog. Lateralsecretionstheorie ist von
J. Q. Forchhammeb im J. 1855 aufgestellt und yon F. v.

Sandbeeger erneuert worden. Eine vom k. k. Ackerbau-
ministerium eingesetzte Commission hat dereiji Bedeutung
fur das Pfibramer Ganggebiet festzustellen unternommen
und bezuglich der analytischen Resultate Uebereinstimmung
erzielt, nicht aber bezuglich der Folgerungen ausdenselben ;

denn ein Mitglied der Commission, A. Patera., vermochte
nicht die Ueberzeugung zu gewinnen, dass die gefundenen
Metalle' in den Nebengesteinen ausser als Schwefelmetalle
auch als Silicate enthalten seien, wogegen v. Sandbeeger
daran festhalt,' dass die Nebengesteine der Pfibramer Gange
die Metalle zum Theil als Silicate enthalten.*) Er glaubt

namlich, dass durch Zersetzung des Gesteinspulvers mit
Fhisssaure nur die in den Sjilicaten enihaltenen Metalloxyde

in L5sung gelangen, was aber falsch ist. **) Desgleichen ist

es unmoglich durch Schlemmen die Silicate .ganz rein zu

•) Berg- und huttenm. Jahr'b. etc. XXXV, 1887.
**) Vergl. A. W. Stelzner's eingehende Kritik. Ibid. XXXVU,
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erhalten. Und wenn v. Sandbebger ferner*) als wieh-
tigstes Ergebniss der ganzen Arbeit den „Nachweis einer
allgemeinen Verbreitung der auf den Gangen auftretenden
Eiemente in den Schichten mit alleiniger AUsaahrae dee
Kicselschiefers, sowie in den Diabasen" bezeichnet und mit
Genugthuung hervorhebt, dass diese Thatsache vor Aus-
fOhrung . der commissionellen Untersuchongen „ganz unbe-
kannt" war, so irrt er auch hierin. Denn schon vor 20
Jahren (1870) warden in der Grauwaeke von Dubenetz
Spuren von Kupfer und Blei naehgewiesen und auch gewisse
Kiesetschiefer der Umgebung von Pribram sind nach W.
Mrazee erzfuhrend. Besonders zeichnen sie sich durch
cine ansehnliche Beimischung von Braunstein &us und einige

Proben ergaben Spuren von Kupfer, Zink, Biei und Silber.

Der Silbergehalt stieg mitunter selbst bis zu 1 Loth tm
Centner. Die Lateralsecretionstheorie bedarf somit fur Pri-

bram, und wohl auch im Allgemeinen, noch recht sehr einer

sicheren Begrundung. ...
Eisenerze sind hauptsachlich in der Hochstufe des

Cambriums verbreitet, fur welche sie charakteristisch sind,

i'edoch treten sie auch im Tiefsten des Cambriums und im
^yllit der Umgebung von Pribram auf.

, .

Diese letzteren Eisensteingange lleferten ehemals Erze

fur die Eisenwerke bei Pribram und Rozmital, ferner bei

Obecnitz. Sie ftlhren vornehmlich Brauneisenstein in ver-

schiedenen Abarten, theils rein, theils mit Thon, Quarzoder
Calcit gemengt. Dazu gesellen sich manchmal tfoonige Roth-
eisensteine, seltener Nadeleisenerze und Manganerze. Die
Brauneisensteine kommen entweder in derben Masseh vor,

oder . wechseln schicht- oder ..handweise mit anderen Mine-
ralen ab, oder bilden knollige, eoncentrisch schalige Gestal-

ten, in welchen Nadeleisenerz, Quarz oder Kalkspath in

Drusen krystaBisirt vorzukommen pflegen. Die Gaqge sind

entweder angewachsen oder haben ein deutliches Salband
oder ein brauhlich gefarbtes lettige» Besiege. Sie streichen

zwischen St. 11 und 14, nnd scheineh in dieser Richtung
zum Theile sehr bedeutende Ausdehnung zu besitzen, in

die Tiefe wurilen sie aber nicht fiber 60 m hinaus unter-

sucht. Ihre Machtigkeit erreicht stellenweise mehrere Meter.

Es scheint, dass die Eisensteingange, deren Erze wohl haupt-

•) Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1888, pag. 86.

/
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sadilich Zersetzungsproducte von Pyrit, Siderit u&w. swA,
nur den eisernen Hut1 you edlieien Gangen vorstellen, wdfur
der Umsiand spricht,. dass einige Etsenerzgange in der That
in grosseiier TenfeinvBleighinzgange ubergteagen und-WQ->
mit audi das Verhalten einiger machtiger Eiseii3teingangeT
wie z. B. des Florentinganges in Zezitz S von Pribram ver-

einbar ist, in Welahem zunaohst den Salbandern die Mine-
rale in kgenweiser Anordnung 0*6 bis 1m machtig ausge-
bildet waren, in der Mltte d«r .FQllung jaber veracbieden-

artig geformte Geoden ersebieaen, und die sich eigentlich

als Gfunsteingaoge heretusstellten, die aersetet und aufgelost

wordeb warem! .« . . i
•'

Die' allgemeinen.geagnostischen Verhaltnisse der Ei*en-

erzlager in der Hoohshrfe Idefc Bntfelbohmischen. Cambriunj*
Id (Ddl|5) aind idben (S 822. ff.) schon erortert worden. Die
Lager ischeinen in ' rfweL Zugen . au&utretan< von welchen der
tiefere fast unraittelbar die liegendste Schicht der Diabas-

tuffzone- bildel, wahrend der bohere keinen bestimmten Ho-
rizont einzuhalten scheint Der Liegendzug ist nieht uherall

auBgebildet, uberhaupt nicht anhaltend. So z. B. ist er im
III. Svarover Schachte mit fast lm M&chtigkeit aogefabren

worden, im IV. Sehathte, aber war er our < in einzelnen cca

20 cm macbiigCB Linsen. in rothbrauneh Schiefera eingela-

gert, und im I. und IL- Schachte erschien er • nur in Form
von wenig machtigen,. langgezogenen, armeo Goncretionen

weit von einander gesondert, in verschiedenea Horiaonten
des Schiefers. Aehnliches beobachtet man an anderen Orten r

%. B. in den Chrbinagruben und durch den Abhaug bei

Libeeov. - Im m&chtigsten Theile besteht das Liegendlager

nur. aus einer Schicht ; sonst ist es aber inzwei Banke-
gescbieden. von welchen die Oberbank meist minderhaltig!

,

als die Unterbank zu sein pflegt Das Erz ist durchgehends
dichter bis feink6rniger graubraunrother Haematit (Roth-
eisenerz) oft in oolithischer Ausbildung. Stellenweise ist

das Erz quarzig, von Sideritschnurchen durchzogen, oder
enthalt Putzen eines mit Quarz impraegnirten grauen Eisen-

glanzes. Gelegentlich aber, wie z. B. im Jezovdinabhange
bei Svarov, ist das Erz milde und. rein (mit mehr als 50°/»

Eisengehait).

Der Hangendzug umfasst gewdhnlich zwei Eisenerz -

lager von sehr verschiedener Machtigkeit und ungleichem
verticalem Abstande von einander und von dem Liegendzuge.

So z. B. ist bei Svarov das tiefere Lager eines geriughal-
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tigen thonigen Rotheisensteines cca 20 em m&ehtig, ebenso
in den Jezovciner Gruben und in der Chrbina, wogegen W
von Libecov in der Flur Ouhorov daa Lager nor 1 m mach-
tig ist und an der Chynava-Hyskover Grenze halb linsen-

fOrmiger, halb dichter Rotheisenstein gegen 2 m m&chtig
auftritt. Desgleichen besteht das obere (dntte) Eisenerzlager

im Svarover Gebiete aus zwei je circa 1 m machtigen
Banken, oder 6 bis 8 je 30 bis 45 em und eioer oder zwei

je 20—30 cm machtigen Banken. Manche dieser Schichten
fflhren dichten thonigen, andere grossoolithischen armen,
die meisten linsenffirmigen thonigen Rotheisenstein. Durch
die Jezovciner Gruben und die Ghrbina erstreckt sich das
dritte Lager mit von 30 em bis 3 m zunehmender Maehtig-
keit gegen Libecov, wobei es stellenweise recht geringhaltig

wird, schwillt aber bei LibeCov pldtzlich bis auf 20m an.

Bei Ghyflava ist ein drittes Lager in acht, Banken und an
der Chynava-Hyskover Grenze ein ebensolches mit chamoisit-

ahnlichem Erz bis 2 m m&chtig entwickelt Die Gleiohstellung

dieser Lager, betreffend deren Horizont, ist nicht verlass-

lich durchgefuhrt. Die Erze sind vorwaltend oohthisehes

Rotheisenerz. Die Ooliihe von concentrisch-schaliger Struc-
tur erreichen stellenweise Bohnen- bis Kopfgrdsse und noch
daruber, wie z. B. im Earabinaberg , wobei nicht selten

viele kleine Oolithe in einem grossen eingeschlossen sind.

Die Reinheit dieses Karabinaerzes, welches ailerdings nur
in dem wenig machtigen Svarover Hangendlagec ausgebildet

ist, ist eine ausserordentliche.

Weit haufiger sind oolithische Rotheisensteine (Linsen-
erz), welche aus mohn- bis wicken- oder bOchstens erbsen-
grossen, fein concentrisch schaligen Kdrnern in einer thonigen
dichten Erzgrundmasse meist dicht gedr&ngt liegend, bestehen.

Diese Erze sind vornehmlich im sGdwestlichen Theile des mit-
telbdhmischen Cambriums verbreitet. Sie besitzen etwa 30
bis 40% Eisengehalt und eignen sich vorzuglich zur Guss-
eisenerzeugung. Der werthvollste Theil der Erze sind die

Oolithe, deren spec. Gewicht meist 4 ubersteigt, wahrend
jenes der Grundmasse kaura 3 erreicht, daher denn auchr

wenn die Grundmasse zunimmt, der Halt der Erze smkt.
Und wenn die Grundmasse gar schieferig wird, so ist das Erz
oft vOllig arm, wie z. B. die Erze in der 20 m machtigen
Anschwellung des Lagers von Libecov. Gegen die oolithi-

schen Rotheisensteine treten die anderen Erzvarietaten sehr
zuruck ; es sind hauptsachlich dichte thonige Rotheisensteine
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on geringem Halt und schwarze, harte chamoisitahnliche
Linsenerze, welche letzteren mit den rothen Linsenerzen
meist durch allmalige Uebergange verbunden sind. Als
Oberflachenbildung kommen gelegentlich auch Brauneisen-
steine vor, die in der Tiefe stets in andere Erzabarten
ubergehen.

Im Einzelnen wollen wir nur der wichtigsten Eisen-
erzlager, von welchen Qbrigens gegenw&rtig nur einige mon-
tanistische Bedeutung besitzen, Erwahnung than.

Am ostlichen Rande der mittelbohmischen Ausbreitung
des Silursystemes tritt ein grdsseres Eisenerzlager W von
Ouval nahe bei der Strasse (S. 825). Es besteht vornehmlich
aus dichtem Rotheisenstein, der reichlich von Quarzadern
durchzogen wird. Im mittleren Theile geht das Lager in

magnetisches Eisenerz uber, welches bald als schwarzer
echter Magnetit, bald als ein Hydrat von schwarzem Strich

entwickelt ist. Nebst Quarz kommen im Erze auch Anthra-
cit, Aphrosiderit, Calcit und Siderit eingewachsen vor. Der
bier einst untemommene Versuchsbau ist langst aufgelassen.

Auch von Tlustovous ist der Diabastuff derart von Haematit
und Siderit durchdrungen, dass man ihn fur ein geringhal-

tiges Eisenerzlager erklaren darf. Abgebaut sind diese Erze-

nie worden. Weiter sudlich treten bedeutendere Rotheisen-
steinlager in der Gegend von Mnischek auf. Hier wird
Bergbau am Berge Baba im Hieronymusschachte, am Brda-
berg im Josephischachte und hauptsacmich im Josephi- und
Theresienschachte unter dem Skalkaberg betrieben. Im
Eisensteinbergbau Baba sind zwei Eisenerzlager angefahren

:

im Liegenden 3*3 m machtiger Rotheisenstein, im Hangen-
den l'8m machtiger Brauneisenstein. Im Eisensteinbergbau
Skalka ruht ein 12— 15 »» machtiges Lager von oolithischem

Rotheisenerz auf Grauwacken der Stufe lc.
Sudwestlich' von hier sind an den Berglehnen bei

Ohrazenitz und Kfesm, sowie ndrdlich von da am Berge
Komorsko zwischen Jinefz und Hostomitz Rotheisenstein-

lager durch Bergbau aufgeschlossen. Dieselben sind aber
wenig ergiebig. Weiter gegen Westen sind die ansehnlichen

Erzlager am Ostry- und Giftberge, dann am Hlavaberge,

bei Nefe2in und Kvan zu verzeichnen, deren VerhaHnisse
ziemlich analoge sind. Am Giftberge sind zwei Lager an-
gefahren worden : ein 2m' machtiges Rotheisensteinlager

und im Hangenden ' ein Lager von chamoisitahnlichem lin-

senfdrmigem Silicateisenerz. In den Grubenbauen bei Kvaft
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ist das Liegendlager, bestehend aus dichtem Rotheisenstein,

3 m machtig. Dasselbe wird durch eine 60 m machtige Tuff-

und Schieferschicht von den Hangendlagem get^eont, deren

unteres 3 m machtig ist und oolithischen Rotheisenstein

fuhrt, wahrend das obere, l.m machtige, mehr thoniges Hae-
matiterz enthalt.

Wetter westUch wird Eisenerz bei Gheznowitz und
Zajecov gewonnen, an ersterem Orte am Hugel Milina durch
Tagbau, an letzterem Orte an der Sudseite des Berges Jivina

durch Stollenbetrieb. Ferner wurden Rotheisensteine bei

Ten und Strasitz abgebaut und ein grOsseres Lager jst in

der Ouzk^zeche bei Holoubkau durch Bergbau aufgescblossen.

SudwestUch von hier in der weiteren Umgehung von Ro-

M 5 ?i
it < I*
X :3

-"3

Fig. li'2. Profit durch das Cambrlum und T7nter»Hnr ain Xordrande der mlttel-
b$hmUehen Verbralrung.

Huh J. Vila nnd B. Etlmhacktr.

t Fbyllit. » Qnarxgrauwaefc* *et Stnfs 1c (Ddia). 4 Disks* and S«h»Utelno id)

CDdiP). 5 Rotbeiienatolnlafer. a Sebararu Sehlefer 9a (Ddif). 6 Qnaraite 9b (Ddj)

mlt stellenwelae alngelagertea Diabutuff- nnd Granwaekenachlefcr-Sohlcbten. 7 (atw*

Tom Onbonittor Jjigerhauae an) Grauwacaenicbtefer 2c (Da<) In manlgfacb geatBrtor

Lagernng.

kytzan gieng urn die Mitte dieses Jahrh. ein starker Eisen-
erzbergbau um, welcher gegenwartig grosstentheils aufge-

lassen ist. So namentlich am Fusse des Stradiste und bei
Chachov, wahrend um Kysitz, Klabava und Eipowitz auch
jetzt noch Bergbaue im Gange sind, welche die Hutten-
werke der Umgebung mit Erzen yersorgen. In der Antoni-
zeche zu Klabava werden oolithische Graueisensteine ge-
wonnen.

NGrdlich von hier sind mehrere abbauwurdige Eisen-
steinlager in der westlichen Fortsetzung des RaCberges be-
kannt, namentlich bei Pfivetitz, Glashutten und Bfezina, im
Berge Hradist, Plechac\ Bila skala und Bechlov bei Sebe-
sitz. An letzterem Orte, am Hradist bei Bfezina und bei
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Glashutten (nahe Bras) herrschen Graneisensteine, reap. Gha-
moisite vor, wogegen an den ubrigen Orten, abgesehen von
den wenig verbreiteten Limoniten, hauptsachlich Rotheisen-

erze vorhanden sind.

Am Westrande der mittelbflhmischen Verbreitung des

Silur9ystemes treten die m&chtigsten Eisenerzlager bei Du-
bova, Hredl, Svata, Hudlitz, am Berge Hfebeny und Krusna
Hora, bei Chyftava, Libecov nnd Svarov auf. Von letzteren

Punkten Sst die Mehrzahl der oben (S. 845) angeffihrten

Beispiele entnommen. Die Lagerungsverh&ltnisse werden
durch das Profil Fig. 192 illustrirt. Sehr wichtig ist auch
der Bergbau am Krusna Hora. Hier sind die beiden duroh
denselben aufgeschlossenen Oberstufen des Cambrhims zu-

sammen 120 m machtig. In der oberen, vornehmlich aus

Schalsteinschiefern bestehenden Stufe Id sind ausser einer

Anzahl schwacher Lagen von Rotheisenstein im Liegenden
ein 10 m machtiges und im Hangenden zwei je cca 3 m
machtige Lager von oolithisehem'Eisenerz entwickelt. Diese

Rotheisensteine sind z. Th. petrefaktenffihrend, namentlich

werden aus denselben eine Meine JDiscina, Obolus undSpuren
von Conularien angefuhrt.

Zwischen Chyftava und Libecov sind die Eisenerzlager

wohl durch Schfirfe nachgewiesen, jedoch bestand hier kein

so anhallender Bergbau wie weiter nordOstlich vom Ghrbina-

walde fiber Jezovcm und den Karabiner Berg gegen Roth-
Oujezd bei Ober Ptitz. Helmhackrk schildert die hiesigen

Erzvorkommen folgenderweise:' An den Gemeindegrenzen
von Chynava-Hyskov im W des Riedes CeCichov, in dem
Thalchen, in welchem ein Bachlein aus der Mlejnska fliesst,

ist das erste Lager von kaum 3 dm Machtigkeit, am Aus-
bisse ganz verhaut; das zweite Lager ist in einer Machtig-

keit von etwas unter 2 m erschfirft u. zw. 360 m im Han-
genden des ersten. 470 m fiber dem zweiten liegt das dritte

Lager von eca 1'5 m Machtigkeit. Im Riede „V Jakubin-

kach" in der Gemeinde Chyftava -ist 80 m fiber dem nicht

erschfirflen ersten wenig maehtigen Lager das zweite mit
2—3 m Machtigkeit bekannt; es besteht aus schwarzgrauem
chamoisitahnlichen Erze mit mir wenig thOnigem Haematit
und ist durch Tagabraum gewonnen worden. Das dritte

Lager ist unbekannt. Sudlich von Chyftava im Ouhorov sind

in Abstftnden von 100 m und 450 m vom ersten oder Lie-

gendlager drei Lager: mit etlichen Centimetern da9 erste,

mit 1 m das zweite und mit 2 i

ji m das dritte, bekannt. Das

Katntr, tleolagta ron Bthmeo. 54
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dritte Lager besteht aber aus 8 Banken, derea Erzmachtig-

keit nur '/«» betragt. NO von Libecov ist im Riede „Na
mocidle" iiber dem ersten, 2 dcm machtigem Lager das zweite

in 45 m Entfernung, der Machtigkeit nach gemessea, be-
kannt; dieses gegea 20 m machtige Erzlager ist sehr arm,
da es nur einen impraegnirten Schichtenzug von grauer
und rOthlicher Farbe mit nur stellenweise etwas angehauf-

ten armen oolithischen Haematiten darstellt.

Weiter gegen Osten ist der Chrbinarucken durch Berg-
bau gut aufgeschlossen. W vom Ghrbinastollen sind drei

Lager, deren tiefstes das machtigste (fast 2 m) ist, bekannt.

Im des Stollens sind die Lager bei steilerem Verflachen

bedeutend weniger machtig (hochstens 4 dm). Im Jezovdin-

gehange am rechten Ufer des Kacitzer Bacbes sind zwei,

je 2—3 dm machtige Lager aufgeschlossen. Am rechten
Ufer des Baches im Earabiner Geh&nge sind durch den
Svarover Adalbertstollen drei Lager angefahren, deren Ver-
haltnisse sich in den vier, in der Reihenfolge II, I, III, IV
von SW nach NO auf einander folgenden Svarover Schach-
ten etwas verschieden gestalten, namlich: Bei Schacht II:

das erste Lager aus Banken von kaum 2 dcm Machtigkeit

gebildet, daruber in 96 m Entfernung das zweite Lager mit
1'5 dcm Machtigkeit, dann in 10 m Entfernung das dritte

mit 2—4 dcm. Bei Schacht I : das erste Lager mit 1—2 dcm,
daruber in 65m Entfernung das zweite Lager von 2—5 dcm,
es schwillt aber bis 5 m an ; dann in 6 m Entfernung das
dritte Lager mit 2— 7 dcm. Bei Schacht HI ist das erste

Lager 6—8 dcm machtig unter 40° bis beinahe senkrecht
stehend, weil hier Verwerfungen haufig sind; daruber in

16 m Entfernung das zweite Lager von 3 dcm, dann in 3 m
Entfernung das dritte Lager von 1*5 dcm Machtigkeit Bei
Schacht IV ist das erste Lager 1

—

3 dcm machtig, daruber
in 24m Entfernung das dritte, aus raehreren Banken von
zusammen 0*5 m Machtigkeit bestehende Lager. Es ist schon
oben erwahnt worden, dass hier zwar die beiden Hangend-
lager in Zusammenhang gebracht werden konnen, dass sich

aber die Identitat ihrer Horizonte mit denjenigen weiter
entfernter Lager nicht bestimmt nachweisen lasst

Im ganzen Zuge von Chynava bis Ptitz fuhrt das
Liegendlager vorwaltend oolithische Rotheisensteine, wo-
gegen die beiden Hangendlager, wo sie sehr machtig wer-
den, dunkelgraues oolithischeS, meist minderhaltiges Erz
enthalten.
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Endlich in der nordlicbsten Erstreckung des mittel-

bfihmischen Cambriu'ms sind nor schwaehe Eisenerzlager

entwickelt, voraehralich in dem stark dislocirten Zuge des-

selben im Bereicbe des Scharkathales und am rechten Mol-

dauufer bei Troja. Im Scharkathale (vergl. Fig. 188, S. 833)

sind westlich vom Hofe Jeneralka schwaehe Lager von Roth-
eisenerz entwickelt. (Fig, 193). Besser treten sie im Zuge
von Wokowitz uber den Rothen Berg (Cervena hflrka) gegen
Dejwitz zu Tage. Hier bestand auf dem etwa 40 cm mach-
tigen, vielfach gestOrten Lager am Rothen Berge noch bis

zum J. 1867 ein Bergbau, von welchem die Erze auf die

Htttte nach Kladno geschafft wurden.
Bei Troja sind die dem Phyllit unmittelbar auflagern-

den, oder nur von Spuren der Stufe 1 c begleiteten Diabas-

tufFe mit eingeschalteten Rotheisensteinen nur wenig ent-

Slrm

Fi0. 1S8. PraOl dareh die Dtabtu* «n« KoaelMnetclnetnfe id (Ddifi) Im 6«h»rk»-

tbale dareh die crate Behlnebt W Ton der Jeneralka.

Kuk Til* und JBWnJUnfttr.

1 Jjfefendar DUbwtaffrac I Orunlloh* and ratabrune Ifaadelcteiae, In welekan nleht

itnammenbangcnde EiaamtelnU(«r * and f entwickelt rind. Sun Uvcmdlagsr 4"

nach war ein Stollen getrlaben. 4 Sebwarie Seblefer la (DdlY).

blosst (wie z. B. bei Popelafka), jedoch wurden durch Sehurf-

ungen zwei schwaehe Eisenerzlager nachgewiesen, deren

Erz wesentlich von zweierlei Art zu sein scheint*)

Ueber die Bedeutung der mittelbOhmischen Eisenindu-

strie, an welcher allerdings auch die Erze des Untersilurs

einen sehr wesentlichen Antheil haben, geben die statistischen

Daten des k. k. Ackerbauministeriums Aufschluss. Darnach
entfallen von sammtlichen 91 Unternehmungen auf Eisen-

erze, welche im J. 1888 im ganzen Lande bestanden, 36
auf MittelbOhmen, von wekhen allerdings nur ein Bruch-
theil im Betriebe stand, obwohl ein grosserer als in den
fibrigen Gegenden. Im R.-B.-A.-Bezirke Prag waren bei 8

Unternehmungen 906 Arbeiter beschaftigt, welche 3,493.209 g

*) Ant Bolohoubek: Chem. Analyse ernes Etsenenes von
Troja. Sitzber. d. kgL bohm, Ges. d. Wis®. 1H79, pag. W.

64*
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Chamoisite, Roth- und Braaneisensteine im Werthe von
550.011 fl. erzeugten. Im R.-B.-A.-Bezirke Schlan erzeugten
bei 3 Unternehmungen 7 Arbeiter 237 $ Rothelerze von
geringem Werthe. Im R.-B.-A.-Bezirke Pilsen waren von
15 Unternehmungen nur & im Betriebe. Hiebei warden von
52 Arbeitern 51.934 q Eisenerze im Werthe von 11.606 fl.

gewonnen. Did hiesigen Eisenwerke bezogen ztrni Theile
baierisobe Erze. ;

Von Mstorischem und mineralogischem Interesse, aber
wonl kaum mehr von montanistischer Bedeutung sind die

Quecksilberbergbane, welche im Bereiche des mittel-

bohmischen Cambriums ehemals am Giflberge bei Nefezin
S von Horowitz und bei Svata (Heiligenberg .SW von
Hudlitz) bestanden. An ersterem Orte wurden die Eisen-

steinlager (S. 847) von Gangen durchsetzt. welche Schwefel-
und Kupferkies, Fahlerz, Baryt und absatzig auch Zinnober
fuhren, welch' letzterer streckenweise reichlichcr, angeblich
manchmal mit metallischem Quecksilber, vorkommt und
frflher zugleich roft den Eisenerzen ausgefordert wurde.
Theils wurde er als Farbe verkauft, theils zu Quecksilber
aufbereitet, das letztemal im J. 1857. Neuerer Zeit hat man
mehrmals von Wiederbelebungsversuchen gehort, ohne dass
es dazu gekommen wftre.;.

Bei Svata erscheint dei* Zinnober als Besteg am Lie-

geaden des dortigen Eisensteinlagers in ziemlicher Machtig-
keit tangeblich bis 2 dm). Nbch m den' 70er Jahren dieses

Jahrh. wurde hler der Stollen fahrbar erhalten, wenn auch
<las Vorkommen nicht mehr abgebaut wurde. Im vorigen
Jahrhunderte soil in' dieser Gegend eine nicht unbedeutende
Quecksilbergewinnung stattgefunden haben.

b) 9u Cambrhm in Elsragsbirg*

ist nicht ganz unzweifelbaft erwiesen, allein beachtenswerthe
Wahrscheinlichkeitsgrunde sprechen fur die Zuweisung ge-
wisser Gesteine zu demselben. Diese Gesteine, welche auf
die nordliche Partie des Eisengebirgesr nordlich von dera

Hauptbruche zwischen Zbislawetz und Chotenitz (S. 560 fL)

beschrankt sind, stimmen namlich in petrographischer Hin-
sicht vollkommen mit den Felsarten der Conglomcratstufe
la, namentlich wie sie im Pfibramer Bergzuge entwickelt
ist. uberein und zweitenfi lassen die Lagerungsverhaltnisse,
welche allerdings sehr verwickelt und nnklar sind, immer-
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hin den Schluss zu, dass die beregten Gesteine discordant
auf den westlteher streichenden Phylliten aufliegen, wah-
rend sie im Sudosten von wahrscheinlich silurischen Ge-
bilden uberlagert werden. Man hat es also mit einer Ge-
steinsreihe zu thun, die junger als die Phyllite, aber alter

als die tiefsten Untersilurstufen ist, sornit als Cambrium
angesprochen werden kann. AUerdings sind keinerlei Petre-
factenfunde, welche diese Zuweisung bekraftigeH mfichtep,
gemacht worden; die Gesteinsahnlichkeit l&sst es aber ate

zulassig erscheinen, die bezugliche Schichtenreihe der Con-
glomeratstufe la zuzuweisen.

Ira nflrdlichsten Theile des Gebirges bilden Gesteine
der Congloraeratstufe die dstliche Grenze. Sie setzen bier
einen zwar nicht hohen, aber im Terrain scharf hervortre*
tenden Felsgrat zusammen, welcher sich aus der Elbente-
derung von Spitowitz (W von Pfeloufi) in sudostlicher Rlcht-
ung uber Jankowitz, Tupes, Lipoltitz,' Chrtnik, Raskowltz
bis Chotenitz erstreckt. Nordlieh von Spitowitz uberragen
die Ebene nur einzelne isolirte ConglomeratkHppen, wte die
Certova skala (Teufelsfels NW von Spitowitz), Herrschend
in dem zusammenhangenden Felskanune sind feste Quarz-
conglomerate, bestehend aus vorvvaltend nussgrossen halbt

durcbsichtigen Quarzgerollen und sparlichen schwarzen Lydit-

gerdllen, welche durch ein quarziges, oft roseoroth gefarbtes

Bindemittel zusammengehalten werden. Die Schichtung des
Gesteines ist nicht sehr deutlich, das Vferflachen norddstlich

unter steilen Winkeln. Die Schichten fallen unter die Ab»
lagerungen der Kreideformation. welche hier von Osten her
das Eisengebirge begrenzt, und durften sich unter der Kreide-

decke noch weiterhin ausdehnen, da inmitten der Kreideebene
selbst 1*5 km vom zusammenhangenden Rucken entt'ernt

vereinzelte ConglomeratkHppen aufragen.

Westlich vom sudlichen Ende des ostlichen Zuges der
Stufe la sind im mittleren Theile des Eisengebirges als,

sadlichste Auslaufer des Gambriums theils quarzige Grau-
wackenconglomerate, theils Grauwackensandsteine von Hch-

ten gelblichen, braunlichen oder rothlichen Farben, ohne
Lyditgerolle entwickelt, welche von den analogen Gesteinen
der Pribramer Gegend kaum zu unterscheideri sind. Sie

erscheinen namentlich an der Cerna skala (Schwarzer Fels)

N von Hostalowitz (NO von Ronov), dann sudlicher zwi-

schen Bfezinka, Sloukowitz und Vlastejov, in Begleitung

von Aphaniten. An der Cernd skala sind die Conglomerate
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anstehend. Sie sind deutlich geschichtet, da quarzige Grau-
wackenlagen die Gonglomeratschichten von eSnander trennen,

aber zusammengestaut, vielfach wellig eingefaltet und ver-

bogen und werden von zahlreichen milchweissen Quarz-
gangen und Gangtrummern durchsetzt. Zwischen Bfezinka
und Vlastejov sind die Conglomerate und Grauwacken nur
in wenigen Steinbruchen anstehend anzutreffen, in welchem
Falle eine Schichtung mit anscheinend nOrdlichem Verflachen

an denselben selten wahrzunehmen ist; haufiger findet man
zerstreut herumliegende BlGcke des Gesteines.

Die Conglomerate des zusammenhangenden dstlichen

Ruckens werden an ihrer westlichen Grenze fast constant

von graugriinen, petrographisch den Paradoxidenschiefern

von Jinetz ganz ahnlichen Schiefern begleitet, welche viel-

teicht als der Stufe lb angehdrend betrachtet werden dflrfen.

Die Lagerungsverhaltnisse lassen hieruber keine genaue Ent-
scheidung zu, da sie ausserordentlich verworren sind, weshalb
aber auch nicht in Betracht kommen kann, dass die Schiefer

stellenweise scheinbar die Conglomerate unteriagern, also

nicht junger, sondern alter als diese zu sein scheinen. Aus-
schlaggebend fur die event Zuweisung der besagten Schiefer

zur Stufe lb (G Barr.) scheint mir einzig die Thatsache zu
sein, dass sie an einigen Stellen mit den Conglomeraten
regelmas6ig wechsellagern und mit ihnen durch allmalige

Uebergange verbunden sind, beide Gesteine daher ein und
derselben Bildungszeit angehOren, wie Glerches ja auch von
den oberen Schichten der Conglomeratstufe und den Para-
doxidenschiefern von Jinetz und Skrej gilt.

Die Lagerungsverhaltnisse bestatigen diese Auffasung
zwar nicht in entscheidender Weise, konnen aber auch nicht

als Beleg gegen dieselbe angefiihrt werden. Denn im Zuge
von Tupes uber Lipoltitz, im Kozf vrch zwischen Ledec und
Chrtnik und

#
noch etwas weiter in der Richtung gegen Ras-

kowitz kann entweder eine steile antiklinale Schichtenstell-

ung angenommen werden, oder aber eine fast in der Streich-

ungsrichtung gelegene Verwerfung. Das Verflachen der
Schichten ist wohl vorwaltend steil nordostlich, allein bei

Tupes ist es sfldwestlich, und im Lipoltitzer Felsen theils

mit 86° sfldwestlich, theils rait 76° nordfistlich und dazwi-
schen auch ganz saiger. Die erwahnte Verwerfung kann
auf Grund der Lagerungsverhaltnisse nur vermuthet werden

;

deutlich entblOsst ist sie nirgends. Im Allgemeinen dflrfte

das Profll Fig. 194 die Lagerung des Cambriums im nord-
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lichen Eisengebirge richtig zar Anschauung bringen. Es
ist durch den Conglomeratrficken sQdlich an Tupes und
Lipoltitz vorbei gefohrt und durcbschneidet die cambriscben
Ablagerungen als auch die angrenzenden archaeischen
Schichten. Die zwischen beiden wahrscheinlich durchge-
hende Bruchspalte wQrde die scheinbare Auflagerung der
fraglichen Schiefer lb anf den archaeischen Gebilden und
die scheinbare Ueberlagerung der ersteren durch die Gon-
glomeratstufe genfigend erklaren. (Vergl. Fig. 195.)

Am sudlichen Ende des Conglomeratrfickens in der
Gegend von Chotenilz sind die cambrischen Schichten in

der Nahe des dortigen grossen Schichtenbruches stark zer-

Fi§, 194. Profll durch die eambrlachan AbUgerungen das Etoangeblrgei.

1 QaancoBglomsraW and Omawaekan dar Slufo u. f Piradoxideniehtafar lb.
» Phyllite. 4 Sunkle Conglomerate dar Unchteferfonaatlon. 6 Kralde (Tnron).

klfiftet und von Quarzgangen durchsetzt, so dass die Lager-
ungsverhaltnisse Qberhaupt nicht festgestellt werden konnen.
Dasselbe gilt in der Erstreckung des Gambriums in der

Umgebung von Bfezinky und Vlastejov, die sich ebenfalls

unter dem Einflusse des grossen Schichtenbruches befinden.

Sfidlich von Chotenitz treten in der Fortsetzung der Streich-

ungsrichtung der cambrischen Schichten schon Ablagerungen
zu Tage, welche dem Untersilur beigezahlt werden. Diese

Partie scheint daher an der grossen Verwerfungszone Zbis-

lawetz-ChotSnitz (S. 560) verschoben und abgesunken zu sein.

Von eruptiven _
(

Massen ist im Bereiche # <t—r/^V '
'' *•

"- 'il^^fr^S^aa
des Gambriums im Ei- W/v\ ; . y.-;:;:M\f$mHm s

sengemrge nur em 111- ^ m DUb»,gtngit0Ck |„ ,,„ chrtmW schinabt
SbaSstOCk ZU erwah- lm El.engeblrge.

nen, welcher nach N,ch Kn>a • *«*«•*«*».

HeLMHACKEB fiber- * Conglomerate dar Btmfa^ » Schleferrtafe lb.

haupt das einzige Vor-
kommen im Gebiete der fraglichen palaeozoischen Ablagerun-
gen des Gebirges vorstellt. Er durchbricht in dem zu einer

Schlucht verengten Thale zwischen Ghrtnik und Ledec (NW
von Hefmanmfistee) die Quarzconglomerate der Stufe la und
schliesst auch eine Scholle von Gonglomerat und Schiefern
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(lb?; ein. Das scheinbare Liegende der Conglomerate bilden

stark transversal gescbieferte Schicbten, die vielleich't den
Paradoxidenschiefern lb entsprechen. (Fig. 195) Der Gang-
stock ist 1*5 km lang und fiber 100 m machtig. Es lassen

sich darin mebrere Gesteinsvarietaten unterscheiden, von
welchen Helmhackee drei beschrieben bat: eine, die in

weissem vorherrscbendem Plagioklas bis 2*3 mm breite kurze
Saulen von graulichbraunem Augit, wenig Pyritpunkte und
stellenweise schwarze Kornchen; die zweite, welcbe bei

ebenfalls mittelkorniger T'extur in blass lauchgrunem Pla-

gioklas Prismen von blass graubraunera Augit nebst schwar-
zen Kornchen entbalt ; und die dritte schmutzig grune Abart,
in welcher nur bis 1 cm lange dunne Plagioklasleisten deutlich

hervortreten, zwischen welchen dichter Chlorit bemerkbar ist.

c) Das Cambrinm lm Erzgeblrge

ist sehr fraglich. Enapp an der Landesgrenze *V von Sch6n-
bach im westlichen Erzgebirge tritt namlich am Hohen Stein
bei Kirchberg und bei Ruhstadt W von Graslitz ein ge-
schichtetes Gestein auf, welches auf den unterlagernden
ki7stallinischen Schiefern verschiedenen Alters discordant
aufruht und daher junger als diese sein muss. Vornehmlich
Qberlagert es Phyllite und Dachschiefer, deren Alter •un-

zweifelhaft mit jenem der Phyllite des mittelbohmischen Ur-
schiefergebirges ubereinstimmt. Und weil nun diese letzte-

ren von den cambrischen Bildungen des Waldgebirges
discordant uberlagert werden, so wQrde hierin das Gestein
des Hohen Steines mit den cambrischen Ablagerungen Mit-

telbShmens fibereinstimmen. Der petrographische Charakter
ist aber so verschieden von alien Gesteinen des mittel-

bohmischen Cambriums, dass bei dcm ganzlichen Mangel
an Petrefacten nicht einmal auf Grund desselben eine Pa-«
rallelisirung der Hohensteiner Schiefer, wie Laube das Ge-
stein nennt, mit bestimmten Stufen des Cambriums vorge-
nommen werden kann. Uebrigens ist das Gestein metamor-
phosirt. Laube beschreibt dasselbe als kurzschieferiges,

graues, auf den Schieferflachen mehr minder seidenartig

glanzendes, im Bruche sandig rauhes Gestein, welches aus
Quarz- und Orthoklaskornern, Glimmer und Thonschiefer-
masse in quarzigem Bindemittel besteht. Es ist sehr zer-

kluftet, von reichlichen Quarzadern durchzogen und zerfallt

in flache, keilformige Brocken. Am Hohen Stein bei Kirch-
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berg bildet es eine auffallende Felspartie, besbehend aus

einigen 4—5 m hohen, au9 Schichten aufgebauten Saulen.

Die Sebiefer streicbea in Nord (St 24) und fallen unter
)0° westwarts. Die das Gestein reichlich durchsetzenden

Quarzlagen sind aber Ostlich geneigt. Die Machtigkeit dieaer

ganzen Ablagerung durfte 12— 15 w betragen.

Das zweite kleinere Lager beflndet sich nfirdlich von
den ersten Ruhstadter Hausern. Hier bildet das anstehende
Gestein keine Saulen, kehrt aber seine Steilseite wie der
Hohe Stein gegen Osten. Die Schichten streichen ndrdlich

und verflachen westwarts unter 20°. In BlOcken trifft man
das Gestein nach Laube im Leibitschgrund bis zur Hammer-
muhle, im Zwodathale bis Hainbach, auf der Hohe uber
dem Berghof N von Waltersgrun, auf dem Enockberg
und uber den Schwang heruber bis SchOnau, ja selbst bei

den westlichsten Hausern von Graslitz und vor Ruhstadt
schon vom Wirthshause „Zur Sommerlust" und nQrdlich

vom Orte um den Nebelberg und uber die Landesgrenze
hinaus an.

Jokely hatte den Hohensteinschiefer gewissen quar-

zigen Pfibramer Grauwacken an die Seite gestellt, GtrMBEL
ganz abnlichen Gesteinen des Fichtelgebirges untersilurisches

Alter zugeschrieben, Laube fur denselben ein hfiheres Alter

als jenes der „Pfibramer Schiefer" (Phyllite?) angenommen.
Die Lagerungsverhaltnisse sprechen fur die JoKELY'sche oder

GtTHBEL'sche Auffassung. Vielleicht darf man diese Abla-

gerungen des Erzgebirges unserer Conglomeratstufe la ein-

reihen.

Silur.

Ablagerungen der oberen Formation des Silursystemes

sind hauptsachlich in Mittelbfihmen verbreitet, und zwar ip

einer grosseren Ausdehnung im Waldgebirge, wo sie die

cambrischen Gebilde iiberlagern und in zwei ostlich von
diesem gelegenen isolirten Partien, wo sie vom Phyllit des
Urschiefergebirges unterteuft werden. Untergeordnet treten

sie im Eisengebirge und im Jeschkengebirge auf. Typisch
entwickelt sind sie aber nur in der mittelbdhmischen Ver-

breitung, wo von unten nach oben folgende s e ch s weniger
palaeontologisch als petrographisch sehr deutlich getrennte

Stufen unterschieden werden kfinnen:
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oben:

m

O

5

unten

:

3b Cephalopodenkalkstufe (Ee2 Bar-
sande's, Budnaner Ealkstein KrejCi's)

3a Graptolithenschieferstufe (Eel Bar-
rande's, Euchelbader Schiefer KREJCfs)

/2d Stufe der weichen Schiefer mit
Sandsteineinlagerung en (Dd5 Bar-
rande's, Konigshofer Schiefer (a) und Ko-
sover Quarzit (£) KrejCi's)

2c Stufe der glimmerreichen Grauwak-
ken schiefer (Dd4 und d3 Barrande's,
Zahofaner und Trubiner Schiefer KrejCi's)

2b Quarzitstufe (Dd2 Barrande's, Drabo-
ver Quarzite KrejCi's)

2a Stufe der schwarzen Thonschiefer
mit Quarzitconcretionen (Ddl? Bab-
RANDE's, Voseker u. Kvaner Schief. KrejCi's).

Einzelne dieser Stufen kann man in den ubrigen Par-
tien der Silurformation namentlich auf Grand der petro-
graphischen Uebereinstimmung wiedererkennen. Wir werden
daher zunachst die silurischen Ablagerungen im mittelbdh-
mischen Waldgebirge und dem sich an dasselbe anschlies-

senden Kalksteinplateau beschreiben, dann erst die Ostlichen

Inseln und schliesslich die Partien im Eisen- und Jeschken-
gebirge besprechen.

a) Dm Silw lm mittelbdhmlBchen Waldgebirge and Kalksteiaplateaa

schliesst sich gleichmassig an die unterlagernden cambrischen
Gebilde an, so zwar, dass die innere Grenze dieser letzteren

mit der ausseren Umgrenzung des Untersilurs zusammen-
fallt. Von Tlustovous bei Ouval und Brandeis a. d E. im
Norden verbreiten sich die silurischen Ablagerungen gegen
SQdwesten, uberschreiten zwischen Troja und EOnigsaal
die Moldau, breiten sich zwischen Nischburg an der Beraun
und Mnischek am meisten aus und verengen sich jenseits

dieses 23 im messenden Durchschnittes in der weiteren sud-
westlichen Erstreckung sehr bedeutend bis auf 2 km N von
Pilsenetz. In der Mitte, zwischen Dworetz und Branik an
der Moldau und Suchomast S von Beraun, wird das Silur

von Ablagerungen des Devonsystemes bedeckt, so dass es
hier diese letzteren in zwei getrennten Zonen einfasst, welche
sich im Nordosten und Sudwesten der Devongebilde ver-
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einigen. Der Uebergang vom Gambrium zum Silur ist inso-

fera ein allmfiliger, als iin Hangenden der Stufe Id sich

haufig schwarze Schiefer einfinden, welche jenen der tiefsten

Untersilurstufe durchaus entsprechen, und umgekehrt im
Tiefsten der Stufe 2a Diabastuffe eingeschaltet zu sein

pflegen, welche allerdings meist erzleer sind. Dagegen ist

die tiefste Untersilurstufe in palaeontologischer Hinsicht so

auffallend von der Oberstufe des Gambriums unterschieden,

dass man mit Recht die Grenze zwischen den beiden For-

mationen uber die Diabas- und Rotheisensteinstufe verlegt.

(Vergl. S. 820).

In Betreff der Literatur, welche sich auf das Silur in

Mittelbohmen, die „klassische Formation4' des Landes, bezieht,

sei auf die oben (S. 790 bis 795 und 806) gemachten An-
gaben verwiesen, welche weiter unten zu erganzen sein

werden. In palaeontologischer Hinsicht sind die bezuglichen

Arbeiten des Zoopalaeomorphologen 0. Novak beachtens-

werth.

1. Untersilur.

Stufe der schwarzen Thonscliiefer mit Quarzit-
cpncretionen 2a (d. i. Babrande's Ddlf). Dieselbe be-

steht wesentlich aus schwarzen oder dunkelgrauen, feinkor-

nigen, etwas glimmerigen, meist weichen, wohlgeschieferten,

an den Ausbissen leicht zerbrockelnden und verwitternden

Thonscbiefern oder thonschiefer&hnlichen Grauwackenschie-

fern, welche letzteren, da sie harter sind, durch die gewOhnlich

sehr ausgepragte transversale Zerkluftung haufig in finger-

dicke griffelfOrmige Bruchstucke zerlegt werden. Ira Tiefsten

der Stufe werden die schwarzen Schiefer stellenweise von
Diabastuffen (Schalsteinen) durchsetzt und gegen das Han-
gende zu finden sich quarzitische Zwischenschichten ein,

die meist nur einige cm stark sind und selten grossere

Machtigkeit erlangen (wie z. B. bei Pilsenetz bis 1*5 m). Sie

vermitteln gewissermassen den Uebergang in die folgende

Stufe, unterscheiden sich aber von den Quarziten dieser

letzteren meist schon durch ihre dunklere Farbung. An
einigen Stellen finden sich auch schwache Eisensteinlager

ein, welche vorwaltend an die quarzitischen Schichten ge-

bunden sind und selbst in der Regel kieseliges Graueisenerz

enthalten.

Sehr charakteristisch fur die Stufe sind kugelformige

oder ovale, nuss- bis faust-, ja manchmal selbst kopfgrosse,
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860 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

wie es scheixit nur zonenweise in den oberen Schichten auf-

tretende Goncretionen, die aus sehr feinkornigem, grauem
bis schwarzem, eisenschussigem Quarzit bestehen. Dieselben

gelangen durch Verwitterung der Schieferausbisse in den
Ackerboden und kdnnen daber an einigen Stellen auf frisch-

gepflugten Feldern massenhaft aufgelesen werden. Sie ent-

halten haufig sehr schon erhaltene, obwohl selten ganze
Versteinerungen, welche darin im Fruhjahr 1 856 mein Vater,

Anton Katzkb, damals techn. Lehrer an der Realschule

zu Rokytzan, bei Vosek zuerst entdeckte. *) Die in den sog
„Rokytzaner Kugeln" haufigste und uberhaupt far die Stufe

typische grosse Ulaenusart benannte Bakrande, um den
Entdecker der ausserordentlichen Bereicherung seiner Faune
seconde zu ehren, Ulaenus Katzeri.**) Die Goncretionen

selbst, wenigstens aus der Umgebung Ton Prag (Wokowitz.

Jeneralka) und von Strasitz waren aber schon frflherZlPPE

und Goeda bekannt.
Die Stufe 2a ist ziemlicb verbreitet, an der Oberflaehe

jedoch wegen der leichten Verwitterbarkeit der schwarzen
Schiefer meist schwierig nachzuweisen. Die Schiefer kdnnen
uberhaupt nut an wenigen Stellen und zwar haaptsachlich

im Liegend^n der Quarzitstufe anstehend beobachtet werden-

Ein vorzugliches Erkennungszeichen sind aber die Concre-

tionen, welche dort, wo sie erscheinen, das Vorhandensein

der Stufe unter dem Ackerboden unzweifelhaft darthun.

Man kann die Stufe mehr minder deutlich von Tuklat NO
ron Prag am Ostlichen Rande der Silurablagerungen in

sudwestlicher Richtung gegen Ouval verfolgen, wo W vom
Stadtchen auf den Feldern an der Strasse beim Jagerhause

die meisten Petrefacten enthaltenden Kugeln gefunden werden.

Weiter zieht die Stufe gegen Kolodej, Mecholup, Litochleb.

Libus und Modfan am rechten Moldauufer, wo am Plateau

zwischen Libus und Neuhof {0. G. HodkoviCka) ein vorzOg-

licher Fundort von Versteinerungen fuhrenden Concretionen

ist, dann am jenseitigen Ufer etwa von Bane gegen Vsenor,

wo in der Schlucht reichlich solche Kugeln gefunden werden,

ferner Ober Skalka, GenkoT und Felbabka gegen Kvan (St.

Benigna) und StraSitz, dann von Mrtnik sudlich gegen den
Jivinaberg, VoleSna und Gheznowitz. Weiter breitet sich

*) Lotos, 1855, pag. 221,
**) J. Barrande: Benierkunsron tiber einitre ni-ue Fossilien aus

der Umgebung von Rokvtzm im siluriscln-n Beckun von Mittelbohmen.

Jahrb. d. k. k. geol. H.-A., VII, 185(5, pag. 355.
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die Stufe urn Mauth aus, wo die kugeligen Ooneretionen
reicbJich vorkommen. dann urn Rokytzan, ferner in einera

Streifen uber Volducb, Sira, Karez gegen Cerhowitz, dann
— immer in nordOstlicher Richtung — von Tocnik gegen
Hudlitz und: von Althutten fiber LibeCov gegen Ptitz. Gut
eutwickdtist die Stufe in der schmaleti Zone vom Berauner
Plesivec gegen Klein Pfilep wo in der sog. Kamenina bei

Zelezna und im Gehange d«r von Klein Pfilep gegen den
Ka£itzer> Bach, herabziehenden Schlucht Kugeln gefonden
w«rden, wedter gegen Draheleitz, ChraSfan und Tfebonitz und
in einem anscheinend mehrfach unterbroehenen Zuge an Mo-
tol vorbei gegen Kosii\ dann uber Smiohov, am Fusse des
Lorenziberges uber die Moldau und vom Sudende des Karls-

platzes in der Prager Neustadt quer uber die Stephansgasse,

das obere Ende des Wenzeleplaizes gegen den Franz-Josephs-

babnhof und entlang der Zizkover Quarzitrficken nach Hrdlo*

fcez und Hloupetin, wo die vorkommenden Ooneretionen nur
selten Versteinerungen enthalten. Etwas nOrdlicher beginnt

ein Streifen nabe bei Liboc und lasst sich tmter dem
Cerven? vrch bei Wokowitz, durch das rechte Thalgehange
oberbalb der Jeneralka uber Dejwitz zur Moldau, dann am
rechten Ufer hinter dem Quarzitfelsen bei der Bulovka un-
weit Lieben und hinter Troja leicht nachweisen. In die

Fortsetzung dieses Streifens Mien die kleinen isolirten Par-

tien von Pfedletitz, Dfevcitz und Brandeis a. d. Elbe.

Vom Fusse des Quarzitberges Baba bei Tlustovous
westlich an Ouval vorbet bis gegen Sibfin sind die schwarzen
Schiefer der Stufe nur bei Tlustovous und N von Ouval im
Tbalgrunde entblOsst. In der weiteren ErstreckUrtg bis Lito-

cbleb kommen silurische Gebllde fiberhaupt nur stuckweise

unter der Bedeckung von Lehm und zerstfirten tiefsten

Kreicteschichten eum Vorschein, jedbch lasst sich die Stufe

bei Hajek und N von PetrowitZ im Boticlhale sehr gut

constatiren. In der Gegend von Kundratitz beflndet sich der

ober erwahnte Fundort von petrefactenfuhrenden Goncretio-

nen beiiiibus, weicfaen 0. Novak ausgebeutet hat und von
welchem er 24 Atften von Versteinerungen anfuhrt*), untef

denen Dalmanites Duuli, Calymene inopinata, Bartandia
bohemica, Niobe tliscreta neu sind. In dem Zuge vom
Kundratitzer Walde zwischen Libus und Neuhof hindurch

gegen Modfan sieht man auch, dass die von tdffartigen

*) Zpravy spolku geolog., 1885, pa£. 8.
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Gesteinen der Stufe Id regelm&ssig unterteuflen dunklen
Schiefer der Stufe 2s concordant von Quarziten der Stufe

2b uberlagert werdeo, dass aber alle diese Gebilde den
Phylliten des Urschiefergebirges discordant auflagem. Am
jenseitigen Ufer der Moldau ist die Stufe in den Waldern
von BanS gegen Jilovist§ schwierig nachzuweisen, und scheint

es fast, als ob sich hier die hfihere Quarzitstufe 2b unmit-
telbar an die Porphynnassen und Phyllite des Urschiefergebii-

ges (S. 704) anlehnen mflchte; erst in der Scblucht zwiscben
Vsenor und Cernolitz tritt sie wieder deutlich zu Tage, wenn
auch nur in einer schmalen Zone im Liegenden der Quar-
zite. Langs des Eammes (Hfebeny) des Brdawaldes ist die

Stufe 2a im Hangenden der Rotbeisensteine fuhrenden cam-
brischen Oberstufe Id uberall nachgewiesen, zumal in den
Bergbauen am Skalkaberg. Brdo und Baba (S. 825). Bei
Mnischek enthalten die dunklen Schiefer Abdrucke von
Graptolithen und ein bis 1'5 m machtiges Brauneisenstein-

lager.

In der Gegend von Jinetz ist die Stufe 2a namentlich
am steilen Abhange des Plesivecberges gegen das Litavathal

entbldsst (vergl. Fig. 186). In der Erstreckung von Felbabka
bis Strasitz sind die dunklen Schiefer am Tage meist schwierig

nachzuweisen. Durch die Bergbaue am Ostry und Giftberge,

bei Nefezin, Evan und Ten (S. 847) sind sie aber im Han-
genden der Rotheisenstein- und Diabasstufe Qberall aufge-

schlossen worden. Aus dera Kozojeder Stollen zwischen St.

Benigna und Klestenitz stammen die schwarzen Schiefer mit
den prachtvoll erhaltenen Versteinerungen, die von St Be-
nigna angefuhrt werden und bei Strasitz wurden die Kugeln
gefunden, aus welchen zuerst von Corda Petrefacten er-

wahnt wurden.
Westlich von hier bis uber Mauth hinaus, sowie nordlich

gegen Cerhowitz ist die Stufe der schwarzen Schiefer mit
Quarzitconcretionen an der Oberflache am meisten verbreitet

Die Schiefer, welche in diesem ganzen Terrain, allerdings

nicbt besonders haufig, an Berglehnen und Thalgebangen
entblosst sind, gehOren der Stufe 2a an. An mehreren Orten,

so namentlich unter der St Adalbertkapelle bei Mauth, dann
auf den Feldern bei Volesna ostlich und Sira ndrdlich von
Mauth findet man ziemlich reichlich die obgedaehten Con-
cretionen mit Versteinerungen.

Desgleichen herrscht in der weiteren Umgebung von
Rokytzan 'die Stufe der dunklen Schiefer vor. Sie wird von
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Untersilur im mittelbohm. Waldgebirge. — Stufe 2a. 863

der nachstfolgenden Quarzitstufe 2b nur in einzelnen Schollen

uberlagert und am Rande des scheinbaren Beckens, welches
sie einnimmt, vod den Schichten der beiden oberen cambri-
schen Stufen unterteuft, wie man namentlich am Sudfusse

des Skalicehugela bei Lhota (0 von Pilsenetz), bei Vesela
und Hradek (S von Rokytzan) am sudlichen, und am n6rd-
lichen Abhange des Stradisteberges bei Timakov (N von
Pilsenetz), bei Eipowitz und Klabava am nordlicben Rande
desselben beobachten kann. Die Lagerung ist aber in

Wirklichkeit keineswegs eine einfach beckenfdrmige, sondern
an den Randern sind an zahlreichen Verwerfungsspalten
Dislocationen eingetreten, und Bruchspalten durchsetzen

wahrscheinlich auch die Schiefer der Stufe 2a, was jedoch
unmdglich ist sicherzustellen, weil die Schiefer an der Ober-
flache fast uberall von der Ackerkrume bedeckt werden und
an den wenigen Stellen, wo sie anstehend sind, auch eine

flach wellenformige Lagerung abgeleitet werden konnte.

NOrdlich von Rokytzan bei Vosek beflndet sich der beruhmte
Hauptfundort der Versteinerungen enthaltenden Kugeln.

NOrdlich von Rokytzan kommen unter den Quarziten
der Stufe 2b, welche die hdchsten Punkte des RaC einnimmt,
Schiefer der Stufe 2a, sowie Gesteine des unterlagernden

Gambriums zum Vorschein, welche dem machtigen Porphyr-
stock des Gebirges aufliegen, aber nur in schmalen Partien

an den Gehangen entbldsst sind.

Im Liegenden des Quarzitzuges der Brdatka von 2ebrak
W an Beraun vorbei bis Trebonitz erscheinen schwarze
Schiefer der Stufe 2a zunachst unter den Quarziten der
Kravi horka bei 2ebrak, dann im Hangenden der Diabas-

und Rotheisensteinstufe (S. 827) uberall in der ganzen Er-
streckung fiber Hfedl, Svata und Trubsko, dann jenseits des
Beraunflusses langs der grossen Bruchlinie, welche den Be-
rauner Plesivec spaltet und sich in norddstlicber Richtung
uber Prag bis unter die Kreideablagerungen bei Hloupetln
verfolgen lasst, dadurch deutlich hervortretend, dass der

ndrdliche Flugel an derselben so bedeutend abgesunken ist,

dass die Grauwackenschiefer der Stufe 2c oder stellenweise

selbst 2d scheinbar unter die schwarzen Schiefer der Stufe

2a einfallen. Schon von Dibfi gegcn Althutten an der
Beraun lasst sich die Stufe 2a verfolgen, besonders deutlich

aber von Klein Pfilep durch das Querthal des Kacitzer Ba-
ches, weniger deutlich dann gegen Drahelcitz und Trebonitz.

Ein Fundort der Versteinerungen enthaltenden Goncretionen

Digitized byGoogle



864 II. Palaeozoische Gruppe — Silursystem.

befindet sich hier nicht weit sudlich von der aus Pfilep.

gegen Chrustenitz fuhrenden Strasse.

Westlich von diesem Zuge sind in den isolirten Partien

auf den Bergen Hfebeny, Dlouha skala, Velis and Kublov
(vergl. S. 824) im Liegenden des Quarzites nnd im Han-
genden der Diabas- und Rotbeisensteinstufe uberall dunkle

Schiefer der Stnfe 2a ent^jk-

kelt. Deutlich treten sie anch
in der nordOstlichen Fortsetz-

ung dieses Zuges im Hangen-
den der Stufe Id vonOtrocin
gegen Nischburg (S. 824) und
jenseits der Beraun in der
Erstreckung fiber Chynava, Li-

becov bis Ptitz zu Tage: im
Suden am Berge Kluk nnd am
Rucken Jakubinky am linken

Beraunufer, ober Ohyflava auf

den Bergkammen Kamenina
und Hurka, bei Ptitz unniittel-

bar unter den Quarzitschollen.

Bei Ptitz und Tfebonitz

-werden die silurischen Gebilde
von Kreideablagerungen be-

deckt, unter welchen sie aber
weiterhin wiederzum Vorschein
kommen und nordostwarts
weiter streichen. Der sudliche

Zug der Stufe 2a langs der

wetter unten mehrmals zu er-

wahnenden grossen Verwerf-
ungsspalte begiimt beifn Hofe
Hajek W von Motol, wo. im
Eisenbahneinschnitte dunUe
Schiefer unter den Quarziten
der Stufe 2 b anstehend smd,
und zwar in unmittelbarer Be-

ruhrung mit verworfenen Schichten des hOchsten Unter- und
tiefsten Obersilurs. Von diesem Eisenbahneinschnitte zieht

sich die Bruehlinie, an welcher die Schiefer 2a mit den
Schichten 2d (Dd5) zusammenstossen, durch das Ko&ifer

Thai zum Fusse des Lorenziberges in Smichov, ftbersetzt die

Moldau und zieht fiber Emaus und quer Ober den Karlsp)atzv

fif. t»t Us -OS. TrUobllea IM 68hm.
TJntenllnn.

Such J. Barrandt.

1, * IUaenus Katzeri Burr. I Von oben,
3 tob der Belie, cca H&tfte der netttrl.

GrSase. Voiek 2* (Ddiy). TvpUch /Br
die Stnfe. — 8 Oalyxtno pulikra Berr.
Etwee rerklelnert. Z alio ran 8c (Dd«).
— 4 Catt/nenc Arago Ronault. Verkleln.

Voeek *e (DdlJ).

Digitized by VjOOQlC



Untersilur im miltelbehm. Waldgebirge. — Stuife 2a. 865

'

fig. W.Wf.iQA. Tcjlobltm d»» Stof* 2* (D<Uv) d« bijhnk

!T"

DirteriXm.

Xach J. jBarr««Ma>

I BilmaHUu Alaifia SBukr. — S fUreoperta Zippei Voetk. up. Bar
]^op(,|n nicht g»ft*. — S, < rWw«r(«ij/i Aeiun Barr. 3 roo r»>m,

4 to» d»r fl»fte.

-wie o/liea erwfthnft, ! iomi Bahrihofei der Kais'dr Frari2 Josephs*
Bahn. Hier«wddieS(ioMtimgijdlV'enTerfabgdteZ^e*d«utflch.
Der. eioaffluge!
ziehfcruberrlden^.

Staatab«brihof

und im Karoh-
nerithaleri/ Ge4
hange des' %ii-

kabargefe bis N
von- Hrdtorezj

Diesertoird von
Diabaatuffen i

der Stafe Id
-unteriagect, !

-wdche; gfegcn-i

•w&rtig ! donth
den Bahndamm
Terdeekti and.,

Der zwfciteFlfi-

:gel streioht von
der i&abotfka

ubesr ' #i2kav,

am Nordabhan-t

gede&Smetan'-
kabergesiigegen.

Hloupetin und
Chvala. .An (der

Oberflache Sst

• (He ganae
Brnc&lime,. m

d«pqb'eirteiRei-»

he tomQuaJcaitj-:

klippenl b&*:l

zeicbnet, ihide-i

ran Ltege&dem
ben sichl die

en SAhiet/
.(en deatsiM.'Uirtetytdti!'fig. tOiiltiOt." Ortoo

J4*,iawshreit" «i < '^» (»^,6#„3;i<.a«>r.. 4 B««*ch«u»«wLd«j»w.fa»g.x«.».

Cieian SHCW < i K,t.<Mhoe.-1miai Birr. » Tonin»i«n. V.!»«i-;Gf: .

XoaeK am (D<UY>
-.!Vt .'attsi&is*

flen Scbichten der haheren silurischen Stufen ^cheinbar

Men. Der Naichweis der'Stufe 2a fst hler uberall' djjrch

ttr, GaolofU Ton Manas.
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cbarakteristisehe Petrefakten erbracht: am Fusse des Weis-
sen Berges bei den Kosifer Hdfon fOhren die Scbiefer im
Liegenden des Quarzites typische Versteinerungen dfer Stufe %

unter dem Lorenzibepge In der Karisgasse in Smiohov wubde
Placoparia Zippei Boeck sp. gefunden *), desgleichen in den-

Schiefern bei Emails, in welchen die KeUrfr der Schary'sehei*

Brauerei angelegt sind, dann bei der bfthm. Technik, beiro

Neiistadter Rathhanse, in der Stephansgasse, wo ioh aus-

den schwarzen Schiefern, wekhe bei der Grundaushebung
a bei den Nenbauten Nro. 58—56-

aufgeschlossen wurdeti, Placo~
paria Zippei Boeck sp., AegrUna
prisca Barr. undl JBeUerophort

sp. gewann ; beim Franz Josephs-
Bahnhof fuhrcn die Schiefer im
Einschnitte vor dem Tunnel,

ebenfafls die genanntan Ver-
steinerungen; und bei Hloope-
tin auf den , Feldern voro

Orte fand ich ep&riieh Goncre-
tioaen mit organisehen Besten.

Der nordliche Zug der
Stufe 2a, in der Fortseteong

jenes bei Ptitx von Kreddege-
bilden bedeckten,' ist nicht so
zusammenhangend, lasst sich

rig. 205 mi toi. fceph.topoden d«r stuf* abet, obwohl vieifach . verdeckt
lA<M1

2i4j
b7:^aai"t

denhoch von HosUwite uber

i.ubctrm in tao^sm..* Wokowitz Scharka. Troja, Kx>-

ttaellv^Ue erhaltenar Sehale «od eot- bvllS IHO 0*011 in KieJDen Pat-

^SVl^AfiW.V.1?^ tienbei MiSkowite und Foipo.

t«tig'%*tain"'^t .

B
Ti«?r» »""- witz vor^e' bi* Bfdndei*,an der

4 BathJEoSrak jrwpo'fim.m ««ir. Ver- Elbi verfolgeiv Bei Hosimitz-

f
*»*••••*• sind dje Scbiefer-iiicht.ianfge-

schlo9tetV
;

'dagegen sind dieselben ">om Anfange f dec Wol£~
schlucht" bis zur Wilden Scbarka unter dem Jagerhxuse gut

entwickelt, ebenso in der djslecirten Scholle von. Wokowite
uber den Hof Jeoeralka (vergl. S. 851)uim.reehteri Gehifige ;

des Scharkathales '.gegen Zlarnice undin einer weiterdn dis-

locirten Partie vom Rotheri Berge gegen Dejwifet im Ban-
genden der eisensteinfuhrenden Diabastuffe (S. 838; Fig. 186).

',,*) J. Karens* J, Sitzher. d. >gl. bohm. Ges.,d. A^iss.,' 18W,
pa#.-90.

r~ -•'..
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In Spuren triffi man sie bei der Kaisermuhle und bfiim Bu-
benSer Bahnhofe, dahn deutltener enUtickelt am reehten

Moldauufer vom Schloss Troja gegen Kobylis (Fig. 166) und
in verwotfener Wagoning zwisehen Klein Holeschowitz und
Neu Lieben. Sehr rerworren Slnd die Lagerung8verhaltnis9e

Fig. 208 bit HO. Connlarlen d»> bShmiiehan Unterilluri. .

Nach J. B'arrande.

1, 2 Coaufan'a eomohri'na Birr. £tw*» verkletnert. Die SptUe lit tnf der reehten
Sett* kuebldl(t. 2 Quwxhnitfc. Dr,l»oi 2b (1144 — *, 4 Oonul. bvhtmiti Jtalr.

3 am «rb«ltenM Eienjpl., idm Thell mlt Schale, tragi an d« Vqrnieita nnieo elnen
Abdraek tod Agrlacrinil'ei bohemtm Burr. Wenlg terklelnen. V«i«li 2b (Dfll).
— 6, '< GmuL, nw6iU< Ban. 6 Btwa* .«rki»|oert. .6 P<Mrtl» der Oberai«h« vergcSnen,

'
" Lajgkov it (D«).

,

Auok an* d*r Ueferen and den hSbeten BtBfeii beksimt. ''
,l "

in der Brandeisej Gegend. Hier.^rejchen die Sehiefer der
t

Stufe 2a scneinbar im Liegeqdeo. der cambrischen, Gebilde
(vergL S. 827) an CtSiutp und Predletita vorbei. Man
frndet bier Concrefioneri, jpdoch, soviel ich weiss, ohne Ver-
sfeinefungeh. Desgleichen kann man zwischen Popowitz
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868- IL Pakeoroische Gruppe. — Silm-system.

und* Bra-rtdeis an mehreren! Stellen die schwarzetrSchiefer
in Oberkuppter Lag'ehing die unter der Kreided«eke ent-
blossten Quarfeite bedetefcen sehen. -

•>-;;•>•.
In palaeontologischer Hinsicht ist die Stufe 2a durch

ihren grossen Reichthom an Versteinerungeri fast aller nie-

derer Thierclassen ausgezeicbnet, die haupts&chlich in den
Quarzitconcretionen gefunden werden, im Schiefe* aber, wo
sie vorkommen, ganz besonders vorzuglich erhalteYi zu sein
pflegen (S. 862). Am meisten charakteristisch sind die Tri-
lobiten, von welchen allein in der Stufe 23 Gattungen durch
53 Arten vertreten sind. Die Gattungen sind: Acidaspis,
Aeglina. Agnostus, Amphion, Areia, Asaphus, Barrandia,
Bohemilla, Calymene, Carmon, Cheirurus, B-almanites, Din-

Fig. SU bli 213. CyiUd«en der S»tufe Ja (DdlY) de* bShmltchen Cntenllara.

N»ch J. Barrande.

t, I Mttrottttitu mitra 3»rr. 1 L»n$e Form, wenlg TergrSn-, 2 br«it« Form etw» nm
j, rer ifDm. — » Pgrocyttitf pirum Burr. Vuitk bei Bakytzin.

dymene, Dionide, Harpina, Jllaenus, Lichas, Nileus, Niobe,

Ogygia, Placoparia, Proetus,
x
J!rinucleus. Von diesen 23

Gattungen sind in den cambrischen Schichtenstufen nur
2 vertreten, namlich Agnostus und Amphion, die meisten

aber setzen sich in die hoheren siluriscben Schichten forL

Schon hieraus ist der'enge Anschluss der Stufe 2a an das
Untersilur und die ziemlich scharfe Abgrenzung gegenuber
dem Cambrium ersichtlich. Dje Selbstandigkeit der Stufe

documentirt'sich aber dadurbh,dass, von den 5ft Arten der
Trilobiten' voile 43 der

1

Stiife '.' ausschliesslich . aftgfehoren.

Dardnter beflnden sich 8 von, NoTak benannte,- aber noch
nicht naher beschriebene neue Arten*). Die wichtigsten,

•) Darunter Illaenus Sdrkaensis und III. parabolinua*
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weil in der ganzftn :Eretre<3ttmg der Sttife- vecbreiteton utid

zugleich haufig vorkommenden Trilobiten sindi: Blacoparia
Zippei Boeek sp. (Fig. 20O, &' 86&V Illaenus Kataeri Barr.

Fig 214 bit 330. CrulttitD dei bStam. tTntcntlart.

Nach J. Bammie.

1 Btyridkia bokemtea Barr. a, e Hake and rechte Sehale In nktttrl.

flr.; *, d Umlliw Tergrteeerl. Dargbor der QaenebniU. Tribio
2c (Ddl). — t, 8 Primitia prunella Barr. 3 Qaenlteoncreiloa rait

taMrelchen Jagandaaetnplareo. VerkMUert. I Els Thell der IHcho
T«rji5*»«r». Voilklt (Ddiy). — 4, 6 Zonotot Drabovitmtit Barr.
Bcbale von obeo and »on der Belle. Brebov 9b (Dd'2). — £,
7 Ooryon taAoniom Birr. SltboT 8b (Dd2). — 8 GrwoenA'Ua
fujiwi Bur. e, d, g Is natarl. GrStte. b, e belda Schaleo Terbnn-
dem, e, / else Hake, *, < »l»e rechte Bekale etark vercrtaaen.
Trobsko 2b (Dd2), Trnbin 2c (Dd3). — 9 Uippa latent Barr.
a, d In natBrl. Or.; b, e llnke, t, / reebte Scheie, g rechle
Bcbale tod Insen stark TergrBat. Trnbla So (DdS). — 10 Plw

mulllts fraUrrmt Barr. b TergrDu. Ti'abin Se.(Dc9).

(Fig. 196, S. 864 und Fig. 290, S. 907), Dalmanite* atavus
Barr. (Fig. 199), Calymene Arago Rouault (Fig. 198), Aeglina
prisca Barr. (Fig. 261, S. 894), Ogygia desiderata Barr.,
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Asaphus aiienus Barr. (Fig. 279} and Trinucleus lieusti

Barr. {Tig. 201.)

Von Krustern anderer Ordnungen erscheinen in dieser

Stufe die ersten Rankenfusser [Anatifopsis und I'lumulites),

sowie die ersten Muschelkrebse (Ostracoda). namentlich Pri-
mitia prunella Barr. (Fig. 215, S. 869] und Beyrichia bo-

hemica Barr. (Fig. 214), welche auch in den hflheren Stufen
des Untenilurs vorkommen. Cephalopoden sind ziemlich

zahlreich namentlich durch 17 Arten yon Orthoceraten
vertreten, darunter: Qrthoceras bonum Barr. (Fig. 204, S.

865 und Fig. 247), Orthoc- oecultum Barr., Orthoc expectans
Barr. (Fig. 248), Orthoc. sodale Barr. (Fig. 202), welche beide
letzteren aucb in den hoheren Stufen wiederkehren. Weiter
erscheinen 3 Arten ^Endoceras, ein Tretoeeras, ein frag-

licher Bactrites (Fig, 205), ein Utmtes (Fig. 206} und 2 Arten
Bathmoceras (Fig. 207, S. 866). Von Gastropoden findet

man am haufigsten Bellerophon nitidus Barr. Muscheln
(Acephalen) sind durch 5 Gattungen vertreten. Die typisch-

sten Arten sind; Bdbiatia {Anuscula) prima Barr. (Fig. 221),

Leda bohemica Barr. (Fig. 225), Leda incola Barr. (Fig. 228),

welche beida im gangen Untersilur verbreitet sind, Nucula
dispar Barr., liedonia lohemica Barr. und Synek (Filius)

antiquus Barr. (Fig. -226, S. 872). Von Bracbiopoden er-

scheinen aus den 8 Gattungen : Chonetes, Biscina, Lingula,
0rthi8, Orthisinq, PUterula, Ehynehonella und Stropho-
mena wenige una seltene Arten. Pteropoden sind durch die

Gattungen Oonularia und Hyolithui vertreten, deren meiste
Arten auch in den hdhftren Stufen' des Untersilurs vorkom-
men, so namentlioh.. Conularvei- h6hemica Barr. (Fig. 209,
S. 867), Con. exojtmta Barr. (Fig. 252), Con. nobilis Barr.

(Fig. 210), Hyohthus striatulus Barr. und Hyol. elegans

Barr. Von Echinodermen sind die wichtigsten Arten: Mi-
trocystites mitra Barr., Pyrocystites pirum Barr, (Fig. 211
bis 213) und Asterias primula Barr. Graptolithen- sind spar-

lich vorhanden, am haufigsten, wie es scheint, Didymograptus
Suessi Barr.

Die Gesammtmachtigkeit der Stufe betragt im Mittel

nvndestens 100 m.

Quarzitstufo 2b (d. i. Barrande'S Dd?). Das Haupt-
gestein derselben 1st ein sehr feinkOrniger Sandstein mit kry-

staUintscher Quarzgrundmasse, welche letztere meistens so
vorherrseht, dass die von Barranqe gebrauchte Bezeich-
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suing des Gesteines als Quarzit allenfalls beibehalten werden
•darf. Dieser sehr charakteristische, feste, lichtfarbige, ge-

wjftmticb*. gelbliche oder VtthKche, seltener graye Quarzit-

sandstein tet>-allge»fein verbeitet^uid ner an wenigeh Stolen,
zumal dort, wo-sich im Gesteinev hauflger Petrefacten ain-

finden, wird derselbe mehr sandateinartig. . Auch die Ver-

witterung verursa,cht in vielen Fallen ein ApflOgen des Ge-
steines in Sand, wogggen an anderen Stellen, wo das Biode-
mittel nichi quarzig und krystallinisch, sondern gfenmerig-

thonig ist,"nach vorangeganfener Bratna&rbung, die namenjjich

an.< tSKKBl detttlich, *ft, haufig ein schwerer fetter- Lehm
-efttsteht Der Quarz^ ist meisteas deutlich geschichtet, wobei
•die einzelnen Scbjchtenbanke jedoch

r
von versehieden&rMach-

iigkeit zo sein pflegen,"so dass oft schwacite Schichten -mit

sehr machtigen Banken abvvechseln. Selten liegen die Qt}ar-

juitbanMe einaoder direct auf, sondem in der Kegel pflegen

sie . durcb eine, dunne Lage eines grauen glimmerreichen

-Sehicfers Ton effcander getrennt zu sein. Diese Schieferlagen

werden namentHch im Liegenden nnd Hangendea-«bw Stufe

machtig und herrschen selbst uber dt^jQuairtdtschichten -vor,

-sq dass hiediirch der allmalige Oebergaijg der Quarzitstsfe

in -die unter- ttud uberlage*nde Grauwackaasehieferstufe fee-

wjrkt wird. Cbarakteriglfech fur 'dUsSphiefer ist, dass sie leicht

in kleine kantige Brodken zerfallen. T)er Quarzit erscheint

stets massig .und verrath keine gat' "rliiijijjiiif "purilli li

Spaltbarkeit. Die Begranzangsflachen de^^uarzitij&nke ynd
gewdhnlicb j&ben, manchjnsi •••ber auch -wulsiig, melons
paraJUl, jedoch ajuch j&ch. e+nander-. -nahemd, ia-jxetchem

Falle die Quarzitbanke eigentlicb-'hmggezogene Linsen bil-

den. Gelegentlich werden im Quarzit grosse, 10 bis 80 cm
im Durehmesser babende, kngelfOrmige Goncretionen' gefun-

-den, z. B. in Zizkov, Veleslavin,- bei Tlustovous u. a. a. 0.
Faatistetef sind die- Quarzitlager senkre«bt auf die Sehioht-

- nng^adien' zerklufit&i sp': dass sie in raebr. minder utnfang-

retehe; parailelopipedische 8tucke/\zeTf#ien,'; die leicht von
emander losgelost werden kdhnen. -Sieiifinden als schwerer
5&»3,t^in; Verwendung- Oder.' werden" a'uTf^astefsteJhe" verar-

t}eitet<
. Sitad jedoch" die transTersalen Klftfte sehr nahe bei

-ejnaiidee, dann-- zerfallen die Quarzitbanke . in lauler kieine

scharfkatitfge Stucke, die riur ,als Sttassenschotter verwendet
werden kOnnen. Zu diesem Zwecke dienen auch die AbfaHe
on-der Verflrbeittmg des Gesteines auf Wnrfel,' dienament-
lich in Prag und den Vororten mit'Vbrfiebe zum Strassen-
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Fig HI bia UD. JfiuclMln (Acepbalaa) da* kahaiUcbe* Gatcrtilon.*)

Nub J. Btrramtt.

I. * Meatta (AmuieiMa) prima Barr. l Battak.rn ait rtomtkeml. aaleMaa BHadrtleUn.
oater dam Scblotaraada. Smal vergrtai. 9 Eienpl. mil erhaltaaar Scbale l> aal Or..
Toitk la (DdlT) — •, < Beionia hehtmtca Sarr. Langl. Form. 8 Voa der Batta,.
4 tob Tone. Smal vergrtha. Voiek S« (Ddiy). — * Avicula fatrutim Ban. Waalx-
Tarklala. Trubiko So (DdJ) — 6, 7 Dcerufka (FiUola) primula Barr. LaJIkov
»d (DdJ.). Mob la d«r tlefefan Stoto vorkonnend. «- «, » £ad« aat—Jet Ban.
8 SeiteBklappe Tergriiuert. I Voa rorna, nattiri. Or. Batowlt* 8g (JDd«), iedoch
im gansen tjmanltar rerbraitM — 'JO, /J Syarlt (filiut) atttiqvut Barr. L a ji'k av-
id ( Dd6), Iib geaaea Untenlker rarlretea. — »*, # •fttcuia imtita B»rr. Bait Satal
TergrSn. Bulowlti Se (Dd4). — /*, IS Ltd* mcola Barr tut Smal vergroee.
Jt-etSkor Ld (Ddfl), Jedoeh im ganwb Uatardhir rarbrelut. — ' 19, .17 Jfattatojwur
DraboiitntU Barr. Langc Form. Tacblowln 3d (Dds), jadoeb Torarballeh In SU

(DdS) Terbnltct. '

*) Naeh Cod rat b wllen dJeulbaa mlt Slchtrbelt nor den MjUHdcn, Av>-
eullden and Nncullden angeborso.
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pflastera . benutzt .werden, Im ;grossten, Theile des/mittel-

bo^misohen.Waldgebirgea liflfert die Stole .2b das, ubUqfae
. Materia} ,zur Wegbes^ottefung. Hie und da# . ; ivorwajteud

im Tiefsten der Stufe, jSnden/ si^h ,a\ich Diabase; upd; Man-
delsteiue «n... ,.•-..1. ... /.,-...!

Wichtig iet die QuarzHstufe in orograpbischer Beziehung,

da wegen Verwitter-ungfbestandigkeit des Gesteines die Kopfe
der Ouarzitb&nke, jo ,scharfeq Rfiekea und hobe*) Jftippen
Ober dem.saehr dewdurten Schjefertprraui zu Tage kpmmen.
Haufig stehen die.Quarzite-jn; steilen.Wanden an und treten

uberhaupt'so deutijch bemor, dasa die Stufe uberaU leicht

nacbgewieaen ^verdea karm.
Sie erstreckt sich von Cernik von Prag Ober den

Bababerg bei Trastovous, W an Ouval vorbei gegen Kolodej,

Dubecak,, Ober Mecholup, Hostivaf, Chodov, durcb den
KundratiUer Wald. gegen Neuhof, fro sie auskeilt. Erst am
jenseitigen Ufer der Moldau tritt sie sudlich Von Konigsaal

wieder zu iTage und erstreckt sich, allm&lig m&chtig an-

schwellend, in sudwestiicher Richtung uber VSenor bis Cenkov,
hier den Kamm des grossen Brdawaldes (S. 801} bildend.

Von Cenkov bis F^babka SW von Hostomitz ist die Er-

streckung der Stufe eine nordwestliche, wird aber am linken

Litavaufer wieder sfidwestlich, worauf die Quarzitstufe in

einem Bogen uber den Giftberg und Hvozdetz gegen Ho-
rowitz verfolgt werden kann. Sudlich und westlich von hier

bUdet die Stufe, abgesehen von einem von Mrtnik fiber Za-
jeeov bis T$A ziehenden Streifen und einem aus der Gegend
von Komarau gegen Kares fast nordlich streichenden Querrie-

gel nurmehr ejne Anzahl kleinerer und grOsserer isolirter Par-

tien, die in, einzelnen Kuppen oder kurzen Rucken von vor-

waltend , nordostlicher Langserstreckung das Terrain sudlich

bis Piteen und weatlich bis Radnitz flberragen. -Von Zebrak
Ober Kuizk^witz, Atthfttten, Hofelitz bis Tfebonitz erstreckt

sich der Qaarzitrucken des kleinen Brdawaldes (Brdatka, S.

804), von welchem westlich die Stufe abermals nnr in einer

Anzahl isolirter Pajrtien entwickelt ist. Aus der Gegend von
Hyskov bis Ptitz tsieht ein RQcken im engsten Zusammen-
hange mit der tieieren Schichtenstufe, deren Lagerungsverh&lt-

nisse oben (S. 863) schon angedeutet wurden. In der Fort-
setzung der ereteren, bekTrebonitz unter der Kreidedeeke
verschwindenden Eretreckung streicht ein- durch mehrere
Klippen und Felsrucken bezeichneter Streifen der Quarzit-

stufe uber KoSif, Smichov, Prag und Zizkov bis Hloupetin.
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IMe Fortsetzung des bei Ptitfc von Kreideablagerangen be-
-deckten Zufces bildet aber dife Erstreckting'der Stufe, die

-voh Hostiwitz dber Wokowitz, allerdings • viettach unter-

ibrochen, bis an das rechte Moldauufer bet Lieben verfolgt

werden kann und in deren Verlangerung die isolirten Partien

bei Pfedletitz und Brandeis a. d. Elbe fallen.

In dieser kurz angegebenen Erttreckung der Quarzit-

•stufe 2b wollen wir einige Punkte naher'besichtigen.

Von Oural bis in die Gegend von Modfan tritt die

Stufe nur hi sanflen Hugeln hervor, wWche an der Grenze
des Silurgebietes und des Ureehiefergebirges binzlehen und
irotz ihrer geringen HOhe doch kennilich aber die flache

mNn Gegend aufra-

gen. Die Quar-
zite werden fast

uberall deutlkh
von der Stufe

2a unterlagert

and Widen mit

dieser mehrfo-
che synklinale

und antiklinale

Wellen. Am
Babahugel bei

Tlustorou9sind
die durcb Hae-
maJtitbeimeng-

ung rotMion bis

violett gefarb-

teni' QuarzHe
am steften Sad-

. westabharige'.gut
. entblfi3sti'.Vt>m WiederheVlz (Frfadeholzh bei

Ouval bfe Ghodov -vermag ihau die Sltafe Wxt stnckweise
zuverJolgenc Bei Kolodej . tritt eine starke FaJtung (bder
Verwerinng?) ein, durch- walche die Stufe in zwei Ftagfel

getrennt wind* die'uber Dubeiek bis Hoitfrafl *ieheri. (ifg.

230 bis 286). Bei Litochleb sind sie'sdhon wieder-verehit,
-worauf die Stafe in den Racken des KantirfttUrier Haines
weiteT-aieHt, wo die QaarzitB thc*lweise«ntbl6s«t Bind. In
Folge' der. bier durchgehendem gross^n MBrucfhHnle iet das
Vetflachen der Schichten aber kein ncrtdwlestltehes, wie waiter-
JiGrdlich, sondern ein 9ud6$tlichee.

Fi$. MO bli lit.

SO
l*f pam'elta Profit*; «tr EriKutarung dei1

ElnjWtuwr der Q»«7)uiu(a ?b tnUcbdn UpMpnf and «Uil«d«J,
/ Fhylllr. ! u. 8 C»mbH«ch» Stnfen jc (Ddin) und id (Ddl3)

<:8tafo Oh (Ddiy), £ Qutnibttfe lb (Ddl), gtufc th
r

QBdS u. dt) da* Unterjifurt.
|
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Jm Becefche dleser Brncblraie, \^e)fib£ die Moldau quer
fiheraetzt, fehlt .die Sfcufe 2b von Neuhof N von Modfan
bis Zabehlitz S von Komgsaal bis auf einzalne losgerissene

Sehollen gaazlioh. Eeat am linken Moldauufer triit aie bei

Band wieder 'auf -m, wegan das groeeen Schkhtenbruches
writ sebx ateil sddoatlidhem ^Verflacben — and setzt weiler-

bin im. grossen Brdawalda.den ganzea Karam und dea nord-
wastEcbBa AbfaH desselben suaammem. Dieser ist, wie wei-
tw otoen.scfooa emrabnt wawte,, peeat auagedahnt, da durch
mehrere, zum Streichen des Hauptruckens parallele Ver-
werfungen Nebenriicken entstanden sind, die das allmalige

Abdachen des Hauptkammes gogen NordWest bewirken.
In Folge dessen erscheiai bier die Quarzilstufe fast 3000 m
machtig. Durch das Querthal, welches den ganzen Gebirgs-
kamm zwischen Cernolitz und VSenor durchbricht, ist der
Bau desselben gut entblCsst. Am machtigsten ist die Ver-

Beraun-
fiutt Hvtmilx

'

Btr&iny ' Skalka Mvlichek

Fig. 284. DnnlwchnM durch d«n groMtn Brdiwald.

i BbvllM. «£tnr« 20 (B4t«)( 8 Stnfe td (DdlP) det Cambrlumt. 4 Stafe 2* (Ddlf).
B Quarrititaf* lb (Dd»), « u. 7 Scblefcntufcn 2s (Ddl a. d«) and 2d (DrtS)

dei Untanllun.

-werfung, welche zwischen MnisChSk nod fteWte den Brda-

•wald in zwei Kamme trennt, und an welcher nicht nw die

schwarzen Schiefer 2a, sondern auch die Oberstufe des

Cambriums am Sudgehange desi Nebenkammes zu Tage
kommen. (Fig.. 234). In anstehendan Falemassen erscheiat

der Qtnazit nur1 stellenweise, . mefstens sind die Gehange

mit Trummem und Schutt bedeckt. Im Waldgebiete von

YSehol? und ftevnitz befinden rich'-die 'grossen Steinbruche,

ausf welchett' Prag^vorwaltend sein.' Pilaster : bezteht. Am
Berge Pisek'43and)i bei Genkov -wrd der'weisie *>#6ekelige

^oarzitisandslieihifftr^GlashMteii gewohneitt -
! " • -'

'Dtn>ch : di«'ESnsatteluiig,uber welche die'&trasee von

Hostoffllt&
!

na*h JinbtlJ gefQhrt istj- wird der grosse Brda-

-wald von denirestlteb^ren Partien der Qoatzitstufe lb ge-

• Irbnnt. Zimachfit schJies^; sich Ecndeitselberi der lange Kamm
<les Pteslvec (Kithler Berg) an, dessen Ripken von m&chtl-

g«n, flach gelagerten Quarzttbanken gebHdfct wird, die in
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steilen prallen Wanden gegen: das- Litavathal aWturzen.
(Fig. 186). Am nordlicTien Etfle das-Ple&vec wird der Zu-
sammenhang dec Stufe, welehe- wetter sGdlich am linker*

Litavaufer im Qstr^berge machtig entvtickelt ist, nor durch
die im LitaTatbale -za Tafge ansgehenden Quaraiteehichteia.

angedeutet, welehe bier im Streidhen- «iner kaietormlgen
Knickung oder Umbiegong- zu unteriiegen scbeineo, -da aie
im PleSiveerQcken sCMosttich stnetehen dnd nordOstfieh -etn-

fallen, im Oatrf dagegen •sudwesttich stmchen ttnd i» NW
Ptelivec "Blft»

fig. MS Pr»fll dareb Otaa £u«*. and PUUrMbcrf.
N*ch Krqii and FtitttvaUtt,

i Congloraarntttate la (B c Th.), » Pnradoxldeo«ehi«ter lb (0), * State lo (Ddla),
4 8tute Id (Ddlft) del Cambrlams. 8 Slate 2a (Ddiy), I Qaarrititoto tb (Dd»),

..
r 7 State Sa ^Dd3 a. d4) dot Uatarallan.

verfl&chen. Der Litavafloss scheint gerade die Umbiegung-
zu durchbrechea. Die wiederholten Verwerfungen im Be-
reiche des Plesivec werden durch das Langsprofil (Fig. 236)
veranschaulicht. Fig. 186 ist das entsprechende Querprofif.

NW SO
GktnomlM MOina St. Btmifm Brrrnn

Pig. US. Prodi dsreh dw Cambriom and Unttnilar Brtltoh von Manth.
Z. Th. naeh /. KnjU.

4 *M1«. » Coatloataruttate la <B a. Tb.), 8 Mate 10 (Ddli). * 8*»fc U CWlfr)
dot CambrluM. 6 State Sa (DdlY), « Qaaraltotate tb (Dd»5 d«* Uatanllan.

7 Porpbyr.

An den Ostry-Berg, in welchem die vielfaeh gesUrte
Schichtenstellung der Quarzitstufe deutlieh beobachtet wer-
den kaan (Fig. 167), schliessen sich mebrere Quareitklippen
an, welche bis zum Querthale des Rotben Baches bei Mrt-
nik in sudwestlicher and von da uber Hvozdetz bis Hofo-
witz in nordOstlicher Riehtung verfolgt werden kdnnen, so
dass bier die Quarzitstufe gewissertnassen den seharfen Aus-
senrand einer Ausbuchtung des Untersilurs markirt. Am
hdchsten erheben sich darin der Giftberg bei Nefezin (530 m)
und der Cihadloberg bei Hvozdetz (640 m). Durch das
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Querthal des Rothen Baches, -welches bis in die Qberstufe-.

<kfi 'Gambnnms' etfigefuroht dst, -von dieser/ Partie -getrenni,

aber nut ihrira. Zusammenhang zu -denken, ist die Erstr-eck- •

ung der Stufe von: Mrtnik uber Zajecov bis Ten, die bei

letirterem •: Orte ritit dem 585 m hnhen i.Kopaniny-Rflcken

•emdet.: Durch den antiklinalen Schtehtenhau der Berge Mi-
litm und iivita (Ftg..'236);rwSrd sieivoa emer isalirten Quar-
zitpantie bei Chfeanowitz und. von der Ersireckung der Stufe

^etretoil, welebe bei Eamarau beginnt und danu bei gean-

-derteib StreiobAaizwiachen Karea undOujezd wie einQuer-
riegel die westlichste Auabuclitung der oberen Stufen des
Untemtars absohneidet. Dae. Stateichea- desselben ist sfld-

nfcdlich, das Fallen der SchichteErtheib steil we9tlicta,-theil9"

flacher OetHch, entspreohend der. Aufwdlbung dieses durch-
wegs bewaideten Ruckens, welcher vom HrobiSte-Berge bei

OuJeKd' vS von Cerhowita^ von der. Karizska bora .rand den

Jivinn Zajefon Kvail Beran

HW Fig. 287. Profll durch d«n JMoatwrg. SO
' Kitt'J. Krtjit.

1 *hyHit. - 1 Kl«nl*«ta#fcr. » Oonglottiii-stKaf* 1» fB> *. Tk.),« 8Mf» \t <Ddll),
5 Stnfe id (DdlA) dw CmMnu « Slaf* to fDdiY), T Qaanhttafe 2b (Dda)

r de« Untontlon. 8 Alluvium.

Hfebeny bei Volesna von Mauth fiberragt wird
.

(vergl.

Si 862). Ipi'.mi^tlereb Tb,eile des Ruckens sind die'Liegend-

stufen des' Quarzites, besonders auch die eisensteinfuhrende

Stufe Jd durch '.eme'secundare Aufstauung' dfcr Schichten

hoch empor gedrangt." (Fig: 237). Die Eisensteuae werden
bier Abgebaut. '.,;.,,

'.Zabjreich sfind. die Jsblirien Quaczitpartien zwischen

Jflauth, Rflidnitz- und .-Pijsenetz, welche- ,nier. alle hOheren
Bergkuppen und Rucken einnehmen und' wohl als Reste

*iner einst' zusaromenHangenden Quarzitdecke aufgeiasst.

vrerdea durfep. . <

Am weitesten gegen SW vorgeschoben igt die Quarzit-

partie^am.Hurka-Hugel beiPilsenets (Fig. 238), von welcher

ndrdlichj, beziebungswei9ie.i0stlicb, nur durch Thalschluchten

gejxennk jU; jwqlchen die tiefere Stufe zian Vorachejn kommt,
Ouarzitscbollen am waldigen HugelSutice und asf.der kahlen ,
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8" 8' II. Pahteozoische Grappe.'— SiiursyBteni.

Skaiiee zwischen Timakov <Tind Lhota auftreten. An sie
schliesst sich etvva 2 km dstlieh vom tetztgenannten Orte
ein schmaler und wenig ausgepn&gter Qaarritrucken anr
welcher am Ketelberge endet und hier von Quarzsand-
steinen derStofe le flberragt wfrd. Me diese vier Partien
der Quarzitstufe veril&ehm riemlich flberein9bmme»d nOrd-
lich, und scheinen zusatmrien den sfldltchen Flfigel einer

Muide voraustellen', dereb nordhcher Flfigel' theihvetee in
den Quarrftkuppen des waldigen Stradifeteberges bei Ledkov
und des Cilinakammes SO von Eipowrtz erbalten idt, deron
Schichten sadlieh einftillen. (Figi 23ft)

•'-.•'

Eine weit grdssere Oberfladlenausdehiiung besitzt die
Stufe 2 b im Radgebirge ' (S. 8Q3)v wo sfe zunachst den west-
ostlich streicbenden, gewaltigen, steilen, t»U grossen Quarzit-
blocken bedeekten, wakhgen Kamm des Radberges zwischei*
Glashutten und Dlouba Lbota zu6ammen$etzt Der Qbarzit
ist bier theils murbe und zu Sand aufgeldst, welcher fur

Pilienetz Hurka Cilina Klabava

sw\\\VtWfcftri«rfiMMbw. -^^72S'«S£££W<*

» V *^

Fig. S»8. Brofll dareh du Silnr*«Met iwUoien PllwneU and Klab»T».

/ PbylM. 2 KiM*taeUef«r. 8,.* CwibrUoh. BoM<S»ten»t«fen ]«(D<lia) and Id (DdldX
5 Setowwse ScMefar » (DdiY). 6 Qs*r»U»u»fe «b UOda). ,

die Glashutten von Bras gewonnen wird, tbeils dicht bis-

krystallinisch.
,
Steilenweise wird er wichlich voh dert,5co—

Hthns linearis Hall (jboftemicus BarrJ geriannteo.ftQhrcheifc

durchsetzt. Am Sudabhange des Ruckehs ist er in, steilen.

Banken anstehend. Sudhcb vom Radrflckeni dessen n6ch-
ster Gipfel Bmo heisst, streicht ebenfalls ziemlich west-
5stlich ein zweiter, niedrigerer, von jenejn dutch die. Ein—
senkung, durch wplche die Strasse "Vqri Glashutten nach>
Holoubkau fuhrt, tfetrerihter Rucken (S. 8031 weldlem der
Plechacberg Und Hfebeny bei dem gr&flich St'ernberg'scherk

Schlosse Bfeztaa angehdreh. (Fig; 187):
: Anch hier falleit

an der Sudseite die Quarzitbanke steil ab, wahretfd sie
weiterhhrauf flaeher Hegen.

~
:i ' »' - ' '' '

Oestlich vom Radgebirge 'bemidet sfob» eih«> Heine-
Quarzitparlie am Chlumberge. 'Der Kern duwesi Hugefc,:
sowie der Berge im Radgebirge besteHt *us PtfrpliyrV wel^
cber aber hut am sudlicher gelegeaen Vydridudhberge bei
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Untersilnr im mittelbohm. WaMgebirge. — Stufe 2b 87 9*-

Holoubkan am Gipfel fentbtossLau Tage kommt (Fig. 187).

Nordlich von hier bildet Quamt den. ft&fcken der Siraka.

Hora und des GhejloTvraldesj aowie ednen kleinen Hngel-
zwischen Matttk And iKarez? afirdlich vom Bafigeiringe iildet

er die Kamme Na> Sokclt Undi BiUt Skala .(frargL & 8Q3V
in weicben rdie QtMuatschichben gegen «jftai*d«r eutrfalleo

und eine Mnkte aa bildea schemen: (Fig. 2890> >.

Der <}u&rfcitkamm d4s kleinett Brdawaldes (Brdatka)
beginnt bei 2tebrt& rtiit dem niedrigen kablen 1 Felsrficfren*

C»iio»

Piy. t89 ' ftit\ dnreh dai tU&tebfrga And die aBrdllehefen Qnattitlfcarnme.

1 Phylllt. » n 8 Cambrtiene BtnfW lo (Ddi«) and id (Ddi (J). * (*lufe' 2a fl>drf>-
S t*u«r*l*Uit» SMDdS) <1m UowrdltiM. e Oarbaa. 7 BwphjT'

I

der Kravi Horka (Fig. 240), gewinnt aber erst jenseits de?
Querthales von.Bredl bedeutend an HOhe und streiebt ate

fast ununterbrqcb.enor bewaldeter Kamm bis zum Beraun-
flusse. Durch ^m, michtige Bruchliuie wird der Bergruckei*

.

im nordlichen Tbeile der Lange nach in ziyei parallele-

Quarzitkfrra-
, ,„,,

',

.

me Zertheiltf Tqiutk Horka lArik

die besonders
von der Bib"-
rouble an ge-

gen die Be-
raun zu deut-

Ffc MO. ^oltzwlaqpwn.To£mk,ipdi«brik.
Nach J. *«y<!i

Hch 3US 6111*1 * ^71I't- * Qn»rt«andst«in«tnfe_le (fiaia);. 3 ItUbju^ an*

ander treten/

Im Sudan i*t__ ,.-..,
; u

•liHUnriaMBtt ^ (DBlft) dn CaakrtUm*. *-Stuh ft* (DaiY)>

ander treten, p *™**$&^%^»1$te *° *
der westlicbe,", yerwpEfene^^amm weit voni . Brdatkazupe
getrqnni und iu~,ejnzelne,

r
$pbollen aufgel^t, Uebrjgens wt_

auch im-6sUicben,Kaaijine, die ^agerong.geptOrt, pder do.&
die Scbicbfcn, .webr^a^ .aufgestfluqh^ ,4pi Juiken, Berayn-
ufer scaeint . dfe, ,Quar^i(stufe m&cbugej , .a}6 , aiu recbten ,zu>

.

sein, was auf (.wie.derhplte Scbic^ten^^e.^uru^zufuhren«
ist Die Mittp

:
,dern£oBe yrfrd duEcfy.den..rafyftdtag be-

zeicb.net,. dessen,
.
ka$e .I^bfiSft :

^Hnw sWbJfW sjnd ' . tffHJ-

1 52). Die. yorapjr&bnte grow© Bruchliuie $n$.et , . fojer ,-ibre; ^

Fortsetzunj; und wird . weiter
;

nprdli(&..6!«bj deutlico'durcbi.
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880' - II. PalaeozoischB Groppe. — Silursystem.

eine-so gewaltige Verwerfuug'-mariirt, : da>© awischfttt die

-

beiden auseinander ! getteteneni Quartaitkamme .die habere
Schichtenstufe in emem Steeifen; der sich> gegen Nordeoi
allmalig enveitert,' eingeschobem eracheinLnA.ni: PteSiveo und
beiHyskov,Tjnd Lbotka smdldieLagenmgfew&altnisselwegea
mjuigejittrfterj Anfedilflase zwar sehr swhwiferig ifcu tosen, je-

doch scheint es am artgemessen9ten: zii sera, denlBerauner
PleSivecj; jsammt deny Ifyskpyer Awslftufer | mm.' Budiichen

KJamme
;

, einzubeziehen. . Qieser i($treicnii donni jtfpnvPlesivec

zwischen dem Hofe Vesela und dem Dorfe Lhotka hindurch.

fiber den Bfezdvarficken bis in's KaCitzer Thai bei Chru-
stenitz. Jenseits desselb^n bildel Qoarafc 4sn ^aJj^gen-JBly-

skavarficken und weiterhin, mehrfach disjocirt, rnir einzeme
Felshugel, auf welchen zwischen Horelitz und Ghrastan bis

gegen Tfebpnitz Schotterbruche, eroflfnet sind. Aft den Ge-
hangen des K^citzer, Thajles kann man., xlie .durcb die grosse
Verwerfung verursachte Sehichtenwiederhblnngy wie fiber-

haupt die Lagerung des ganzen Untersilurs, am d^utlichsten

beobachteri. (Fig. 257.) • "- • '
>-

,

-•
'

' • '

Von Tfebonitz auf eirie'
1 Strecke geglejn ;Motol ist die

Fort$etztmg des Zuges von foeideablagerudgen v'erdeckt.

Sie WttbehnWaldhof (Stodfllek) ziemlich vflfehgt wieder za
Tage (S. 864), streiieht quer fiber die Eisenbatai und die
Motol-Kosifer Strasse, lasst sich dann in mehrereh Verwerf-
ungen an der linken Thallehne unterhalb des Weissen Ber-
ges bis zur Hfebenka .verfolgen und kommt dtirch eine
Biegung auf der Skalka hinter der Smichover Gasanstdlt
in bedeutender Machtigkeit zum Vorschein. Weiter erscheint

die Stufe 2b an" der Oberflache erst • wieder "am rechten
Moldauufer, u. zw. im Gasseneinschnitte beim Emausktoster

;

frfiher war-- sfe auch in der. Salmgasse, an* ctte'ren Ende
<ies Wenzelpla&es'in deri jetzigeh. Celakdvsk^-AftNigen und
auf dem Piatze, welchen das neue MuseumsgeBadde enW-
nimmt, sowie

(
atff den anUegenden'WeittbergerfJrQnderi in

Schotterbrfichen • (noch -vor 8'Jahren) afifgeicnlbsi9en'. Die
hohe Lage der oberen Neustadt -ton Pttrg/'dami die Steigung
der Quergassen ih'den Kgl. Weinbergen' Von'dei^ungmann-
strasse aus ;

ist eben durch das Aunfeteh'-'der'Quarzitgtufe

bedingti- Irgendwo'iWlscheitt dem MrtseuTn^'und' der Salm-
gasse, mogliehetweise'aber auch-schoti UTn^oldari'bette'be-

girint die' Eihfattung und Verwerfung, 'Welched schon oben
S. 865. 'gedacht wurde und weiche die QuArfeiteV sowie -die

sie begleitenden Schichtenstufen in zwei Zfige trefcht (Fig.
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Untersiluc iin mittelbOhm. Waldgchirge. :—i Sftufe 881

275),. die . sicb *rst bei Urdlofez wieder zu verbinden schei-

nen. Der eine Zug, dem .aueh das Yorkommen der Stufe

beim Museum angeb6rt und der vom Tunnel der Kaiser

Franz Josepb^Babn durcbschjagen wird, streicbt uber die

AnhOhe ober dem. Heine'sehen Gantett (deutsohen Sommer-
theater), wo die zum Tbeiie an Seolithugrobxen reichen

Quarzite auf den Feb
dern in Gruben anste-

hen, bei der Sklen&rka.

vorbei uber den Berg
„U kfize.V bei Wol-/
schan, dann uber den
felsigen Ruckeu bei.

der Yapepka . gegen
Hrdlofez, weiter uber
den Smetankar&cken
und Illoupetin, wq im
Dorfe eine Klippe ent-

blosst ist, gegen
Cbvala, wo er unter
den Quadersandstei-
nen der Kreideforrna-

tion verschwindet. Der
andere Quarzitzug

konnte fruher beim
ehemaligen Neuthore
und bei der Urabo.vka
nachgewiesen werdep.
Er unjfasst hauptsach-
licb ^den 2i$kaberg-.

rucken und den Schan-
zenberg. Bei Hrdlojfez

ist seine Trennung
von dem sudlicheren
Flugel nicht . mehr
deutbch nacnzuweisen.

Der Quarzitzug westiich vpm
f kleinem Brdawalde, wel-

cber zugleich die westlich&to . und nOrdlichste Erstreckung
der Stufe 2b in Mittelbobmen yorstellt; isV-wie erwahnt,
in seiqem sudMcbtn Theile nur jn vier: Scbollen entwickelt,

welcbe die Gipfel der- mebrfach sfihon besprocbenen kamm-
artigen Berge Hfebeny, Dlouha Skeiau Velis mid Krusna
Eora (S. 804, ,819, ,824) einnebmen. In ihre Fortsetzung

Fig. 341 bit 244. Trlloblten do bBhrnUcb. Untertllurt.

N»cb J. Barrtmdt and Novik.

1, 2 Bomalonofu* Drabovicnaix Hot. Pygldlam (Sehwanx-
tltsk) tm«l rerkkra.. 1 tod oben, a tod der Selt*.
Drabor 2b (Bit) — 8 Oheirurtu claviger Beyr.

•Jxngtt Iadlrldaniri Trobin ie (DdS). — 4 Dalma-
+Ut* toeimlit Birr. ,(V«r. proaeva Emmr.l Fruko-
1«> So (Dd4). — S Dalmanittt tociallt Birr. D ra-
ta* fib (OdiJ, aocb In a«n : oonena Stoftn »or-

kommend. 3.bU 6 >ind «iwa nra '], rtrklelnert.

tmtwr, QeoUfi* too Mkmaa. 56
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'882 It. PalaeeEoische Oruppe. — Silnrsystem.

fallen die zwei kleinen Quarzftsehollen, die bef Otrocim und
Stradonitz bei Beraun auftreten. •- -»

Jedoch eret^am Hnken Ufer derBeraun entwtekelt sich

der Quarztt mehr kammartig, ztmaehst freilich : nur in einer

isolirten* ScboHe am Kink obeT HyskOv,: dann erst in einem
mehr zusammenhangenden RueJten in der steinigen Kamenma,

der Harka bei Libecov und dem Chrbina-
riicken, zieht dann wetter Qber' die Rej-
nover Muhle im Kaclteer Thale und den
Karabinaberg, worauf er sich bei Ober
Ptitz unter den Kreidtegebildeh verbirgt.

Erst bei Hostiwitz taticht die Stufe im
Thalgrunde wieder aUf, verschwindefc aber
alsbald und kommfc erst wieder bei Woko-
witz zum Vorschein. In dem ersteren

Rucken beinahe bi& zum Karabinaberg
scheineri die Quarzite von Diabastuffen

uberlagert zu werden und bei Libecov
schiebt sich beilaufig in der Mitte der
Quarzitzone ein Diabaslager ein, welches
gleichfalls bis Ober Ptittf verfolgt 'werden
kann. Uebrigens werden die Quarzitbanke
mehrfach rait Diabastuffen und schwarzen
Grauwackenschiefern in Wechsellagerung
angetroffen, wie man namentlich im Ka-
Citzer Thale sehen kann.

'

NOrdlich von Wokowitz erscheint

die Quarzitstufe in Verworfener Lageruug.
Sie ist hier besonders reich an Scolfthus-

rflhren. Oestlich trifft man sie sMfekweise
zwischen Veleslavin und Bejwitz, dann
an der Eisenbahn in Dejwitv weiter m
einzelnen kleinen Klippen bei der Vofe-
chovka, beim Bubeneier Bahnhofe und bei
Holeschowitz. Am jenseitigen Moldauufer
kommt sie zunachst iri siwei anscheinend
gegen einander vorworfenen Partien zum

-Vorschein,! und zwar am hohen Uferfelsen der Moldau, auf
welehem dass. SchlOsschen ZameCek steht (Ptg. 166) und
auf denFelsenwandbei der Butovka gegerraber 'vOti Hole-
schowita. Von hier kann man die Stdfe tferrtlich deutlich
bis zur „Ztracena vsrt*" in Ober Liehenf vetfblg«n.' Hier
werden die Quarzite von Kreideabla^eruhgen bedecit, unter

Fig. US. Aicocyttilts Dra-
loviauit Batr.

/ Quimi Exempt., anr dt«

Arm* rind oicht vBlllg et-,

hklten. — t Quenchnltt.
Drabov it) (Oit)-
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Untersilur im mittelbflhiuischen Waldgebirjre. — Stufe 2b. .£83

•vvelcheo sie nor noch- in eitizelnen Schollen zum Vorschein

-fcommen': bei Winaf • von- der Strasse, ~wo sie- suddstlich

-verMchen, 'dann to -der Schkicht awischen DrOT&ita: und
•Pbpowftz- uwd 'weiter in antikhnatec Lagerung in einem

durch Sctootterbruehe aufg^schlossenem Zugfc von*Wrab- bis

-Brandeisa. d. Elbe. Dtk Quaraitist in- dieser Erstreckung

meistens Von Eisenoxyd roth gefarbt.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Quarzitstufe 2b
-nteht besonders reiah zu nennen und ausserdem erscheinen

Petrefacteh nur an wefligen Stellen, namenthcih b«fari Heger-

hause Drabov, in' der Waldjiartie Brdatka, beim- Meierhofe

Vesela and beim Dorfe Trubsko, eammtlich in der Umgebung
-von Beratin and am Cilinaberg bei Rokytzan. Trilobiten

and Comtlarien werden am haufigsten gefunden. Die er-

steren sind durch 10 Gattnngen vertreten, worunter Homa-
lonotus und Triopus neu erscheinen, wahrend die ubrigen

aus der tieferen Stufe heranfkommen. Die gewohnhchsten
Arten sind: Dalmurtites socialis Barr. (Fig. 244, S. 881),

Trinucleus Goldfussi Barr. (Fig. 259, S- 894), Calymene
$uichru Bars- (Fig. 1PS,;S 864), Qalymeno_ ffwvula Barr.,

Cheirurus claviyer Beyr. (Fig. 242), Asaphus irjgeins Barr., die

sich zuin grasstea Theil auch in der hoheren Stufe erhalteri

;

wie denn auch raehyeje Trilobit,en, die erst in den bdheren
Stufen zahh*eich yertreten sind, schon in der Stufe 2b er-

scheinen, wie . namentllch Acidaspis Buchi Barr. (Fig. 280),

DaUmmtts, Angelini Barr. (Fig. 284), Illaenus Panderi
Barr. (Fig. 283). Interassant sind die Veirtrcte^ der Gattung
.Homulomtus (Fig. 24,1> -Van sonsjigen Krebsthieren fet zu-

nachst PUgocwis. bohemica Barr* z,u erw&hnen, welche aiif

die S^ufe beschrankt ist,. dana vqb Ostracoden. Zonozoc
Draboviensis Barr. .und Caryon bqhemicum Barr. (Fig. 210
u. 217), von weicben erstere.nar au9 dieser Stufe bekanpt

•ist, ebenso wie ffothazoe poUup Bare 7Van, Cirripeden er-

scheinen Ana&tfQpfi* acMto„Ba^r. und. Plumulitfs, fifUculum

Barr. G»pbaloppden ain.4 s^hr 9parlich durch Orihocem

s

fractutu Barr. (F>g. 203, S. 865) yertreten.
' VonGastropoden

^erscheinen sparliqh, BelleropJiqp und Capultfp, Von Muscheln

sind ^us,d«r Stofe^die
:

Gattungen Astafte,. Avicula, Leda,

Mo4iQlqpfi8i,$u6ufaiVin(L Synek '(.Films) in.wenigen Arten

-jbekaanUFig, 22$, 22.6,U* 229).. Yqn Bracftepqd'en ^rscheinen

aebst einer. fragUqhe.n. iihyncftomm., au$,den OaJtuhgen,I)t*-

4in&Lwgi$av Ottfei OrtJusim, einige Arten, am' haufigsten

Qrtftt&.rtdiH Barr. and,.,0*-J*»«n£ ^apa, $arr..,lnjeiessant ist
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884 U- Palaeozoische Gruppe. — Silursygtem.

das Vorkommen von Discina MaeoUs Eichw. (Fig. 300), die

bis in das Devon hinaufreicht. Zu den gewchnlichsten Ver-

steinerungen der Quarzitstufe gehdren, . wie erwahnt, Conu-
larien, darunter namentlich Conul. consobrina Bair. (Fig.

208, S. 867), Gonul anomala Bart. (Fig. 251) und Conul.

bohemica Barr. (Fig. 209). Echinodermen sind durch Cysti-

deen verschiedener Gattangen vertretea. Pie typischsten

darunter sind: Mimocystites bohemicus Barr. (Fig. 278), -4s-

cocystites Draboviensis Barr. (Fig. 245), Agelacrinites bohe-

micus Barr. (Fig. 209) und die auf S. 886 abgebildeten, aus

der tieferen Stufe bekannten Arten. Als Wurmreste werdea
die mehrfach erwahnten Rohrchen Scolithus linearis Hall

gedeutet, sie wurden aber auch als angebliche Farrenwur-
zeln mit dem Namen Tigillites bezeichnei Auch zwei

Fucoidenarten : Leptophycus papyrus und LepU venosus
Goep. werden von Drabov angegeben.

Die durchschnittliche M&chtigkeit der Stufe kann auf

200m geschatzt werden. Wiederholte Schichtenbruche lassen

dieselbe aber mekst bedeutend grosser erscheinen.

Stnfe der glimmerreichen Granwackensehiefer
2c (d. i. BABRANDE's Dd3 und Dd4). Dieselbe besteht vorwal-

• tend aus duriklen, feinkdmigen, weichen, giimmerigen Schie-
fern, welche haufig jenen der Stufe 2n ganz ahnlich sehen.

Es scheint flberhaupt eine Art Zusammenhang zwischen
diesen Schiefern und den Quarziten, welche zwischen sie

gewissermassen eingeschaltet sind, zu bestehen. Wetter von
der Stufe 2 b entfemt, werden die Schiefer einestheils mehr
grauWackenartig, anderentheils werden sie von wenig mach-
tigen Quarzitschichten durchsetzt, die gegen die Mitte der
Stufe zu hnmer zahlreicher werden, im Hangenden aber
wieder abnehmen, so dass hier abennals dunkelgraue bis

schwarze Schiefer vorherrschen. Quarz, Feldspath und lichter

Glimmer sind die wesenthchen Bestandtheile dieser Schiefer.

Unter den nebensachlichen Gemengtheilen ist Pyrit der wich-
tigste. Er ist aber nicht allgemein verbreitet, sondern erscheint

fein eingestreut nur in gewissen Schichten, welche durch
Verwitterung eine rothbraune Farbe annehmen, wogegen
die pyritfreien und meistens zuglefch feldspathreichen Schich-
ten lichtgrau bis weisslich werden. Diese letzteren verwit-
tern bedeutend leichter als die eisenschussigen und in der
Regel zugleich iquarzreichen Granwackenscniefer, weshalb
sie auch, ebenso wie die weichen schwarzen Thonschiefer,

m Liegendsten und Hangendsten der Stufe selten anstehend
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getroffen werden und in orographischer Beziehung die tie-

feren Lagen einnehmen, wfthrend die festeren toad mit quar-

zitischen Sehichten wechsellagernden Schiefer metst Berg-
rucken bOden, ahnlich wie die Quarzite der Stafe 2b; aber
freHich sind die Kamme weder gleich hoch, noch gleich

scharf.

Alle Schiefer der Stufe 2e sind kalkhaltig. Da nun
durch Verwitterung des Pyrites Schwefelsaure entsteht, so
ist die Bildung Ton
Gyps, trelcher auf den *

Schichtenflaehen und in

Xhlften haufig in klei-

neren und grOsseren

Krystallen angetroffen

-wird, leicht erklarlich.

Bis federkielstarke stan-

gelige Gypskrystalle

scheinen sich im Laufe
eines einzigen Winters
zu bilden, da man sie

im Fruhjahre, nachdem
der Schnee Wegge-
schmolzen, am hanfig-

sten findet In Hohl-
r&umen erscheinen oft

zafalreiche Gypszwillinge

in wiederholteiJ Ver-

wachsung in einer er-

digen, allenftrtfa durcto

Zersetzung des Gestei-

nes entstandenen Masse
eingebettet. Ans solchen

Hohlrattmen, f die < bei

«ine? Bruhnengrabong ..:...- .'

bei Alt Strasnitz. angefahren wurden, gewann i<fh s«h6ne
Stufen; deren emzelnfr Zwillinge bis 10 m>lang und .5 em
breit sind. Einige davon sind voUkommen fressecklar. Auf
ahnlicbe Weise we )die:Eutstehung vofl^Gyps, ist die Answit-
terung von Epsaarit'Zii erklAren, der die SchiefersebJchten

stellenweise ials wetssei* Anflujg bedeckt.

'

An' emiged seltehew Stetten sind den giiramerteichen

<5rauwackenschiefern knollige Sehichten oder Linsen einge-

schaltet, die w'esehtlich aus kohlensauerem Kaik ! bestehen,

Fig. Mff bU MS. Orthoeerateri det Bdhmlschen
Ustaratlan. i

t OrUiottrat birifHahm Barr. Ktww , rarkleta, 1 t e-

ben fo (Hit). — », S OrUtec bonum Barr. S Dm
minor* Bade mtt Blpha ilgl Ait ttaeOnnt^
Toaek 2a <D4iy). — 4 Orlhoc (xptttmu Barr. "U

''' nat. Or. Lejtkov'ad (Dd&).
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jedoch stejs. reiobtich (cca 40%). *uch die Bestandtheile des.

Schiefers,. fcuunal Qaarz and Glimmer entbfliten*' ..jyiit sjnd-

solche Vorkommen ' mir aus del* Umgebuog voB-Prag; tue-

kannt.. oBei der Grundgrabung des.Hauses Nro. 296 in d«r
Jablonsky-Gasse in den Kgl. Weiobergen .wurde eirte grosae

Kalkconcretion gewonnen und zwei grossknollige Kalkstein-

schichten sind am linken Genange-des HojhlWflges, Richer
aus der Jablonsky-Gasse zor - deutschen Senate in Wrscho-
witz. hinunterfuhrt, entbldsst. In diesen Kalkstefciea fand
ichrkeme Vefsteinerungan. Yon \anderen Orten : werden .aber

ahnoche Vaf£oij«ien angefflhrt, vo die Ganovetioneo Petre-
facten enthialten, nanilich bei Ober Rostel SO .von Wescho-
witz und ST von Vrai bei Beraun im Hangeoden des dor-
tigen Erzaiisbissea spftrliche Trilobiteo .und .Cephalopoden-i-

reste, welche mit Arten des Obersilufs Abereinstinunen
sollen (bei Yraiwohl kaumi) und wie dies* an dbakalkige-
Mediura gebunden sind. In den Nebenschichten treten zwar
typiscbe Versteinerungen der Stufe 2c auf, eine Miechung
der beiderlei Arten in derselben Schicht iat jedoch nicht beob-
acbtet worden. Dieser Fall soil aber bei dem Vorkommen
eingetreten sein, welches vor 60 Jahren . von . Prof. ZtPPR
bei dem Baue der Broskastrasse auf der Prager Klemseite,

in der Strassenbiegung gerade gegenuber von der einst dort
bestandenen hfllzernen Brucke fiber den tiefen Hohlweg ent-

deckt und ausgebeutet wurde.- Die KalksteineinschaUung
an diesem seit dem J. 1832 uazuganglichea Qrte war aus-
serordentlich reich an Petrefaeten, von welchen zwei Kisten
voll aufgesammelt wurden. Dieselben giengen aber verlorea
— sie sollen gelegentlich einer Uebersiedelung im J. 1848
von einem Volkshaufen entwendet und zum Barikadenbaue
benutzt worden sem — und nur ein etwa faustgrosees Kalk-

steinstuck, welches Bakhande von Gokda erhalten hatter
blieb zufallig erhalten. Hieraus gelang es Barsaxdb 16
Arten*) herauszupraepariren, von welchen 12, (4 Trilobiten,

8 Brachiopoden) fur die Tiefstufe des Obersilurs charakteri-

stisch, 4 Trilobiten aber typisch untersuurisch sind* Spater
wurde nicht weit von diesem vermauerten und verschutteten

Fundorte (Golonie Zippe) aus einer im Schiefer fcingebet-

teten Kalkconcretion nur eine Rhynchoneila gewonnen.
Diese Kalksteinvorkommen inmitten der typischen glim-

merigen Grauwackenschiefer 2c «ind hochinteressant, da sie

*) i. Barrande: Defense des Colonies, IV, .1870, pag. 115.
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Untersilur ira nuttolbohia. Waldgebirge. — Stuf« 2c. ggj.

den Be^eis,,liefern far' dieiMogJiehkiSrt einee.fgleichzejtigen

AbsaUes von. Grauwaaken- iUod JfalksteiHinaterrol I und deg

,

gleichzeUigen (Bestekens von; .VqrbaUnissenj •wejefoe an> be-
sUmnite Median i !gebwdenetiOrgaW$Oien die Existeiw aeben/.
einander gestatteten. Sie liafern

.

1Tr*, vorausgesetzt,; dasg die: i

angefuhrten EeobaqhJbunggR des Zusan^enTorkonuaena alte-

rer und jtogerer Typea smh thatsa«hlieh ricbiig 9ind*J —
den yofigultigen Bewiei&i-dafQr, dass die. &og.-R\veite und,
dritte, d; h, die URtept mad obersilurische Fauna in BOhmen

-
' * ^ »

'I «0. »i» Mi «a. Gonalkrien de« blhnliaben UnunllaM.
Vtth J. JfamtniU,

I aemdaria granOUtima Birr. V«rkM»en. . Hucbi Kxeio»l.
,
(fpd bU I da |ang.

|

Vr»l, 2e (Dd«). — t, t Oopul. ficumia Bur. J Von vorn«. 3 Quertcbnft In der lq
Pig. 1. doren j*B«ti BmnWiKhk NB(*9ebc««a Rloatanti fcle beu, tc (Ddl). —

/

4, 6 Q<muL anomala Bur, « JaiendHcbet Exempl., stark tTngedrllckt. 5 Quenchcltl.
Drlbo> tb (Dd2). ->- 8,7 a**ul< ei*tHttita Burr. Elw»» rerklelbert. T Qoer«chnltt

•
. .,

i |

, i IiOiianlti »* (944).

-
.

- -
,

/ (
.'

. ,'
j

< .i f , > - -

1

ebenso zum Theile nefyan einander gelebt haben wie in an-,

deren Silurgebieten, nurdass d}e Verschiedenbeit der Ver-

haltnisse eine so allgemeine Mischung der Arten, >yie z. B.,,

rr* " _ '. -if ',
, ...,.., .; ' : !

*) Zweifer wtrden nch dttrchdieangBfttfarWn MittHfcil*»gam woUL.
kaam far befriedigt holten und vielleicht init Recht, '/Peon, .fiber die.

Funde von Vra2 and Rostel ist nichts Bestimmtes bekannt und das, was
man uber die berutatirte Cotonie Zippe erfahren hat, vermochte selbst

Krejfii nicht vOllig zu uberzeugen, dass man es hier nicbt mit einer

durcb Verwerfung vervrsachten Einschiebung von jungeren in altere

Gebilde zu thun babe. (Vergl. Archiv etc. v., 1886, p. 67.) .
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in England fidcht zugi&Iassen hat. Daher1
> ist die Grenie

zwischen Unter- und Oberteilur in Btihmen eine 1 viel sehar-

fere und nur durcb sehr >spajrliche E*tisehattun|:en der im
Allgemeinen jungeten BfMnngen in 'den altfereh wird die

Continuitat der Entwiekehmg des bohmischen Siluas bei
der sonflt gross«n Faoieaversehiedeflheit1 de> untei1- and ober-
silurischeu Ablagertingen erwiesen. Unrichtig' aber ist es,

aos dem Umstande, dass die obersilurisehe Fauna in Boh-
men scheinbar ziemHch unvermittett in relcher Entftdttmg

auf die untersiiurische folgt, ableiten zu wollen, dass nach
Ablauf der untersilurischen Periode inj bohmischen Meeres-
theile erst ein ganzlicher Umschwung aller Verhaltnisae ein-

treten musste, um wie inlt einem Schlage eine Massenein-
wanderung obersilurischer Typen von irgendwo andersher
zu bewirken. Vielmehr ist anzunebmen, dass mindestens
bis zu einem gewissen Grade zwischen der unter- und ober-
silurischen Fauna ein ahnlicher Unterschied besteht, -wie

zwischen einer Rand- und Tiefseefauna, welcher seinerzeit

von E. SuESS*) ausgesprochene Gedanke aus den palaeonto-

logjschen und stratigraphischen Verhaltnissen des bohmischen.
SilurBiWohl mfisgte begrundet werdenjeonnen.

D]e Schichten der Stufe 2e siad selten ebenflachig,

sondern meist TOlstig begrenzt und eatsprechend der Ge-
steinsbeschaffenheit nicat leicht parallel spaltbar. Nur die

schwarzen feinko«iig«n Schiefer des Liegendsiea rod Han-
gendsten der Stufe erscheinen stellenweise dOnnblattrig. An
den Schiefern erkennt man selten eine transrereale Sehichtung,

fast immer aber an den quftrzitischen Zwischenschichten.

Ueberall, wq' die'Stufe entb!osstist,
; kann rnan die Ytejfacben

Windungen, BrGche'und Verwerfungen b*obachte«< <<welehe

die Lagerung derselbeh selhst auf kiirze iStfecken zii ,einer

sehr unregelmassigen madhen. Meressant und sehr wichtig

ist das Eisenerzlager, welches von Vra$ NO von Beraun bis

gegen Tfeboriffz 'ihmitten derStilfla 'Sfrrfngfeschalt'et ist und
bei Nutifz utfd Jjno&n 'lebhaft /abgUaul .wifd. Wir'

:werHen
dasselbe wetter unrerf eihgehen'd besprechen: '•'"

Die Erstreckung der Stufe der glimmerigen Grauwak-
kenschiefer 2fc' fa 'MittelbOhmea ist naob : «wssetthfe durch
den hoheWlVair der

,
QuarzUstUfe •schdrf 1 begrehzjt. "Nach

innenzu aber"isf '.'die Grenze, nur ,'!^cji',indiyiau,ellemi Er-
i it .

• . . ,m 'r ii •..'liiy li! • .I

' ' •) Wohhsjtze der BratWopoHeri. Sitzber.' tf.'k'ais. AKft'tf/Wiw.
XXXIX, I860.'

'
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Untersilur im mittelbohm. 'WaldgeMr&e. — Stttfe 2c. 889

raessen zu Ziehen, da der Uebergang in die folgeade Stufe

ein ganz aHmaliger ist. Die Quarzitstufe bildet, abgesehen
von den sadlichen Fortsetzungen , im Wesentlichen drei

parallele Zage: 1. den grossen Brdawald mit dem Ouvaler'

Kamme; 2. den kleinen Brdawald mit der Prag-Hloopetiner

Fortsetzung und 9. den Zug KruSna Hora, Zelezna, Ptitz,

Holeschowitz, Brandeis a. d. E. Zwischen diesen nun breitet

sich die Stufe 2c aus und zwar entlang des ersten Quar-
zitzuges voh ' Tlustovous bei Ouval uber Dubec\ Hostivaf

,

Modfan, KOnigsaal, Vsenor, Dobrichowitz, Hostomitz bis

Horowitz. Hier fHlt sie die Ausbuchtungea- der Quarzitstufe

bet Hvozdetz tmd Karez aus und wendet sich entlang des

zweiten Zuges fiber Zebrak, Zditz, Beraun, Chrustenitz, Ji-

nocan/ Prag - Wyschehrad und Wrschowitz , MaleSitz bis

Chvala. Endlich' zwischen dem zweiten und dritten Quar-

zitzflge'erstreckt sie sich von Zelezna bis l5honitz, dann
nach einer TTnterbrechung durch Kreideablagerungen von

Uodftm Libul

* ' ' * ' ""*'.

yf Sig. Mt. Profit «m wcjtwu Oahknga der .ModFauer Seblmiht Q
X Fhylllt I ConBlomtrat. S Q»uvuekeatchlef*r Je (DcU). 4 Verkle»eU» SchlBfot

:

' od*r So (DB1). 5 JfotdmAUnrlnm.

Hdstiwitz uber Veleslavin, Bfevnov, die Prager Kleinseite;

das Belvedere und .Karolinenthal bis Vysocan.
In der nordfistlichen .jfcsrtreckung von .£ernik und

Tlustovous . uber DubeC bis Mbdfan und Konigsaal ist die

Stufe niir in Terraineinschnitten entblGsst, an der Oberflache
aber meist mit Ackerkrume, Lehm, Schotter und Sand,' wel-
cher aufgeldaten Gesteinen der Kreideformation entstammt,

.

bedeckt. Die petrograpnische Beschaffenheit "der Schiefer

in dieser Zone Ist'wenig verscbieden: es sind verwalteitt*

dunfcedgrane glimtoierreiche, dttTcb 'Verwitterung lichter g&-<

fatbte '©pauwaekenschieibT. Oes'tlich von Modran treten sie

an den mehrfach erwahnten grOeaen Bruehspalte in BerQhrj-

ung mit Iftiyllit, von^iwelchem sie durch ein eigenthumliches-l

quartiges ^restein-gescbieden sind, welches wahrscbeinlieh-

'

ein {Jmwandttmgsprddifct' der 'Schiefer 3c vbrsteHty aber ;

vielleicht auch als der Stufe '2b> angehfirend gedeutet weiv <

den Idnhte ^Da* VerflaldhiHi' der- Grauwaekesschiefer ist

jenem des'Phyllites^Witgegerigesefezt, wie mamdeutttob. iftJ *
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890 •' Palaeozoische Grappe. — Silursystem. .

der Modfauer Schlucht (etwa 8 km S vpn Prag) sehen kann-
(Fig. 253). Am Uferfelsen der.Moidau gegenuber von Konig-
saal stehen die Sehiefer der jStufe. tc in vielfach, gestdrter

Lagerung an. (Fig. 254.) -
.

_ \ .

Am jepseitigen, linken Moldauufer zieht die Stufe von.

Konigsaal uber Lipenec, Mokropsy, Vsenor bis Revnitz, in

welcher Erstreckung sie vom Langsthale des Beraunflusses

durchzogea wird. Dieser wird aber namentjich an seinem
linken lifer Ton Schwemmland begleitet, so. dass die.Grai*-

.g wackenscbiefer nur par*

y tienweise. am Geuange
des Rrdawaldes sui Tage
treten. Die von der Be-

Fig. U4. ScttchMDitelloDg am rccbtea Mold»u- ranQ beWfiSSeite Nieder-
ofer iMi Kdnlgaaal. . i ' j t. j

ung zwischen dem Brda-
walde im Suden unddein mittelbOhmiscben Kalksteinpla-

teau im Norderi von Revnitz bis Kdnigsaal iet> ein prach-

tiger, wohlbebauter Landstricb. In Fig. 151 gehoren die

niedrigeren Hugel am rechten Ufer der Beraun der Stufe
2c, die hoheren im Hintergrunde der Quarzitstufe an.

In der weiteren sudwestlicben Erstreckung der Stufe
ist besonders die Gegend von Vosov interessaut. Der Brda-
wald im Suden und der Quarzsandsteinkamm (2d, Dd5) des
Housinaberges Und das Kalksteinplateau im Norden begren-

Zator.

Ji}]T Bailout Eottomiti miihlc Boba V Iw SO

Fig. itS. PioSI durth das Cambrfam and Votenllnr der Hostomitter Q«f«Dd.

1 Pbvlllt.' * Stnfe la, 3 Paradoxldentebtcfer 1% (C), 4 Slab 1'e (Mia), * Stofe id
(Ddlg) to Cambrlanu. 6 Bluf* 2* <Ddlf), 7 QaaralMafa lb (Bdl), S AbISi ««r

, (Ddi a. At), S 8tafa ad (Dd5) daa CnunUara, JO JDlataaa.

zen hier eine Tbalniederung, welche vom-Chumava*- und
Velicebach durcbflossen, von zahlreiche»Ortschaften besiet,
zu den sehdnsten Feldgegenden Mittelbdhmens -gebfrt.- In
den tieferen Tbalfurchen sind die Graowackenscbiefer stel-

lenweise entblosst und vermag man bier die vielfaCben Fait-

ungen, Aufstauungen und Verwerfungen der Stufe -gut zu
beobacbten. Bei Lazowitz NW von Vosov befindet feich

ein reicher Fundort von. Petrefacten.-

Auch in der Umgebung von Hostomitz bildet die Stufe
der glimmarigen Grauwackenschiefer nur flache Hugel, die
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! I . 1
i' J ip^w^W i .

inei^taitfiklipalea. Wiellem, d«* Spbiafer. enteprecbeo. Bei-
Radonsywfldeo. -dieselb*sn von j»n#pi,:kj*inen Diabasetock
durchlbrocten. .{Kg. 265). Diej«eiteile WestKcpe AusdehHung-

wird weaenUich Yc»!d«m: Hv««d#U-^0pc>wit?»tQ«*»rJitrC(«k)8i»
(Drozovka) bec&flusfti. ifldasa defselbeidas Sehiefergebiet

zwisches- dem QatrJ-Berg« und Leebowtfz im Osten, Cer-
howitz und fcbrak iro . W«s.t)en in pwei gulden wriegt. Die
Ostliche umfasst tea, Thajgebiet /von. Podluh und Rpety,
die westljehe die'fl&qhe Feldgegend, welcbe sien vom Rothen
Bache bei Vosek und Horowitz. bi«_ Oujezd, €erhowitst und
&ebrak . ei^treckt. QasiProfri.Fig., 25$ durchsphneidet bloss
die.letzteve MuWfl; wtoe es nflrdlioher gefuhrt, sQ :iHi0chte-

es auch die erstere beruhren. In beiden Ausbuchtungen
siud die Grauwackenschiefer- nur an wenigen Orten ent-
blosst, sonst aber an der Oberflache fast uberall von gelb-

fig. its'. Profil darch du Cimbrlam and Untertllar in der Oec*nd ron Hofowiti.

Z. Th, lkch J. KHja.
'

/ PhyllM. 2 tClsMtichltfer. S State 1» (Bi, Th), 4 Ptofe le' rDdlj>, 8 Stufe Id
(B41H) d** OMntfiuau. 9 Stu«* l« (DdlY), ? QMrxltalnf* ib <Odt), * Btttft ier (»d» n. d«» <*• OmmnUsu. 8 AIIotImo.

lichgrauer lehmiger fruchtbarer Ackererde, von Sand und
Schotter bedeckt, welcher verwitterten Scnichten der tief-

sten Kreideatufe entstanunt. . Uebrigens werden bier auch
compacte Kreidesandsteine in einzelneo Partien angetroffen.

Von Zebpak Obet Zditz,. bis Beraun bildet die Stufe

der.gli^mencejcben Grauwa^kenBchififer, in). Litavathal^.eine

Rei^e von'.l^agliuhfn. mohr minder siqUen.Hugeln, welcbe
durch antikbnale-AufstaUiungen der Scbkhteu bewirkt Bind

und der Thabnitte von den hdher. gelegenen Punkten der
Brdatka oder des Kalksteinplateaus aus einen eigeotbum-
licben landschafUkben Charakter verleihen. Die mehrfacben
Faltungen der Schiefer durftea wenigstens van Tbeile mit
den ansebalichen Diabasstdcken ausammenhaagen, welcbe
in diesem Gebiete tbeils die. Stufe $C, vorwaltead »*>er die

Scbicbten der nachstfolgendea Stufe durchsetzen. Bei Pra-
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«92 II. Palaeozoische Grappe. — Silanystem.

skoles von fcebrak and bei Trubin und Zaboran tSJT von
Beraun befinden sicb berohmte Fundorte von Petrefacten.

Am Fusse" der Brdatka bei Trubin, sowie beim Hofe Ptak
und der Einschicht Vinioe, dattn oine Strecke gegen Knii-

kowrtz in einer und zur Beraan in der anderen Richtung
srad in ziemlicher Machtigkeit schwarze femkomige Schiefer

im Liegenden der weiterhin vOllig < normalen Orauwacken-
schiefer anzutreffen, die wohl auf Grand des Umstandes,
dass sie bier verhftltnissmassig reich an Versteinerungen

sind, Veranlassnng zur AusscheMuttg eitter aelbstandigen

Stufe (Barrande's DdS, KrejCTs Trubiner oder: Vinicer

Schichten) gegeben haben. Diese vermeintliche Stufe bildet

El

I
In

S Fig. X7. Profll dnreh da* Cambrlnm and UnUriilar
Null J. Til* and

/ Phyllit. | Quangrauwacke der B*»f« U (JP&ia). 4 Dlabat and BehaUtelna Id
<Ddifi). e BotheUenitelslager. * Bouwarxe Schiefer *a (DdlY). 6 Qauxlta lb (Dd2)

mlt •tellenwelae elngelagerten Slebaatuff- and Graaweflkanaeblefer-Bablebten. 7 (enra
Tom Ounonltzer Jagerhaoae en) - Grauwaekanaebtcfer la (Dd4) In nunlffaeh geatortar

Lagernsg, In dar Nahe der BrnehipaUe iBdllch ran NenacowlU In welehe Schiefer

Id (Ms) fibergenead.
'

aber mit Barrande's Dd4 eine vollkommene sftratigrapMsche
Einheit und da auch keineriei zvsringendfe pa^laeorrfolog^che

Grande fur die Trennung heMer Stufenfteile Aaiigefahrt
werden- konnen, uberdies die" *6hwarzeh' 1 Stbij6lf^f" lm -der

ubrigen Erstreckurig deW Untersildrs 'nur : hie urid' dk in ge-
ringet Machtigkeit nactfgewiesen- ztf werden" vermdgen', : so
muss die BARRAiTDE'sehe bande Dd3 ausJ der'Einthefluhg
de9 bOhmischen Silurs ailsgeschieden vtefden, daher"'W|r
detm auch. in tt die belde^Stufen DdJ und d4 zusammen-
fassen. Man entsprieht der ganzeft Bedeutong de* vermeint-
lichen Stufe durchads genugerid- dlifch den Hindis, dass
die-'HangendstufedefQaarzite 2b voraeTirnHch in ' der' Nfthe
dieser letzteren ans sehwarzen gffinimerigen Scmefern'bfeate'Kt.'
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Untersilur im mittaUtOhm. Waldgebirge. — Stufe 2c. 89»

Jenseits der Beraun seUt die Stufe 2c bei zismlich

gleichbleibendem, malerisch coupirtem Terrain fiber Lode-
nitz, Jinocan, Prag-Wyschehrad, Weinberge bis Chvala fort,

wo sie von Kreidegebilden bedeckt wird. In diesem Zuge
sind die Eisenefzlager von besonderem Interesse. (Vergl.

unter Erze des Silurs). Zwischen Ghrustenitz und Messoun,

sowie zwischen NuCitz und Jinocan werden die. Schiefer

Ton kurzen DiabassWcken durchbrochen. In der naheren
Umgebung von Prag sieht man an entbldssten Stellen die

vielfachen Schichtenbruche und Faltungen der Stufe, sud-

lich von Smichov an der Strasse namentlich auch die sehr

deuthche transversale Zerkluftung und am jenseitigen Mol-

1
OS I

am Wordrande der mittelbBbmliohen Verbrelrunf. A
M. Betmketcktr.

Dnreh die Yenrerfaaf im Drabeloltaer Tbale geUngea Ablafernagen Id and S»
»ebefobarJnJ« Hangead* -ron 9e, »o daw ilea, die Sehichtoatfolge Tea bier »nt wieder-

hole -in gc M *»«.6tldfo.Me dee' Bl/skareberges atrdlteK Ton der Beraaner Straaie-

eln CbameiaUlkget etafelagert. g nod 9 Bttfe 2d (Dd6): 8 Grave Schiefer, 9 fein-

kornlge Bendeteiae. 'J* (am Ende dea Vrofttea) oberiil«tfc)«be Mawarie Qraptolitben-

acbiefer ta (Eel) la Weobaallageruiig mlt Siabaa (4).

dauufer am Wyschehrader Felsen die wiederholten Schich-

tenbruche und Zusammenstauungen. In der Stadt KonigL
Weinberg^ Wird die Stufe an den h0heren Stellen uberall

von zerailenen Kreideschichten bedeckt, allein an der
Schwarzkosteletzer und namentlich Wrschowitzer Strasse

sind die fast steil aufgericnteten Schichten an den Oehangen
des zum kunftigen grossen Stadtparke bestimmten Hfigels

in bedeutender Machtigkeit entblosst. Man siebt bier in. der
Richtung gegen Suden den aUm&ligen Uebergang aus den
Grauwackenscbiefern mit Quarzitzwischensciuchten in dunkle
weicbe Sqbiefeti wlche letztere.ara Ifu6se 1 ,4er,.beiden Ab-
.hanget ,auX,denen) Wrscbowitz Uegt, vielfach gewunden und
verworfon ,«jnd.

,
.Die. Schiefer. qjnd angewissen Steven so*
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894 If. Pataeozoische Gruppe. -- : Sihirsy«tem;

wasserhaltig, dass das Wasser aus Kiuften an der Ober-
tlache hervoretrflmt (z. B- in zwei Qoellen in der Palack£-
Strasse bei Wrschowitz, die seit 1886 rinnen. ins Qrtstheile

I 1i

>V» MA >ii »$». Tilioyte* dee Whm^oMnUniweiJur,.,;
• > .

',. Ne,Ctt. /, /torraai/c. ,_
r

(
); .

1 Trinurtciu ornatnt Sternb. »p. Mlt lb,eilweiie erbaltqaer $cha|e- Ti^bli le

<Dd3+d4). — t, 3, 4, 6 Trinwieut GoWfusri Barr.' Die tiemplare 2 und o »elgen die

Rlnne, w»lc*e Bach Bey Men dan Danakanale eataprcMan eell, S Ten oban, « Ton
der Seltet Va a • 1 a, » , (D41V V- a,

, f i«»Wan ,jw»f>.ycM*waj Ctorda ap. * Oaoj.oa Kteapl.

Imal vergrBis Vom, Kopfa jalnd *ie-Aa««n ebgaW*. » Koef jeU artotoearfto rfteatan

und iaolirtfm Union Awe. Wenlg verfrau. I'm bin 2e (Ud:i+<i<). — # .-(fy/ma

/iriwa Barf. Krafi !a (JMiY),' odeh In den hJShereu Stiifea Torkommend. — $ km-
pyx Pvrtlotki Barr, K'o en l#« b ef 14 (Ddfe). — M -Aeidtupit KtyiKHtngi Bahr. BrMte

-
, Barm, urOi. ienrtNA; ZaboFcn le (D<M)._ • • _

„Bordvanka* genannt usw.),
v
rvogegen nlan anderw&rts erst

i>ei tiefem Graberr auf WasSer stOsst. Btf Stra§nite ftehtneb

die gtimmeWgert, feinkftrnigen 'Stehiefer ''streck^nrVeise gWn-
lrche Fafniing att andenthalteh (z. S.'htater denrScfreHiten
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am Ostende flea Ortesy sehr viefe vorzogKch erhaltede Ver-

steinevnngeri, jedoch nur einiger weniget Arten; ebenso bei

Malesitz und Kej. •

Der nordliehsteZug derSchieferzone 2e begTnnt bei

2elezna und verbreitet sich iftttgs-d'es'sadosUiehten Gehanges
des QaarzitrQekens Katoenina fiber Klein Pfilep und Nena-
dowitz bis Unter1 Ptitz Und Ouhonitz, • wo die Grauwacken-
schiefer Ton Kreidegebflden bedeckt werden. Am besten
entblosst 1st die Stufe im Kafiitzer Thale« wo man die viel-

facbe Zerstttekelung und die Verwerfungen dereelben deut-

lich verfolgen kann. (Fig. 257). Weiterhin kommen unter

der Kreideablagerung gfosse Streifen der Stufe zu Tage,
so bei - Rnsin, Bfevnov, auf der Kleinseite Prags und am
"Belvedere, wo die Zusammenfaltungen und Bruche der

Schichten an mehreren Stellen besonders deutlich entblosst

sind (Fig. 264), ferner bei Hole6chowitz und am jenseitigen

Moldauufer bei Lieben und VysoCan. Der Zusammenhang
dieses abgesunkenen Theiles der Stufe 2c mit dem han-
genden Thefle irm,josV>u.

wird u. a. dureh *^ta aitadau *""*" "***

Chamoisitkugelh ptg, W4. windnagm tmt Brflehe dor Bchiohten

mit oolifhischer •" *»••« Baiwun.

Structur, ahnlich den Eisenerzen von Nucitz und Jinocan,

angedeutet.

In palaeontologtscher Hinsicht gehort die Stufe der
glimmerreichen Grauwackenschiefer den reicheten des boh-
mischen Siltirs art', jedoch sind nur wenige Arten fur dieselbe

eigenthfimlibh. Von Trilobiten sind es besonders Trinu-
cleus otMatus Barr. (Fig. 258, nach Marr-hh* Trin. concentri-

cus ident), A&daspii Keyserlitiffi Barr. (Fig. 263), Acid. tr<-

menda Barr., HomaUnotus medius Barr. und Homal. minor
Barr. Von soristtgen Trilobiten werden am haufigsten ge-

funden; Acidaspis Buchi Barr. {Fig. 280), Asaphus nobiUs
Barr. (Fig. 265), Cheirurus claviger Beyr. (Fig. 242), Dio-
nide fbrmosa Barr. {Pig. 281 und 293), Dalmanites socialis

Barr. Var. vroeva Emmr- (Fig. 243, S. 881), Dalm. Ante-
lini Barr. (Fig; 284), TrihucUus GoldfussiBsar. (Fig. 259,

S; 894), Oiilymfiieineerta Barr. (Fig^ 286,. S. 905), Calpth.

pulchru 'Bart: (Fig. 19?, -S. 864),- Iflaenui Pander* Barr.

und M.' Safari Barr, (Fig. £82, 288). Die ubrigen Krebi-
thiere7/smd' vertreten ; durcb/ 7'Gafttmgen Ostracode'n und
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896 II. Falaeozoische Gruppe. — Silursystem.

2 Gattungen Cirripeden. Unter den . ersteren sind die ge-
wOhnlichsten Arten: Beyrichia bohemica Barr, (Fig. 214,

S. 869), Beyr. hastata Barr., Crescentilla pugnax Barr.

(Fig. 218), uippa latens *arr. (Fig. 219) und Frimitia
perforata Barr. Von Ostracoden erscheinen Anatifopsis

bohemica Barr. und Plumulites fraternus Barr. (Fig, 220.)

Cephalopoden sind sparlicb durch einige. Orthocera-

ten vertreten, darunter vornehmlich OrtJioceras hisignatum
Barr. IFig. 246) und die

aus den tieferen Stufen
bekannten: Orth. frac-
tum Barr. und Orth. so-

dale Barr. (Fig. 202-3).

Interessant ist das Vor-
kommen von

.
ganzea

Gruppen durcheinander-
liegender Bruchstucke
von Orth. bisignatum
Barr. an der Basis des
Eisenerzlagers bei Nu-
6itz. Einige dieser Beste
sind von der Eisenatein-

masse mit linsenformi-

ger Structur ganzlich

ausgefuilt, andere nur
an der Innenseite der
Schale mit Chamoisit
uberzogen, wogegen
das weitere Innere mit
-weissem Quarz ausge-
fulit ist. Von Gastropo-

«,.««. **».«**. n-r. ».« Hrp.,«-.b.
/denerscheintamhaufig-

*r«ct Etwa ',', der »»iflrl. GtBim. Z»hof»» Stetl Bellerophotl Ot(0-
!e (Dd4) -

batus Barr. (Fig. 331),
dann Vertreter der,Gattungen Capulus, Fleurotomaria und
Mibeiria. Von Muscheln kommen an einzelnen Fundorten
zahlreiche Abdrucke einiger weniger Arten vor. Die Zahl
der Arten, welche den 10 auftretenden Gattungen angeh6ren,
ist uberhaupt nicht gross. Die gewohnliehsten sind: Dce-
ruika (FHiola) primula Barr. (Fig. 224, $.872), Leda bo-
hemica Barr. (.Fig. 225), Nucule diapar Barr., ifuc faba
Barr., Nuc. incite Barr, (Fig. 227), Nuc. protenta\ Barr.
und Synek (Filius) antiquum Ban. (Fig. 226), von we]chen
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Cambrium im mittelbohm. Waldgebirge. — Lagerung. -897

die Mehrzahl auch in den tieferen und der boheren Stufe

des Untersilurs erschetnt. Auch von Brachiopoden sind aus
der Stufe 2>e zehn Gattungen bekannt ; die haufigsten Arten
sind -.Discina consors Barr., Disc obsoleta Barr., Disc. Mae-
otis Eichw. (Fig. 800), Orthis altera Barr., Orth. capitata

Barr., Orth. ellipsoides Barr., Orth. honorata Barr. (Fig.

Fig. 2«G bit 270. Cytttdeoo dm bttbmUchen UnUnllar*.

Naeh J." Barrandt.

1 Shambi/era bohemica Barr. Etwa* TardrBektaa, mil girt #rtmlt«»e» Exenipl. V r a 2
«e (Dd4). — 2 Orocfttitu Belmkacktri Barr. Etwa um '|, vergrVu. Ctaamoliitlager
b. Ckmatanltf 2e (Dd4). — I, 4, Ariitocyttitts bohmicut Barr. S Van der Selta,
4 tod oben. Lodenlti So (T>oU). — 5 Onlerina bohemica Barr. Stnmpf eonlicba
Form, too antra gmahen. Etwa» bMOhadlgt. &t<rbohot 2e (Dd4>. — e Beutoa/.

ititu modtttut Barr. 2mal vergrtia. Chrnttenllc Se (Dd4).

298), Orth. redux Barr. und Strophomena aquila Barr.

(Fig. 296). Zuerst erscheint Crania inexpectata Barr. Zu
den haufigeren Versteinerungen der Stufe gehoren Ptero-
poden und Echinodermen. Von ersteren erscheinen 8 fiy6-
lithenarten, darunter vornehmlich r Hyolithue decipiens Barr.,

Myol. elongatus Barr., Hyol. indistinctus Barr., tit/ok soli'

Cater, Gcologit Ton Bonmon. 57
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898 It. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

tarius Barr., Hyol. striatulus Barr. und Hyol. undulatus
Ban?., die sanimtMch auch in der folgenden Stufe auftreten;

femer yiele Conula-
rien, namentlich: Co-
nularia bohemica

Barr., Conul. exqui-

sita Barr., Conul. fe-

cunda, Conul. gran-
dissima Barr., Conul.

insignis Barr. und
Conul. nobilis Barr.

(vergl. Fig. 209, 210,

249, 250, 252), die

sammtlich auch in

anderen Stufen des
Untersilurs vertreten

sind. Von Echino-
dermen sind nament-
lich Cystideen haufig,

darunter besonders:
Arachnocystites in-

faustus Barr. sp.,

Dendrocystites
Sedgmcki Barr., Mi-
mocystites bohemicus
Barr., Homocystites
alter Barr. (Fig. 271
bis 274), Aristocysti-

tes bohemicus Barr.,

Bhombifera bohemica
Barr., Orocystites

Helmhackeri Barr.,

Craterina bohemica
Barr. und Deutocy-
stites modestus Barr.

(Fig. 266 bis 270).

Selten sind Grapto-
lithen, haufig dage-
gen auf den Schich-
tenflachen gewisser

Schiefer, besonders am Belvedere bei Prag, wulstige dichoto-

misohe Abdrucke, die 'tis Fucoidenreste angesehen werden
und den Kamen Chondrites antiquus Sternb. erhalten haben.

Fig. tit bla 17* CjMMean dw Whm. UatviUara
Xach J. Barrandt.

1 AraektiooyiUU* (Eckinotptuuritu) infouttu* Barr. »p.
mil nar 2 arkallenen Armen and •inem Ttaeile dtt
Sttalea. Wool* rarklela. ZlboHn So <Dd4). — 1
Dtitdrocyititu Btdgwicki Barr. Auf demaalban Schlefar-
•t&ek link* onion der obere Thell tod Arachn in/au-
ttut mil I Armon. Kbandakar. — 5 Mimocyttitet bektmi-
em Barr. Trubako Jb (Ddl). — 4 Homocfatitti alter

Barr. \fanlf TergrBaaert. ZlboHn 20 (Dd«).
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Die durchschnittiiche Machtigkeit der Stufe 2 c durfte

1500m betrageD, sie ist jedoch wegen der vielfathen Schich-
ienbruche unid Verwerfungen scbwierig abzusehatzen und
-erscheint gewobnlich grosser.

Stufe Afit weichen Sehiefer mit Saudsteineln-
lagerungea 2d (d. i. Baeeande's Dd5). Dieselbe wird
wesentlich aus weichen, nur. schwach glimmerigen,. grunli-

<hen oder schwarzen Schiefern zusammengesetzt, welche an
Ausbissen gewohnlich in dunne Blattchen zerbrockeln (Oblat-

tenschiefer) und daher nur selten in machtigeren Schich-

ten anstebend angetroffen werden. Mit diesen Schiefern

wechsellagern in alien Horizonten, vorwaltend jedoch im
oberen TheUe der Stufe, einzelne oder aucb mehrere Schich-
ten eines feinkornigen Quarzsandsteines, welcber einige Aehh-
lichkeit mit gewissen Quarziten der Stufe 2 b besitzt und
eelbst als Quarzit bezeichnet wurde, von diesem aber na-
mentlich in etwas angewittertem Zustande leicht unterschie-

den werden kann.

Die Grenze gegen die vorhergebende Stufe kann nicht

scharf gezogen werden, da der Uebergang aus den glimmer-
reichen Grauwackenschiefem in die schwach glimmerigen
Thonschiefer ein allmaliger ist. Einige Profile scheinen wohl
•eine scharfere gegenseitige Abgrenzung beider Stufen da-
durch anzudeuten, dass die fur 2d typischen grunlicben

Sehiefer von schwarzen Schiefern mit Trinucleus ornatm
Ban. deutlich geschieden zu werden vermogen, welche letz-

teren, obwohl bislang stets als 2d (Ddo) aufgefasst, zur
Stufe 2c gestellt werden konnten. Dagegen haben micb
Petrefactenfunde bei Strasnitz und Hostawitz. [0 von Prag)

uberzeugt, dass die -dortigen grungrauen, weichen, von
KbejCi und Helmhackeb als 2d (Dd5) bezeiehneten Sehie-

fer der Stufe 2c angehoxen. Die Farbe der Sehiefer kann
somit kein unterscheidendes Merkraal der bpiden Stufen 2e
und 2d abgeben und die gegenseitige Abgrenzung derselben

muse nach wie vor dortr-wo sie nicht auf Grund palaeonto-

logischer Bemnde bestunmt werden kann, dem individuellen

Ennessen aoheimgestellt Weiben.

Die Hangendsohiefer der Stufe 24 pflegesmekt harter

und gegen Verwitterung* widerstandsfabiger zu sein, ate die

Sehiefer' in der unteren Zone der Stufe und da die ersteren

.ansserdem Torwaltend Ton Sandsteinbanken durehselzt wer-
den, welehe stellenweise machtige Lager bilden, so erscbeint

67*
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900 D. Palaeozoiscbe Gruppe. — Siloreystem.

der obeire Theil der Stufe 2,'A h&ufig durch bedetitende

Hugel und Rficken im Terrain hervorgehoben, wogegen die

weichen Liegendschiefer fast nur auf die tieferen Lehnen
und Thaleinschnitte beschrankt sind. Durch diese letzterea

wjijd das mitteU)6hmische Kalksteinplateau und die mit ihm
zusammenhangenden gedehnten Rficken des oberen Theileg

der Stufe wie durch einen Graben vom Waldgebfrge getrenrii.

Orographisch gehflrt also der gr6sste Theil der Stufe 2d
schon zum Kalksteinplateau.

In den Schiefern, u. zw. wie es scheint nur in den
schwarzen, kommen stellenweise kleine (etwa nussgrosse)

theils quarzitische, theils kalkhaltige Concretionen von hau-
fig schaliger Structur vor, in weichen manchmal kleine Ver-
steineruhgen gefunden werden, wie z. B. am Abhange ober
der Walter'schen Gartnerei bei Gross Kuchel. Die Quarz-
sandsteine werden an einigen Orten' fast dicht und ziemlich

dfinn spaltbar. Vornehmlich solche Sorten werden hie unct

da zur Schleifsteinerzeugung verwendet, wogegen die grob-
bankigen, oft in grossen Platten und langen Monolithen ge-
winnbaren Sandsteine zu verschiedenen Steinmetzarbeiten
dienen oder als schwerer Baustein und ala Schottermaterial

Verwendung finden.

Die Stufe der weichen Schiefer mit Sandsteineinlager-

ungen umgibt das mittelbdhmische Kalksteinplateau als ein
1

—

2hn breiter Saum, welcher sich gegen Sfidwesten, aber
namentlich gegen Nordosten bedeutend ausdehnt und an
einigen Stellen tief in das Kalksteingebirge eingreift. N6rd-
lich von dieser zusammenhangenden Erstreckung treten an
der grossen Hyskov-Prag-Hloupetfner Bruchlinie (S. 86B)
nur geringe Partiender Stufe zu Tage. Die aussere Um-
grenzung der Haupterstreckung der Stufe veriauft von Be-
chowitz (0 von Prag) fiber Zabehlitz Und Krc\ ftberschteitet

zwischen Hodkovieka und Modfan die Moldau ahdzieht
fiber Radotiri, tJnter; Oernositz, - Dobfichowitz, wo sie vom
Alluvium der Beraun verborgen wird, bis Lochowiti,-wen-
det sich hierauf fiber VotmrC und Stasov nordwlrts bis Zditz

und von hier in nordfistlicher Richtung fiber Levin, Kfinigs-

hof, Lodenitz, Nucitz, Jinonitz, Radlitz 2ur Moldau zurQek,

welche sieioRodol Jiberschreitet,- um sftdnch an Nusle und
Alt Strasnitz : vorbei gegen Unter Pofiernitz zu Ziehen, i wo
sie von zerstorten Kreideablagerungen verdeckt wird. Die
innere Grenze dieser zusammenhangenden Erstreckung bildet,

wie erwahnt, das Kalksteinplateau, welchem die heheren
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Bergrucken der Stufe ubrigens orographiBch selbst angehoren.
Sie werden von den jungeren Ablagerungen aber ziemlich
deutlicb dnrch' Diabaszuge getrennt. welche an der Grenze
des Unter- und Obersilurs zum Theile sebx machtig -ent-

wickelt sind. Im Allgemeinen verlauft die innere Grenze
Ton dem Bergrucken ober Branik gegen Hodkovicka, dann
am jenaeitigen MoHauufer vdn- Gross Kuchei fiber Ober
Gernositz, Karlik, Hinter Treban, an kitten vorbei gegen
Zelkovritz und LibomySl, dann von hier ober Cnodoun, Levin,

Jarov, Mezoufi, Repora. Butowitz, oberhalb Slicbov zur Mol-
dau und am recbten Ufer bis Pankratz und Dworetz. Von
Tfeban bis Menan, von LibomySl fiber Borek bis Sucho-
mast und dstlich von Chodoun finden grdssere Einbucht-
ungen der Stufe 2d in das obersilurische Gebiet statt.

Ag. tfS, Profit dnrch du SllurgeMet aetttah Ton Pr»«.

I PtayllH. » Stnfe le (Ddla>, 8 Stnf« Id (Ddlfl) dee OuDbrtnmi. 4 Stnfe »« (Ddiy),
6 Quurtttttufe lb (Ddl), 6 Stnfe So (Dd3 n.

r
d<r, 7 Stnfe *d ( Dd6) del Untenllare.

8 KreldeebUgernngen. 9 AUnrinm. 10 Mlnette.

Der nordliche, durch die mehrfach erwahnte grosse
Verwerfung von der Haupterstreckung der Stufe 2d abge-
irennte Zug iat nur naoh weuigen Entblossungen nachzu-
tveisen. Eine solche befindet sich im Kaciizer Thale zwischen
Nenacawttr und Chrustenitz (Fig. 257). Weiter nordostlich

triflft man die Stufe erst wieder von Radost bei Beranek-
Motol Langs der Strasse, dann naeb einigen Verwerfungen
in &e&if nordlich von der Strasse . am Gehange des Weissen
Berges scheinbar im Liegenden der scbwarzen Scbiefer 2a
(S- 866)., -Van hier durfte sie bis Prag gtreicben, am rech-

tenUfer der Moldauist sie aber nirgends raehr nachzuvveisen.

Dflr, nordostkcbe Aualaufer der Stufe 2d ist von Pan-
kratz und. Michle bei Prag uber Zabehlitz . und Sterbohol
bis zu den Kreideablagerungen bei Bdchowitz und Unter
Poceroitz im Terrain durch eio*: Hugeikette bezeichnet,

welche in einem. ihrem Streichen ziemlich voUkommen ent-

sprechtudenZuge von Minettegangen durchsetzt wird. Theils
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die Minette, theils Quarzsandsteine nehmen die hochstea
Punkte und die steiieren Gehtoge dieser Hugelkette eia undfc

sind ail mehreren Orten durch Steinbruehe aufgeschlossen,.

die Sandsteine namentlich bei Michle, am Homolehugel bef
Sterbohol und hinter dem Pocemitaer Teiche. Die Schich-
tenlagerung in dieser Erstreokong der Stufe scheint mulden-
fOrmig zu sein, indem die Schiefer und Sandsteme von bet-
den Randera gegen einander verflachen. Am Bohdalecberg-
und am Zabehlitzer Hugel sieht man aber, dass die beidem

Ckvala Seehoioils DultM

-—is&wl
4 » —

5
Fig. rte. Froflt bei Biebowltx.

Necb J. Krtjii.

t JPhyllit. » State 1* (Ddlf). * Qaardtetnfe ib (Ddl). 4 Stufe So (DdS n. del.
A" Start 3d (Dd6). ff Kreldeablageranfea.

Flugel der scheinbaren Mulde an Verwerfungskluften ab-
setzen. welche von den MinettestrOmen bezeichnet werden.
(Fig. 276 und 276.)

Zwischen Michle und Pankratz wird die Stufe 2d von
obersilurischen ^hlagerungen bedeckt, so dass sie in der
weiteren sudwestlichen Erstreckung nur am Rande derselben

SmdoHn

NW tig. V7. ttatl en Makes Oeblnge dee Sadotfaer Baehee. SO
t Schiefer, V Safldetela* der State M (Ddis). f Graptellfben«eh!efer. *• mernllv*
Sealater der State S» (Eel). 8 Stufe jb (»«a). 4 State Da (ffl). 4 State Da (BllW

6 Dlabu

erscheint. Der sfldliche Streifen zieht von Michle quer durch
das Krcer Thai und uber Hodkovifika zur Moldau. Die Stufe
beeteht hier vorzugsweise aus weichen Schiefern. Quarzsand-
steine streichen von Branik am Plateau gegen Liska, wo sie

jedoch nur bei dem erstgenannten Dorfe entbtoest, weiterbin
aber, wie die gaaze Stufe uberhaupt, von zerfallenen Kreide-
sandsteinen bedeckt sind. Aucb trifft man sie von Hodko-
vicka und N von Modfan am VinicehQgel. MachHger ent~
wickelt sind die Quarzsandsteine am jenseitigen Moldauuferr
wo sie von Gross Kuchel uber Lahovska, knapp W an.
Radotin und Oernositz vorbei bis KarBk bei Dobfichowitr
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rerfolgt werden kftnnen. Sie bildea hier kammartige Hfigel

und Berge mit steilen Abf&Uen gegen die Beraun und Mol-

dau. An den tieferen Geh&ngen sind die weichen Schiefer

herrschend und aueh gegen den Kanim zu werden aie nicht

ganzlich vom Sandstein verdr&ngt, sondem bilden zw&chen
den B&nken desselben bald mehr bald weniger machtige

Zwischenlagen (Fig. 277]. Ueberhaupt sind die Schiefer mehr
verbreitet als die Sandsteine. Bei Gross Kuchel befindet

sich darin ein guter Fundort von Versteinerungen.

Im Beraunthale Ton Lety bis Klucitz erscheint die

Stufe 2d in wild verworrener Lagernng, denn sie wird hier

von mehreren Diaba3zugen durchsetzt, mit weichen die wie-

derholte Einkeilung von Graptolithenschiefern in die weichen
untersilurischen Schiefer zusammenhangt. An den Lehnen
zwischen Tfebafi und KluCitz kann man diese Verhaltnisse

beobachten, wenn aueh wegen der Bedeckung mit Ge-

strupp nicht besonders deutlich. Das Profil Fig. 278 zeigt

Btrtamfluu Bileftr Thai

N Fig. 176. Profit b*l Hlnter Txebit S
1 Schiefer, V Sandataln* d*r 8tnf» Id (Dds). 2 Griptolltheoichleter la (E»i).

S Dubai. 4 Alluvium.

also zun&chst nur die durch Beobachtung festgestellte Rei-
henfolge der Gesteine richtig an. Am VoCkovberge bei Klu-
fiitz bilden die Schiefer 2d eine antiklinale Wolbung, welohe
die erwahnten Einkeilungen der Graptolithenschiefer vom
ubrigen Obersilur trennt In der Fortsetzung dieser Wdlbung
streichen die weichen Schiefer mit Sandsteineinlagerungen

bis gegen Menan. Sandsteine trifft man namentlich am Wege
von Korno nach Litten anstehend an, desgleichen knapp
bei Menan, wo der Weg vom Straiisteberge zum Dorfe her*

unterfuhrt. Hier sind aber die Sandsteinb&nke nur wenig
machtig mid im Verhaltnisse zu den: grnnen glimmerigen
Schiefern untergeordnet. Sie verfiftchen unter 20-30° in NW.

Sfidlich von der Beraun fiber Lhotka, Lec\ Nesvadil

bis Vseraditz nimmt die Stufe 2d ein hugeliges Terrain

ein, welches sich am Fusse der wesentlich aus obersilurischem

Kalkstein bestehenden Berge Mramor, Samor und Telin hin-

zieht. Vorherrschend sind hier weiche Schiefer, welche an
wenigen Steilen von Diabas durchbrochen werden und kleine
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Einfaltungen von Graptolithenschiefern enthalten. Von Vse-

raditz went westwartg der bewaldetete Kamm Housiny (458 mi),

welcher hauptsachlich aus Sandsteinen besteht. Nur an den
Gehangen sind weiche Schiefer machtiger entwickelt, die

sich bis gegen Lazowitz-und Neumetel erstrecken. Sie wer-
den am Fusse des Housmykammes von Glimmerporphyr
durchhrochen. Weiter westlich in der Gegend von Locho-
witz, Libomysl, Kocvara bis Stasov, Baborin und Zditz bildet

die Stufe ein flachhugeliges Terrain, welches nur von einigen

Diabasbergen, namentlich dem Berge Eoncipudy bei Locho-
wite, dem Votmicer.Berg*, dem StaSover Hugel und den
Anhohen bei den beiden letztgenannten Orten ansehnlicher

uberragt wird. Diese Diabasmassen bezeichnen zugleich

ziemlich genau die. Grenze zwischen den Stufen 2e und 2d.

Am Rande des Kalksteinplateaus bei Libomysl erheben sich

sieile bewaldete Hohen, deren Kamm Vysebohy (441 m)
genannt wird. Vom Housinywalde ist derselbe durch das

kleine Thai, welches von Libomysl nach Zelkowitz fuhrt, ge-

trennt. Schiefer und Sandsteine wechseln an diesem Plateau-

rande ab, die ersteren herrschen jedoch vor. Bei Libomysl
und besonders bei der Einscbicht Lejskov (0. G. Malkov)
befinden sich ausgiebige Fundorte von Petrefacten.

Von Zditz bis zur Beraun zieht entlang des Litava-

flusses der in palaeontologischer Hinsicht wichtigste und
auch petrographisch am besten charakterisirte Theil der

Stufe. Durch die Schlucht bei Malkov wird der sudlichste

Hochpunkt dieses Theiles, der Berg Studenv* (417 m) bei

Chodoufr von der HOhe Vysebohy getrennt. Weiter nordlich

gehoren der Stufe der Knihovberg bei Zditz und der Lutzberg
bei Levin an. SieJjestehen wes«ntlich aus weichen Scbiefern,

nur auf den Gipfeln sind Quarzsandsteine machtig entwik-

kelt und in Steinbrnchen aufgeschlossea. Auf dem letzteren

Berge tritt ausserdemeine ansehnliche Diabasmasse zu Tage.
Typisch entwickelt ist die Stufe 2d in der Umgebung von
KOnigshof, woober der Emilhutte am Berge Koscfv(358 m)
Quarzsandsteine in miehtigen Banken anstehen und ^u ver-

schiedenen Steinmetzarbeiten gewonnen werden. wurttnd
am Fusse des Berges die weiohen Schiefer den bekanntesten
und ausgiebigsten Funddrt von Petrefacten enthalten. V>P
bier zieht die Stufe in wesentlich gleieher Zusammensetzung.
d. h. mit vorwaltendem Sandstein im Hangenden und weichen"'
Schiefern im Liegenden am Fusse- des Kalkberges Damil \
ober dem Berauner Bahnhofe zum Fius3e.
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Jenseits desselben zieht die Stufe uber Vraz, Neuwirths-
hausifif Ton Lodenitz), sQdlich an NuCitz vorbei, flber DobHC

fig. »7& bU 257., Trllobltan de» bShmUehee Unttrillnn.

Nteh J, Barrandt.

t Aiaphtu alUnut Barr. Voiek 2* (DdlY). Anoh In den bSbareo Stafan Torkomraend.— SAddatfit Buchi Btre. DmboT »t> (Ddl), Jedocb. rm gapsan Untertltar rerbraltet.
— 3 Dionide formota B*rr. Trubin 2c (Dd9), Mich ant dor lieMen und hbchiten Stufe
da* Uatertllura Beaton l. — * litarnm SmUtri B*rr. itborin la (Ddt). — Mllmcnu*
Panderi But. Zlbotin Jo (Dd4), aucb la dar tlaferan und b&beren Stufe Tor-,
kommand. — ff Dalnanttu Angelini Ban. Grots ICucbat 2c (Dd«), »erbre!tet wle
Fig. t. —7 aatjfttnt ieeUnata Corda. KoeatgabofSd (Dd6)). — 8 Oatywicnt muirta
Barr. Zahof an 2c (I>d*), ancb In 2d Torkommend. — 9 Rtmoplcuridu radiant Barr..

Jungea Etempl. K a n I g • h o f Sd (Dda)

.

Alia Tlgnrau alaoTetwa am tin Drlttel Terkiaiaert, nor »lg. « (88«) lat to natttrl.

Grone.

und ftepora, zwischen Jinonrtz, Butowitz, Radlitz undSiichov
hindurch zar Moldau, uberschreitet dieselbe. in Podol und
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606 II. Palaeozoische Grappe. — Silursystem.

verbindet sich bei Michle mit dem sudlichen Zuge. in dieser

ganzen Erstreckung ist der liegende westliche Theil der Stufe
vorwaltend aus weichen Schiefern, dagegen der ostliche Theil
hauptsachlich aus Sandsteinen zusanimengesetzt, was sich

denn auch im Terrain dadurch zu erkennen giebt, dass der
Liegendtheil der Stufe eine. Niederung einninunt, der Han-
gendtheil aber meist rflckenformige Anhohen bildet Hiedurch
ist die ErhChung des Eoloberges 8 vou Lodenitz, die erhohte
Lage von Tachlowitz, Dobfic usw. bedingt. Dieser Zug der
Stufe ist reich an Diabaseinschaltungen, durch welche die

Lagerung desselben vielfach gestort ist. Von Butowitz und
Nusle werden die meisten Versteinerungen aus dieser Er-
streckung angefuhrt. Die an der grossen Hyskov-Prag-
Hloupetiner Bruchlinie, welche das Untersilur in zwei gegen
einander verschobene Zuge spaltet (Fig. 288), zu Tage kom-

Fig. MS. Profit wMtlieh von Praf

.

N»ch ErtjH und Fttttmamttt.

1 Phylllt » KlcMlubttfar. 8 State id (Ddip). 4 Stafe te (Ddly). S Qn*rxlt«tnfe

lb (Ddt). « State So (Dds n. if). 1 Stufe id (Dd»). 9 Kraidofoblldo.

menden Partien der Stufe 2d bestehen vorwaltend aus weichen
Schiefern. Ober Motol jedoch, dann bei Kosif und am Fusse
des Laurenziberges werden dieselben auch von quarzitischen

Sandsteinen durchsetzt
Der allgemeine palaeontologische Charakter der Stufe

2d ist nicht wesentlich von jenem der Stufe 2e verschieden,

jedoch sind die Gattungen und Arten zahlreicher. Am hau-
figsten sind Trilobiten, von weichen 24 Gattungen durch
54 Arten vertreten sind. Von ereteren erscheinen Ampyx,
Cyphaspis, Sphaerexochus, Remopleurides und PUllipsia (?)

zum erstenmale. Die drei zuerst angefuhrten Arten gehen in's

Obersilur hinauf, wogegen die beiden letzteren mit den
Arten Kemopleurides radians Barr. (Fig. 287, S. 906) und
PUllipsia (?) parabola Barr. ausschliesslich auf diese Stufe
beschrirnkt sind. Die ubrigen 19 Trilobitengattungen sind
scbon in den tieferen Stufen des Untersilars vorhanden. Die
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gewChnlichsten Arlen sind: Amoyx PortlocU Ban*. (Fig. 262,

S. «94), Oalymeme deelinata Corda (Fig. 2£0, Sv 905), Gah/m.
itktrta Barr. (Fig. 286), Diomde forntdsa Barr. (Fig. 281 T

S. 905), Dalmamtes socidlis Var. grandis Ban*., ira'a 6o-

hemica Barr., IWnwcZews -BwcWaruft Barr., Ulaems Hisinr
geri Barr. und IHa«nM« TFaAfcnierpwfttts Barr.

Von sonstigen Crustaceen erscheint in der Stufe ein

Phyllopode aus der Gattung CeraUocaris ; dann ran Ostnt-

coden die Gattungen Beyrichia, Cytheropsis, Entomis und
Primitia, worunter did gewOhnlichsten Arten [Beyrichia

Fig. tS9 bit 294. Hypoatoma alniger bohmlicher Trlloblten.

K»eb ^. Rarrandt and 0. iFovak.

1 Unter»e!t* das Kopfai tod Odtntochilt Haiuwummi Brongn. ip Etwai Mhematlalrt. Daa
Hypoatom Pfctngt dnreh die Llppennath mH dam nntaraa Rude daa Kopfai imam-
bmb. Die straMrtn Partien entapreeben der KopfbBhla. — i Hypostom van rttaemu
JCatttri Barr. — » Hyp. Ton Odontackile rugota Corda. 4 Belienanritht danalban. —
6 Hyp Ton Bronlttu palifer Bayr. Seltenanrleht deeeelben. — 7 Hyp. Ton Dimide

format* Barr. — S Hyp. roa Ittaauit Bouehar&l Barr.

iar&ara Barr., J?eyr. hastata Barr. und JPn'mtto'« jpruweKa

Barr. (Fig. 215, S. 870} sind; endlich von Cirripeden Ana-
tifopsis bohemica Barr. und zwei Arten Flumulites. Cephalo-

poden sind durch 11 Orthoceraten, dureh Gomphoceras pri-

mum Barr. nnd BactriUs Sandbergeri Barr. (Fig. 205, S. 866)
vertreten. Unter den ersteren sind die bekanntesten Arten:

Orthoc disrupium Barr., Orth. expectant Barr. (Fig. 248,

S. 886), Orth. gratiosum Barr., Orth. obscurum Barr. und
Orth- sodale Barr. (Fig. 202). Von Gastropoden werden
vornehmlich die Gattungen Cyrioiites, Pleurotomaria, Pa-

Digitized byGoogle



908 II. Palaeozoische Oruppe. — Silursystem.

9###
Fig. 296 bia tlO.. Brachlopoden dee bobmiecben Sitara.

Nach J. Barrandt.

1 Chonttu Minor Bur. Rnckecklappe. St. Jt»d, 3b (EeS). Aaeh la D» (Ffi). —
S u. 8 Strophcmtna aquilla Bur. I Convexe Bauohklappe, 3 eoncaw Ruckankkappe.
Lodeulu So (Dd«). — 4 Stnptumtna cowutamt Bur. Banohaebale tmal vergrBea.
ad (Dde) bla Da (Ggt). Dai abgeblldete Exempt, namm* Ton Eooiprn Db (Frl).— 5 OriAit aoitornta Barr. Backenachate 6 ma) »ergrS«. Koaor Id (DdS). Erechelnt
aaoh lm Obenilar n. Duron. — 6* Lingula nigricans Barr. Smal Tergrbee. Borek 3a
(Eel). Eraobalnt eoch In dan hoheren Stuftn bis Da (Ffl). — 7 Dueina Matotu Elcbw.
4 mal TargrOaa. DloahiBoraSb (Bet*. Aaoh lm UnterMlar a.Daraa. -» 9, » .sUrapa
reMcutaru Llnni «p. » R&ckenklappe ttwu yerkleloert, » SeJtenaiMicht, h atari. (Jr.
Taehtowltt tb (Eel). Aaoh lm Dotou. -- 10 Orthlt ambimu 'BaVr. Oca Imal Tar-
grOaa. D lonb i.Horn Sb (EaS). — lf—l» toiri/tr tztul Barf. il,R*ckan-, It Saltan-,
13 Fronuniioht. I/odenl ti 3b (Eel). — 14, It GirtinaTuttroclytatftt. ap. 14 Banoh-
klappe, M Raeaenoebele.' C«a> Imal .rnrgrSa*. Kenvirka lb .(HeS): Aaoh in Db
(Ffl) —.iff, 11 Mymfiondla Mobe Barr. 1« Ruekaueelte, 17 Seitenaaalcht etiraa rar-
grOta. Kotel sb (Be2). — 18, 19 Atrgpa obMmta Sow. Trplieha Form. 18 Banenklappa,
1» Seitenanetobt. Zwieahen Luieta and JUedenite Sb,(EeS). Ataoh 1m Devon
verbreltet. — to, it Atripa linguala v. Bach (Var. cotumidla Barr.) So BUckonklappe,
SI Selteoanalsat. Zwiaoben Luieta and Lodtalli, Dlonti Doit tb (Beg).
Anch InDb (f{ ). — 22, 23 MtrUtajaitcr Barr RUcken- nnd Seltenaselobt. Dlenha,
Horn 3b (Ebt). Ancb lm DeTon. — H, W Rhynchcmella Minerva Barf. Rueken- nnd
Prontanilr.it. Zwiaoben Luiata u. {.odenits 3b (EeJ), — »6, »7 Pntmuru, li».

guiferui.Sow. RUeken- and Seltenanslrbt. Von demielben Fundorte tb (EeS).
> . Anch lm l>«vo«.
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ietta und Tubina angefuhrt. Acephalen sind durch 43 Arten
aus den 13 Gattungen: Area, Aviculopecten, Avicula,
DeernSlea' (Filiota), Edmondia, Leda, Modiolopsis, Mytilus,
Nucula, Nueulites, Palaeaneilo, Sluika(AnciUa) und Synek
(Films) vertreten. Die haufigsten Arten sind: Area Koso-
viensis Barr., DceruSka primula Barr. (Fig. 284, S. 872),
Leak bohemica Barr. (Fig. 225), Leda decurtata Barr., Leda
incola Barr. (Fig. 228), Modiolopsis Draboviensis Barr.

(Fig. 229); Modiol. minuta Barr., 2Vt*c«ta faba Barr., Sync*
antfgMMA Barr. (Fig. 226) und Synek deformatus Barr. Die
Pteropoden werden durch Connlarien und Hyolithen re-

praesentirt. Von ersteren efrscheinen die Arten: Conularia
exquisita Barr., Com fecunda Barr. (Fig. 250 u. 252), Con.
nobilis Barr. (Fig. 210) und Con. proteica Barr. ; von letz-

teren hauptsachlich Hyolithus decipiens Barr., Hyol. elegans
Barr., Hyol: indistinctus Barr. und Hyol. striatulus Barr.,

die auch in dentieferen Schichtenstufen vorkommen. Yon
Brachiopoden sind in 2d die Gattungen Atrypa, Chonetes,
Discina, Lingula, Orthis, Paterula, Ehynchonella, Siphono-
tretd und Strophomena durch 31 Arten vertreten, worunter
die gewehnlichsten sind: Discina elevata Barr., Disc, obso-

leta Barr., Disc scrobiculosa Barr., Orthis ellipsoides Barr.,

Orth. honorata Barr. (Fig. 298), Orth. redux Barr., Orth.

notata Barr. und Strophomena aquila Barr, (Fig. 296).
Annehden (Rohrchen von Scolithus und Serpulites), Grap-
tolithen und Koralleri (Stenopora) smd nur sparlich verhanden
und von Eehinodermen sind auch nur Spuren gefunden
wovderi. Von Pflanzenresten werden Fucoiden angefuhrt.

Die durebschnittliehe Maehtigkeit der Stufe 2d betragt

beilaufig 200 m, jedoch wachst dieselbe an einigen Stellen

bis auf fast 1000m an.

• Das nrittpiWhmische Kalkstelnplateau.

: Ehe wiri Eur 'gedgnosttechen Beschrelbung des Ober-
sihirs and Devons schreiten, woUen wir ein kuraes- oro-

graphisches Bild des Terraines entwerfen, welches von den
Ablagermtgen: beider Systeme eihgenbmmen wird. Dieselben
bestehen vorwafttend auS'Kalksteinen, die zwisehen Pankratz
bei Prag: und llibomySf bei Zditz ein etwa 5' Meiten knges
und' etwa 1 Meile breites Plateau bilden, welches von dem
Waldgebirge durchi leiae in den Sohieferfl des oberen Unter-
silurs emgewasehene Thalfurche^detltlich-getrennt ist. Wah-
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910 U- Palaeozoische Gruppe. — SUureystent

rend aber im Waldgebirge die verschiedene petrographische
Beschaffenheit der Gesteine weseatlichen Einfluss auf die

Gestaltung der Oberflache batte, verhaltea sich die Kalk-
steine der einzelnen Stufen des Obersilurs und Deyous in

dieser Hinsicbt ziemlioh gleich, so dass die Terrainformen
keipen Anhaltspunkt zur Losung des geognostiscben Aufbaues
des Gebietes bieten. Dafur wird durcb das verschiedene Aus-
seben der Gesteine die Erkennung der Schichtepstufen aus-
serordentlich erleichtert. Nur die Unterstufe des Obersilurs,

soweit sie aus weichen Schiefem besteht, ist im Terrain
daran kenntlich, dass sie ebenfalls eine Niederung einnimmt,
uber welche sich die Lehnen der Quarzsandsteine 2d und
die obersiluriscben Ealksteinhdben ziemlich scbroff erheben.

Die Oberflachengestaltung des Kalksteinplateaus ist

namentlich im nordostlichen Theile eine einfdrmige, fast

ebene, im sudwestlichen Theile erst wird sie mehr bergig.

Die einzelnen Anbohen erheben sich aber nirgends ansehn-
licher uber die Durchschnittshohe des Plateaus von 300 bis

400 m, so dass dasselbe von einem hohen Punkte betrachtet

ebenfalls einen monotoaen Anblick gew&hrt. (Fig. 311).

Nur am Rande des Plateaus und von den Thalgrunden aus
macht das Terrain den Eindruck eines mittelhohen Gebirges.

Auf das rechte Ufer der Moldau greift nur ein kleiner

Theil des mittelbOhmischen Kalksteinplateaus heruber. Er
ist im Moldauthale durch die felsigen Abhange von Dworetz
(261m) und Branik (245 m) bezeicbnet, geht aber an der
Oberflache ganz unmerklich in das untersilurische Terrain
uber, da hier jeder Hdhen- und Formenunterschied durch
die Bedeckung mit zerfallenen Kreideablagerungen ver-

wischt ist

Am linken Moldauufer beginnt das Plateau mit dem
kleinen Ealkhugel, auf welchem die Slichover Kirche steht,

erhebt sich aber alsbald in steilen Lehnen (Ctirad 248 m,
DivCi Hrady d. i. Magdeburg 330 m) und erstreckt sich in

flachen Wellen westwarts bis Butowitz, Ohrada und Repora.
Im Suden wird dieser Theil des Kalksteinplateaus vom St
Prokopithale begrenzt, in welches er in steilen Gehangen
einfallt. Die tiefen schluchtartigen, von steilen Lehnen ein-

geschloseenen Thaler sind uberhaupt eine Eingenthnmhlieh->
keit, in welcher sich der ganze kndschaftliche Reta des sonst
ermudend einfOrmigen Kalksteingebirges concentrirt. Zwi-
sehen dem St Prokopithale and dem Thale des Radotiner
Baches erscheint das Plateau an der Oberflache zum Theil
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Das mittelbohm. KaHcsteinplafeau. — Oberflactae. 911

vdllig ebea, da es zwischen Slivenetz, Hinter Kopanina und
Vorech von Sand und Schotter bedeekt wird, welcher zer-

fallenen Kreidesandsteinen eotstanunt. Im Osten dagegen
erscheint dieser Theil des Kalksteingebirges ziemlich geglie-

dert, da er in der Richtung von Lochkov und von Slivenetz

gegen Euchel von Bruchspalten durchsetzt wird, welchen im
Terrain Thalfurchen entsprechen. Im Allgemeinen ist dieser

zweite Theil des Kaiksteinplateaus hdher, als jener nordlich

vom St Prokopithale (zwisehen Slivenetz und Holin 351 m,
Draha W von Slivenetz 368 m\

Der dritte Theil des Kaiksteinplateaus zwischen dem
Radotiner Thale und dem Beraunflusse nimmt mehr ber-

gigen Charakter an und erscheint auch wegen der theil-

Burg Kmrltttl* Btrmnflua*

Fig. US. Oh mlttelbShmUoke KilktMnpUtMra b»l Karlrtein. ,

N»«k otoer lAfkshnM yob Ed. Henld.

•weisen Bewaldung minder einftirmig als die nordlicheren

Partien. Er erhebt sich am hochsten in der ,flachwelligen

.

Gegend von Klein Kuchaf, Luzetz und Hoch Ujezd (426 m),

on wo er sich sudwarts gegen die Beraun zu allmalig senkt,

weshalb denn auch in dieser Richtung die Gewasser ab-

fliessen. Es sind vomehmlich vier Bache, welche hier das

Terrain durchfurchen. Der Ostlichste ist der Svarcavabach.

Er beginnt am Plateau bei Klein Kuchaf und fliesst ostwarts

zunachst in einem Aachen, dann in einera tief eingefurchten

Thale gegen Tfebotov und Solopisk, una sieh bei Cemositz

in die Beraun zu ergiessen. Der zweite Bach heisst Studen?.

Er entspringt bei Luzetz und fliesst anfangs in einer seichten

Rinne gegen Unter Roblin, wo er in ein tiefes Waldthal
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912 H. Palteozoiscbe Grnppe. — Silursystem.

emtritt, welches er bei Kartik, den Diabaskamm Cabrafc

durchbrechend, verlasst urn sich in der Niederung zwischen
Vsenor und Mokropsy mit dem Beraunflusse zu vereinigen.

' Der mit Wald bewachsene Sudrand des Kalksteinplateaus

zwischen diesen beiden Bachen wird Hradinovsky kopec
(399 m), die Ostliche Fortsetzung desselben bei Tfebotov
Kuliva bora (386 m) genannt. Der dritte Bach fubrt keinen

besonderen Namen, sondern wird gemeiniglich als Budnaner
Bach bezeichnet Er beginnt unter der Plateauhfihe Ame-
rika (443 m) oberhalb Molina, deren ostlicher, fiber dem Dorfe
aufstrebender Rand Na Barvinku genannt wird, und wendet
sich in einer felsigen Schlucht (Hluboka) sodwarts zur Be-
raun. Nicht weit vor der Mundung vereinigt sich das Fel-

senthal dieses Baches mit einer kurzen Seitenschlucht Von
' beiden wird der Hugel (319 m) eingeschlossen, welchen das
herrliche Baudenkmal aus Bdhmens sog. goldenem Zeitaltert
die alte K6nigsburg Karlstein kr6nt. (Fig. 311). Umgebent
wird die Burg von mehreren h6heren bewaldeten Bergen:
dem Plesivec (358 m) im Suden, Haknova, Buclna und U lip

• (416 m) im Osten, Javorka (385 m) im Westen, Kne2i hora
und Vyska (421 m) im Norden. Der vierte Bach entspringt

auf dem Plateau bei Bubowitz und windet sich, die Kalk-
steine des Berges Panska hora durchbrechend, in einer tiefen

Waldschlucht sadwarts und dann nach einem scharfen Um-
bug gegen Sfidwest und ergiesst sich bei Srbsko in die

Beraun. Ziemlich parallel zu diesem Bache durchbricht dea
westlichsten Tbeil des Kalksteinplateaus in der Gegend von
Beraun das Thai des Kacitzer Baches (Kacak) oder St Ivan-

thai. Am Rande des Plateaus sfldlich vOn Lodenitz bei Sed-
•letz wird dasselbe von Graptolithenschiefern und Diabas-
massen eingeschlossen, an welche sich weiter sfldlich die

. hdheren Kalksteinstufen anfflgen. Dieselben bilden besonders
nOrdlich von Hostin steile Felswande, unter welchen der ein

weithin sichtbares Kreuz tragende St. Ivanfels namentlich
hervorragfe 'Unter dem Felsen steht ein ehemaliges Bene-
diktitierkloster mit einer Kirche zum Johannes dem Teufer,

in welcher sich eine kleine Felsengrotte befiudet, die der
heilige Einsiedler Ivan bewohnt haben soil. Weiter unten
liegt das' kleine Dorf St Johann unter dem Felsen und
oberhalb des St Ivanfelsens 1m Walde befindet - sich noch
eine Hdhle. Diese Partie heisst Stydle vody (438 m). Bei
Hostin erweitert sich das Thai und zieht sudwarts zur Be-
raun. An der Mundung erhebt sich ein m&chtiger Felsen,

Kozel genannt.
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Zwischen den drei letzterwahnten Bachen und westlich

vom Kacltzer Thale bis zum Rande erscheint das Kalkstein-

plateau als ein bergiges Waldterrain, durch welches von
Karlstein, bezuglich aus dem Mofiner Thalgrunde durch eine

Terraineinsenkung bei dem sog. Konigsbrunn (Kralovska stu-

clanka) vorbei gegen Bubowitz und weiter durch eine Schlucht

zur St. Ivankirche ein angenehmer Fussweg fuhrt. Oestlich

von Hostin erhebt sich am hSchsten der Doutnacberg (428 m),

welcher aber von der Diabaskuppe Herink (NW vom Dorfe),

auf welcher sich der Berauner Gemeindewald ausbreitet,

noch uberragt wird (436 m). Von hier senkt sich das Ter-
rain gegen die Einschicht Lis'chtitz (Listice) und fallt dann
mit schroffen Diabasgehangen zur Beraun ab.

Siidlich vom Berraunflusse breitet sich der vierte Theil

des mittelbohmischen Kalksteinplateaus aus, welcher in der
Gegend von Menan, Tetin und Vinafitz ziemlich bergig er-

scheint. Der Darnel bei Tetin (395 m) und der Stfevic (390 in)

bei Korno gewahren schone Ausblicke auf das Beraunthal
und das jenseitige Waldgebiet mit dem imposanten Karlstein.

Hoch erhebt sich der Plateaurand bei Kolednik (402 m)
und die petrefactenreiche Dlouha Hora (Langer Berg) ober
Bitov, namentlich aber der waldbedeckte Tobolsky vrch (To-

bolkaberg 465 m) und Stradisteberg N von Menan (443 m).

Noch hoher sind die Berge sudlich von Menan, welche eigent-

lich durch flache Wellen abgetrennte Theile des Plateaus

vorstellen, welches im Norden durch die Litten-Menaner, im
Suden durch die Byko§-Tmaner Terraindepression begrenzt

wird. Der ostlichste dieser Berge heist Mrarnor (464 m).

An denselben schliessen sich gegen Westen der Samor
(484 m), Bacin (497 m), Telin (481 m), dann die Waldstrecke
Dlouhy les (452 m) und die Kuppen Oujezdec (470 m) und
Kobyla an. Die Berauner Strasse trennt diese letztere von
dem Zlaty KM (Goldenes Pferd) genannten Rucken (466 in),

welchem auch der Kotyz angehort. Der Gharakter des sudlich-

sten Plateautheiles wird wesentlich durch die Kalksteinberge

beeinflusst, welche isolirten Schollen entsprechen, die durch
Thalfurchen von einander getrennt werden. Es sind dies

der Lejskov (485 m) S von Tman, der Rucken Na Smutnem
(453 m) bei Lounin und die Koukolova hora (470 m) am
Rande des Plateaus bei Popowitz NO von Zditz.

Wie aus dieser kurzen Uebersicht zu ersehen ist, steigt

das Kalksteinplateau von Nordost gegen Sudwest und zu-

rleich von Ost gegen West an, wobei es im Allgemeinen

Salter, Geologie ron BShmen. 58

Digitized byGoogle



.

914 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

bei mittlerer Hone von 350 bis 400 m den flachhugeligen

Oberflachencharakter beibehalt nnd nur in seinem hfichsten

Theile sudlich von Menan gebirgiges Aussehen erlangt und
bis fast 500 m Hflhe erreicht. Eine sehr charakteristische

Eigenthiimlichkeit des Plateaus sind die tiefen schluchtartigen

Thaler, welche den geognostischen Aufbau desselben in vor-
zuglicher Weise enthullen.

2. Obersllnr.

Graptolithensehieferstnfe 3a (d. i. Barrande's
Eel). Das Hauptgestein dieser Stufe sind dunkelgraue oder
schwarze Schiefer, die sich durch einen ungewfihnlichen
Reichthum an Graptolithenabdrucken auszeichnen. Diesel-

ben sind wesentlich zweierlei Art, naralich erstens kalkarme,
in der Regel ziemlich harte und sehr dunn spaltbare, an
Graptolithen besonders reiche, und zweitens kalkreiche, ge-

wohnlich lichter gefarbte, weichere, minder gut spaltbare,

mergelige und Graptolithenreste weniger reiclilich enthal-

tende Schiefer. Die ersteren trifft man vornehmlich in den
tieferen, die letzteren in den hOheren Lagen dcr Stufe, auf
Grand welchen Umstandes ich eine Trennung derselben

in zwei Unterstufen voinahm.*) So z. B. sind bei Dvoretz,

zwischen Branik und Hodkovicka, bei Kuchelbad, im Rado-
tiner Thale, bei Tachlowitz usw. constant im tieferen Theile

der Stufe eigentliche Graptolithenschiefer, im hoheren Theile

Mergel- und Kalkschiefer entwickelt. An anderen Orten
vermag man beide Unterstufen allerdings nicht wohl zu
unterscheiden, besonders dort nicht, wo die kalkigen Schie-

fer durch metamorphische Einflusse oder durch Aufblatter-

ung in Folge von Verwitterung eine gewisse Aehnlichkeit
mit den Graptolithenschiefern im engeren Sinne erlangt

haben, weshalb im Folgenden unter der Bezeichnung Grapto-
lithenschiefer stets beide Unterstufen zusammen gemeint sind.

Alle Schiefer der Stufe sind etwas glimmerig, pyrit-

haltig und ziemlich bituminds. Am Contact mit Diabasen,
welche dieselben vielfach durchsetzen und fur die Stufe 3a
charakteristisch sind, erleiden sie Umwandlungen, indem sie

harter und kieseliger werden, lichtere graue oder rothliche

Farben annehmen oder auch in eine Art licht und dunkel
gestreiften Bandschiefer ubergehen. Diese Gontactwirkungen

*/ 3a« und :\:
i

i. Palaeozoicum etc. pag. 23.
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3a. 915

der Diabase sind erst noch naher zu studiren. In Dunn-
schliffen erkennt man, dass die Schiefer krystallinische Be-
schaffenheit angenommen haben und in alien Richtungen
von einem Netzwerke feiner und feinster,

,5-2«w von
einander entfernter Spalten durchzogen sind, ein Beweis,

- "^•i ..>

Fig. 811 bl» 818. Graptolltbeo den bShmUcben Hilars.

Nmch J. llarrandt.

J, 2 u. 8 Graptolilhu priodon Brono. 1 NatUrl. Gr8«ie. 3 Purtle TergroM. tod der
Pelie, 3 van hlnten, am die feite Acbie erslahtlich in macben. — 4 u. 6 Battritet

Linnii Burr. 4 (a. 3') Abdrflcke »of einem BcbieferitOck. 6 Zwel ZeKen vergr8««ert,
— 6 Betiolitu Qtinitzianu* Bmrr. EtDgebogenes Exempl- tod der concaven Seite.

Darliber der Qnerachnttt. — 7 Diplograptui palmeut B»rr. (Ver. lata). — 8, 9 Qrapto-
lithts eofontu Barr. 9 8eltenanalchl, naturl. Gr., 8 Fartle Tergroasert. — 10 Oraptolitha

Romtri Barr. — It Qraptol. /Viluoni Barr.

dass sie schon verhartet und sprOde sein mussten, als sie

bedeutenden Druckwirkungen ausgesetzt wurden.
Nach oben zu finden sich in den Schiefern zunachst

vereinzelt, dann immer haufiger kugelige oder ellipsoidische,

faust- bis kopfgrosse, ja selbst 1 m im Durchmesser habende
Concretionen ein, die schliesslich in zusammenhangende
Kalkbanke ubergehen. Der Kalkstein der Linsen und der

5b*
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sich aus denselben entwickelnden Schichten ist sehr fein-

kornig bis dicht, dunkelgrau bis schwarz, bituminSs (Anthra-

conit), beim Reiben oder Anschlagen einen ublen Geruch
von sich gebend (Stinkkalk), stellenweise etwas thonig. In

den Concretionen pflegt der Pyrit am Aussenrande in gros-

seren Krystallen oder Anhaufungen ausgeschieden zu sein,

auch enthalten dieselben haufig Ver-

steinerungen, namentlich Crustaceen
(bei Dvoretz) und Gephalopoden,
in manchen Fallen auch mit ver-

schiedenen Mineralen ausgefullte

HOhlungen.*) An einigen Orten
sind die Kalke sehr machtig ent-

wickelt und werden in diesem Falle,

obwohl petrographisch von den ty-

pischen mehr krystallinischen Kalk-
steinen der hoheren Stufe ziemlich

gut zu unterscheiden, doch nach der
gegenwartig allgemeinen Gepflogen-
heit zu dieser letzteren gezahlt, in

anderen ganz analogen Fallen aber
bei der unteren Stufe belassen. Es
ware fur eine scharfe gegenseitige

Abgrenzung der beiden Stufen des
Obersilurs sehr fSrderlich, wenn man
sich dahin einigen wollte, alle Kalk-
steine der Oberstufe einzuverleiben,

wie wir es im Folgenden thun wer-
den. Allerdings werden dann auch
die jetzt giltigen Verzeichnisse der

na. at» und Sao Gr.piboiithen Versteinerungen der Stufe entspre-
de. bshmueben siiar.. chend reducirt werden mussen.

In begleitung der Diabasstocke
/, 2 u. 3 Qravlnoli tilts turriculatug . . . c^jr . - « r.. ,

Bur. 2 s»hr jungei, s etwas ai- kommen in der Stufe nuufig Diabas-
tere

"i Grl™ilp%£"a$"' ~ mandelsteine und Diabastuffe vor,

welche stellenweise ziemlich deutlich

geschichtet erscheinen, in die Graptolithenschiefer regelmas-
sig eingeschaltet sind und manchmal verkalkte Versteiner-

ungen enthalten. Uebrigens bilden auch mehr krystallinische

Diabasabarten inmitten der Graptolithenschiefer schichtartige

*) E. BofickJ, Ueber die Anthracide des oberen Silurgebietes
in Bohmen. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1873, pag. 2.
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3a. 917

Banke, im Ganzen aber sind krystallinische Diabase doch
seltener als tuffartige oder uberhaupt umgewandelte Gebilde.

Bei Kuchelbad kommen Tuffe vor, die eine saulchenformige

Absonderung zeigen (Fig. 321). Sie durften der Oberflache

dcs an der Lehne unter St. Johann entblossten grossen

Diabasstockes entstammen, sind aber nur in einzelnen Blocken
gefunden worden. *)

Die Stufe der Graptolithenschiefer wird von der Stufe

der weichen Schiefer mit Sandsteineinlagerungen ringsum
eingeschlossen. Im Allgemeinen ist die Lagerung beider

Stufen durchaus gleichmassig und der Uebergang vom Unter-

in das Obersilur daher ein ganz allmaliger. Vielfache Stor-

ungen werden aber durch die

Diabasdurchbriiche, oder viel-

mehr durch die geotektonischen

Vorgange, welche die Diabas-

durchbriiche zur Folge hatten,

verursacht, da in Folge der-

selben an zahlreichen Orten
Einkeilungen von Schiefern der

Stufe 2d in die Stufe 3a und
der Gesteine dieser letzteren

in die Stufe 2d stattfinden,

welche an vielen Stellen einen

bunten Wechsel von weichen
glimmerigen Schiefern mit dia-

basischen Gesteinen und Gra-

ptolithenschiefern bewirken. ** s" B
5S

J

S23!SI
Diaba"tuff

Diese durch Verwerfungen und Eiwa3 yerkieinen. Die oai«j*muM iwi.

Verschiebungen, oder sonst- "chen den ^""''g" SSoloh «in «•«

welche StOrungen sehr wohl
zu erklarenden Einschaltnngen von obersilurischen Gesteinen

in untersilurische bezeichnete Barrande als C o 1 o n i e n
und erklarte sie durch eine Einwanderung der obersilurischen

Thierwelt aus irgendwelchen ffemden Meerestheilen, wo diese

Fauna schon zur Entwickelung gelangt war. in das bShmische
<5ebiet zu Zeiten, als in dem letzteren eben die Stufe 2d
in Bildung begriffen war. Muss man auch die MSglichkeit

solcher Einwanderungen gelten lassen, so ist doch nicht

anzunehmen, dass sich die Einwanderer das fur ihre Existenz

*) Von Prof. Fr. S to lb a. Ich beschrieb das Vcrrkommen in den
Yerh. d. k. k. geol. R.-A., 1887, Nro. 15.
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918 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

nothwendige Medium gleich mitgebracht hatten und dass das-

selbe von dem ubrigen Meere scharf abgetrennt geblieben ware.

In den sog. Golonien — abgesehen von der Golonie Zippe
(S. 886) — beschranken sich aber die obersilurischen Thier-

arten ausschliesslich auf die Partien der Graptolithenschiefer,

ohne jemals in das Nebengestein uberzugehen, und umge-
kehrt: typisch

untersiluri-

sche Thierar-

ten werden
niemals in den
Coloniegestei-

nen gefunden.

Es ist klar,

dass durch
eine blosse

Einwander-
ung die Bild-

ung von Gra-
ptolithen-

schiefern, die

sich durch gar
nichts von je-

nen des nor-

malen Ober-
silurs unter-

scheiden, in-

mitten der un-
tersilurischen

Gesteine nicht

erklart werden
kann, um so
weniger, als

die Graptoli-

thenschiefer

gegen die wei-

chen Schiefer

der Stufe 2d stets so scharf absetzen, dass nur in einem
einzigen recht zweifelhaften Falle einer Grenzbildung Erwahn-
ung gethan wird, in welcher die unter- und obersilurische

Fauna gemischt vorkommen sollen. Endlich raachen es

auch rein palaeontologische Griinde zweifellos, dass die sog.

Colonien nichts anderes sind als durch Verwerfungen ver-

Fig 322 bis 825. Trilobiten des bohmischen Obersllurs.

Nach J. Barrande.

1,2,3 Sphaertxochus mirtu Beyr. t Von rorne, 2 Ton der Selte,

3 isol. I'ygl.iinm. Wenig verklelnert. Llsebtltz 3b (Ee2).
— 4, 5 lllaenua Bouchardi B«rr. 1 Von Torne, 2 Ton der Seit«.
Wenlg verklelo. I.uitli 3b (Ee2) — S, 7 Ampyx Rouaulti
llarr. n Eterapl. 2mal vergrSssert. 7 Dm arete Segment des
Thorax lmai vergross. Borek 3a (Eel). Ancb in der h5be-
ren Stufe. — 8, 9 Encrinuru» Reaumonti Barr. sp.*) 8 Kopf ohno
bewegl. Wangen. 9 Pygidium. Oloaha Horn 8b (Ee2).

*) Nncb Salter ami Norik Ut die Barrand e'sche
Gattnng Oromut rail Encrinunut ident.
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3a. 919

>

Fig. SiH bis S33. OriuMcean dea bobralachen Obersilura.

Nacb J. Barruiide,

i Otratiocaru bohcmicui Barr. Nur mil elnera frclcn Segment. Verklelnert. Dvoreti
3b (Eea). — 2 Ocraliocarit decent Barr. Seltenanalcbt, aoigt 5 Segmente. DloubA
Hora 3b (Ee2). — 3, 4. 6. 6 Grvptocarit obiohta Barr*) 3, 4 In nattlrl. Giosae.
Kolednik sb (Eel). — 7, 8 ArMozoe Jonai Barr. 7 Llnke Schale. 8 BUckenansicht
4mal vergrSsa Sllctaov 3b (Ee2i. — 3 Bolbozot bohemica Barr. Vyakocllka 8b
<Ee2). — 10 PUrygoliu bohemiciu Barr. Verklelnert. Karlatein 3b (Ee2). — // Plu-
multttt dclicatuliu Barr. a natllrl. Gr. 4 vergrSsa Die Zelcbnung lat nlcht gani rlchtfg.

Llacbtltz 3b (Ee2) — It Aptychoptit primus Barr. Die beiden Hanptscbalen.
Etwai verklein. Ll toh la vy 3o (Eel).

*) Nach Novak wiire nur allein Gnjptocaris rhomboidea Barr. zu den Oatra*
coJeu zu aiellen, alle anderen Arten .ibcr ala Ueckelchen too Hyolithen
aafzafaasen.
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920 II, Palaeozoische Gruppe. — Silursystera.

ursachte Einschiebungen obersilurischer Gesteine in unter-

silurische Schichten.

Colonien im Sinne Barbande's, abgesehen von der

immerhin zweifelhaften Golonie Zippe,*) gibt es also nichi.

Der grosse Meister mag zu ihrer Annahme durch eine falsch-

liche Verallgemeinerung des fur die Colonie Zippe vielleicht

Fig 334 bis 337. Orthoeermten del bSbmlicben
Obanllun.

Nach J. Bairande.

1, 2 Orthocercu tectum Birr. 2 LXngsscbniu mit Kam
merung nnd Slpbo. Cca 'i t nat. Gr. Koior. —
• Orthoc. plsurotomum Bur. Wenlg rerkleinert Bn-
to win — 4 Orthoc. bohtmleum But. '}, nut. Gr.
Karlitein. — 6 Orthoc. pottru Birr, rait entblluter
Kammarung, Slpho nnd Slphonalduten. Daranter Qaeriebnltt. >|, nal. Gr. SI

wtietitr Thai. Stafe 3b (EeS).

zulassigen Schlusses gelangt sein. Bewunderungswiirdig bleibt

aber die Beharrlichkeit und der Scharfsinn, mit welchem
er die sich fortwahrend mehrenden Widersacher seiner The-
orie bekampfte. **)

*) Vergl. S. 887. besondeis die Anmerkung.
*») Defense des Colonies. I. 1861, II. 1862, III. 1865, IV. 1870,

V. 1881. Darin die Literatur Uber diese, nun wohl abgelhane Frage,
welche die betheiligten Kreise mehr als billijr erregt hatte. Vergl. mein
Palaeozoicum etc., pag. 19 IT.
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In Folge der vielfachen Einkeilungen losgerissener

Schollen der Graptolithenschiefer in den Schichten 2d ist

die aussere Umgrenzung der Stufe 3a allerdings sehr un-
regelmassig. Nur der innerste Theil bildet eine zusammen-

Fig- 888 bi» 845 Mmchela (Acephalen) des bfthmtachen Obenflari.

Nuch J. Barrande.

1 VUuta ttrenua Barr. lUlfte der oat. Gr. O TO rati 3b (Eel). — S Dualina robtuta

Barr. Etwas rerkleln. Locbkot 3b (Eel). — 8 Dalila txplanata Barr. Etwa« Ter-
kleln. Droretj lb (Eel). — 4 Imcardia plaeida Barr. */, der net. Gr. Loch tor
Sb (Ee2). — 6 Itocardia librata Barr. >|, der nat. Or. Lochkor Sb (Eel). — 8, 1
Qardiola contrtutani Barr. Oertag Tergrou. Bntowlti Sa (Eel). — 8 Lunuii'cardium
txctllttu Barr. Jungei Individ, mebr alt 2mal rergroii. BndSan 3b (Eel). — 9 Avi-

atla itnimt Barr. Loehkor sb (Eel).

hangende Erstreckung, deren Grenze von Dvoretz und Branik
uber die Moldau, dann zwischen Klein und Gross Kuchel
hindurch W an Radotin vorbei bis Karlik, dann von Belfi

uber Zelkowitz bis gegen Libomysl und von hier nordwarts,

beziehungsweise nordostwarts an Chodoun und Popowitz
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vorbei fiber Jarov, Mezoun, Zbuzan, Repora, Butowitz zur
Moldau zurflck und am anderen Ufer fiber Podol bis gegen
Michle verlauft. In dieser Erstreckung, die wetter unten
eingehender besprocben werden wird, flndet im Theile sud-
lich von der Beraun durch eine antiklinale Aufwolbung der
Stufe 2d eine Trennung in z'wei ungleiche Theile statt, und
eine ahnliche Aufwolbung zwischen Chodoun und Tman
zerlegt auch die westlichere Ausdehnung der Stufe in zwei
Lappen.

Ringsum wird diese zusammenhangende Erstreckung
der Stufe 3a von losgerissenen Stucken begleitet. Ein sol-

ches befindet sich gleich am nordlichen Beginne der Stufe

in der Gemeinde Dvoretz, ist jedoch gegenwartig nicht ent-

blfisst. Etwas sud-

licher befindet sich

eine Einschaltung
von Graptolithen-

schiefern in dem
verworfenen Thei-
le der Schiefer 2d
etwa 150 Schritt

nordlich von dem
Braniker Kalkfel-

sen. (Col. Branik
Barr.). Noch mehr
sudlich beim Hod-
kovickaer Bahn-

Fig 846. Ophidtocerat rudcnt Barr. 2 Fait gamea Exempt* hole 1st gleichfalls

1 Die verengte Mttndung tod der Selte, 3 Ton obeo 2mal durcll eine Ver-
vergrBu. B u towl iz 3a (Eel). , _

werfung eine Par-

tie der Stufe 3a in das Niveau der Stufe 2d gelangt.

Dieselbe wird von drei Diabaslagern durchsetzt. (Col. Hod-
kovicka Barr.). Endlich noch sudlicher, N von Modfan
am Hugel genannt „Na Hajkach" in der Richtung gegen
die Einschicht Vinice kommt gleichfalls ein kleines Lager
von Graptolithenschiefern im Bereiche der Stufe 2d zum
Vorschein. (Col. Vinice Barr.J. Diese am rechten Ufer der
Moldau gelegenen Einkeilungen der Graptolithenschiefer in

untersilurische Schichten kOnnten trotz der geringen Aus-
dehnung der Stufe bei genugenden Entblossungen vielleicht

noch vermehrt werden, da die ganze Partie am rechten
Moldauufer verworfen und von zahlreichen Bruchspalten
durchsetzt ist, womit vielfache Storungen der Lagerung zu-

sammenhangen.

jJmm
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Am linken Moldauufer stSsst man gleich hinter Gross
Kuchel an der Lehne ober der Walter'scben Gartnerei im
Bereiche der weichen Scbiefer mit Sandsteineinlagerungen
auf eine wenig machtige Einkeilung der Stufe 3 a, welche
im Liegenden aus Graptolithenschiefern, im Hangenden aus
mergeligen Schiefern mit sehr grossen Kalkconcretionen (3a0)

besteht. Sie wird von Diabastuff begleitet. Zwischen dieser

Verwerfung (Col. KrejCi Barr.) und Gross Kuchel erschei-

nen inmitten der typischen grunen Schiefer der Stufe 2a
schwarze Schiefer mit reichlichen Abdriicken von Trinucleus
Goldfussi Barr., die im Profil Fig. 347 besonders hervor-
gehoben sind. Sie sind bedeutend starker zusammengestaut
als die angrenzenden Schichten, wie namentlich am Wege
nach Lochkov deutlich zu sehen ist, durften aber trotzdem
nicht leicht aus der Stufe 2d auszuscheiden sein. (Vergl.

S. 899). Weiter sudlich an derselben Lehne ober der Eisen-

bahn gegenuber der Walter'schen Gartnerei werden die flach

Verwerfung Verwerfung

Baidinger Krejci Gross Kuchel

Fig. 347. Profil am Lahovikaer Abtaange slldllch ron Gross Kuchel.

1 GrUnliche Schiefer ad (Dds). /' Schwarze Schiefer mit Trinudeu* Qoldfuui Barr.
S Graptolithenecblefer sa (.Eel). 8 Dlabaa.

nordostlich einfallenden Quarzsandsteine und Schiefer der

Stufe 2d. wie es scheint regelmassig von Graptolithenschie-

fern iiberlagert, welche aber in Folge einer Verwerfung in

das Niveau der ersteren Schichten gelangt sind. (Col. Hai-

dinger Barr. Fig. 347). Noch weiter sudwestlich trifft man
eine ganz kleine Einschaltung von Graptolithenschiefern in

2d unweit sudlich von der Einschicht Lahovska. Sie wird

von einem wenig machtigen Diabaslager begleitet. (Col.

Lahovska).

In siidwestlicher Richtung am Rande des Kalkstein-

plateaus weiterschreitend, gelangt man zu den oben (S. 917)

schon erwahnten mehrfachen Verwerfungen, durch welche
ein ganzer Zug von durch Diabaseinschaltungen getrennten

Graptolithenschiefern in die Gesteine der Stufe 2d eingekeilt

ist. Dieser Zug beginnt mit den kammartigen Hiigeln vor

Karlik (Gabrak 305 m) und erstreckt sich, allmalig breiter

werdend, zwischen Rovina und Morinky hindurch zum Be-
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raunflusse, von welchem er zwischen Klucitz und Hinter
Tfeban durchbrochen wird, urn jenseits desselben im Vbskov-
berge bis N von Unter Wlenetz fortzusetzen. Am rechten
Beraunufer im steilen Gehange des Voskovberges (von wel-
chem das Bild Fig. 311 aufgenommen ist) ist der Zug am
besten entblOsst. Er besteht aus weichen Schiefern und
Sandsteinen der Stufe 2d, aus 5 Lagern von Graptolithen-

schiefern und 7 Diabaslagern (Fig. 278), deren Gesammt-

Fig. 848. Phragmocera*
callistoma Barr. 1 Von
d. Banchaelte. a MUnd-
ung mil Tier Ptar Lap.
pen. Etwat verkleio.
St. ProkoplthaW

Sb (EeS).

Fig 34U- Ofthidioctras
tencr Barr. Wenig Ter*
kleln. V yakoSl Ik a

3a (Kel).

llg. SSO. :-'C;/rtoceTwi'aequalr,'BiLTr. */. nat. Gr. ELosor 3b
(E«2).

machtigkeit etwa 500 m betragen durfte. Auch von Karlik
trifft man in 2d eine kleine Einlagerung von Kalkschiefern
mit Concretionen, desgleicheu bei KluCitz unter dem Dorf'e
an beiden Flussufern. In diesem Zuge sind die Grapto-
lithenschiefer durch Einfluss der Diabase verschiedenartig
metamorphosirt, namentlich roth gefarbt, gebandert und ver-
hartet. Weiter sudlich besteht eine geringe Einkeilung von
Graptolithenschiefern zwischen Lhotka und Lee.

Am westlichen Rande des Kalksteinplateaus sind am
Fusse des Kosovberges Graptolithenschiefer in Begleitung
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von Diabasen in die Stufe 2d eingeschaltet (Col. Kosov).

Weiter nordostlich triflft man eine ebensolche etwa 200 m
machtige Einkeilung in Tachlowitz an, wo sie zwischen bei-

den Hausergruppen des Dorfes hindurch zieht (Col. Tachlo-
witz). Sie besteht aus einigen Lagern von Graptolithenschie-

fern, welche durch Diabasbanke von den scheinbar das Han-
gende bildenden Schicbten 2d getrennt werden und sich

zwischen Letnik und Dobfie auf etwa 3 Ant dem Streichen

nach verfolgen lassen.

Fig. 861 bis 354. Muacbeln (Acephalen) des bobmlscheo Obenllnri.

Na«h J. Barrandt.

1 Sldva bohemica B»rr. Wenig verkleinert Tobolka 3a (Eel) Aueh am 3b (E»2)
bekanot — i Panenka (PutUa) gyrant Ban. Etwai verkleln. Droreti 3b (Eea). —
8 Vivoda (Dux) expectant Barr. Urn >|, Terklein. Gross Kuchel 3b (Ee2). —

4 Silurina diitorta Barr. Etwas verkleinert. Droreti 3b (E«2).

Zwischen Zbuzan und Klein Ohrada werden die viel-

fachen Verwerfungen im Grenzgebiete zwischen Unter- und
Obersilur durch zahlreiche Diabaslager bezeichnet. Durch
diese Lagerungsstorungen sind an mehreren Stellen Grapto-
lithenschiefer in das Niveau der Stufe 2d gelangt, wie zwi-

schen Ofech und Repora, dann in Repora selbst eine Par-
tie mit nordOstlicher Erstreckung auf etwa 1 Tern weit (Col.

Archiac), ferner am Wege naher gegen Klein Ohrada und
in diesem Dorfe selbst (Col. Ohrada), sowie NO bei Nova
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ves (Neudorf, Col. Cotta). Zwischen Ofech und Repora er-

scheinen in Begleitung von Diabas nur Spuren von Grapto-

lithenschiefern. Dagegen sind dieselben in Repora, nament-
lich nordlich vom Dorfe an der Strasse nach Stodfilek sehr

Fig. SSi. Geologliches Kirtcheu der nlehiten Umgebung Ton Repora.

(Verwerfnng Archlac).

MimUb 1 : 16.000.

Die elngeachr. Zablen geben die HBhen In M*t«rn »n.

deutlich entwickelt. Man kann hier eigentliche Graptolithen-

und Kalkschiefer mit Anthraconitconcretionen (Fig. 357), die

von drei kurzen DiabasstScken durchsetzt werden, unter-

scheiden. Die Partie der Stufe 3a ist an einer Bruchlinie

gegen den sudlichen Flugel der Stufe- 2d abgesunken (vergl.

NW

» / t

Fig. 356. ProSl dutch die Verwcrfung Areolae bel jlepora
(geftltart naeb AB In Fig. 865).

/ Stufe 2d (Dd5). 5t Graptolithenschlefer 9a (Eel). 8 Dlabaa.

das Kartchen Fig. 355 und das Profil Fig. 356). Die Bruch-
linie ist nur zum Theile im Terrain markirt, jedoch unzwei-
felhaft vorhanden und nur durch Uebersehen derselben ist

bei dem nicht sehr verschiedenen Verflachen der Schichten
im sudlichen und nordlichen Flugel der Verwerfung die An-
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Obersilur im mittelbobm. Kalksteinplateau. — Stufe 3a. 927

nahme einer regelmassigen Einschaltung der Schiefer 3a in

die Schichten 2d erklarlich. Entlang der Verwerfungslinie

erscheinen namentlich die Graptolithenschiefer stark zusam-
mengestaut und wohl auch noch von Nebenkhiften durch-

setzt, welche Verhaltnisse J. Maee in dem Profil Fig. 357
in grosserem Massstabe darstellt. Das Kartchen Fig. 355
und die beiden Profile Fig. 356 und 357, die sog. Golonie

Archiac speciell betreffend, bieten fur alle schon bekann-

Fig. 337. Datailprofil dnrch da* SBdende der Verwerfnng Archiac

Nach J. Marr.

1 Schwarze Trlnndmaiehlefar 2d (DdS). * Graptollthenitufe Sa (Eel), Colonuazone
3 Kalkiteln.

ten — auch die in Bakrande's letzter Vertheidigungsschrift

angefuhrten Col. Lapworth und Col. Marr — und manche
gewiss noch zu entdeckenden sog. Colonien ein im Allge-

meinen giltiges Bild.

Die Einschiebungen von Graptolithenschiefern in das

Niveau der Schichten 2d bei und in Ohrada sind gering,

grosser ist jene zwischen der Einschicht Nova ves und Ji-

nonitz an der Strasse, die verhartete Graptolithenschiefer

Hdjek Motol Weiner Bern ZAboc Wokowilt Scharl'a

i "8 It Hi 7 *

Fig. 868. Profit bei Motol.

/ Phylllt. 3 Klaaelfoblefer. B 1)1 abas- nnd Rotheiaeniteinatnfe Id (DdlR). 4 Stufe

2» (Ddiy), 5 QnaralUtufe 2b (Dd2), 6 8tnfe 2c (Dd3 u. d4), 7 8tufe 2d 1 (Dds) de«

Vnterallurs. 8 Obenilorische Graptolith«n«chiefer (6 Colonasionc, 8' Priodonzone

nach Marr). 9 Kraldcgebilde. 10 Dlabas.

mit Orthoceraten fflhrenden Concretionen enthalt. Alle wer-

den von mehr minder machtigen Lagerstocken von Diabas

begleitet.

Auch in der nOrdlichsten, langs der mehrfach erwahn-

ten Hyskov-Prag-Hloupetiner Bruchlinie zu Tage tretenden

Partie der Stufe 2d (S. 901) erscheint eine isolirte Scholle

der unteren Stufe des Obersilurs (Col. Motol und Col. Be-

ranek Barr.), deren Mitte beilaufig der Diabasstock einnimmt,

welcher am Gipfel ein Kreuz tragend, in Motol aufragt. Auf
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928 II- Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

der Nordseite des Diabases bis fast unter die Quadersand-
steine des Weissen Berges breiten sich Kalkschiefer mit

Goncretionen aus und auf der Sudseite bis zur Strasse,

welche vom Beranek-Gasthause nach Rusin fuhrt, ei-

gentliche Graptolithenschiefer. Die nordliche Partie der Sedi-

mente ist bedeutend machtiger als die sudliche, am machtig-

sten aber ist der beide trennende Diabaslagerstock. (Fig. 358).

In der zusammenhangenden Erstreckung der Stufe 3 a

am Rande des Kalksteinplateaus sind die Vorkommen am
rechten Moldauufer bei Dvoretz und Branik von verhalt-

nissmassig geringer Ausdehnung. Am Abhange gegen Podol,

sowie am Kamme zwischen den beiden genannten Gemein-
den sind kalkarme und kalkreiche Graptolithenschiefer (3a<x

und 3a6), welche letzteren durch sich immer mehr anhau-

fende Kalkconcretionen schliesslich in Kalkbanke ubergehen,

gut entblosst Weiter ostlich sind sie aber nur in Spuren

Sliventtxer Fritdhof Qrosa Kuchtl

Fig. 869. Profll am oordllcben Oehlnge d«r Seblncht PMdoli.

1 UQterillnriiche Stufe 3d (Ddi). St Or»pthollth»nichlefer 3k (Eel'). 3 Cepbalopo<leii-
kalkjteln sb (BeS). 4 State Da (Ffi), 5 Stufe Db (Pf2), $ Stufe Do (Ogl). 7 Krelde.

ablagerungen. 8 DIabai.

an den Gehangen zwischen Pankratz und Michle nachzu-
weisen.

Bedeutend machtiger entwickelt sich die Stufe am
linken Flussufer bei dem Gasthause Vyskocilka und Klein

Kuchel, wo die Graptolithenschiefer von mehreren gewalti-

gen Diabasstrdmen durchbrochen werden und wo sich einer

der ausgiebigsten Fundorte von Versteinerungen der Stufe

befindet. Von hier streicht sie quer durch die Pfidoli ge-

nannte Thalschlucht, welche von Gross Kuchel gegen Sli-

venetz zieht. Diese letztere wird selbst wieder von der

Lochkover Bruchlinie durchsetzt, an der eine Verwerfung
stattfand, durch welche eine Wiederholung der ganzen Schich-

tenfolge vom unteren Obersilur bis zum Unterdevon bewirkt
wird. Der ostliche Flugel ist ausserdem eingefaltet, odcr

nochmals geringer verworfen. (Fig. 359). Die Schlucht Pri-

doli scheint ubrigens selbst einer Verwerfungsspalte zu ent-

sprechen, an welcher eine Verschiebung stattgefunden hat,

durch welche die Stufe 3a in unmittelbare Nachbarschaft
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3a. 929

der devonischen unteren Knollenkalke gelangt ist, so dass

diese letzteren in der Nahe des Slivenetzer Kirchhofes das
linke, die Schiefer aber das rechte Gehange der Schlucht
einnehmen.

In der weiteren siidostlichen Erstreckung treten die

Schiefer der Stufe 3a deutlich zwischen Lochkov und Ra-
dotin zu Tage, so namentlich am Gehange des Karolinen-
berges, wo sie am Fusswege nach Lochkov als typische

Graptolithenschiefer entwickelt sind. Auch bei Lochkov,
westlich vom Orte in der Seitenschlucht des Radotiner Thales
ist die Stufe 3a, vor-

nehmlich der Uebergang
in die h6here Stufe,

gut entblosst. Sie wird
hier wie uberall von
Diabasen begleitet. In

der weiteren Ausdeh-
nung bis zur Beraun bei

Budflan am Ostgehange
des Plesivec ist die Stufe

ebenfalls ziemlich gut

aufgeschlossen, nament-
lich durch die Thal-
furchen von Solopisk

undKarlik (S. 911) und
uberhaupt ist sie theils

nach den Diabasmas-
sen, die sie durchsetzen,

theils nach dem uber-

aus typischen Gestein

uberall leicht nachzu-
weisen.

In der Erstreck-

ung am rechten Ufer des Beraunflusses wird die Stufe der

Graptolithenschiefer, wie oben (S. 922) schon erwahnt,

durch eine Aufstauung des obersten Untersilurs in zwei

Theile gesondert, die aber nicht vollig von einander ge-

trennt sind, sondern durch die Auflagerung der obersilu-

rischen und devonischen Kalksteine zwischen Vinafitz und
KonSprus zusammengehalten werden, so dass die Stufe 2d
auf der Karte nur in Form zweier tief in das obersilu-

rische Terrain eingreifender Lappen erscheint. Die n6rd-

liche dieser AufwOlbungen kann vom VoCkovberge gegenuber

Fig. SCO bit 362. Aacorceraten dei bShm. Ober-
•llan

'•• N»ch J. Barrande.

1, 4 Atcottrat GotJfxuH Bm. I) 1 o u h A Hon 3b
( Ee2) . — a, 6 Aicoc Keyttrlingi B»rr. V»rr. amaena
Lochkov Sb. — 8, S At-.oe. lironni Barr. Theil-

welae besebadlgt. Dlouba h or a 3b.

In deD Qaersohnltten 4, 6, 8 entaprlcbt die dun-
klere Partle der grossen Kammer.

Katttr, Oeologle Ton BShmen. 59
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von Karl stein in siidwestlicher Richtung bis fast nach Menan
verfolgt werden (vergl. S. 968), wahrend die sudliche von
Libomysl uber Borek bis gegen Bykos und Suchomast sich

erstreckt. Beide werden von Graptolithenschiefem und Dia-

baslagern umsaumt, welche sich namentlich in der Umgeb-
ung von Litten bis Wlenetz und Belc machtig entwickeln.

Auch in der Niederung von Litten uber Menan bis Kone-
prus und Bitov treten, nur von ganz geringen Schollen von
Kalksteinen der Stufe 3b uberlagert, Graptolithenschiefer zu
Tage, durch welche die hohe Partie des Kalksteinplateaus

zwischen Vinafitz und Koneprus von der grossen nordlichen

Erstreckung abgeschnitten ist. Dieselbe wird von Grapto-
lithenschiefem unterlagert und rings umgeben, welche sich

gegen Sudosten bis 2elkowitz, Libomysl und Chodoun er-

strecken. Sie nehmen aber auf der Oberflache kein zusam-
menhangendes Terrain ein, sondern lagem sich in drei Aus-
laufern um und zwischen zwei Aufwolbungen der Stufe 2d
ein, namlich die erwahnte Aufstauung von Libomysl uber
Borek bis Suchomast und eine zweite, minder ausgedehnte,

die sich von Chodoun gegen Tman erstreckt. In Folge

dessen erscheint der sudliche Theil der Stufe 3a auf der

Karte stark lappig. Die Stufe, welche hier uberall Diabase

begleiten, wird ubrigens auch noch von drei isolirten Kalk-

steinschollen uberlagert (Fig. 430). Die Kalksteinberge be-

herrschen die Gegend, wahrend die Graptolithenschiefer nur
an den Abhangen erscheinen und durch einzelne hervor-

tretende Diabasfelsen markirt werden.
Am Nordrande des Kalksteinplateaus erstreckt sich die

Graptolithenschieferstufe von Popowitz und Bitov am Fusse
der Dlouha hora zur Litohlavmuhle, wo neben den Schie-

fern namentlich Diabase in gewaltigen Felsen anstehen, dann
uber die Karlshutte bis Tetin und Beraun. Vom Berauner
Bahnhofe bis gegen Tetin erheben sich auf beiden Fluss-

ufern Diabasmassen, welche Zuge von Graptolithenschiefem
einschliessen. An dem hohen, Ratinka genannten Gehange
zwischen dem Berauner Bahnhofe und dem Dorle Tetin
durchbrechen Diabasmassen vielfach die Schiefer 2d, die

Graptolithenschiefer 3a und den liegendsten Theil der Kalk-
steinstufe 3b, so dass in diesem anscheinend mehrere Hun-
dert Meter machtigen Complexe in bunter Abwechselung
Diabase und deren Tuffe, Schiefer und Kalksteine auf ein-

ander folgen. Im Allgemeinen bleibt aber die Ueberein-
anderfolge der drei sedimentaren Stufen doch kenntlich.
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Am linken Beraunufer sind die kOrnigen und tuffartigen Dia-
basmassen mit rnehreren wenig machtigen Einschaltungen

Fig. 868 bit See. Ortboearatan dea bShmitohen Oberallon.

Naeb J Bommdt.

4, 8, 4 Ortkoeenu mtmnulon Mttntt S Von atutan. 1 Iiangiaehnltt elnet andaien
Krompl. mlt rorstlglieb erbaltanem Slpbo and Kammarnng. 4 Endichaldewand die
anbeantrala Iiaga dat Blphot ulgand. HI IiOohkoT, 1 Karlateln sb (Est).— t, B Orthot. originate Barr. 6 Von miien i LlngMshnttt mlt dantlleham excentrt-
•thorn Slpbo. Hlnter K o p an 1 n a Sb (EaS). — 6, 7 OrOux. dulet Barr. 7 Von anaten,
6 Thail ainea andaren EzampL im Llnguehnltt. Br an Ik Sb (E»3). — 8, 8 OrOioc

jaanlahm Sow. t Qaertchnltt oriantlrt wla Fig. 8. B otowiti Sa (Eal).
Beloht bia In't Daron.

von Graptolithenschiefern namentlich gegenuber von Tetin,

vom Eozelfels flussaufwarts, gut entblosst.

Von hier zieht die Stufe auf die Hochebene uber das
Gehdft Lischtitz, den Herinkberg, St. Johann und Sedletz

59*
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bis Mezoun. In den gewaltigen Grunsteinmassen, welche
hier , herrschen, erscheinen die Graptolithenschiefer nur als

raumlich beschrankte Lager, in welchen sich bei Lischtitz

und Sedletz gute Fundorte von Versteinerungen befinden.

Bei Mezoun wird die Stufe eingeengt und zum Theile be-
deckt. Sie kommt erst wieder eine Strecke nordostlicher

in der Tachlowitzer Gegend in bedeutend verworfener La-
gerung zum Vorschein. Die Graptolithenschiefer sind hier

verhaltnissmassig sehr untergeordnet, Diabase und Tuffe

dagegen machtig entwickelt Bei Dobfic verschwindet die

Stufe unter verwitterten Ereideschichten, unter welchen sie

in kleinen Entblossungen bei Zbuzan und Ofech, in mach-
tigerer Entwickelung
aber erst bei Bepora
und Klein Ohrada er-

scheint, um uber Nova
ves bis Butowitz zu
Ziehen. Diese von ge-
waltigen Diabasmassen
begleitete Erstreckung
der Stufe 3a gehfirt zu
den in palaeontologi-

scher Hinsicht reichsten

Theilen derselben. Bei

Butowitz wird die Stufe
rtf. K7 ..dm ft.,.p.a«,dW b»hm. ob.»n.». ^^^^ von Kreide-

i, » Btomku. «,»^h. b«. i h... fc, , Q..,-
^Men der westlichen

•ebnltt •rgrbuert. Eoitl sb (BeJ), aoeh lm V OrtsetZUng der DlVCl

a tob obra, dvflbar dtr Qnencbnltt, t Ton der UTaay DeaeCKl lUlU ITIU.wV.^. d" 5
c5*,e, TmiHtort, «wi»»tan erst wieder bei der Ein-Bubowlti and Lodenlti 8b (EeS). ,. ,. „ ... .

schicht Konvafka zu
Tage, von wo sie in Begleitung von Diabaslagern, welche
zwischen den Graptolithenschiefern gleichmassig eingeschal-
tete Schichten zu bilden scheinen, bis uber die Verbind-
ungsbahn hinaus streicht. Im Bahneinschnitte ist die Stufe
gut entbldsst Man sieht hier auch, dass sie in Folge einer
Verwerfung nahe an die devonischen unteren Knollenkalke
herangeruckt ist. Weiter hinab zur Moldau lasst sie sich
wegen der Bedeckung durch Sand und Lehm nicht weiter
verfolgen. Sie findet aber wohl unzweifelhaft ihre Fortsetz-
ung in der Podol-Pankratzer Partie am jenseitigen Moldauufer.

Der palaeontologische Gharakter der Stufe 3a wird
wesentlich durch die uberaus reichlich auftretenden Grapto-

f v
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lithenreste bestimmt, welche in der That im grdssten Theile
der Ausdehnung der Stufe fast allein vorkommen. Beson<-

deres Interesse und Wichtigkeit erlangen diese vorzuglichen

Leitfossilien dadurch, dass es dem ausgezeichneten Geologen
C. Lapwobth gelungen ist in Nordengland und Schottland,

dessen Silurfonnation fast ganzlich durch Graptolithenschiefer

8s (Eal) .

2d (DdB)

Sog. Coloala Ohrada

2d (DdS)
J

Sog. Colonic ArehUe •

2d (DdB)

Sog Col. HodkoTtSka ,

2d (DdB)

Sog. Colonla Haldlnger

2d (WdS)

Colonntione

Prlodontona

Stplograptottona

Sohiefar and Sandttaioe

PrlodonsoD*

Sehlofer and Sanditelna

Sebiraria Beblafar mlt Trimi-
tlnu Ooldftuti Barr.

Coloaanona

Prlodonsone

DIplograptuaione

Sahlafar and Sand»t«lne

Calonnatena

Pilodonxone

Dlplogrsptnuoaa

Sehlafer nnd Sandttalna

Dlplograplasiona

Sehlefar nnd Sandttalna

Fio. Set. J. Marr'i achamatlache Daratallnng dar Ralhenfolge der

Oraptollthanfannaa In dar Stnfa Sa (Eel) and in dan aog. Colonlan.

reprasentirt wird, eine gesetzmassige Aufeinanderfolge ge-

wisser vorwaltender Formen festzustellen und bierauf eine

Zonengliederung zu begrunden, die in uberraschender Ueber-

einstimmung von S. A. Tullbero auch im sudlichsten

Schweden (Schonen) nachgewiesen wurde. Es war anzu-

nehmen, dass sich moglicherweise eine ahnliche Gliederung

auch in anderen Gegenden durchfuhren lassen diirfte und
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war hier allerdings Bohmen zunachst in Betracht zu Ziehen.*)

J. Make will mm bei einem Besuche B6hmens festgestellt

haben**), class in der Stufe 3a drei verschiedene Grapto-
lithenfaunen fibereinander auftreten and dass die Reihen-
folge dieser Faunen dieselbe ist wie im englischen Ober-
silur. Die Stufe erscheint hienach in drei Zonen getrennt:

In der tiefsten sollen vomehmlich Diplograptus- und Cli-

macograptus*Arten herrschen — Diplograptuszone; in

der mittleren hauptsachlich Graptolithes priodon Ban-. —
Priodonzone; und in der hochsten Grapt. colonus Barr.

und Grapt. testis Barr. — Colonuszone. Als von aus-

schlaggebender Bedeutung fur die Beurtheilung der Bae-
EANDE'schen Golonienlehre (S. 917 ft.) wird nun der Umstand
angefuhrt, dass sicb auch in den sog. Golonien diese Grapto-
lithenzonen in derselben Reihenfolge nachweisen lassen,

woraus sich zur Evidenz ergeben wurde, dass es keine mit

dem Untersilur gleichaltrigen Einlagerungen, sondern von
der zusammenbangenden Erstreckung des Obersilurs durch
Lagerungsstorungen abgetrennte Schollen sind, wie ubrigens

oben schon dargethan wurde. J. Maeb hat diese angeb-
lichen Verhaltnisse in dem Diagramm Fig. 369 zur Darstel-

lung gebracht und auch in mehreren Profilen die einzelnen

Graptolithenzonen eingezeichnet. Dieselben lassen sich jedoch,

wie ich schon in meinem Palaeozoicum (pag. 23) bemerkte,

durchaus nicht so streng nachweisen, wie man auf Grund
der angefuhrten Arbeiten anzunehmen vielleicht geneigt sein

konnl e. Wohl aber ist nicht zu ubersehen, dass an die beiden
Medien, welche mich zu einer Zweitheilung der Stufe ver-

anlassten (S. 914), vomehmlich gewisse Graptolithenformen
gebunden sind, d h. dass in den kalkarmen eigentlichen

Graptolithenschiefern (3aa) haupts&chlich Rastrites- und
Diplograptus-Arten, namentlich Rastrites peregrinus Barr.,

Rastr. LinnH Barr. (Fig. 313, S. 915), Diplograptus pal-

tneus Barr. (Fig. 315) neben Graptolithes Nilssoni Barr.

(Fig. 318), Graptol. (lobiferus) Bechi Barr. und Graptol.

spiralis Barr. (Fig. 320, S. 916); in den kalkreicheren und
mergeligen Schichten (3aP) aber hauptsachlich Monograptus-
arten : Graptolithes priodon Bronn (Fig. 312), Grapt. colo-

nus Barr. (Fig. 316), Grapt. testis Barr., Grapt. Roemeri

*) Vergl. Lapworth, Quart. Journ. Geol. Soc. London. XXXIV,
1878, pag. 333.

**) On the predevonian rocks of Bohemia. Quart. Journ. Geol.

Soc. London. XXXVI, 1880, pag. 691.
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Barr. (Fig. 317) neben Grapt. turrieulatus Barr. (Fig. 319),

Retiolites Geinitzianus Barr. sp. (Fig. 314) und JDictyonema
bohemica Barr. auftreten. Eine eingehendere Gliederang

Fig 870 ble 376. HaMbeln (Acephalnn) dea bShmliehen Obenilari.

N*oh J. Barrmdt.

I, I Dualina exeUa Barr. Etwai Terkletaert. VyikoJIlki 8b (Eel). — 8, 4 Prat-
cardUm madtrattim Barr. 3 Klsppe, 4 Sehlouialta. Droriti 9b (Ee2). — 6, t
SpmuU (Fawla) graellit Bur. 8 8eltenk!app«, 8 Qaenchnltt »ueh elnen geringen
Thdl der nrelten Klappe mlt umfaaiend. 3mai TergrSie. LoehkoT 3b (Ee9). —
7 MytUui toofior Birr. Loobkor Sb (EeS) — 8 Mytilut Murfaw Barr. Dereelbe
FnndorL — 9a, 8b Tmki (T«m/J»i UhaUea Barr. 9a Seltenklappe,? 9b Qaanohnltt,
wenlg vergrSaa, Kaebel 8b (Eel). — SO MM (Diltata) comptecajBarr. aval v«r-

gr8»«. Dloohi Hora |8b (Ee2)

kann meines Erachtens hdchstens auf Grand von neuerlichen,

genau zu controlirenden Aufsammlungen eines sehr reichen

Materiales durchgefuhrt werden. Der gegenwartige Stand
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unserer Kenntniss aer bdhmischen Graptolithen *) und deren
verticaler Verbreitung berechtigt aber nicht zu der Behaupt-
ung, dass die fur England und Schonen giltige Zonenglie-

derung in alien Stucken auch auf Bohmen passt. Liegt

doch schon eine bedeutende Schwierigkeit darin, dass nach
Mark und Tullbeeo**) in der Stufe 3s alle Graptolithen-

horizonte des gesammten Obersilurs Englands und Schwe-
dens von der BirkhiU-Serie bis einschliesslich zum Ludlow
vorhanden sein sollen. Was fangt man dann mit den Grapto-

lithen an, die noch reichlich in der Ealksteinstufe 3b vor-

kommen, welche doch keinesfalls junger als das Ludlow ist?

Von sonstigen Versteinerungen, welche aus der Grapto-
lithenschieferstufe angefuhrt werden, erscheint der aller-

grdsste Theil zugleich in der folgenden Stufe 3b und mag
es der Zukunft vorbehalten bleiben diejenigeu Arten, welche
ausschliesslich auf die Kalksteine beschrankt sind, aus der

Stufe 3a auszuscheiden und der Stufe 3b zuzuweisen. Von
Trilobiten ist Dalmanites orba Barr. von Borek bei Sucho-
mast nur in dieser Stufe gefunden worden. Haufig erschei-

nen Arethusina Konincki Barr. (Fig. 389, S. 941). Ampyx
Rouaulti Barr. (Fig. 324, S. 918) und Illaenus Bouchardi
Barr. (Fig. 323). Von den ubrigen Crustaceen sind Phyllo-

poden durch 4 Arten der Gattung Ceratiocaris, darunter

namentlich Ceratiocaris inaequalis Barr. und Cer. decur-

tata Barr., dann durch Aptychopsis primus Barr. (Fig. 333,

S. 919) vertreten. Von Ostracoden wird Entomis migrans
Barr. und Cryptocaris pulchra Barr., von Cirripeden Plumu-
lites minimus Barr. und Plum, squamatula Barr., vou Eu-
rypteriden Pterygotus cyrtoehela Barr. angefuhrt. Von Ce-
phalopoden werden der Stufe 150 Arten der Gattungen
Orthoceras, (107 A.) Gomphoceras, (1 A) Ascoceras, (1 A.)

Mesoceras (1 A.), Cyrtoceras (26 A.), Phragmoceras (2 A.),

Ophidioceras (6 A.) und Trochoceras (6 A.) zugeschrieben.

Unter den zahlreichen Orthoceraten erscheinen am haufig-

sten Orthoceras annulatum Sow. (Fig. 366, S. 931), Orth.

dulce Barr. (Fig. 365) und Orth. originate Barr. (Fig. 364).

Die gewohnlichsten Arten der ubrigen Gattungen sind : Cyr-

*) Seit Bar rand e's Scbrift: Graptolithes de Boheme. Prague
1850, und E. Suess' Abhandlung: Ueber bOhm. Graptolithen. Wien
1851, ist keine eingehendere Arbeit tlber diese Thierreste erschienen.

"i Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1883, pag. 223 fT. bes. Tabelle. Ori-
ginal schwedisch, 1882.
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 2a. 937

toceras plebeium Barr. (Pig. 394, S. 942) und Cyrt. accessor

Barr., Ascoceras Koninch Barr., Phragmoeeras callistoma
Barr. (Fig. 348), Opkidioceras rudens Barr. (Fig. 346), Ophi-

dioc simplex Barr. (Fig. 454) und Oph.

tener Barr. (Fig. 349), Trochoceras amicum
Barr. (Fig. 441), Troch. pulchrum Barr. (Fig.

412) und IVocA. nodosum Barr. (Fig. 442).

Von Gastropoden sind derzeit nur
einzelne Vertreter verschiedener Gattungen
bekannt, darunter namenUich Gapulus mi'
nimus Barr., OrthonycJna elegans Barr.

(Fig. 408, S. 944), Bellerophon plebeius

Barr., Spirina*) tubicina Barr. sp. (Fig.

405) und Pleurotomaria carinata Barr. sp.

(Fig. 406). Von Acephalen rohrt Barrande
die Gattungen Astarte, Avicula, Cardium,
Conocardium, Cypricardinia, Mild (Di~

lecta), Panenka (Puella), Spanild (Venu~
sta) und Tetinka (Amita) mit je einer

Art, die Gattungen Cardiola (10), Dualina

(3), Goniophora (4), Hemicardium (4), Lu-
nulicardium (9), Maminka (Matercula 3),

Modiolopsis (7) und Sldva (Gloria 8) mit

mehreren Arten aus der Stufe 3a an. Von
alien 53 Arten sind 26 ausschliesslich auf

die Stufe beschrankt. Die bezeichnendsten
Arten uberhaupt sind: Astarte minuseula
Barr., Cardiola contrastans Barr. (Fig.

343, S. 921), Card, migrans Barr. (Fig. 396,

S. 943), Card, amplians Barr. (Fig. 398), XVwSS %&
Card, gibbosa Barr. (Fig. 400), Dualina •««••

secunda Barr. (Fig. 422), Hemicardium baro N,eh '• b*™**-

Barr. (Fig. 429, S. 949), Hemic, noduliferum ^^J^tS^L
Barr., Lunulicardium novellum Barr., Lu- » Bnmuiu Paru<M*ut

nul. tumescens Barr. , Maminka comata ^^1% «o^4t»-
Barr. (Fig. 403, S. 943), Mild insolita ^JSu^^L^^
Barr., Sldva bohemica Barr. (Fig. 351) und „,' , „. , etwa nn y,
Tetinka bellula Barr. Von Pteropoden sol-

"'"•l;;,.
1^. 1" ""

len Conularia proteica Barr. (Fig. 381)

und Cow. grandissima Barr. (Fig. 249), dann Hyolithus co-

*) E. Kayser, Ueber einige Versteinerungen des rhein. Devon.

Mit 2 Taf. Zeitschr. d D. geol. Ges. 1889, pag. 288 ff.
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938 H- Palaeozoisehe Grnppe. — Silursystem.

lumnaris Ban*. (Fig. 367), Hyol. obvius Ban-, und Hyol.
simplex Barr. in der Stufe vorkommen. Brachiopoden er-

scbeinen durch die Gattungen Atrypa (7), Crania (1), Cyrtia

(1), #t'«etna (3), Lingula (4), Jfertrfa (1), <MA« (4), Penfet-

fwertt* (5), Ehynchonella (3), Spirifer (1) und Strophomena
(2) mit zasammen 32 Arten vertreten, von welcben 11 auf
die Stufe ausschliesslich beschrankt and. Die gewdhnlich-
sten Arten sind: Atrypa linguata v. Bach (Fig. 307, S. 908),

Atrypa obovata Sow. (Fig. 306), Discina truncata Barr., Lin-
gula nigricans Barr. (Fig. 299), Merista passer Barr. (Fig.

308), OrMts honorata Barr. (Fig. 298), Pentamerus coro-
natus Barr., Pentf. modestus Barr. Ehynchonella Minerva
Barr. (Fig. 309), ittyn. 2V»o6e Barr. (Fig. 305), Spirifer viator

Barr. und StfropAomena eomitan* Barr. (Fig. 297). Von Bryo-
zoen wird die Gattung Fenestella genannt. Echinodermen
sind durch Grinoidenreste vertreten, die namentlich in den
Kalkconcretionen des Hangendsten der Stufe vorkommen
und obwohl verschiedenen Arten angehorend, meist unter

der Bezeicbnung Scyphocrinus elegans ?enk. (Fig. 457) zu-

sammengefasst werden. Von Korallen werden aus der Stufe

die Gattungen Cystiphyllum, Cyathophyllum, Favosites, Ha-
lysites, Heliolites, Omphyma, Petraia und Stenopora ange-
fuhrt (Halysites catenularius Linne Fig. 438). Von Pflaii-

zen sollen Vertreter der Gattung Sphaerococcystites Gdpp.
vorkommen.

Die Gesammtmachtigkeit der Sedimente der Stufe durfte

50m nicht ubersteigen. Mit den Diabaseinlagerungen betragt

dieselbe aber stellenweise 3—600 m.

Cephalopodenkalkstnfe 3b (d. i. Barrande's Ee2).

In gleichmassiger Ueberlagerung folgen auf die Graptolithen-

schiefer Kalksteine von kdrniger bis dichter Beschaffenbeit

und vorwaltend dunkelgrauer Farbe. Dieselben sind zum
grossten Theil sehr deutlich geschichtet, so dass man an
ihnen die vielfachen Windungen und Knickungen, welchen
die Stufe unterliegt, vorzuglich beobachten kann. Im tiei-

sten Theile der Stufe kann man an zahlreichen Orten den
alunaligen Uebergang aus der Schieferstufe 3a in die Ealk-
stufe 3b, verursacht durch die im Hangendsten der ersteren

auftretenden, nach oben zu sich schichtweise anhaufenden
kalkigen Enollen, beobachten. Die tiefsten zusammenhan-
genden Schichten bestehen in diesem Falle in der Regel
aus schwarzen dichten anthraconitischen oder thonigen am
Bruche matten Kalksteinen, deren Schichtenmachtigkeit selten
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2 dm uberschreitet. Diese Schichten pflegen durch merge-
lige oder schieferthonartige Zwischenmittel von einander ge-

schieden zu sein, die im Stufentiefstea zuweilen noch Grap-
tolithen enthalten und deutlicher entwickelt sind als weiter

oben. Die schwarzen dichten Kalksteine sind an mehreren
Stellen besonders reich an Grinoidenresten. Ueber denselben
folgen gewGhnlich bedeutend machtigere (bis 1 m) Schichten-
banke eines kdmigen Ealksteines von grauer, durch die mehr
minder vorherrschenden weissen Galcitkrystalle wesentlich

beeinflusster Farbe. Er pflegt uberaus reich an Petrefacten,

namentlich Gephalopoden zu sein, so dass man an einigen

Stellen kein Handstuck schlagen kann, in welchem nicht

mehrere derselben enthalten sind. Noch weiter hinauf folgen

Fig. 380. Qompkottrai ineola Bur. 1 Von der
Seite. 1 Vertlcalichnltt Etwu Terkleln. Loeh-

koTSb (E«i).

Fig S8t. Gonularia
prottica Barr. Jugend-
Uches Exempt. 2 Qer-
achnltt. Liirluitz

8b (EeS).

meist weniger deutlich geschichtete, vorwaltend lichtgraue,

zuweilen auch rothliche und eisenschussige Kalksteine, deren
Petrefacten hauptsachlich Brachiopoden anzugehOren schei-

nen. Diese Reihenfolge der Stufenglieder, welche an meh-
reren Orten, namentlich bei Dvoretz, Lochkov, Earlstein,

Tachlowitz, Dlouha hora beobachtet werden kann, hatte

mich veranlasst (Palaeozoicum etc S. 24) die ganze Stufe

3b in zwei Unterstufen zu zerlegen (Gephalopodenkalk 3ba
unten, Brachiopodenkalk 3bp oben), von welchen ich aber
gleich bemerken musste, dass es oft schwierig ist, sie uber
einander zu unterscheiden. In der That lasst sich die Zwei-
theilung nur im Allgemeinen durchfQhren, weil erstens ge-

wisse locale Einschaltungen von ansehnlicher Machtigkeit

bei verhaltnissmassig geringer Langserstreckung storend in
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940 U- Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

die Entwickelung der Stufe eingreifen und zweitens weil oft

auch im Hangendtheile der Stufe unter den reichlichen Pe-
trefacten Cephalopodenreste so auffallend hervortreten. dass
jeder Unterschied zwischen den beiden angenommenen Un-
terstufen verwischt wird. Von einer feineren, rein palae-

ontologischen Gliederung der Stufe 3b, die allerdings von
hoher Wichtigkeit ware*), ist meiner Ansicht nach solange

nicht viel zu erwarten, als die petrogenetische Bedeutung
der einzelnen Stufenglieder nicht in's richtige Licht gestellt

sein wird.

Denn gestattet man sich die erwahnten hauptsachlich

verbreiteten, haufig bituminosen und daher beim Erwarmen
durch Reiben eigenthumlich riechenden Ealksteine als fur

die Stufe 3 b normal zu bezeichnen gegenuber jenen ver-

haltnissmassig untergeordneten Gesteinsarten, welche die

Stufe in alien Horizonten durchsetzen, dann durfte bei einer

Gliederung der Stufe in eine Anzahl von Zonen doch zu-

nachst nur auf die ersteren Rucksicht genommen werden.
Es befinden sich aber unter den abnormalen Stufengliedern

auch grobkornige Ealksteine, die sich als locale Anhaufungen
von Petrefactendetritus darstellen und entweder Rand- oder
Seichtbildungen sind, deren Entstehungsweise nicht dieselbe

sein kann, als wie der normalen Ealksteine der Stufe. Dem-
zufolge durfte in denselben auch die Verbreitung der be-

stimmbaren Organismen eine andere sein, so dass, wenn sich

Zonen uberhaupt nachweisen lassen, dieselben in denbesagten
grobkornigen Randbildungen sehr wohl andere sein konnten
als in den normalen Bildungen. Diesen Faciesunterschieden
mQsste bei einer Zonengliederung der Stufe 3b voile Beacht-
ung zugewendet werden. Es mussten zuMchst die uberaus
zahlreichen Versteinerungen der Stufe dahin gesichtet werden,
ob sie ausschliesslich oder doch vorwaltend an diese oder
jene Facies gebunden sind, dann kdnnte versucht werden
in ihrer verticalen Verbreitung Zonen nachzuweisen und
durch einen Vergleich derselben wurde sich erst das eigent-

liche gegenseitige Verhaltniss der beiden Facies der Ealksteine

3b ermitteln lassen. Dass die eigenthumlich grobkornigen,

aus durch krystallinische Ealkmasse zusammengekitteten
Bruchstuckchen von Petrefacten bestehenden Ealksteine, die

bei sehr grober Schichtung stockfdrmige Einschaltungen in

*)Fr. Freeh. Ueb. d. Devon der OsUlpen. Zeitschi. d. 0.
geol. Ges. 1887, pag. 713.

Digitized byGoogle



Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 8b. 941

den normalen Kalken zu bilden scheinen, einen bestimmten

Pig. 382 bla 390. Trlloblten del bohmlachen Obenilun
Nach J. Barrandt.

J Liduu palmata Barr. St. It an 8b (Eel). — 2 Lichae ecabra Beyr. Voii eben-
daher.— 8 AeUUupU mira Barr. Lodenlti 3b (Ee2). — 4 AeidatpU Praoiti Birr. 8 • d -

lets Sb (Bel) — 6 AcidatpU Botmtri Barr. Lodenlti 8b (Sea). — 6 Proettu deesrau
Barr. Lodenlti 3b (Eel). — 7 dyphcupU Bunuitttri Barr. Dlonha Hora 3b
(Ee2). — 8 Antktuina Konirtcki Barr. Lodenlti >b (BeS). — 9 Harpu ungula Sternb.

•p. Dlooha Hora 3b (Eo2).

Die Fig 1, 2, 3 n. 9alnd etwat Terklelnert, die flbrlgen belUnfig am eln Drlttel
Tergrduert.

Horizont bezeichnen wurden, ist kaum anzunehmen, da sie

fast ausschliesslich in dem Zuge von Koneprus bis Tachlo-
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942 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

witz vorkommen und sich schon hiedurch als locale Bild-

ungen documentiren. Die genaue Feststellung dieser kurz
angedeuteten Verhaltnisse erfordert noch eingehcndc Studien,

vor deren Abschluss eine palaeontologische Gliederung der
Stufe verfruht erscheinen musste.

Voq anderen untergeordneten Gesteinen der Stufe sind
Dolomite die wichtigsten. Bei Euchelbad, Slivenetz und
Krupna lasst sich nachweisen, dass dieselben durch Dolo-

Fty. »1 bis 894. Oyrtoeeraten der State 9b (B»2) del bShm. Oberilltiri.

Nach J. Barrandt.

1 Oyrtoeertu eorbutatum Birr. Btwai rerkleln. D t o r e 1 1. — 2 Oyrtoc. aequaU Barr.
Fait 1, nat. Or. Xoiof. — 8 Oyrtoe. contimiU Barr. '|i »»' Or. LochkoT —

4 Oyrtoc. plibtium Barr. 1. nat. Or. Daneben der Slpho deuelben wenlg
Yerkleinert.JDlonh A Hora.

mitisirung der normalen Kalksteine entstanden sind. Sie sind

von lichtgrauer oder gelbgrauer Farbe, gleichmassig fein-

kornig, meist wenig deutlich oder gar nicht geschichtet und
namhaft harter und fester als die Kalksteine, weshalb sie

mit Vorliebe zur Wegbeschotterung benutzt werden. Auch
fanden sie in Zuckerfabriken als Saturationsmittel Venvend-
ung. Hohlraume im Gesteine pflegen mit weissen bis rostfar-

bigen Dolomitrhombo6dern ausgekleidet su sein. Interessant
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3b. 943

ist der Umstand, dass die Luftkammern der im Dolomit
stellenweise recht zahlreichen Versteinerungen, namentlich

Fig. 895 bU 404. Moacheln (Aeephalen) dea bohmlachen Oberallura.

Naoh J. Barrandt.

1 Oardiola interrupta Bow. Lochkov sb (Ee2). — 1, I Qardiola migrans Barr Fig.
3 Brarte Form. Olonhi Hon Sb (Ee2). Fig. 3 Lunge Form. Bntowitz 3a
(Eel). — 4 Oardiola tttmloa Birr. Wcnlg verklelnert Loohkov 9b (Ee2). —
6, 6 Oardiola awptiani Barr. Etwaa verktelnert. Butowiti 3a (Eel). Auch ana
der hgheren Stnfe bekannt. — 7, 8 Paraeardixm harmonieum Barr. Loohkov 8b
lEeSY ~ S Oardiola gibbota Barr. Etwaa vergrBaa. Butowiti 8a (Eel). Anch In

' 3b (Ee2). — 10 Silurina percalva Birr. Wenlg verkleln. Iiochkor 8b (Ee2) .
—

11, It Amanita (Ptutia) bohmica Barr. Loch kov 3b (E«2). — 18, 14 Maminka {Mattr-
tula) oomata Barr. 18 Iaolirto Klappe 14 Ein klelnerea Exemplar Ton der SchloBi-
aeite. Butowiti, reap. VyakoSllka 3a (Eel). — 16, IB Dualina intxplicata Barr.

Wenlg Terkleln. Vyakoollka Sb (Eea;.

der Orthoceraten, in der Regel mit einer pechschwarzen
Substanz (Antracit?) ausgefullt sind.
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Weit seltener und nur in wenig machtigen Banken
oder gedehnten Linsen erscheinen in der Stufe graue Horn-
steine und schwarze Kieselschiefer, die ersteren z. B. bei

Tachlowitz, Vorder Kopanina und Zmrzlik, wo sie ziemlich

gleichmassige Einschaltungen in eigenthumlich veranderten
Kalksteinschichten bilden, letzterer z. B. im Pfidoli zwischen
Gross Kuchel und Slivenetz.

Die Kalksteine der Stufe lassen sich verhaltnissmassig

leicht brennen und liefern einen zur Luftmortelbereitung
ausgezeichnet geeigneten Aetzkalk. Auch zur Cementfabri-

Fig. 405 bis 409. Gagtropoden des b3hml*chen Silurs

Z. Th. Each E. Kayier.

i Spirina tubicina Birr. sp. Lochkov 3b (Ee2). — 2, 3 Pleurotomaria carinata Barr.
sp. Karl ate In 3b (Ee2). :1 Band vergros*. — 4 Acroculia anguia Barr. *], nat. Gr.
Droreii 3b (Ee£\. — 5 Orthonychia tlegan* Barr. Dm

*la verlclein. LochkoT 8b
(.Ee2 1. — 6 BtlUrophon bilobatus Barr. Zabofan 2c (Dd«). Auch In 2a (Ddiy).

kation werden namentlich die mehr thonigen Kalksteine des
Stufentiefsten in ausgiebiger Weise verwendet. Desgleichen

eignet sich der dunkle, von einzelnen weissen Kalkspath-
adern durchzogene und mit Petrefacten angefiillte Kalkstein

sehr gut zu verschiedenen Steinmetz- und iihnlichen Arbei-
ten, da er leicht eine schone Polittir annimmt und der Con-
trast zwischen der dunkeln Grundfarbe und den weissen
Petrefactenschalen eine schone Wirkung hervorbringt.

Die Gephalopodenkalkstufe schliesst sich nach obenzu
regelmassig an die Graptolithenschiei'erstufe an und umgibt
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mit dieser rundum das mittelbohmische Devongebiet. In
diesem letzteren haben an Bruchspalten bedeutende Ver-
schiebungenderFormationsglieder stattgefunden, welche aber
nicht so tief eingegriffen haben, um auch die obersilurische
Unterlage der Devongebilde zu entblossen. In Folge dessen

fig. 410 bit 413. Trochoceraten der Oberatufe 3b (Eei) de« bSbmliehen Oberailura

Narh J. Barrande.

4, t Trockaanu trochoid*! Bart. 1 Yon der Seite, 1 yon Torne. Etwaa Terklein.
Iioehkor. — a, 4, 6" Trochocerat dtgaur Barr. 3 Tod der Selte. 4 Anderei Exempt,
im Ungeachnitt nit Kammerieheidewanden und Slpho. 6 Quenehnltt. Ebendaher.— 6", 7 Trochoctrat fulchrum Barr. 6 Von der Selte, 7 Ton rorne. Etwaa Terklein,
Bat o witt. — 8, 9 Trochocerat Sandberjtri Barr. 8 Von der Selte, » Ton Torne.

Etwaa Terklein. D 1 o u h 4 Hora.

erscheint die Stufe 3b nur am Rande des Devons in einer
ziemlich zusammenhangenden Erstreckung, die von Dvoretz
uber Branik, Klein Kuchel, Lochkov, Kosof, Solopisk, Vono-
klas, Mofinky, Karlstein, Tobolka, dann von hier nordwest-
warts gegen Bitov und am Nordrande uber Tetin, St. Ivan,
Hoch Ujezd, Tachlowitz, Zmrzlik, Repora, Butowitz, Slichov

Kutttr, Geologic Ton Bllhmen. 60
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zurfick bis Dvoretz und Pankratz verfolgt werden kann. Die

Partie von Zmrzlik ist durch eine Dislocation weft gegen

Osten vorgeschoben. Desgleichen kommt die Stufe an der

Lochkover Bruchlinie zweimal zu Tage.

Durch den Streifen der Graptolithenschieferstufe, wel-

cher von Litten fiber Menan bis Bitov zieht, werden von

der zusammenhangenden Erstreckung der Stufe 3b vier iso-

lirte Partien abgetrennt, von welchen die nSrdlichste mit

devonischen Ablagerungen in Verbindung steht, welche hier

, die Gegend von Kone-
prus einnehmen, wah-
rend um Vinafitz und
Suchomast Gephalopo -

denkalke herrschen. Die
sfidlicheren drei Inseln

werden durch die Berg-

rficken LejSkov (458 m)
bei Tman, Smutn? (453 m)
bei Lounin und Kouko-
lova bora (470 m) bei Po-
powitz bezeichnet.

In dieser kurz an-
gegebenen Erstreckung
der Cephalopodenkalk-
stufe verdienen einige

Punkte naher besichtigt

zu werden.
Bei Dvoretz besteht

die Stufe aus drei Ver-
ity. 414. Ateoarat bohenicu* Burr, l Von anuen „),;„)...,. lTalfcctpmnr-
ult thellwelne erbaliener Scbale. 2 Vertical- SCnieaenen A.aiKStemar-
cbnlrt Linka die jroaae Wotankammer, an d.r ten*): SChwarZen, WOhl-
Baali einige Lnftkammern und rechta Tier laterals ' , - .*.

Fortatie der Lnftkammern. '], nat. OrSaio. geSCnli'tltctcil. H'lll ki H'lll -

K o a o * Sb (EeS). ^ etwag thonigen Kalk.

steinen, die naraentlich reich an Orthoceraten und Capu-
liden sind und hauptsachlich fQr die Podoler Cementfabrik

*) Die schwarzen Kalksteine enthalten nach O Rumler, Techn.
Bl. L, pag. 44: GaCOj 6976, MgC03 110, Ca,(P0 4 ), 1-06, lOsl. SiO,
1-54, Bitumen 1006, unlOsl. Ruckst 14'76 und sonstiger Bestandtheile
1-71*/, ; die grauen: CaC03 8941, MgC03 0-95, CajCPO,), 0-14; losl.

Si0 2
"-19, Bitumen 6-10, unlOsl. 2-12 und sonst. Bestandth. 1-97,. —

Nach L. Zykan's Analyse, Zpr. kral. spot, nauk, 6 kvfit 1886. ent-
halt der schwarze Kalkstein: CO, 25-87, GaO 3062, MgO 171, Al 0„
1-62, P,0, Spuren, lOslich ferner 1-62% ; dann Fe 1-94, S 222 und un-
losl. 34127,.
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gebrochen werden; zweitens dunkelgrauen dickbankigen

(lire) Kalksteinen, in welchen Petrefacten, zumal Cephalo-
poden und darunter vornehmlich Gyrtoceraten sehr reichlich

auftreten; und endlich lichtgrauen grobkornigen Kalkstei-

nen, in welchen Versteinerungen und zwar hauptsachlich

Brachiopoden nur sparlich vorhanden sind. Diese letztere

Kalksteinabart scheint die machtigste zu sein, wogegen
der graue eigentliche Cephalopodenkalk nur wenig mach-
tig entwickelt ist Im mittleren Theile des Podol-Dvo-
retzer durch 10 Steinbruche aufgeschlossenen Gebietes ist

die Lagerung eine deutlich uberkippte, indem die licht-

grauen Brachiopodenkalke zu unterst liegen, worauf die

ubrigen Abarten folgen, am zu oberst von den Graptolithen-

schiefern uberlagert zu werden. (Fig. 415). Die Kalksteine

Ihrrttxtr FtUtn BrwnBctr Felten

Pig. 416. Proll am reohtes Moldauater •Bdlleh Ton Pr»g.

V Stufe 2c (Dd4), 1 State Sd (DdS) del Untersllara. I Graptollthenichiefer 3a (Gel)t
S Cephalopo li!iik»lk«eiu Sb (Ee2) dm Obenilan. 4, 6, 6 OeronUche Stufea: Da

(Ffl), Db (fti), Dc (Ggl). 7 DUbat.

erstrecken sich ostwarts bis Pankratz und Nusle. Gegen-
wartig sind dieselben bis auf die sparlichen, von Grapto-
lithenschiefern mehr minder reichlich durchsetzten und wegen
dieses tauben Gesteines die Gewinnung nicht mehr lohnen-

den Reste in dieser Gegend ganzlich abgebaut. Vor einigen

Decennien waren jedoch die Kalkbruche bei Michle, dann
zwischen Nusle una Pankratz im regsten Betriebe. Dieselben

waren zugleich vorzugliche Fundstatten von Ortboceraten,

Cyrtoceraten und Encriniten, die gelegentlich auch jetzt noch
gefunden werden. So konnte man aus den bei der Grund-
aushebung fur die neue Strafanstalt in Pankratz entblossten

Uebergangsschichten zwischen 3a und 3 b massenhaft Ortho-

ceraten gewinnen und in den verschutteten Kalkgruben an
der Krcer Strasse bei Michle wurden erst unlangst wieder

schone Encriniten gefunden. Der Dvoretzer Felsen mit der

Erstreckung gegen Pankratz bildet eine isolirte obersilurische

und devonische Scholle, die durch gewaltige Dislocationen

von dem zusammenhangenden Gebiet, welches von Branik

aus uber die Moldau streicht, abgetrennt ist. Daher erschei-

nen erst jenseits des Dvoretzer Thales im sudOstlichen Ge-

60*
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hange des Braniker Felsens die Kalksteine der Stufe 3b
wieder. Sie sind in den Garten ober dem Brauhause theil-

weise entblflsst.

Fig. iie bli 4i». Mueheln (Acephalen) 4e« bBhmUohen ObenUun.
Naoh J. Barramdt.

I VUuta pulchra B»rr. '„ der nat Or. Hinter So pan In a Sb (EeS). — », * Pm-
nenka (Puelia) humilii Barr. Etwaa varklelnert. Loohk or lb (Eel). — *, 6 Anti-

pUura bohcmiea Barr. « Klappe, 6 Mnschel tod der Sehlomelte. Halbe natorL Or.

LoebkoT Sb (EeS). — «, 6*' Praerardiun fidmt Barr. Seltenkltppe out Sebloaaeeite.

Weotg Terkleln. Droreti 8b (EeD). — 7 TttMn (Anila) tlongata Ban. amal T«r-
griitt. Koiof Sb (Ee2). — 8 Qardiola grand* Barr. Elwaa verklelnert. Vjlkotllka

lb (Eel). — S Dualina ttnmda Barr. Loebkor Sb (Eel).

Von hier erstreckt sich die Cephalopodenkalkstufe qu<
~

uber die Moldau, wo sie zunachst bei dem Gasthause V}

skofiilka in gefalteten Schichten an der Strasse gut entblds

ist. Zwischen Kuchelbad und Slivenetz hindurch zieht s
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3b. 949

dann quer Qber die Schlucht Pfidoli (V dolech) gegen Loch-
kov, wo sie in Folge einer Verwerfung zweimal auftritt und

Fig 43S U» 4S9. Hnicheln (Aeepbalan) dai bShmlachen Obarailnra

Nftch J. BarratuU.

J, t Uocardia tohtmiea Barr. Fait auf dla Elide Tarklalnart. Gnu Kaobal Sb
(_Eei). — t, 4 Dalila n—tta Barr. Droreti 3b (EeS). — S AviaUa (PUmua) cometa
Barr. V, dar natBrl. Or. Koul 8b (EeS) - S, 7 Lunuliairdium tximium Barr. Smal
vergri)M. Karl tie Id sb (Bat). — 8, 9 LwnUicardiw tohtmicum Barr. a Parti* der
OhertUcba v«rgr3i»ert. Darailbe Fundort. — 10 Lunmicardixm carolinum Barr. Wenlg
erkletn. Drorili sb (Gel). — 11 Htmicardium baro Barr. (Die Fig. lit icbief

geelellt). 9mal rergrSti. Loehkov Sb (EeS).

wo sich darin ausgezeichnete Fundorte von Petrefacten be-

finden. In der weiteren sudwestlichen Erstreckung ubersetzt

sie das Thai des Radotiner Baches gerade an der Stelle,
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950 U. Palaeozoische Gruppe — Silursystem.

wo das Kosofer Thai, dessen rechtes Gehange sie auf einige

Schritte bildet, in dasselbe einmundet Bei Kosof wird sie

ebenso wie die untere und alle hoheren Schichtenstufen von
Sand und Schotter bedeckt, unter welchem sie erst bei

Tfebotov wieder zu Tage tritt, um mit veranderlicher Mach-
tigkeit zwischen Mofinky und Mofina hindurch zur Beraun
bei Budnan zu streichen. In dieser ganzen Erstreckung ist

sie gut entbl6sst, zumal bei Mofinky und Budnan, wo sich

ergiebige Fundorte von Petrefacten, namentlich Gephalopoden
und Encriniten befinden. Der Plesivec und zum Theil der
Javorkaberg bei der letzteren Ortschaft sind aus Cephalopo-
denkalkstein aufgebaut, dessen vielfach gewundene Schichten
an dem steilen, dem Beraunflusse zugewendeten Abhange
gerade gegenuber vom Bahnhofe der Station Karlstein vor-

zuglich entblosst sind.

Am jenseitigen Ufer streicht die Stufe 3b z. Th. als

dolomitischer Kalkstein entwickelt, von Krupna gegen Korno
und Tobolka. Zwischen diesom Orte beziehungsweise dem
waldigen StrazlSteberge und Jarov, also ostlich von Kone-
prus und Bitov ist die Stufe an der Oberflache ziemlich

ausgedehnt, auch kommen siidlich von der zusammenhan-
genden Erstreckung im Bereiche der Graptolithenschiefer

z. B. bei Menan und Koneprus einzelne Schollen des Gepha-
lopodenkalksteines vor, die z. Th. uberaus reich an Petre-
facten sind. So wurde auf einem Felde sudlich bei der
Meftaner Muhle vor zwei Jahren in einem kleinen Bruche
eine solche Scholle ausgebeutet, deren Kalkstein in der That
ein Petrefactenconglomerat war. Zwischen Bitov und Jarov
befinden sich auf den Hohen Dlouha Hora und Kolednik zwei
der beruhmtesten Fundstellen von Versteinerungen der Stufe.

Von Jarov gegen Tetin zu verengt sich die Stufe, ist

aber im Beraunthale am Gehange ober der Eisenbahn, be-
sonders jedoch im isolirten Felsen Kozel gut entblOsst. Von
hier zieht sie dann am linken Beraunufer weiter W an Hostin
vorbei fiber St. Ivan und zwischen Bubowitz und Sedletz
hindurch bis Hoch IJjezd. Die westlich von diesem zusam-
menhangenden Zuge bei der Einschicht Lischtitz in Diabase
eingekeilte und in sudwestlicher Bichtung bis iiber die Beraun
hinaus zu verfolgende Kalksteinpartie gehOrt auch der Stufe
3b an, welche hier uberall reich an Petrefacten ist. Be-
sonders bekannte Fundorte sind St. Ivan und die H6hen
zwischen Luzetz und Lodenitz SW von Hoch Ujezd. Bei
diesem letzteren Dorfe werden die altpalaezoischen Ablager-
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3b. 951

ungen von zerfallenen Kreidegebilden bedeckt, unter welchen
sie in einer Entblossung zwischen Tachlowitz und Ch^nitz

und dann erst wieder bei Repora zu Tage treten. Sudlich
von Letnik und Tachlowitz sind die Kalksteine der Stufe

3b machtig entwickelt und zwar nehinen hier gewisse eigen-

thumlich grobkornige wesentlich aus Petrefactenbruchstuck-
chen zusammengesetzte lichtgraue und braunliche Kalksteine

die erste Stelle ein. Sie sind in mehreren Steinbruchen
aufgeschlossen, in welchen sie namentlich fur di . Kladnoer
Eisenhutte gewonnen werden. Bei der zweiten Muhle ist

denselben eine Hornsteinbank eingelagert.

Durch eine oben (S. 946) schon erw&hnte Dislocation

ist die bei Zmrzlik sudlich von Repora in Begleitung von
Diabasen und Graptolithenschiefern auftretende Partie der
Stufe 3b bedeutend gegen Osten in das Gebiet der devoni-

schen Kalksteine vorgeschoben. Der Nordflugel der Stufe

aber zieht von Repora fiber das Thai des Dalejer Baches
bis Butowitz, wo er von zerrutteten Kreideschichten bedeckt
wird, unter welchen er erst am nordostlichen Gehange der
Divdi Hrady in Spuren wieder an's Licht tritt, um bei Slichov

an der Moldau, wo sich die Stufe wieder auf etwa 25 m
erbreitert, sein Ende zu flnden. In dieser Erstreckung hen-
schen dunkelgraue bituminose Kalksteine vor. In der Um-
gebung von Repora, Ohrada und Butowitz, dann bei der
Neuen Muhle im St. Prokopthale und bei Slichov befinden

sich bekannte Fundorte von Petrefacten.

Durch die Terraineinsenkung, welche sich von Litten

uber Menan bis Bitov ausdehnt (S. 930), werden von der
besprochenen zusammenhangenden Erstreckung vier Kalk-
steinpartien getrennt, von welchen die nOrdlichste und grosste

nur zum Theile, die drei sudlicheren aber zur Ganze aus
Kalksteinen der Stufe 3b bestehen. In der ersteren, welche
den hOchsten und bergigsten Theil des Kalksteinplateaus vor-

stellt, herrschen im Osten und Suden Cephalopodenkalksteine,
aus welchen die Berge Mramor, Samor und Telin siidlich

von Menan aufgebaut sind, wahrend die westlicheren Hohen

:

Bacin, DlouhV les, Oujezdec, Kobyla, Zlaty Kun mit dem
Kotyz nur im unteren Theile der Stufe 3b angehoren, ihre

Kuppen aber aus devonischen Kalksteinen bestehen. Die
Kalksteine der ersteren drei Berge sind mehr minder grob-
kOrnig, grau und ziemlich petrefactenreich

; je weiter gegen
Westen, desto tiefer sinkt ihr Niveau und zugleich werden
sie immer mehr gleichmassig mittelkornig, nehmen dunklere
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952 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

Ffirbung an und enthalten nur sparliche Versteinerungen.

Ihre Lagerung ist hier eine flach nordwestliche. Die Sucho-
master Bachrinne, welche einer Bruchlinie entspricht, schnei-

det im Westen sammtliche Kalksteinstufen bis herab zur
Unterlage def Graptolithenschiefer scharf ab; desgleichen

vermag man an den Gehangen der einzelnen Rucken, be-
sonders an dem ziemlich steilen Abfalle des Zlaty Kun
gegen Koneprus die einzelnen Schichtenstufen nachzuweisen.

Die drei sudlicheren Schollen der Stufe 3b steilen

Ueberreste einer ehemals zusammenhangenden und wahr-
scheinlich durch Dislocationen zerrissenen Kalksteindecke vor
(Fig. 430). Sie bilden drei mit der Aufwolbung der Schiefer

und Sandsteine 2d, welche vom VoCkovberge an der Beraun
gegenuber von Karlstein in sudwestlicher Richtung fiber

Meiian, Bykos und Borek bis Libomysl verfolgt werden kann,

NW

t

Fig. 430. Profit durch die drei sttdlichsten Imeln des obersUurlscheu
KalksteiageblrgeB.

1 Stufe Se (Dd41. 2 Stufe 2d (Dd6J. 3 Oraptolltbemchiefer 3a (Eel). 4 Cepbtlo-
podeDkalketeln Sb i>j

i 5 Iliabas. 9 Mlnette.

im Streichen ziemlich ubereinstimmende Rucken, von welchen

der sudlichste und zugleich hdchste, Lejskov, die Gegend von

Tman und Malkov beherrscht, der zweite die langgestreckte,

zwischen Tman und dem Meierhofe Slavik westlich ober-

halb Lounin gegen Chodoun streichende HOhe Na Smutnem
bildet, und der dritte und westlichste den Gipfel der Kou-

kolova Hora sudlich von Popowitz einnimmt. Die Kalksteine

dieses Berges, welcher am Scheitel nahe beim Triangulir-

ungspunkte die weithin sichtbare St. Blasiuskapelle tragt,

sind durch zahlreiche Steinbruche aufgeschlossen und fast

abgetragen. Gegen Popowitz und Schmiedberg (Kfizatka),

beziehungsweise in das Litavathal und das Thai des Sucho-

master Baches fallt der Berg steil ab. An diesen Lehnen
kann man die Unterlagerung des Kalksteines durch Grapto-

lithenschiefer 3a und Schiefer der Stufe 2d, welche von
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Diabasen durchsetzt sind, gut beobachten. Aehnlich sind die

Verhaltnisse am sudostlichen Abfalle des Lejskov, an dessen
Fusse sich ein vor-

zuglicher Petrefacten •

fundort der Stufe 2d
befindet (S. 904).

In palaeontolo-

gischer Hinsicht ist

die Stufe 3b die

reichste des mittel-

bohmischen Silurs

und sind es nament-
lich Gephalopoden,
welche dieselbe cha-

rakterisiren. Die An-
zahl der beschriebe-

nen Arten dieser Mol-
luskenclasse erreicht

fast 800, darunter

357 Orthoceraten

(von 544 im Silur

und Devon uberhaupt
bekahnten) und 267
Cyrtoceraten (von

330). Die ubrigen
acht Gattungen der

Cephalopoden sind

minder reichlich ver-

treten, zahlen zusam-
men aber immerhin
anderthalb Hundert
Arten. Jedoch nicht

nur der Reichthum
an Arten, sondern
auch der Reichthum
an Individuen ist ein

ausserordentlicher,

weshalb die Stufe

mit vollstem Recht
als Cephalopoden-
kalkstein bezeichnet werden darf. Von den Orthoceraten
sind die gewGhnlichsten : Orthoceras subannulare Munst.
(Fig. 363), Orth. bohemicum Barr. (Fig. 336), Orth. annu-

Fig. 431 bli 438. Cyrtocer«t«i) del bShm. Obcnilnr*

Naoh J. BamuuU.

Zmriiik lb (E»i).
Oyr-

tocerat fnttrnum Btrr. 4 von der Belt*, S von der

4 Oyrtoarai eireum/Uxum Berr. Zmrclik lb (

E

Danebeo Queracbnltt und Slpbo Ter(rBH. — t, 4 Oy

conc:ivpa Selie. V, n»t. Or. LoehkoT Sb (Ee8). —
8 Qyrtoetrat tlongatum Berr. Daneben nnten Kammer-
irand die Slpholage zelgend. V, nal. Or. Dartlber 3

Slphoelemeote TergrSai. Denelbe Vandort.
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latum Sow. (Fig. 366), Orth. decipiens Barr. (Fig. 452),

Orth. dulce Barr. (Fig. 365), Orth. infundibulum Barr. (Fig.

453), Orth. originate Barr. (Fig. 364), Orth. socium Barr.

(Fig. 334), Orth. mundum Barr., Orth. potens Barr. (Fig.

337), Orthoc. ambigena Barr., Orthoe. truncatum Barr.,

Orth. striatopunctatum Barr., Orth. severum Barr., Orth.

pleurotomum Barr. (Fig. 335), Orth. cutter Barr., Orth. sty-

loideum Barr., Orth. bifrons Barr., Orth. timidum Barr.,

OrtfA. Hornesi Barr., OrfA. obiitum Barr., OrM. eiectum
Barr., OrfA. truncatum Barr. und OrfA. mutabite Barr. (Fig.

Fif. AM. OrthoctrtM docmt Barr. 2 Ton lunag 1 Vertl-
caler Bnrohichnltt aelgt dan perucbnurftfrtnlgan, gegen
Torn an Starke abnabmandan and mlt ObnrnctioDiiingsn
T«ruhenen Slpbo. Elnige luniro ilnd mil dlohtem
•ehwartsm Kalkateln aoagafullt Elwa »[, nat. nat. Or.

Drore tr. sb (E.a).

Fig. 436. Phragmoet
rat tutcoium Barr Von
der eoDTexan Salta.
Mlt thallwatae erhal-
tanar Sohala, entblSu-
ter Eimnflrnnr and
8Ipho. h o c b k o t

3b (EeS).

451). Wegen seines perlschnurformigen Siphos ist Orth
docens Barr. (Fig. 434), seiner eigenthumlichen Form wegen
Orth. Sternberg Barr. (Fig. 445) interessant. Von Gompho-
ceraten erscheinen 66 Arten, darunter am haufigsten- Gom-
&!?cer™ amphora Barr. (Fig. 448), Gomph. bohemicum Barr.
(Fig 4501, Gomph. ovum Barr. (Fig. 449), Gomph. cylindri-
cum Barr. und Gomph. incota Barr. (Fig. 380). Von den 11 As-
coceras-Arten, die Barrande anfflhrt, sind die gewohnlich-
sten: Ascoceras bohemicum Barr. (Fig. 414), Asc. amoena
Barr., Asc Gotdfussi Barr., Asc. Keysertingi Barr. und
Asc. Bronni Barr. (Fig. 360 bis 362). Von den zahlreichen
Lyrtoceraten findet man am haufigsten: Cyrtoceras aequale
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Barr. (Fig. 392), Cyrt. plebeium Barr. (Fig. 394), Cyrt. elon-

gatum Barr. (Fig. 433), Cyrt. fraternum Barr. (Fig. 432),

Cyrt. corbulatum Barr. (Fig. 391), Cyrt. sociale Barr., Cyrt.

circumflexutn Barr. (Fig. 431), Cyrt. intermedium Barr., Cyrt.

inexpectatum Barr. (Fig. 455), Cyrt. problematicum Barr.,

Cyrt. imperials Barr., Cyrt. nitidum Barr., Cyrt. consimile
Barr. (Fig. 393), Cyrt. Murchisoni Barr. u. a. Die Gattung
Phragmoceras ist durch 25 Arten vertreten, darunter vor-

nehmlich : Phragmoceras Broderipi Barr. (Fig. 436), Phrag.
callistoma Barr. (Fig. 437), Phrag. imbricatum Barr., Phrag.

Fig. 496. Phragmoarat Broderipi Barr. Etwn '.', nat.

(Jr. LochkoT 3b (EeS).

Fiy. 437. Phragmoceras
callistoma Barr Die Schale

beateht aua mehrerea
Schichten. ", int. Qrbaie.
Batowlti Sb (Ee2).

perversum Barr. (Fig. 440) und Phrag. sulcatum Barr. (Fig.

435). Die Gattung Nautilus erscheint zum erstenmale mit 6

Arten, namlich : Nautilus bohemicus Barr. (Fig. 459), Naut.

tyrannus Barr. (Fig. 458), N. desideratus Barr., N. Sacheri

Barr., N. Alinae Nov. und N. Sternbergi Barr. Aus der Gatt-

ung Ophidioceras sind aus der Stufe die Arten Ophidioceras

simplex Barr. (Fig. 454), Oph. rudens Barr. (Fig. 346) und
Oph. tener Barr. (Fig. 349) bekannt. Trochoceraten sind durch
40 Arten vertreten, worunter die gewfihnlichsten sind : Tro-
choceras nodosum Barr. (Fig. 442), Troch. pulchrum Barr.,

Troch. Sandbergeri Barr., Troch. trochoides Barr., Troch.

degener Barr. (Fig. 410 bis 413), Troch. amicum Barr. (Fig.

441), Troch. optatum Barr. (Fig. 444), Troch. asperum Barr.,

Troch. arietinum Barr. und Troch. oxynotum Barr. Inter-
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essant ist Troch. regale Barr. (Fig. 456). Ausserdem wer-
den aus der Stufe von Cephalopoden angefuhrt: Aphragmi-

tes Buchi Barr. mid
Aphr. Salteri Barr. t

dann Glossoceras
gracile Barr. (Var.

curia).

Von den ubri-

gen Thierclassen sei-

en zunachst Trilobi-

ten erwahnt. Diesel-

ben sind nach Bar-
Fig. 4SS. Halytittt calenulariut Lin. Etna* rerkleln. BANDE's Verzeidl-

-t . c b i o w 1 1 « «b ce.0. nissen durch 1 7 Gat-
tungen mit 81 Arten vertreten, worunter die bezeichnend-
sten und haufigsten folgende sind: Acidaspis mira Barr.,

Acid. Prevosti Barr., Acid. Roemeri Barr. (Fig. 384 bis 386),

Acid. Vemeuili Barr., Acid, radiata Barr., Acid. Leonhardi
Barr.; Ampyx liouaulti Barr. (Fig. 324); Arethusina Ko-

nincU Barr. (Fig. 389) ; Bronteus bi-

notatus Barr., Bront. Haidingeri Barr.,

Bront. Partschi Barr. (Fig. 378); Ca-
lymene Blumenbachi Brongn. , Cal-

Baylei Barr., Cal. diademata Barr.;

Cheirurus insignis Barr. (Fig. 377),
Cheir. Quenstedti Barr.: Cyphaspis
Burmeisteri Barr. (Fig. 387) ; Deiphon
Forbesi Barr. ; Encrinurus Beaumonti
Barr. (Fig. 325), Encr. bohemicus Barr.

;

Harpes ungula Barr. (Fig. 390); II-

laenus Bouchardi Barr. (Fig. 323) ; Li-
chas palmata Barr. (Fig. 382), Lich.

ng. 4t9. nomoey«<t« <««.„ scabra Barr. (Fig. 383) ; Phacops Glok-

uuToiuwndigei Exempi mit *«« Barr., Phoc. bulUceps Barr. ; Phac.
theiiwei.e •rh»iten era K.ieb fecuttdus Var. communis Barr. (Fie.

Lodemtr. ib (E.»). 443)> ^'MC - trapeziceps Barr. ; Proetus
decorus Barr. (Fig. 387), Proet. Ar-

chiaci Barr. ; Sphaerexochus mirus Beyr. (Fig. 322) ; Stauro-
cephalus Murchisoni Barr. (Fig. 379) und der unbestimmte
Trilobites ferus Barr. Von sonstigen Grustaceen erscheinen
Phyllopoden durch die Arten: Ceratiocaris bohemicus Barr.
(Fig. 326), Cerat. docens Barr. (Fig. 327), Cerat. inaequalis
Barr. und Aptychopsis primus Barr. (Fig. 333) ; Ostracoden
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durch Cryptocaris rhomboidea Barr.*), Crypt, obsoleta Barr.

(Fig. 326), Crypt, contractu Barr., Aristozoe Jonesi Barr.

(Fig. 329) und A. inclyta Barr., Bolboeoe bohemica Barr.

(Fig. 330) und B. anomala Barr., Entomis dimidiata Barr.

und E. migrans Barr., Uippa rediviva ,

Barr., Isockilina formosa Barr., Leper-
ditia solitaria Barr. und Lep. rarissima

Barr. ; Girripeden durch Plumulites de-

licatulus Barr. (Fig. 332) und PI. di-

scretus Barr.; Eurypteriden durch Pte-
rygoids bohemicus Barr. (Fig. 331), P.
nobilis Barr. und einige andere Arten
dieser Gattung vertreten.

Gastropoden sind in der Stufe

recht verbreitet, bislang jedoch nicht

naher beschrieben. Am haufigsten er-

scheinen Vertreter der Gattungen : Bel-
lerophon, Capulus, Cirrus, Euomphalus,
Murchisonia, Natica, Naticella, Pleu~
rotomaria, Spirina, Trochus, Turbo
und Turitella. Die gewOhnlichsten Ar-

ten sind auf S. 944 abgebildet.

Acephalen sind in der Stufe sehr

gemein. Nach J. Bakrande's Verzeich-

nissen sind sie durch die Gattungen
Antipleura (2, nur hier), Astarte (9),

Aviculopecten (2), Avicula (30), Pte-

rinea (? 15), Pteronitella (? 3), Car-
diola (65), Cardium (6), Conocardium
(13), Cypricardinia (12), Dalila (14),

JDualina (99), Goniophora (12), Gram-
mysia (1, nur hier), Tlemkardium (18), SL^^TSdSMK
Isocardia (42), Leda (1), Lunulicar- s Mundung. mmer k<>-

<««m (77), Maminha (Matercula 2>,
p" 1" 3"^).

Mild (Dilecta 11), Jfodioippsis (14), Mytilus (27), iVMCttila

(6), Orthonota (1), PanenAa (Pt«eHa 83), Pantdta {Pater 1),

Paracardium (46), Paracyclas (5), Pinna (? 1), Posidonomya
(1), Praecardium (45, ausschliesslich in dieser Stufe), Prae-
lima (4), Praefaawa (25), Praeostfrea (2), Schizodus (1),

Silurina (7), /S7d»a (Gloria 12), Sluiha (Ancilla 4), Spo-

*) Bezuglich der Crypto car is-Arten sei nochmals auf die An-
merkung auf S. 919 verwiesen.
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nild (Venusta 9), Tenka {Tenuis 1), Tetinka (Amita 5),
Vevoda (Dux 5) und Vlasta (28, auf diese Stufe beschrankt)
mit zusammen 767 Arten*) vertreten. Die haufigsten Arten
sind: Antipleura bohemica Barr. (Fig. 418); Avicula (Pte-
rinea) correcta Barr. (Fig. 425); Gardiola bohemica Barr.,

Card, interrupta Sow., Card, amplians Barr., Card, con-
trastans Barr., Card, gibbosa Barr., Card, grandis Barr.,

Card, migrans Barr., die auf S. 921, 943 und 948 abgebildet

Fig 441 u. 442. Troehoeeraton dea bfihmiichen Oberillnra.

M»ch J. Burrandt.

4, 2 Trochoctrttt amicurn Barr, l Von der Seite. 2 von Tome. ", nmt. Gr. Bntowitl
Sb (Gel). — •' Trochoctrai nodcuiin Var. rcbutla Birr. '|, naC. Or.

LoehkoT sb (Eel).

sind; Dalila reseda Barr. (Fig. 424), Bualina excisa Barr.
(Fig. 370), Dual, invisa Barr., Dual, inexplicata Barr. (Fig.

404), Dual, robusta Barr. (Fig. 339), Dual, secunda Barr.
(Fig. 422); Goniophora phrygia Barr.; Hemieardium baro

*) Barrande hat in den 4 Banden seines grossen Werkes,
welche den Acephalen gewidmet sind, auf 361 Tafeln 1269 Arten der-
selben und in zvvei friiher veroffentlichten Banden auf 153 Tafeln 640
Arten von Brachiopoden nbjebildet Ueber diesen scheinbar unver-
gleichlichen Artenreichthum spricht sich eine anerkannte Autoritat, Prot
E. Kayser, folgenderweise aus : nEs hat (in diesen Banden) die spe-
cifische Formenzersplitterung einen Grad erreicht, wie wir ihn selbst
in amerikanischen Publikationen vergebens suchen und wie er uns
Uberhaupt noch nirgends entgegengetreten ist. Wenn aber die Gattung
Fanenka mit ihren 231 Arten fur sich allein 82 Tafeln beansprucht,
so kann die Gesammthohe von 361 Tafeln nicht mehr Oberraschen.
Einen Gewinn fur die Wissenschaft konnen wir in diesen uberreichlichen
Illustrationeo ebenso wenig sehen, wie in der enormen Artenzersplit-
terung. Beides muss dahin ftihren, dass die Uebersichtlicbkeit ganz
verloren geht." (N. Jahrb. f. Min. etc. 1882, II. Bd., pag. 415).
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Barr. (Fig. 429), Hemic elevatumBavv.; Isocardia bohemica

Barr., Isoc. librata Barr.,

Isoe. placida Barr. (Fig. 423
341 u. 342) ; Lunulicardium
bohemicum Barr. (Fig. 427),

Lunul. carolinum Barr. (Fig.

428), Lunul. demissum Barr.,

Lunul. excellens Barr. (Fig.

344), Lunul. eximium Barr.

(Fig. 426), Lunul. tumescens

Barr.; Maminka cotnata Barr. ng. 44s phacop$ /«rtm*«, v«r. «omai»*>>

(Fig. 403); Mild complexa
Eing(iroIlt , ^1, 1 t.s d .r sm..

BaiT. (Fig. 376), MUa \n- Etwa. Yerkl.inert. Kotednik 3b (EeS).

solita Barr. ; Modiolopsis in-

voluta Barr., Mod. concors Barr. ; Mytilus esuriens Barr., Myi

.

longior Barr. (Fig. 373, 374); Panenka bohemica Barr. (Fig.

402), Pan. fidelis Barr., Pan. ^yrans Barr. (Fig. 352), Pan,

Pig 445. Orthoctrai 8ttrn-

btrgi Barr. Von der Banch-
•elte. Unten angeachliffen,

am don 8lpho sa entbloMeu.
*|. nat. Gr. KonJprui

Sb (EeJ)
Fig. 444. Troehoctrai optatum Barr. 1 Von der Selte.

2 Von Torn*, 'i, nat. Or. Lochkov tb (EeJ).

humilis Barr. (Fig. 417); Pantdta regens Barr.; Paracar-
dium harmonicum Barr. (Fig. 399), Parac. turtur Barr.;

Digitized byGoogle



960 H- Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

Praecarditm bohemicum Barr., Praec. fidens Barr., Praec.

Halli Barr., Praec. moderatum Barr., Praec. primulum
Barr. (Fig. 371, 419, 446, 447); Praelucina communis Barr.,

Prael soror Barr.; Silurina distorta Barr., Sil. percalva

Barr. (Fig. 354, 401) ; Sldva bohemica Barr. (Fig. 351), Sldya

fibrosa Sow. sp. ; Sluika bohemica Barr.; Spanild cardio-

psis Barr., Span, gracilis Barr. (Fig. 372); Tenkd bohemica

Barr. (Fig. 375); Tetinka bellula Barr., Tet. elongate Barr.

(Fig. 420); Vevoda expectans Barr. (Fig. 353); Vlasta bohe-

mica Barr., P7. pulchra Barr., P7. strenua Barr. und FJ.

tumescens Barr. (Fig. 416, 338, 460).

Von Pteropoden erscheint am haufigsten Conularia

proteica Barr. (Fig. 381), dann Hyolithus aduncus Barr.,

/Zj/oZ. columnaris Barr. (Fig. 367), ifyoZ. simplex Barr.,

Fi0. 44$ u. 447. Muichelo (Aoepbalen) der Obaratufa dai bBhro. Ober«llnr».

Xacb J. fiarrande.

/ Froceaniinm i/aUi Burr. IIIdIii Kopanlnulb (Eat). — » u. 8 Fnuearditm yrt-
mulum Barr. Dtoreti Sb (Ee2).

Wenig verklelnart

Chiton bohemicus Barr. (Fig. 368), Pterotheca bohemica Barr.,

Cornulites major Barr. und einige andere. Brachiopoden
treten namentlich im oberen Theile der Stufe sehr reichlich

auf, so zwar, dass an einigen Stellen gewisse Schichten
fast nur aus Brachiopodenresten zusammengesetzt sind, wie
z B. die lichtgrauen Kalke von Klein Ohrada und Dlouha
Hora, die Anhaufungen von Atrypa Unguata v. Buch vor-
stellen und die briiunlichen Kalke vom Felsen Kozel, die

fast nur aus Ehynchonella Niobe Barr. bestehen. Nach
Barrande sind in der Stufe die Gattungen Atrypa (57),

Chonetes (7), Clorinda (1), Cyrtia (3), Cyrtina (2), Discina

(22), Eichicaldia (2), Leptaena (1), Lingula (9), Merista
(4), Meristella (4), Mimulus (3). Orthis (26), Pentamerus
(33), lietzia (4), Iihynchonella (27), Spirifer (49), Stropho-
mena (38) und Trematis (1) mit zusammen 293 Arten ver-
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Obersilur im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe 3b. 961

treten. Am h&ufigsten erscheinen: Atrypa compressa Sow.,

Atrypa Dormitzeri Barr., At. linguata v. Buch, At. obovata
Sow., At. reticularis Linne sp*, At. Thetis Barr., die auf
S. 908 abgebildet sind, dann Atrypa navicula Sow. sp. und
At. Sapho Barr.; ferner Chonetes minor;
Cyrtia trapesoidalis His.; Cyrtina hetero-

dyta Defr. sp. (Fig. 304); Discina Maeotis
Eichw. (Fig. 299), Disc, signata Barr., Disc.

truncata Barr. ; Eichwaldia bohemica Barr.

;

Lingula albicans Barr., Ling, comes Barr.,

Ling, nigricans Barr. (Fig. 298); Merista
passer Barr. (Fig. 308); Orthis honorata
Barr (Fig. 298), Orth. mulus Barr., Orth.

umbra Barr. : Pentamerus globulosus Barr.,

Pen£. linguiferus Sow. (Fig. 310), Pen*. j)ro-

ximus Barr. ; Retzia bohemica Barr. Bhyn-
chonella Minerva Barr. (Fig. 309), -RAyn.

JVio&e Barr. (Fig. 305), iJAyw. nympha Barr.

iiAyw. princeps Barr. (auch im Devon ver-

breitet), i?%». tarda Barr.; Spirifer ex-

sul Barr. (Fig. 303), Spirifer togatus

Barr., >Spir. riator Barr.; Strophomena
bracteola Barr., Stroph. comitans Barr.

(Fig. 297), Strophom. funiculata M'Coy,
Stroph. euglypha His., Stroph. pecten Linne
sp., Stroph- rudis Barr. und Trema&s 6o-

hemica Barr.

Von Echinodermen erscheinen in der

Stufe 3b in sehr grosser Anzahl Grinoiden,

die verschiedenen Arten angehOren, von
welchen Scyphocrinus elegans Zenk. (Fig.

457) wohl die haufigste ist. Cystideen

sind verhaltnissmassig selten. Barrande
fuhrt die Arten: Homocystites tertius Barr. Fig. «s u. U9. i oom-

(Fig. 439), Ehombifera mira? Barr. und §
"™

Q
"n£°™

b l"l\
Cystidea subregularis Barr. an. Grapto- - ?, * o'omphoc. o™™'

lithen sind in der Stufe noch ziemlich Ex
r

emp
J
i 2

e
vo"

C
dl?

verbreitet. Namentlich werden GraptoliVtes
priodonBronn, Grapt. colonusBan., Grapt.
Iloemeri Barr., Grapt. Nilssoni Barr , Diplograptus palmeus
Barr. (Fig. 312 bis 318) und Dictyonema bohemica Barr.

angefuhrt. Von Bryozoen ist die Gattung Fenestella ver-

treten. Von Korallen werden aus der Stufe die Gattungen

Selte, 3 MUndaDg.
Svoreti Sb (Ee2).

Salter, Geologie von BBbrnen. 61
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962 II. Palaeozoiscbe Gruppe. — Silursystem.

Cyathophyllum, Cystiphyllum, Favosites, Halysites (Fig 438),

Heliolites, Omphyma, Petraia, Roemeria und Stenopora
angefuhrt. Von Amorphozoen erscheint Ischadites K'dnigi

Murch. und von Pflanzen: Sphaerococcites Scharyanus Goep.

und Chondrites fructiculosus Goep.

Die Machligkeit der Stufe betragt im Mittel 50 m.

Stellenweise sinkt sie zwar auf weniger als die Halfte herab,

anderorts schwillt sie aber auch bis auf 100 m an.

Nun, nachdem wir die einzelnen

Schichtenstufen des mittelbohmischen
Silurgebirges kennen gelernt haben,
wollen wir die Lagerungsverhaltnisse
desselben kurz besprechen. Die Abla-
gerungen des Silur- und Devonsyste-

mes, welche in orographischer Be-
ziehung in zwei Theile von deutlich

verschiedenem Oberflachencharakter

:

in das Waldgebirge und Kalksteinpla-

teau geschieden werden konnen, bilden

in tektonischer Hinsicht ein Ganzes,
weshalb bei Beleuchtung der Lager-
ungsverhaltnisse im Allgemeinen auf
die Formationsgrenzen keine Rucksicht
genommen werden kann. Das ganze
Gebiet stellt, wie oben S. 829 schon
bemerkt wurde, durchaus keine ein-

fache synklinale Mulde vor, sondern
ist der durch Einklemmung in die ar-

chaeischen Schiefermassen vor gan2-
licher Abtragung bewahrte, von zahl-

ng. 4Bo. oomphocerat boht- reichen Verwerfungsspalten durchsetzte

7ht." SSI.
1

mu
n
tlm^i Ueberrest ausgedehnter und einst wohl

Luftkamme™. » Mondang. bestimmt mit den entsprechenden al-

pinischen Gebilden verbundener Abla-
gerungen, die durch die gewaltigen ge-

birgsbildenden Vorgange spaterer geologischer Zeitraume
zerstuckelt, verschoben und dann zum grOssten Theile ab-
getragen wurden. Der in Mittelbohmen erhaltene Rest dieser
Ablagerungen fur sich betrachtet, bietet das Bild einer ver-
wickelten Grabensenkung im Sinne des Meisters der Geo-
tektonik Ed. Suess*), das heisst das Bild eines von zwei

',', nat. Gt. 1) -oreti Sb
QStfi

*) Das Antlitz der Erde, I. pag. 168.
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Lagerunjrsverhaltnisse des Silursrstemes. 963

ziemlich parallelen Bruchflachen eingeschlossenen, bei dem
grossen, langst begonnenen und noch immer wahrenden
Schauspiele des Zusammenbruches der Erdrinde hinabge-

sunkenen Theiles derselben. Die eine dieser beiden Haupt-
bruchlinien durfte der nordwestlichen Grenze des Mittel-

bohmischen Granitgebirges entsprechen, die andere durch
* die Westgrenze des Purg-

litz-Rokytzaner Porphyr-
massives angedeutet sein

und etwa von Kladno
uber Radnitz bis Chude-
nitz verlaufen.

Das zwischen diesen
beiden Bruchflachen, wel-
che einer ganzen Gruppe
nordostlich streichender,

das bohmische Massiv

Fig. 451 11 462 < Jrthoceraten dar Stofe Sb (Ee2) det
bobmlicbtD Oberitlori.

Haeh J. Barrandt.

i Orthjctrat mutabiU Barr. KalkitalaatBck mil elnar
Anzahl LuftkammerD. ',, nat. Or. Dvoretl Sb
(Ee2). — » Orthoc. decipimt Barr. Entbalt In dar
grosseo Simmer ein IndMdnnm einer anderen Art
und dieses wleder eln drlttaa eingeicblotaen. Wenlg

vertleln. 1)1 o ub a H on Sb (E«21.

¥
Fig 453. Orthoctra* in-

fundibulum Barr. 2 End-
scheidenwand mil lelt-

licnem Sipbo. Locb*
kor Sb iIVji.

durchziehender Sprunge angeh&ren, hinabgesunkene Terrain

wird selbst wieder von einer Unzahl von Verwerfungs-
kluften durchsetzt, durch welche Dislocationen hervorge-
bracht sind, welche den Bau des Gebirges sehr compli-
?iren. Auf Schritt und Tritt begegnet man hier Verwerf-

mgen, die bei guten Entblossungen namentlich in den harten

(valkstrinschichten leicht zu beobachten, indessen schwierig

61*
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964 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

auf grflssere Strecken zu verfolgen sind, zumal im nord-
lichen und westlichen Theile des Gebietes, wo dasselbe von
zerrutteten Kreideschichten bedeckt wird, die durch die

Faltungen und Briiche der altpalaeozoischen Ablagerungen
nicht beriihrt zu sein scheinen, sondern fiber dieselben mit

gleichmassig sanftem nordlichen Verflachen fortstreichen.

Es mussen daher die wesentlichen Storungen der Lagerung
des Silur- und Devonsystemes in MittelbOhmen vor der

Ereideperiode erfolgt sein.

Am meisten macht sich die Zusammenstauung der

Scbichten durch einen von Sudost wirkenden Druck gel-

tend, denn die synklinalen und antiklinalen Hauptwellen
des Gebirges streichen senkrecht zu dieser Druckrichtung,

fig. 454. Ophidiocwrat timpttx B»rr. 1 Von d«r
Felto, 1 tou rorne, s MOndnng. Cea Sm«l T*r-

ftOu. LoefakoT sb (E«2).

Fig. 450. Oyrtoctrat incspectatun
Barr. 1 Von der Seite. a Ton
Torne mlt •n(bl5ntem Sipho.

Loch ko t 3b iKeii

d. h. von Sudwest gegen Nordost, und in derselben Richt-
ung, welche dem allgemeinen Streichen der Scbichten ent-
spricht, verlaufen auch die grossen Bruchlinien, welche das
Gebiet durchziehen. Dem System dieser letzteren gehoren
zunachst die beiden erwahnten Senkungslinien an; ferner

die Sprunge, welche inmitten der grossen Grabensenkung
eine neue Senkung bewirkten und durch die Diabasmassen
an der Grenze des Unter- und Obersilurs, sowie die viel-

fachen Einkeilungen obersilurischer Gesteine in untersila-

rische Schichten (S. 917) gekennzeichnet sind; weiter die

Pfibramer Lettenkluft und die zahlreichen parallelen Ver-
werfungsspalten , welche im Wald- und Kalksteingebirge
nachgewiesen sind.
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Lagerungsverhftltnisse des Silursysteme? 965

Von den beiden zuerst erwahnten Hauptsprungeu schei-

nen die letzteren alter als die ersteren zu sein, d. h. im
Bereiche der silurischen Ablagerungen scheint an Spalten

eine mit Diabaseruptionen verbundene Senkung raumlich

beschrankter Theile frfiher stattgefunden zu haben, ehe die

Absenkung und Einklemmung der grossen Scholle erfolgte.

Allen spateren Druckwirkungen unterlag die ganze Scholle

gleichmassig. Dieselben ausserten sich in Zusammenfalt-
ungen, Brtichen und Verwerfungen. Da das Gebiet von
einer Reihe mehr minder paralleler Bruchflachen durch-

zogen wird, so hat sich entlang derselben die Absenkung
als sog. Staffelgleitung

vollzogen und ist stel-

lenweise die Abgleitung

mit einer Schleppung
der Schichten verbun-
den gewesen.

Auch die ubrigen
nordOstlichen Bruchli-

nien sind fur die Te-
ktonik des alteren Pa-
laeozoicums in Mittel-

bohmen von grosser

Wichtigkeit. Der Be-
deutung der Lettenkluft

ist schon beim Cam-
brium gedacht worden;
desgleichen wurde dort

(S. 800 und 832) jener

Spriinge erwahnt, wel-

che auf die orographi-

sche Gestaltung des TfemoSnagebirges wesentlichen Einfluss

ausuben. Dieselben finden ihre Fortsetzung im Silur- und
Devongebiete, und zwar lasst sich die Bruchlinie, welche
zwischen dem zweiten und dritten Langsrucken, jenem des

Brdo- und des Konicekberges (S. 801), hindurch geht,

durch das Thai von Velfii gegen Cenkov und dann der
ganzen Lange nach durch den grossen Brdawald bis Vse-
nor und Bane verfolgen. Hier vereinigt sie sich mit der
Fortsetzung der Pfibramer Lettenkluft und des Sprunges,
welcher zwischen dem Tfemosna- und Toknickeu (S. 800)
hindurch gegen Mnischek zieht und lasst sich fiber die

Moldau bis gegen Petrowitz verfolgen. Es ist aber m6glich,

Kg. 468. TrvehoctTat regale Barr. "|, n»t. Or.
DlonhAHoraSb (E«S).
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966 11. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

dass sie noch weiter verl&uft. Das Vorhandensein dieser viele

Kilometer langen Bruchlinie lasst sich an mehreren Stellen

unzweifelhaft darthun. So fallen die im Thale von Velci

entblossten Paradoxidenschiefer lb nordwestwarts scheinbar

unter die Gonglomeratschichten des Konicekrfickens ein (Fig.

164), — ein sicherer Beweis, dass hier eine Bruchlinie durch-

geht Im Brdawalde ist dieselbe durch die Abspaltung des

nordlichen Nebenruckens (S. 875, vergl. Fig. 255) bezeichnet,

ganz deutlich tritt sie aber an der Strasse von Mnischek
nach Revnitz hervor (Fig. 234),
indem hier unter dem Quarzit

des Nebenkammes auch die

schwarzen Schiefer 2a undselbst
die Eisensteine und Diabase der
obersilurischen Stufe Id zu Tage
kommen und die verworfenen
Flugel der Quarzitstufe von ein-

ander scheiden.

Zwischen Mnischek und Z;i-

behlitz S von Konigsaal nahern
sich die Lettenkluft und die Lei-

den anderen Bruchlinien einan-

der und Ziehen weiter verbunden
zwischen den Silurablagerungen

und dem Urschiefergebirge hin.

Die ersteren sind gegen dieses

letztere abgesunken und derart

von der Verwerfungskluft abge-
schnitten, dass alle Schichten-

stufen vom Cambrium bis zu den
glimmerreichen Schiefern 2c von
Jilovisf bis gegen Libus und wei-

terhin wieder abwarts bis zum
Cambrium in unmittelbare Be-

ruhrung mit den Phylliten kommen. Die Lagerung ist aber
eine widersinnige. So verflachen die schwarzen Schiefer 2a
und Quarzite 2b bei Zabehlitz verworren steil, der Phyllit

aber flach nach SO, bei Bane die ersteren steil in NW,
der letztere in SO, welcher Unterschied der Lagerung je

weiter nordOstlich desto auffallender wird und namentlich
in der Modfaner Schlucht sehr deutlich hervortritt (Fig.

253). Im Kundratitzer Haine und noch weiter nordostlich

ist die Discordanz schon weniger bemerkbar.

467. Scfphoerintu tltgana Z«uk.
Daneben Sttel tm Querichnltt. >|, nat.

Or. Kartiteln Sb (EeSj.
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Lagerungsverh&ltnisse des Silursystemes. 967

Die Verwerfungsspalte. welclie zwischen dem dritten

und vierten Langsrucken (S. 60 1) des cambrisehen Tfe-
mosnagebirges hindurchzugehen scheint, durfte zwischen
Ohrazenkz und Kfesin gegen Befin (Fig. 235) und Hostomitz
weiterstreichen, wo sie sich verliert. Dagegen lasst sich die

Bruchlinie, welche den vierten von dem funften Langsrucken
des Conglomeratterraines des Waldgebirges (S. 802) trennt,

in norddstlicher Richtung viele Kilometer weit verfolgen.

Im Sudosten ist sie durch das Thai von Dobfiv bezeichnet

;

weiterhin treten die cambrisehen Oberstufen in unmittelba-

Fig, 4S8. ffautilu* tyratuuu Barr. l Yon oben. i LXngiiehnltt dnreh elDen Tbell
einer Wlnduog mit deatllcbem 8lpba and SebeldewjUden. >], n*t. Gr.

Laebkor 3b (Ee2).

rer Nachbarschaft der Conglomerate auf und zwar so, als

ob sie nordwestwarts unter dieselben einfallen mfichten,
wahrend sie doch im Sudosten deutlich auf denselben ruhen

;

und noch weiter in der Klippenreihe vom Giftberge bis zum
Ostr^berge macht sich ein auffallender Unterschied in der
Aachen Lagerung der Paradoxidenschiefer und der steilen

Schichtenstellung des Quarzites geltend, durch welchen die
zwischen beiden hindurchgehende Bruchlinie deutlich mar-
kirt ist. (Fig. 167). Im Bereiche der Stufe 2c ist sie nicht
ausgesprochen, besser lasst sie sich erst wieder im Wald-
gebirge erkennen und zwar weniger als Bruchspalte an sich,
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968 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

als daran, dass sie auf der Nordseite von einer antiklinalen

Schichtenaufwolbung begleitet wird, die durch die Berge
Milina, Jivina, Clhadlo, Drazovka, Vysebohy, Vockov bezeich-

net wird und von Cheznowitz bei Mauth bis Karlik bei Do-
bfichowitz verfolgt werden kann. Nur zwischen Suchomast
und Menan, wo obersilurische Kalksteine die Schiefer be-

decken, ist die Aufstauung nicht deutlich zu beobachten.
Von Tfeban an durften die Verwerfungen im Grenzgebiete

zwischen Unter- und Obersilur dieser grossen Bruchspalte
angehoren.

Sehr wichtig ist die Bruchlinie,
r

welche in der Roky-
tzaner Gegend beginnend das ganze Silur- und Devongebiet

der Lange nach
durchzieht und
dasselbe in

zwei Flugel

Iheilt, von wel-

chen der sud-
liche im Allge-

meinen gegen
den nSrdlichen

abgesunken ist.

Dieser gewal-

tige Sprung,
welcher gewis-
sermassen die

Mitte der Gra-
bensenkung an-
deutet, ist im
grossten Theile
seines Verlaufes

ganz deutlich zu erkennen. Am sQdwestlichen Beginne am
Berge Zdar sieht man, wie die hoch gehobenen Conglome-
ratschichten scheinbar fiber die schwarzen Schiefer 2a zu
liegen kommen. Es ist diese Lagerung eben durch die Bruch-
linie bewirkt, welche hier durchgeht (Fig. 184) und weiterhin,
obwohl weniger bestimmt, bis Karizek verfolgt werden kann,
wo sie abermals ganz deutlich ersichtlich ist, da sie hier eine
Spaltung der cambrischen und untersilurischen Ablagerungen
in zwei Flugel und eine Verschiebung derselben bewirkt (Fig.

237). Von Oujezd bis Horowitz ist sie wegen der schlechten
Entblossungen nicht zu beobachten. etwas deutlicher aber
lasst sie sich von Horowitz gegen Votmic verfolgen, wo die

Fig. 46!). Xaulilut bohtmicui Birr. 9 Exempt, mlt twel Wlnd-
uo(«n Ton >unen. l Vertlealar Durchtcbnltt ctnei snderan
Exempt, mil Kammern nud Blpfao. >;, n»t. Gr. Karlatetn

3b (EeS).
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dortigen Diabase in ihren Bereich zu fallen scheinen, dann
weiter zwischen Malkov und Ghodoun hindurch, wo sie

eine Aufwolbung der Stufe 2d bewirkt, gegen Tmaft und
durch das Konepruser Ealksteingebiet gegen Tobolka und
Koda. Hier in der Thalschlucht von Koda wird die Bruch-
linie vollkonunen sichtbar, da die obersten devonischen
Schieferschichten unter die tiefsten Kalksteine einzufallen

scheinen, indent sie an der Bruchflache abgesunken sind.

Dasselbe Verhaltniss lasst sich in den Thaleinschnitten bei

Srbsko, dann am Abhange der H6he „Na Barvinku" bei

Gross Mofina und bei Tfebotov constatiren, wahrend frei-

lich an der Oberflache die

Dislocation nicht ersichtlich,

sondern grOsstentheils durch
ausgedehnte Schotter- und
Sandablagerungen verdeckt
ist. Zwischen Chotee und
Kosof verschwinden die ober-

sten devonischen Schiefer,

allein die Bruchspalte lasst

sich in etwas abgelenkter

Richtung noch weiter durch
das Radotiner Thai unterhalb
Lochkov, wo Graptolithen-

schiefer unmittelbar auf de-
vonische Knollenkalke folgen

(Fig. 277), sowie durch die

Schlucht Pffdoli bei Gross
Kuchel (S. 928) und fiber

die Moldau hinaus zwischen "»
f£;,/fc

to

D*^ 1̂
B
£

r-

t^£f)

lfte der

Branik und Dvoretz hindurch
(Fig. 415) verfolgen. Weiterhin ist sie durch die Minette-
strQme, welche die Stufe 2d durchbrechen, von Michle bis

Bechowitz angedeutet. Die Lange dieses Sprunges im Be-
reiche des Silur- und Devongebietes betragt rund 90 km.

Weiter westlich folgt die oben schon merhmals er-

wahnte Hyskov-Prag-Hloupetiner Bruchlinie (S. 863, 900 ff.),

welche im Phyilitgebirge bei Zbirov oder noch sudlicher

zu beginnen scheint und etwa in der Richtung gegen Bfe-
zova, dann zwischen Trubsko und Hudlitz hindurch uber
Hyskov, DrahelCitz, Dusnik, Motol, Prag, Zifkov und Hlou-
petin unter die Kreidebedeckung verlauft. Zwischen Hyskov
und Lhotka im Bereiche des Berauner Ple§ivec scheint sie
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970 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursrstem.

sich mit einer Kluft zu vereinigen, welche den Brdatka-
rucken der Lange nach etwa von Hfedly an in zwei Zuge
trennt. An dieser Bruchlinie fand eine starke Verwerfung
statt, in Folge welcher die schwarzen Schiefer 2a scheinbar

auf die Schichten 2d folgen, welche Verhaltnisse oben
(S. 868, 901, 906, Fig. 257, 275, 288) schon erortert und
an Profilen erlftutert wurden.

Von besonderer Bedeutung ist diese Verwerfung fur

die Bodenbeschaffenheit der Landeshauptstadt Prag und fur

die geologische Gestaltung ihrer Umgebung. Die Bruchlinie

zieht mitten durch Prag durch und kreuzt sich hier mit der
sudnordlichen Bruchspalte des Moldauthales. In Folge dessen

Fig. 461 und 462 Zwel Profile durch den Boden der Landeahaupistadt Prag.

/ Srhwarzc Schiefer 2a (DdlY). » Qnarxlwufe 2b (DdJ). 3 Gllmmerreirhe Schiefer
SC (DdS+d«). 4. 6, 6 Eretdeeehlctaten. 7 Alluvium.

konnte die ziemlich breite, zum Theil von Alluvionen ausge-
fullte Thalerweiterung entstehen, in welcher sich die Prager
Altstadt, Judenstadt, untere Neustadt und Karolinenthal aus-

breiten. Westlich und ndrdlich vom Hauptbruche, welcher
von Motol fiber Smichov, das SOdende der Schutzeninsel,

durch Prag zum Abhange des 2izkaberges in Karolinenthal

verlauft, herrschen die glimmerigen Schiefer 2e, sudlich und
ostlich von demselben aber die weichen schwarzen Schiefer

2 a, weiter oben die Quarzite 2b und erst in den Vororten
Kgl. Weinberge und Wrschowitz wieder die Grauwacken-
schiefer 2c. (Fig. 461 und 462). Diese letzteren sind auf

der Hohe des Plateaus im Niveau des Purkyneplatzes, der
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neuen Kirche und des Kuhstalles in den Weinbergen von
zerruttetem Kreidesandstein bedeckt, welcher ehemals, als

diese Stadttheile noch nicht verbaut waren, als naturliches

Filter wirkte, so dass die Brunnen der oberen Neustadt ein

gutes, allenfalls weit besseres Trinkwasser enthielten, als jene
der tieferen Stadttheile. Heute ist der Unterschied kaum mehr
merklich und erweist sich die Qualitat des Brunnenwassers
uberall zunachst durch die Beschaffenheit der silurischen

NW Kruind Hora Hudtilz LUtk Did Zahofan so

Fig as. Profll dareb den Kruina Hora uud don Klelnen Brdanrald.

Z. Tb. naeh J. Krejci.

1 Pbyllit. i K iaielKblafer. 8 State lo (DdW), 4 Slab Id (DdlA) dee Cambriams.
6 Stufo 2* (Ddiy>, 6 Qaariltstufe 2b (DdS), 7 Stufe Jo

r(DdS a. dl)

dei Untertllun. 8 Carbon. 9 Porphyr.

Schiefer beeinflusst. Im Osten und Westen von Prag ist

die machtige Verwerfung gut zu verfolgen, wie sich aus den

Profilen Fig. 275 und 288 ergibt, die das scheinbare Em-
fallen der Schichten 2d unter die Schiefer 2a deutlich zeigen.

Derselben Bruchspalte begegnen wir bei Motol, wo durch eine

Nebenverwerfung die Einkeilung von Graptolithenschiefern

in die Schichten 2d bewirkt ist. (Fig. 358) Ueberhaupt ist

ZabityhUgel Predletitt Jcnstein

o

tig 464. Profil dareb die Partlsn des 8llor»y*temea brl Brandrlt a. d. E.

/ Kie«el«cMefer. S Slnfe le (Ddia), 8 Stufe Id (DdlA) del Cambrlam*. 4 Scbwarze

Schiefer 2a (Ddlf), & Quaraiutofe 2b DdJi desrUntenllari. 6 Krc-ldeforra.

7 Sand und Lehm.

dieser Sprung ein Phaenomen, welches der Umgebung von

Prag in geologischer Hinsicht besonderes Interesse verleiht.

Westlich von dieser Prager Bruchlinie scheint eine

Kluft die Abtrennung jener Partie der Silurablagerungen

bewirkt zu haben, welche heute nur durch die isolirten

Schollen des KrusnaHora (Fig. 463), Velis und der sudlicheren

Berge angedeutet ist. Diese Kluft scheint ihre Fortsetzung

im Scharkathale bei Prag zu finden (S. 866) und durfte

vielleicht auch die eigenthiimlichen Lagerungsverhaltnisse
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der isolirten Silurinseln in der Brandeiser Gegend bewirken
(S. 867)- Die silurischen und cambrischen Schichtenstufen

folgen bier in umgekehrter Reihenfolge aufeinander, so dass

die jiingsten Stufen des Untersilurs am tiefsten, die altesten

Stufen des Cambriums aber am hochsten zu liegen kommen.
Diese uberkippte Lagerong ist allenfalls durch eine starke Zu-

sammenfaltuDg und Verwerfung verursacht, welche leider

wegen der Bedeckung mit Lehm nicht naher zu verfolgen

ist (Fig. 464). Am Zabityhugel bei Miskowitz fallen cam-
brische Quarzgrauwacken und DiabastuflFconglomerate schein-

bar unter die Kieselschiefer des Phyllitgebirges (65° in St.

21V3) ein. Die letzteren sollen sich nach Helmhacker wei-

terhin aufrichten und dann entgegengesetzt nach Suden ver-

flachen, was jedoch, wie erwahnt, uicht deutlich wahrzu-
nehmen ist. Dagegen sieht man bei Pfedletitz schwarze

Tetlner Schhtchl OinatM
Tetin Wald von Koda rokle Btfevir Korno

Fig 466. Profll ittdSnltcti Ton Bernun inltchen Tetin und Korno.

Nach J. Krcjfi

I 3» (EeiX » $b fE«2). 8 Da fFfl). 8' Db fPB). 4 Do (Ogl). 5 Dd ( Og2j, 6 Ue
(GgS). 7 Df ( U). 7 (am iVW-Eadt in Profltat) Zerrfittet* Kreldeichicliten

8 DiabH.

Schiefer 2a uber den Quarziten 2b etwas weniger steil

wie die Schichten am Zabityhugel aber gleichfalls in NW
einfallen.

Endlich ist noch derwestlichstenBruchlinie zu erwahnen,
welche vielleicht einer Hauptbruchflache der silurischen Gra-
bensenkung entspricht. Sie ist aber nur in der Gegend von
Skrej deutlich, wo die cambrischen Schichten, namlich Con-
glomerate la und Paradoxidenschiefer lb (Fig. 185), in SO
gegen die Bruchlinie einfallen, welche entlang des waldigen
Porphyr- und Grunsteinruckens von Branov bis gegen Te-
resov verfolgt werden kann.

Die parallelen nordflstlich streichenden AufwOlbungen.
Brflche und Sprunge sind von wesentlichster Bedeutung fur

die Architektonik des mittelbohmischen Silur- und Devon-
systemes, denn sie beherrschen die allgemeine Lagerung und
beeinflussen in erster Reihe die orographische Gestaltung
des Terraines. Der geognostische Aufbau desselben bis in's

Detail wird aber erst durch ein auf dem nordostlich strei-
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chenden Kluftsystem senkrechtes anderes Kluftsystem ent-

hullt, welches junger als das erstere ist, seiner Entstehung
nach aber auch noch vor die Kreidezeit fSllt. Diesem Kluft-

systeme entsprechen mehrere Querthaler des Waldgebirges
und Kalksteinplateaus, an deren steilen, h&ufig fast nackten
Gehangen alle Unregelmassigkeiten des Baues gut verfolgt

werden konnen. Die Profile Fig. 277,1 359 und 465, sind

solchen Aufschliissen entnommen. An diesen nordwestlichen
Bruchflachen sind auch erwiesenennassen seitliche Verschieb-
ungen eingetreten, wie z. B. in der Schlucht Pfidoli bei

Slivenetz, wo am linken Gehange devonischer Knollenkalk,

am rechten aber obersilurischer Graptolithenschiefer ansteht,

also eine Querverwerfung um die Machtigkeit der zwischen-
liegenden beiden Schichtenstufen stattgefunden hat, oder
oberhalb Slichov (Fig. 466) usw. Sudlicher entsprechen
Nordwestkluften das Radotiner Thai in seinem unteren Theile

von Radotin bis Hinter Kopanina und in seinem oberen

Vytkoiilka llluboitp Dtofl Hra&y Otirad Obtr Slichov

SOS Fig. 46G. Profil *m linken Moldanufer •ttdllob von Prag. NWN
1 Stnfa 2d (Dd5l. S Gnptolittaenachlefer 3s (Eel), a Cephalopodenkalkateln 3b
.. .. .... _ (T{1y a stnf, Db fFffl). 6 Stnfe Dc (" ^ ' "' ' " " '~ ~

8 Btnta Do CG*8). »' Stnf* Df (H). 10
(EeS). 4 Slafe Da fPfl). S Stnfe Db fFffl). S Stnfe De OS'O- 7 State £d (&ga).

" "" " ~ "* " " "' " "" """" "1 OIlbM.

Theile von GhoteC bis Hofelitz, noch sudlicher das Thalchen
des Studenybaches zwischen Trnovy Oujezd und Karlik,

weiter namentlich das Thai des Beraunflusses zwischen Be-
raun und Srbsko und die Schlucht oberhalb Revnitz, ferner

die Niederung, die von Litten gegen Bitov zieht, und das
in deren Fortsetzung fallende kleine Querthal bei Zahofan,
endlich im cambrischen Gebiete das tiefe Gebirgsthal des
Rothen Baches von Komarau aufwarts uber Nefezm zur
Ruine Waldek und die Fortsetzung desselben bei Obecnitz,

welche hier allerdings, da sie die Langsrucken des Tfemosna-
gebirges verquert, nur absetzig deutlicher hervortritt, wo-
gegen das sudlicher gelegene Thai des Padrtbaches, welches
im Bereiche der hohen Gonglomeratberge Praha und Tok
beginnt, die Langsrucken des Gebirges bis zum Thale von
Strasitz in tiefen Furchen durchbricht, und dann am aus-

sersten Rande des Silurgebietes das Uslavathal, welches das
obere Gambrium bei Pilsenetz scharf gegen die Phyllite des
Urschiefergebirges abschneidet. Dies sind allerdings nur die
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bedeutendsten Querthaler, deren Zusammenhang mit nord-

westlichen Kluften und Verschiebungen nachgewiesen werden
kann. Diese Klufte sind aber uberaus zahlreich. AUe Fels-

massen sind von ihnen durchdrungen und zahllose wcnig
machtige Schichtenverwerfungen finden an denselben statt.

Die Quarzite des grossen und kleinen Brdawaldes und die

Erzlager des oberen Cambriums, z B. am Krusna Horn.

sowie des Unlersilurs bei Nuditz, sind von denselben gera-

dezu zerstflckelt und in den Ealksteinstufen werden sie (lurch

die Ausfullung mit secundarem Kalkspath haufig sehr auf-

fallend.

Noch ein drittes Kluftsystem macht sich im mittelbOh-

mischen Silur- und Devongebiete geltend. Dasselbe hat ein

fast sudnordliches Streichen mit einer geringen Ablenkung
nach West. Auch die Abgleitungsflachen dieser Spriinge

haben Veranlassung zur Ausbildung von Thalern gegeben,
von welchen das Moldau- und Litavathal die wichtigsten

sind. Das erstere durchsetzt von Konigsaal bis Podbaba
das ganze Silur- und einen Theil des Devonsystemes, deren

Schichtenstufen an den steilen Lehnen zu beiden Seiten

des Flusses gut entblosst sind. Das Litavathal durchzieht

von Pribram bis Zditz in siidnordlicher Richtung das ganze
Cambrium und Untersilur von den Conglomeraten la bis

hinauf zu den Schiefern und Sandsteinen 2d ; von Zditz an
bis zur Mundung in die Beraun, andert es aber die Richtung
in eine nordostliche und zieht nun an der Grenze zwischen
Unter- und Obersilur hin. Das Profll Fig. 186 verquert das
Litavathal an einer Stelle, wo es den interessantesten Ein-
blick in den Schichtenbau gewahrt und zeigt die demselben
entsprechende Verwerfungsspalte. Von den ubrigen Thal-
furchen, welche nach der sudndrdlichen Eluftrichtung aus-

gewaschen sind, seien das St. Ivanthal (S. 912), welches
von Lodenitz bis zur Mundung das obere Untersilur, das
ganze Obersilur und Devon durchsetzt, und das Thai des
Suchomaster Baches besonders genannt. Dieses letztere

durchzieht hauptsachlich das obere Untersilur und die Tief-

stufe des Obersilurs, bietet aber am Fusse des Kotyzberges
auch im Kalksteinterrain einige beachtenswerthe Entblos-
sungen. Den sudnordlichen Kluften begegnet man ubrigens
im Silur- und Devongebirge Bohmens auch im Kleinen ebenso
haufig wie den nordwestlichen und an einigen Steilen er-

scheinen die grauen devonischen Kalke von einer Unzahl
weisser paralleler Calcitgange durchschwarmt, die durch Aus-
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fullung solcher Klufte entstanden sind. Wahrend nun bei

den beiden zuerst erwahnten Spaltensystemen ein Anhalts-

punkt zur naheren Bestimmung ihres Alters nicht vorhanden
war, scheint ein solcher bier zu bestehen. Denn erstens

besitzen die Pribramer Erzgange ein ziemlich coastantes

sudnordliches Streichen (S. 839), und zweitens halten die

grossen Yerwerfungen der Steinkohlenfldtze bei Kladno,
Radnitz usw. dieselbe Richtung ein, wahrend entsprechende
Sprunge in den postcarbonischen Ablagerungen schwierig

nachzuweisen sind. Hieraus konnte abgeleitet werden, dass

die sudnordliche Kluftbildung das Phyllitgebirge ebenso, wie
die altpalaeozoischen Formationen bis einschliesslich das
Carbon, betroffen hat, dass dieselbe aber vor Ablagerung
der postcarbonischen rothen Sandsteine erfolgt ist. Indessen
ist dieser Schluss nichts weniger als sicher.

Aus vorstehender kurzen Erorterung der Lagerungs-
verhaltnisse des Silur- und Devonsystemes in Mittelbohmen
ergibt sich wohl zur Genuge, dass dieselben sehr verwickelt

sind. Die von J. Baebande festgestellte Reihenfolge der

Schichtenstufen ist zwar bis auf gewisse Ausnahmen giltig,

die Annahme einer synklinalen muldenformigen Lagerung
ist aber durchaus nicht berechtigt. Denn betrachtet man die

parallelen Profile Fig. 466, 277, 465, 430, und combinirt man
dieselben mit den zahlreichen fruher schon gegebenen Durch-
schnitten, so erkennt man, dass sich die am nordostlichen

Ende der uns zuganglichen Partie zusammengeschobenen
Schichtenstufen je weiter gegen Sudwesten desto mehr von
einander entfernen und in wiederholten Faltenwolbungen
und Mulden bald verschwinden, bald wieder auftauchen, so

dass, ganz abgesehen von den zahlreichen Vervrerfungen,

von einem regelmassigen Verflachen der Schichten vom
Rande der Ablagerungen gegen die Mittelaxe zu nicht die

Rede sein kann. (Vergl. die Profile im Devon).

Eruptive Massengesteine sind bei der Beschreibung des

Cambriums im mittelbOhmischen Waldgebirge nicht beson-
ders besprochen worden und mogen daher, soweit man sie

kennt, in diesem sich auf das ganze Silursystem beziehenden
Abschnitte mit Erwahnung finden. Hauptsachlich verbreitet

sind Pophyre und Diabase, zumal die letzteren, welche aber
kaum ihrer raumlichen Ausbreitung nach bekannt sind, wah-
rend sie in petrographischer und geologischer Beziehung
immer noch des eingehenden Studiums harren, das sie
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vollauf verdienen. Wohl hat sich seinerzeit A. Safaris*)
mit der Untersuchung der Diabasgesteine befasst, und R.

Helmhacker**) Andeutungen fiber einige derselben gemacht,
dann haben K. Vrba und K. Preis***), K. Feistmantel-j-),

E. ScHiFPNERff) Bemerkungen uber einzelne Vorkommen
verdtfentlicht und weiter unten werde ich einige Mittheilungen

auf Grund eigener Untersuchungen machen kOnnen f+f) ; im
Ganzen darf man aber die Diabase immer noch als fast gar

nicht bekannt bezeichnen. Grflssere Beachtung ist den Por-
phyrgesteinen zu Theil geworden, besonders von K. Feist-

mantel *f), E. BoRiCKY**t)< B-- Helmhacker***!) und
K. Preis -p). Der letztere Forscher bot eine ausgezeich-

nete chemisch-geologische Abhandlung iiber eines der in-

teressantesten Vorkommen. Ganz untergeordnet tritt im
Bereiche des mittelbdhmischen Silurs auch Basalt auf, wel-

cher obwohl jugendlichen geologischen Alters, doch hier

schon Erwahnung finden mag.

Porphyre erscheinen theils in Gangform, theils in

Form von SWcken und ErgQssen im Bereiche des Cambri-
ums und Untersilurs im sudwestlichsten Theile des Wald-
gebirges von Pilsenetz bei Lhota und in dem Kotelrucken

zwischen Vesela und Steinujezd, ferner am 2darberge von
Rokytzan, am VydHduch bei Holoubkau, am Ghlumberge
bei Volduch, welche sammtliche Vorkommen die Fortsetzung

des grossen Purglitzer Porphyrzuges bilden, dessen siidliche

Auslaufer ubrigens das ganze Radgebirge, sovvie die Silur-

partien Na Solech und Bild Skala (Fig. 239) einschliessen

und dessen westliche Abzweigungen bei Tejfowitz, Slowitz

und Lohowitz die cambriscben Ablagerungen der Skrejer

*) Sitzber. d. kgl. Ges. d. Wissensch. Prag, 1872 pag. 5., 1873
pag. 83, 1874 pag. 19.

**) Archiv f. d. naturwiss. Langesdurchf. v. Bohm. I. Bd. 1874.
***) Ueber einige Minerale aus dem Diabas von Kuchelbad. Sitz-

ber. d. kgl. Ges. d. Wiss. 1879 pag. 460.

t) Ibid. 1884, pag. 409.

ft) Zpravy spolku geolog. v Praze, 1885, pag. 54 u. 89.

ttt) Vergl. Palaeozoicum etc. pag. 21.

*f) Die Porphyre im Silurgebirge von MittelbOhmen. Abhandl. d.

kgl. bohm. Ges. d. Wiss. V. F. 10. Bd. 1859.
**}) Archiv f. d. naturwiss. Landesdurchforseh. v. Bohmen. IV.

Bd. Nro. 4., 1882.

***t) Ibid. IV. Bd. Nr. 2., 1879.

t*) Ueber die Minette aus der Umgebung von Prag. Sitzber. d.

kgl. bohm. Ges. d. Wiss. Prag. 1871, pag. 17.
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Partie theils durchsetzen, theils begrenzen. Es scheint fast,

als ob die Porphyrmassen, an welche sich die hiesigen

cambrischen Gebilde anlehnen, fur dieselben eine Schutz-
wahr gewesen waren, welche sie vor ganzlicher Abtragung
bewahrten. In der Ostlichen und nOrdlichen Verbreitung

des Silurs sind Porphyrgesteine selten. Sie erscheinen am
Jivinaberge, am Housinykamme N von Hostomitz und in

dem Hugelzuge vom Bohdalec bei Michle uber Zabehlitz bis

gegen Bechowitz von Prag. Ein Gang tritt in der ver-

worfenen Silurscholle N von Dejwitz zu Tage.
Von diesen Porphyrvorkommen kann nur einiger naher

gedacht werden. Die Gesteine, welche die Fortsetzung des
Purglitz-Zbirover Bergriickens bilden, sind sammtlich Quarz-
porphyre von verschiedenartiger Stractur. So ist das Gestein

des Vydfiduch bei Holoubkau ein felsitischer Quarzporphyr,
dessen Grundmasse hauptsachlich aus unregelmassigen Chal-
cedon- und FeldspathkQrnchen besteht und der schOne Flui-

darstructur besitzt. Der Porphyr des TeSkover Berges auf
der Ostseite des Bacgebirges ist ein sphaerolithischer Quarz-
porphyr mit zahlreichen ausgeschiedenen 1—4 mm grossen
Quarzkomern und sparlichen kleineren FeldspathkOrnern.

Das Gestein von Dlouha Lhota am Nordabhange des Ge-
birges ist ein felsitischer Quarzporphyr. Westlich von hier

verbreiten sich aber Sphaerolithporphyre, welche namentlich

am Westfusse des Bad bei Glashutten schon entwickelt sind.

Sie fuhren hier uberall nur sparlich deutliche Einsprenglinge.

Auch das Gestein des Jivinaberges ist ein Quarzporphyr,
desgleichen das Gestein des etwa 0*5 tn machtigen Ganges,
welcher im Terraineinschnitt, durch welchen die Strasse von
Dejwitz gegen Jeneralka fuhrt, unweit vom Beranek im ober-

sten Cambrium zu Tage tritt und gegen St. Mathias und
Podbaba verfolgt werden kann. Es ist ein gelblichgrauer

dichter Porphyr, dessen Masse aber durchaus krystallin ist

und welcher von BoftiCKY zu den dichten Sphaerolithpor-

phyren gezahlt wird.

Nicht zu den eigentlichen Porphyren, sondern zur Gruppe
der lamprophyrischen Ganggesteine, und zwar der syeniti-

schen Lamprophyre nach dem Systeme H. Bosenbuschs,
geh6ren die Minetten vom Fusse des waldigen Housiny-
ruckens zwischen Neum§tel und Vseraditz, sowie des Hiigel-

zuges zwischen Michle und BSchowitz. Alle diese Vorkom-
men liegen im Bereiche der weichen Schiefer 2d. In der

ersteren Erstreckung besteht das Gestein wesentlich aus einem

Katzer, Geologie von B'jhmeo. 62
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trikliuen Feldspathe, wahrscheinlich Oligoklas, and Biotit,

wahrend Hornblende, Augit und Quarz nur untergeordnet
auftreten. Die Structur ist porphyrisch mit Uebergangen
in's KOrnige, die Farbe grau. Einsprenglinge bildet aus-

schliesslich der Biotit. Das Gestein ist lagerartig zwischen
die Schieferschichten eingeschaltet und wird von tuffartigen

Gebilden begleitet. Bei Neumetel und Lazowitz tritt es in

einer Reihe kleiner Felsenklippen zu Tage und wird in meh-
reren Steinbruchen gewonnen.

Die Minette ostlich von Prag bildet in den Schiefera

2d eine Anzahl Lagergange, von welchen diejenigen, welche
sich in einen Zug aneinanderreihen, welcher vom Dachlo-
witzer Berge bei Wrschowitz sudlich an Alt und Neu Strasch-

nitz vorbei gegen Pocernitz zieht, in SSO verflachen, wahrend
diejenigen, welche vom Bohdalec bei Michle uber den Za-
behlitzer Berg und das Plateau Homole streichen, ein Ver-
flachen in NNW besitzen, was in beiden Fallen mit der La-
gerung der Stufe 2d ziemlich ubereinstimmt. Die Minette
bildet aber keine eigentlichen Lager, sondern Gange, deren
Streichen mit jenem der Schiefer fast zusammenfallt. Die
sdddstlich fallenden Lagergange sind im Einschnitte der
Franz Josephs -Bahn von Wrschowitz bis Strasnitz (zwi-

schen den Wachterhausern 134 und 132) sehr gut aufge-
schlossen. Man kann hier 6 Gruppen zahlen, deren einzelne

Gange 6—8 m Machtigkeit erreichen, aber auch nur 0*5 bis

2 mi machtig sind. Die nordwestlich fallenden Lagergange
sind minder machtig und ihre Anzahl ist auch geringer.

Das Gestein ist dunkelgrau und vermag man darin mit
blossem Auge gewOhnlich nur die in der scheinbar dichten

Grundmasse eingestreuten 1 bis 5 mm grossen Biotittafelchen

zu unterscheiden. Mit der Lupe kann man aber auch die

anderen Gemengtheile erkennen. Im Dunnschli H unterscheidet

man wasserhellen Orthoklas in fast durchwegs einfachen

Erystallen, in welchen nicht selten Apatitnadeln eingeschlos-

sen sind, weit grossere sechseckige Biotittafeln, blassgrune
Amphibolleisten und ganz untergeordnet hexagonale rissige

braunliche Augitdurchschnitte, MagnetitkOrnchen und gras-

grune Chloritaggregate. Diese Zusammensetzung scheint mit
unwesentlichen Abweichungen uberall dieselbe zu sein, nur
aus einer verlassenen Grube etwa 1 km stkdlich von Unter
Pocernitz beschreibt Helmhacker eine lichtgraue kleinkor-

nige Minette mit ausgeschiedenen abgeplatteten Sphaeroiden
von Hanfkom- bis Erbsengrosse. Die Kugelchen bestehen
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aus dichtem Orthoklas und sind ausserlich von einer dunnen
Schicht von Biotittafelchen umhullt Sonst ist die Zusammen-
setzung des Gesteines eine normale, nur Amphibol durfte

nicht vorhanden sein. Alle diese Minetten sind reichlich von
Galcit durchdrungen*), welcher stellenweise auch Adern im
Gesteine ausfullt. Als secundare Bildungen erscheinen in

Hohlraumen auch Quarzkrystalle und Liraonit.

Diabase sind im Silursystem MittelbOhmens weit mehr
verbreitet, da sie in fast zusammenhangender Erstreckung

und stellenweise sehr ansehnlicher Machtigkeit in der Grenz-
zone zvvischen Cambrium und Untersilur, sowie zwischen
Unter- und Obersilur hauflg in Lagerform hinziehen, ausser-

dem aber auch noch in vereinzelten SWcken ausserhalb

dieser Grenzzonen auftreten. Unsere Kenntniss derselben

ist, wie oben bemerkt wurde, sehr luckenhaft und mussen wir

uns daher unter Beriicksichtigung der Ergebnisse von Einzel-

untersuchungen auf einige allgemeine Angaben beschr&nken.

In der Oberstufe des Gambriums sind massige Diabase
selten im Verhaltniss zu den tuffigen Gesteinen, woruber
hinreichend eingehende Angaben auf S. 820—822 gemacht
wurden. Man hat es hier wohl durchwegs mit eflfusiven

Diabasen zu thun, d. h. mit Gesteinen welche zum Theil

submarin aus Spalten hervorquellten. Daher sind auch ei-

gentliche kornige Diabase so selten, wogegen aphanitische,

dunkel grungraue bis fast schwarze Abarten, Kalkdiabase,

Mandelsteine u. a. haufig vorkommen. Ob man alle Ge-
steine von der Basis des Untersilurs, welche gemeiniglich

als Schalsteine **) bezeichnet werden, wirklich als Diabas-
tuflfe auffassen darf, mag dahingestellt bleiben. Es durften

gewiss druckschieferige echte Diabase dabei sein. Unter
den massigen Diabasen mogen dieselben Typen vertreten

sein, deren Beispiele weiter unten angefuhrt werden, und
sei auf dieselben einfach verwiesen. Einen interessanten

Diabasmandelstein hat E. Feistmantel vom Krusna Hora
beschrieben. Derselbe ist in demselben Lager theils por-

phyrisch, theils mandelsteinartig ausgebildet, indem im er-

steren Falle in einer sehr feinkornigen, dunkel grungrauen

*) Nach der Analyse von K. Preis betragt die Menge des Cal-
cites in der Minette von StraSnitz 12 -

89"/, und die Menge des Apa-
tites 0-49°/ .

**) Die einzige eingehendere Arbeit uber bOhmische Schalsteine
von A. E. Reuss ist auf S. 806 citirt. Werthvolle Angaben macht
auch Helm hacker in den dortselbst angeftthrten Abhandlungen.

62*
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Grundmasse ganze und zerbrochene Labradoritkrystalle und
sparliche Augitkorner eingebettet sind, wogegen im zweiten

Falle Labradorit, Galcit und Delessit entweder je einzeln

oder zusammen Mandeln im Gesteine ausfullen, welche gleich-

zeitig mit der Grundmasse, keineswegs aber durch spatere

Ausfullung ursprunglich vorhandener Hohlraume entstanden

sein sollen.

An der Grenze des Unter- und Obersilurs, beziehungs-

weise in der Unterstufe des Obersilurs scheinen massige Dia-

base weniger verbreitet zu sein alsTuflfe. Die oben (S. 921 ff.)

angegebene Ausbreitung der Stufe 3a zeigt im Wesentlichen
die Erstreckung der Diabaslager an, da sich ja die Graptoli-

thenschiefer an dieselben theils im Liegenden, theils im Han-
genden anschliessen. Wiewohl aber die Diabase fast zusam-
menhangende Massen zu bilden scheinen, so ergibt sich bei

naherer Untersuchung, dass dieselben eine Anzahl einzelner

Strome und Stocke bilden und nach ihrer geologischen Er-
scheinungsform moglicherweise zwei verschiedenen Perioden
angehoren, trotzdem sie in ihrer Verbreitung vornehmlich
an die grossen Spalten, an welchen sich die innere Graben-
senkung im Silurgebiete vollzog, gebunden sind. Denn einige

Diabase sind unzweifelhaft effusiv und bilden Strome und
Decken, die von Tuffen begleitet werden, wie man z. B.

zwischen Vyskocilka und Gross Euchel sieht. Haufiger freilich

sind LagerstOcke und selbst Gange, die bestimmt intrusiven

Charakters sind und mit eigentlichen Tuffen nicht in

Verbindung gebracht werden kdnnen. Hieher zahle ich

namentlich auch die vereinzelten DiabasstOcke des oberen
Untersilurs. Genaues Studium muss zeigen, wieweit sich

die angedeutete Trennung der Diabase unseres Silurgebirges

in effusive und intrusive durchfuhren lasst, und ob man be-

rechtigt ist fur diese beiden Erscheinungsformen des Gesteines

ein verschiedenes Alter anzunehmen. Da die Graptolithen-

schiefer nachweislich durch Einwirkung der Diabase Meta-

morphosen erfahren haben (S. 914) und auch die Dolo-

mitisirung mancher Cephalopodenkalksteine auf dieselbe

Ursache zuruckgefiihrt werden kann, so muss die Spalten-

bildung, welche den Erguss der Diabasmassen zur Folge

hatte, nach Absatz und Verhartung der Stufe 3b, also in

nachsilurischer Zeit erfolgt sein.

In petrographischer Beziehung kann man wie uberall

so auch in Bohmen olivinfreie Diabase und Olivindiabase

unterscheiden, unter welchen die ersteren zwar vorherrschen,
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aber auch die letzteren verhaltnissmassig sehr haufig sind.

Die ersteren bestehen wesentlich aus Augit und dem Zersetz-

ungsproduct desselben, einer grunen chloritischen Substanz
(die haufig Viridit, Chloropit u. a. genannt wird), aus Labra-
dorit, seltener einem anderen Kalknatronfeldspath, Magnetit
oder Ilmenit und Apatit, zu welchen sich hauflg Pyrit und
Quarz, selten Biotit oder Amphibol gesellen, wogegen eine

Impraegnation mit Calcit wohl stets stattflndet. Die Olivin-

diabase enthalten ausserdem als wesentlichen Bestandtheil

Olivin. Beide Gruppen sind in Betreff ihrer Structur vorwal-
tend charakteristisch kornig, seltener dicht und porphyrisch.

Die anstehenden Diabasfelsen erscheinen meist duster grun
oder auch limonitfarbig angelaufen, was auf die Zersetzung
des Gesteines zuruckzufuhren ist, durch welche namentlich
der Augit und Feldspath oft vOllig umgewandelt werden.
Diese Zersetzung reicht haufig in so bedeutende Tiefen, dass

es schwer halt sich ein zur Untersuchung geeignetes Mate-
rial zu verschaffen. Ein Zeichen der Verwitterung ist auch
die stellenweise (z. B. an der Strasse bei Vyskocilka) sehr

deutlich hervortretende kugelig schalige Absonderung. Ge-
wOhnlich werden die Diabasfelsen von Kluften durchsetzt,

die mit Calcit und anderen secundaren Mineralbildungen

ausgefiillt sind und meist parallel, entsprechend dem zweiten
bei Erorterung der Lagerungverhaltnisse hervorgehobenen
Bruchliniensystem, zu streichen pflegen. Was die Neubild-

ung von Mineralen auf den Kluftflachen des Diabases betrifft,

so sind allein von Euchelbad: Datolith, Analcim, Prehnit,

Natrolith, Albit, Mesolith*), Quarz z. Th. in vollkommen
entwickelten vielflachigen Krystallen und Calcit beschrie-

ben worden. Die meisten dieser Minerale sind unter ganz
analogen Verhaltnissen im Diabas auch an anderen Orten
zu finden.

Die vorstehenden allgemeinen Angaben wollen wir
durch einige specielle Beispiele belegen. Am machtigsten
entwickelt sind Diabase bei Kuchelbad, Radotin, Vonoklas,
Mofinka, Korno, zwischen Litten und Bitov, sowie zwischen
Bykos, Libomysl, Chodoun und Popowitz, dann zwischen
Beraun und Tetin, bei St. Ivan und Tachlowitz. Eine Probe
des mittelkfirnigen Diabases von VyskoCilka bei Kuchelbad

*) K. Preis, Zpravy spolku geoL 1885, pag. 7. In Betreff der
anderen Minerale siehe Preis und Vrba I. c. Reuss ftlhrt auch
Chabasit und Lautnontit an.
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entsprach ziemlich vollkommen der oben angegebenen Zu-
sammensetzung. Bei Radotin wird in einem Bruche feinkor-

niger, in einem anderen grobkfirniger Diabas fur die dortige

Cementfabrik gewonnen. Die Bestandtheile derselben sind

Plagioklas, Augit, chloritische Masse, Magnetit, Titaneisen

z. Th. in Leukoxen umgewandelt und Apatit. Das grob-

kOrnige Gestein fuhrt ausserdem Quarz. Bei Mofinka ist

u. a. porphyriscber Diabas entwickelt, in dessen scheinbar

dichter Grundmasse bis 1 cm lange schmutziggrune Augit-

krystalle eingebettet sind. Bei Hinter Tfeban ist gegenuber
vom Wachterhause Nro. 20. der Westbahn ein grosser Dia-

basbruch eroffnet. Das Gestein ist kOrnig und fuhrt ausser

den wesentlichen Bestandtheilen noch etwas Amphibol und
Biotit, sowie secundar gebildeten Quarz in eigenthumlicher

Verwachsung mit Plagioklas (Mikrohebrait).

Von Beraun (Zavodi d. i. jenseits des Flusses) wird

ein Diabasmandelstein von lichtgruner Farbe beschrieben,

dessen griine KSrner von weisser Calcitmasse verkittet er-

scheinen. Die eigentliche Diabasmasse besteht aus Plagio-

klasleisten, sehr sparlichem Augit in kleinen Kornchen und
chloritischen Aggregaten, reichlicheren regelmassigen Olivin-

durchschnitten (nach Schiffnek angeblich Pseudoraorphosen
nach Chlorit), wenig Magnetit und Apatit. In der grunen Masse
sind schone Pseudospharolithe entwickelt, deren Kern Ghal-

cedon bildet, von welchem aus gegen den Rand zu grun-

braune chloritische Nadelchen verlaufen. Die verbindende Cal-

citmasse ist vollkommen durchsichtig. In derselben sind grosse

Plagioklaskrystalle, Saussuritaggregate und Delessitbundeln (?)

eingebettet.

Diesem Vorkommen scheint ein Mandelstein zu ent-

sprechen, welcher bei St. Ivan in der Partie „V Dlazdiekach"

gegenuber von Sedletz ansteht. In den lichtgrunen, von
Calcit verkitteten KOrnern erkennt man makroskopisch sofort

die ziemlich grossen Plagioklaskrystalle. U. d. M. sieht man,
dass ausser den grossen Durchschnitten auch zwischen den

Sphaerolithen sparliche Plagioklasleisten verstreut sind. Augit

ist ganz untergeordnet (in manchen Dunnschliffen kaum nach-

zuweisen). Lichtgrftne radialfaserige chloritische Substanzen

sind etwas haufiger, ebenso wie die mit diesen zugleich

entstandene Kieselsaure (Opal?). Die ersteren sind von

kleinen Magnetitk6rnchen durchsetzt und enthalten einzelne,

fast farblose, kurzstengelige Epidotaggregate. Auf die Sphae-
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rolithe passt obige Beschreibung, in der Calcitmasse ist aber
kein Saussurit oder Delessit nachzuweisen.

Im kdraigen Diabas von St. Ivan, welcher unter der
Kirche zu Tage tritt, sind die Augitkrystalle ebenfalls bis

auf ganz sparliche Reste chloritisirt. Sehr reichlich ist Mag-
netit vorhanden. Calcit ist in Form von Mandeln aus-
geschieden, die von Magnetit umrandet und durchdrungen
werden.

Bei Lodenitz im Steinbruche „V Cernidlech" sind ei-

nige Diabasabarten vorhanden, die alle mehr minder von
Calcit durchdrungen sind und sich z. Th. schon durch ihre

Farbe unterscheiden. Am machtigsten ist ein schwarzgriiner,

von feinen Calcitadern durchschwarmter Augit- und pyrit-

reicher Olivindiabas entwickelt. U. d. M. erscheint Augit
in grossen braunrothen Durchschnitten als der jungste Be-
standtheil, in welchem leistenfdrmiger Plagioklas und un-
regelmassig begrenzter lichtgriinlicher Olivin eingewachsen
sind. Der letztere ist auch alter als der Plagioklas, ist zum
Theil serpentinisirt und enthalt einzelne kleine blaulichgrune

KSrnchen (Picotit?). Der Serpentin ist grasgrim. Magnetit
ist theils in Anhaufungen, theils fein zerstaubt sehr reichlich

vorhanden, zum Theil in Leukoxen umgewandelt. Apatit

ist untergeordnet Eine andere graugrune, calcitreiche Dia-

basabart von demselben Fundorte ist auch ein Olivindiabas,

unterscheidet sich von dem ersteren aber dadurch, dass
der Plagioklas fast vollkommen zurucktritt und nur noch
in ganz vereinzelten schmalen Leistchen beobachtet werden
kann. Desgleichen ist Augit nur in sparlichen Resten, da-
gegen Apatit reichlich vorhanden und auch Ghalcedon macht
sich recht bemerkbar. Ausser diesen Abarten kommt auf
derselben Fundstelle auch mittelkOrniger olivinfreier Diabas
vor, dessen Zusammensetzung die normale ist.

In derselben Gegend, aber nOrdlicher, am Wege von
Lodenitz nach Bubowitz kommt ein Diabasmandelstein zu
Tage, der zu zwei Dritteln aus Calcit (Adernetz, Mandeln)
besteht (Kalkdiabas) und ebenfalls olivinfuhrend ist.

Der Diabas vom Kalvarienberg links von der Strasse

bei Motol (Fig. 358) ist dem oben erwahnten Gestein von
Hinter Tfeban sehr ahnlich, namentlich was die Verwachs-
ung von Plagioklas mit secundar gebildetem Quarz anbelangt.

Er fuhrt ausser den gewOhnlichen Bestandtheilen : Augit,

chloritischen Substanzen, Apatit, Magnetit, Ilmenit und Leu-
koxen, auch ziemlich reichlich Biotit.
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Hier bildet der Diabas nur einen kleinen isolirten

Stock; in machtigen StOcken, die in bedeutenden Kuppen
fiber das Terrain hervorragen, erscheint er aber im sud-

westlichen Theile des Silurgebirges. So bei Nesvafiil SW
von Litten, wo das Gestein sch6n krystallinisch und gabbro-

ahnlich ist, bei Radous NW von Hostomitz (Fig. 255), am
Berge Koncipudy bei Lochowitz, am Votmicer Berge, dann
auf den Hugeln und Kuppen bei Stasov, Baborin, Zditz,

Levin und Cernin, sowie zwischen PoCapl und Trubin bei

Beraun im Bereiche der Stufe 2c und in der Grenzzone
zwischen 2c und 2d.

Schliesslich sei

noch kurz der Basalte
gedacht, welche im
Silursysteme Mittel-

bfihmens auflreten.

Dieselben bilden nir-

gends Bergkuppeu,
sondern erscheinen als

Ausfiillung von Langs-
kluften, also in Gang-
form und zwar am
Wege von Beraun
nach St. Ivan, wo sich

derselbe von der He-
rinkhohe steil herab-

wendet, im Grenzge-

Fig. 467. Mclaphyrbaialt Ton St Itid. 300mal rergr. Wet ZWisdien 3a Und
N»oh e. BoHcky. 3b, und dann bei Se-

Farblon trlkllne FeldapathleUten, kleine graallcbe (UetZ am Wege Mill
Augltdarcluchnltte and ichwmrxe Magnetiteggregate T j • . i D .

•lad In elner an Mlkrollthen and Trlchiten reiehen IiOaenilZ naCQ tSUDO-
GrundmbsUm elngetagert. Im Centrum eta grower wit7 im Rprpi^Vif rlor
(grflnllcher) vfelllgfaieriger DarchaehnlU elnei am- "J,

1'
,
"clc

,
e uei

gewandeiten oiirinkryiuiiM. Graptohthenschiefer.

Eman. Boricky*) be-

schreibt von der ersteren Fundstatte einen Melaphyrbasalt mit
farblosem Glasmagma (Fig. 467), sowie ferner auch einen

Feldspathbasalt mit braunlichem, trichitreichem Magma vom
Karabiner Berge bei Svarov (vergl. S. 846, 850; diese Orts-

angabe scheint auf einem Irrthum zu beruhen) und betont
besonders, dass, obwohl beide nur in losen BlOcken ge-

funden wurden, sie trotzdem nicht als blosse Geschiebe auf-

gefasst werden kOnnen, sondern Gangen entstammen durften,

*) Petrogr, Studien an den Basaltpest. Bohmens. Archiv etc. II.

Bd. 2 Abth.
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die nicht bis an die Oberflache gelangt sind: denn der pe-

trographische Charakter ist verschieden von alien ubrigen,

mehr als 300 Basalten Bdhmens, welche BoRicky bekannt
waren.

Erze, und zwar nur Eisenerze, treten im Unter- und
Obersilur MittelbOhmens unter sehr interessanten Verhalt-

nissen auf. Im Untersilur kommen stark eisenschflssige, wenn
auch nicht abbauwurdige Schichten in alien Stufen vor,

ausser vielleicht in der Quarzitstufe. Wohl erwahnt Lipold,
dass am Krusna Hora dem Quarzit 2b cca 1 dm machtige
Lagen von sandigem Brauneisenstein und schieferigem Roth-
eisenstein aufliegen, welche von lichtgrauen glimmerigen

Thonschiefern bedeckt werden, wie solche auch an anderen
Stellen das Zwischenmittel zwischen den einzelnen Quarzit-

banken bilden (S. 871); K. Feistmantel reiht in die Stufe

das Eisensteinlager von Zdejcina, wo das Graueisensteinlager

von Quarzitbanken unterteuft, von schwarzen Schiefern be-

deckt wird, ferner die Mehrzahl der Eisensteinlager am
Berge Rao, wo die dunklen sideritischen Eisensteine zwischen

quarzitische Banke eingeschaltet sind, sowie ein Lager bei

Zditz ein, welches am Berge Roudn? in einer Einfaltung

entblosst ist und dessen Begleitschichten quarzitisch sind.

Auch bei Zahofan soil ein schwaches Brauneisensteinlager

in einem hdheren Horizonte der Quarzitstufe eingelagert

sein. Alle diese Vorkommen werden aber in der letzten

Publication, welche Karl Feistmantel's Namen tragt, der

Stufe 2a einverleibt. Im Liegendem dieser Schieferstufe

sind ubrigens Eisenerze keine seltene Erscheinung, zumal
dort, wo in der unterlagernden Diabas- und Rotheisenstein-

stufe Id machtigere Eisenerzlager entwickelt sind. Man
kann annehmen, dass an alien Orten, wo im Bereiche des

Cambriums Eisenerzbau betrieben wird, auch in den Schich-

ten, welche schon der Stufe 2a zugezahlt werden, einzelne

mehr minder machtige Eisenerzlagen und zwar hauptsachlich

Grau- und Brauneisensteine eingeschaltet sind. (Siehe S.

847 ff.) Eines machtigeren Einsensteinlagers in den Schie-

fern 2a bei Mnischek ist oben (S. 862) auch schon gedacht
worden.

Ferner erscheinen in den schwarzen Schiefern grGssere

Graueisensteinlager mit meistens sehr schOner linsenfOrmiger

Structur bei St. Benigna (Grube Hrbek), Mauth, Rokytzan
und Gerhowitz. Die Minerale, welche eingewachsen oder
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auf Kluftfl&chen in den Erzlagern dieser und besonders auch
der cambrischen Fundstatten vorkommen, hat E. Bokicky *)

nach ihrer paragenetischen Entwickelung zusammengestellt.

Von grosser Bedeutung fur die Eisenindustrie Bohmens
sind die Eisenerzlager, oder vielmehr das eine langgestreckte,

vielfach verworfene Lager, welches von Vraz NO von Beraun
fiber Chrustenitz und Nuditz bis Jinocan verfolgt werden
kann. Die geognostischen Verhaltnisse desselben sind we-
sentlich folgende.**) Die Stufe der glimmerigen Schiefer 2 c,

welche hier cca 1400 m machtig ist, besteht im Liegenden
aus feinkOrnigen, schwarzen, glimmerigen Grauwackenschie-
fern, welche nach oben zu quarzig und rostfarben werden
und immer reichlicher Quarzitbanke enthalten, welche im
Hangenden wieder seltener werden, so dass endlich wieder
nur feinkOrnige schwarze Schiefer dominiren. Die Mitte

dieses Schichtencomplexes, d. h. beilaufig die Grenzzone
zwischen den quarzitischen Liegend- und den schieferigen

Hangendschichten nimmt das Eisenerzlager ein, welches in

Form einer sehr langgestreckten, vielfach verworfenen Linse

dem Streichen nach von SW nach NO auf 12 bis 15 km
anhalt. In dieser Ausdehnung umfasst der aufgeschlossene

bauwfirdige Lagertheil zwischen Chrustenitz und Jinocan

etwa 8 km, von welchen gegenwartig seitens der Prager
Eisenindustrie-Gesellschaft cca 600 und seitens der BShm.
Montan-Gesellschaft cca 800 m im Bau begriffen sind. Der
im Abbau begriffene Theil ist der machtigste, jedoch ist

auch hier die Machtigkeit bedeutenden Veranderungen unter-

worfen. Sie betragt in regelmassiger Lagerung bis fiber

18 m, sinkt aber in den westlichen Aufschlfissen bis auf

10 m, ja 3 m herab und nimmt auch in ostlicher Richtung
bei Jinocan ab (14 und 8 m). Das Lager besteht nicht

durchwegs aus gleichem Erze, sondern aus Lagen von ver-

schiedener Dicke und verschiedenem Erzgehalte, welch' letz-

terer gegen die Mitte des Lagers zu steigt. so dass die

Hangend- und Liegendschichten etwa bis zu 1 m Starke nur
geringen Eisengehalt aufweisen. Das Verflachen des Lagers

ist sfidostlich, u. zw. im westlichen Theile unter 45— 50°,

*) Zur Entwickelungsfjeschichte der in dem Schichtencomplex
der silur. Eisenerzlager vorkommenden Minerale. Sitzber. d. k(tl. bohm.
Ges. d. Wiss. J86». pag. 28.

**) Vergl. besonders: E. Baumler, Ueber das NuCitzer Erzlager

bei Kladno in Bohmen. Oest. Zeitschr. f. Berg- u. Httttenwesen, 1867,

XXXV, pag. 363 fT. u. 371 ff.
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im mittleren Theile unter 30—60° und im Gstlichen Theile
bei Jinocan unter 50—60°. Wahrend aber im Westen im
Krahulover und Hofelitzer Stollen, sowie in den dsllichen

Jinocaner Bauen nur sudOstliches Einfallen beobachtet wurde,
ist im mittleren Theile des Lagers bei Nucitz auf etwa 1200 m
streichender Lange eine Sattelfalte • bekannt geworden, die

entweder einer Stauung zwischen zwei Hauptverwerfungen
entspricht, oder aber durchgangig ist, im Ostlichen Theile

des Lagers jedoch abgetragen, in der Mitte aufgeschlossen

wurde und im westlichen Theile noch in der Tiefe verbor-

gen ist. In diesem Falle wurden allerdings die im Abbau
begriffenen Lagertheile einander nicht entsprechen, sondern
im Osten der unterste und im Westen der oberste Lager-
theil abgebaut werden, etwa wie es Fig. 468 veranschaulicht.

Das Nucitzer Eisenerzlager

scheint nach den vorhandenen
Pingen bei Jinocan schon vor lan-

ger Zeit abgebaut worden zu sein

und zwar scheint man sich damals
auf die Gewinnung der Erze am
Ausgehenden des Lagers beschrankt „______ ,

zu haben. Rationell wurde der *&. «8. schem.t. Dariteiinng der

Abbau aber erst in Angriff ge- «••*»»»«»*«•» v^*»' Ei«en.

nommen, als Mitte dieses Jahrh. Nach s. BUumitr.

die Eisenindustrie Bdhmens durch j. Terr»inob«rtiche. o »«tncher,

Eisenbahnbauten und Fabriksan- w "••»»<*•'. *
e
°,tt,arer L,«6'-

lagen machtigen Aufschwung er-

hielt. Namentlich wurde dieselbe vom Fursten Furstenberg
und nach Aufschliessung der Kladnoer SteinkohlenflOtze

von der Prager Eisenindustriegesellschaft geffirdert. In der

ersten Zeit wurden im Lager von diesen beiden Haupt-
gewerken Tagbaue angelegt, und zwar von der furstlich

Furstenberg'schen Bergwerksdirection schon Ende der 40er
Jahre dieses Jahrh. in dem cca 17 m machtigen Lager bei

Vinitz und von der Prager Eisenindustriegesellschaft im
Mai 1853 bei NuCitz, 1856 bei Jinocan. In den Jahren 1860
bis 1862 wurden die westliche Fortsetzung des Lagers in

Krahulov und im Walde Hluboka bei Chrustenltz, im J. 1868
das Lager in Vra2 erschurft. Die ehemals Furstenberg'schen
Eisenbergwerke gehfiren gegenwartig der bOhmischen Mon-
tangesellschaft an, welche das Lager auch durch F6rder-

schachte und Stollen westlich bis Krahulov erschlossen hat.

Im J. 1858 wurde das Nucitzer Revier durch eine Eisen-
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bahn mit den Hochofen in Kladno verbunden. Nachdem
der Betrieb in sechs Tagebruchen wegen der Starke des

Deckgebirges zu theuer geworden war, gieng man bis zu

29 m Saigerteufe unter Tage mit Fallstrecken nieder. Durch
die Erweiterung des Huttenbetriebes (Windfrischprocess,

Enverb der Thomas-Patente) wurde eine wesentlich erhfihte

Erzforderung nothwendig, weshalb im J. 1880 ein Tiefbau
beschlossen und zu dem Zwecke ein flacher Schacht auf dem
Lager niedergebracht wurde, der ohne besondere Schwierig-

keiten billiger und schneller zu einer starkeren Forderung
zu bringen war, als ein saigerer Schacht. Der flache Schacht
wurde auf dem Liegenden des hier mit 30° einfallenden

Lagers cca 280 m von der ostlichen Hauptverwerfung in

Angriff genommen und im Lichten 3 m breit und 3 m hoch
getrieben und mit 2 Geleisen versehen. Auf einem lief ein

Gestelhvagen zur Aufnahme des Forderwagens, auf dem an-
deren bis zum J. 1884 ein Wasserwagen, welcher zugleich

das Gegengewicht fur den Gestell- und Erzwagen bildete

(und umgekehrt). Im genannten Jahre wurde die Wasser-
haltung getrennt und wird nun auch der zweite Schachttrum
zur ErzfOrderung verwendet. Der Abbau des Lagers erfolgt

gegenwartig mittelst Querbruchbaues von der Baugrenze aus

durch vom Hangenden zum Liegenden getriebene Strecken,

wahrend die zwischenliegenden Pfeiler umgekehrt vom Lie-

genden zum Hangenden zuruckgebaut werden. Im J. 1887
war die 13. Etage eroffnet, welche mit cca 95 m flacher

Teufe unter dem Stollen etwa 60 m Saigertiefe unter Tage
einbringt. Die wenigen fallenden Berge werden in der Grube
unteigebracht. Wie bedeutend sich die ErzfOrderung seit

, Beginn des Bergbaues am Nucitzer Lager erhOht hat, er-

hellt aus folgenden Daten : Im Decennium 1848—59 wurden
bei der Prager Eisenindustriegesellschaft 1,108.680 q und bei

den furstl. Furstenberg'chen Werken, resp. der Bflhmischen
Montan-Gesellschaft 307.540 q Erze gefOrdert, im Decennium
1870-80 schon 2,884.786 q, beziehungsweise 2,153.057 q,

in den sechs Jahren 1881—86 aber 3,608.966 q, beziehungs-

weise 4,321.129 q, welche F6rderung in stetem Steigen be-

griffen ist. Beim Bergbaue der Prager Eisenindustriegesell-

schaft zu JinoCan wurde im J. 1888 mit dem Abteufen eines

tonnlagigen Schachtes, welcher zur MinimalfOrderung von
1 Million Metercentner Eisensteine jahrlich dienen soil,

begonnen.
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Das typische Nucltzer Erz ist von zweierlei Art: Eine
Varietat besteht aus einer dichten, erdigen, schwarzgrauen
Grundmasse, dem eigentlichen Ghamoisit, in welcher dun-
kler gefarbte cca 1 mm grosse ellipsoidische concentrisch

schalige Oolithe eingeschlossen sind, zwischen welchen gli-

tzernde Punkte von Spatheisenstein wahrgenommen wer-
den. *) Die andere Abart zeigt in der Grundmasse und auf

den Oolithen zahlreiche KOrnehen von Spatheisenstein, ist

sehr fest, klingt beim Anschlagen hell und wird vulgar

sklenenka (Glaserz) genannt. Eine dritte Abart mit gelber

Grundmasse und schwarzen Oolithen, derer Helmhacker
envahnt, wird nicht mehr gefunden. Es war mfiglicherweise

nur ein Zersetzungsproduct. Denn durch Verwitterung wird

das Erz grunlichgrau, dann blassgrau, wobei namentlich die

grunlichen Oolithe, sowie deren schalige Structur immer deut-

licher hervortritt, endlich gelblich und geht in Limonit uber.

W

Fig. 463. Verwerfuogen des EUenerzlagers In der Chrutioe bel NuclU. (1 : 1400).

Nacb Vdla and Helmhacker.

Das Lager, wie oben erwahnt, keine zusammenhangende,
sondern durch Verwerfungsklufte in eine grosse Anzahl von
dislocirten Stiicken zerbrochene (Fig. 469) langgedehnte Linse,

wird von Absonderungskhlften in zwei Hauptrichtungen

durchsetzt, welche den Bruchlinien des Silursystemes ent-

sprechen. Die eine streicht in SO und fallt steil gegen

SW, seltener NO; die andere entspricht beilaufig dem ost-

westlichen Lagerstreichen und ftllt cca unter 60—65° in N.
In der Nahe dieser Klufte pflegt das Erz manchmal in tho-

*) Dieser typische Chamoisit wurde von V. Milbauer analysirt.

Die Grundmasse enthalt: H,0 bei 100° entweich. 0-7%; in Essigsaure

lOslich 1-07"
'„, u. zw.: Si0 2

6'8, CaO 0-74, Alkalien 0-25%; in Salzsaure

loslich 77-64"L, u. zw.: FeO 4956, MnO Spuren, CaO 1"56, MgO 0-53,

Alkalien 2"04. A12 3 21-87, Si0 2
4-53, P2 5 0-42, H,0 und CO, 16-27;

unloslich ausgeschied. SiO a 512%. Spec-Gew. 3-484. — Die bei 100" C

SiO, 2 83, P20„ 1-06, S03 100%. Unlosl. Si0 2 26-38% Spec. Gew. 3-0701.
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nigen Rotheisenstein umgewandelt zu sein; die Klufte selbst

sind im Erze hie und da mit Kaolin, Spatheisenstein, Quarz,

seltener Pyrit erfullt. Interessant ist das Vorkommen von
gelbem bis ziegelrothem Diadochit und seltener braunem
Delvauxit in traubigen und nierenfOrmigen Enollen im Han-
genden des Lagers und in aufgeloster Gangart der Verwerf-
ungsklufte. Die Erze dienen hauptsachlich zur Erzeugung
von Thomas-Roheisen. Gelberze (Limonite) fflrdert gegen-

wartig nur die B6hm. Montangesellschaft, da der Vorrath
der anderen Gesellschaft fast vflllig erschOpft ist. Die Blau-

erze ( Chamoisite) werden gerOstet und dann auf die Hutten
verfrachtet. Die gerOsteten Erze weisen 46—47% Eisen-

gehalt auf, die Gelberze der BOhm. Montangesellschaft
etwa 42 Procent. Bisher sind in mehr als 30 Jahren dem
Lager cca 20,000.000 q Erze entnommen worden. Wenn
dasselbe auch nur bis 100 t» Saigerteufe unter Tage an-
halten wurde, so musste die Erzmenge auch bei verstarkter

?5S»li
Fig. 470. Durebachnltt dareh du SobHSar Ela<o«nenl>ger.

N»ch Htlmhacktr u. Fd/a.

/ D»« quaraige zelllge L>ger (iraei En). 1 Peine welehe I)l»bmtufe In jrobtchlch-
tigen Tulf 8 ubergehend, *u< welohen aordwlru muiiger Dltbai 4 falgt. S Gelblieher
Diabutuff. 6 Grauar, clunlicb. barter TatL 7 Graua Graptolltheniehlefar 3a (Eal).

Forderung noch durch mehrere Menschenalter hindurch den
Gonsum beider genannter Gesellschaften an Thomas-Mate-
rial zu decken im Stande sein.

Im Obersilur sind zwei Eisenerzlager bekannt, die ab-
bauwurdig befunden worden sind: beide in der Nahe von
Tachlowitz. Das eine ist ein Limonitlager, welches sudlich

von Dobiic (U Svatojanskeho Kiiie) nahe der Grenze zwi-

schen Diabastuff und lichtgrauem Graptolithenschiefer auftritt.

Es gehOrt somit der Stufe 3a an. Das Lager, welches bei-

derseits auskeilt, ist dem Streichen nach auf etwa 4O0m
bekannt. Es verflacht unter 37—40° sudlich und besitzt

in der Mitte Am Machtigkeit, die aber dem Streichen nach
rasch abnimmt. Das Erz ist ein dichter, brauner, von Quarz
reichlich durchsetzter, fester Limonit, welcher stellenweise

kleine, schwarzgraue Nester von Haematit, der mit Siderit

und Limonit stark impraegnirt ist, enthalt. An anderen
Stellen wieder besteht das Lager nur aus netzartig sich
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dicht verflachenden Quarzadern, welche auch sonst das Li-

monitlager wie ein schutteres Maschenwerk durchsetzen.

Etwa 400 m im Hangenden dieses sog. DobfiCer Lagers
streicht angeblich an der Grenze zwischen 3a und 3b ein

bedeutenderes Eisenerzlager, welches dem Streichen nach
auf 1500 m bekannt ist und seine grOsste Machtigkeit von
4—5 m im sudhchen Theile der Gemeinde Dobfic an der
„Na Piskach" genannten Stelle entwickelt. Das Hangende
und Liegende des Lagers bilden feinkOrnige geschichtete

Diabastuffe mit langgezogenen, linsenartigen, wenig machtigen
Einlagerungen von grauem Kalkstein. Nach Helmhackkr
ist das Verflachen in der Lagermitte steil (65—90°) sudlich,

es andert sich aber nach jeder Verwerfungskluft. Sowohl
nach als nach W von der Lagermitte nimmt die Mach-
tigkeit allmalig ab, bis sich das Lager zuletzt zu beiden

Seiten auskeiit oder schwach und erzarm fortsetzt ; zugleich

wird auch das Verflachen geringer, denn gegen Westen fallt

das Lager nur mit 20—25° ein. Am Westende, ehe es sich

noch auskeiit, wird das auf etwa 1 m und darunter ver-

schwachte Lager von zwei oder drei bis '/3 m machtigen
neuen Erzlagern begleitet, die allmalig in den Tuflschiefern

aufsetzen und zuletzt ebenfalls sammt dem Lager ganz aus-

keilen. Bei dem Tachlowitzer Teiche, wo die das Lager ein-

schliessenden Schichten entbldsst sind, streicht dasselbe aber

nicht aus, da es sich schon vordem ausgekeilt hat. Dieses

sog. Zbuzaner Erzlager ist in seinem mittleren und mach-
tigsten Theile in der Tiefe von 50 m eigentlich nur eine zu
4—5 m anwachsende, mit einer Unzahl von Brachiopoden
und Crinoidenresten angefullte Ealksteinbank. Dieselbe be-
steht aus einem lichtgrauen, dichten bis sehr feinkflrnigen

sideritischen Kalkstein, in welchem weisse kalkige Muschel-
schalen und aus spathigem Calcit bestehende Muschelstein-

kerne stellenweise so haufig sind, dass ihre Menge uber die

sideritische Kalkmasse vorwiegt. Gegen den Ausbiss zu
wird das Kalksteinlager porOser und die Steinkerne werden
sandig murbe; in einer gewissen Tiefe unter Tage besteht

das Lager aber aus lockerem porOsen Siderit, der wegen der

ungemein zahlreichen, von den verschwundenen Steinkernen

herruhrenden Hdhlungen zellig erscheint. Das Sideritlager

stellt also nur den Rest einer sideritischen Ealksteinbank
vor, aus welcher der gfOsste Theil des Calciumcarbonates
durch Wasser aufgelOst und weggefuhrt wurde. Der por5se
graue Siderit wird naher zum Ausbiss immer mehr braun
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und iibergeht endlich in Limonit. Stellenweise treten im
Erzlager grosse Nester oder Banke, selbst Lagertheile von
kOrnigem reinen Siderit auf, die am Ausbiss ein besonders
gutes Limoniterz liefern. An anderen Stellen dagegen ist das
Erzlager wieder von Quarzadem durchschwarmt und ahnelt

dann durchaus dem Dobficer Erze. Namentlich in der Nahe
seiner Auskeilung erscheint das Lager aber aucb nur als

eine kalkige, mit Siderit impraegnirte Diabastuffschicht. Aus
solchem tuffigen Sideriterze bestehen auch die das Lager
begleitenden, von demselben durch Tuffschichten getrenn-

ten kurzen Nebenlager. Aus diesen Verhaltnissen schliesst

Helmhackee, dass das Zbuzaner Erzlager eine oder meh-
rere der im hangendsten Diabastuff und Diabastuffschiefer

der Stufe 3a so haufig auftretenden schwachen, etwas sideri-

tischen dichten Kalksteinschichten oder Kalksteinconcretionen

darstelle, die an dieser Stelle zu einer etwas grosseren Aus-
dehnung und Sideritisirung gelangt sind. Der Zbuzaner Li-

monit, obwohl schwach phosphor- und schwefelhaltig, wird
als ein zur Gusseisenerzeugung vorzuglich geeignetes Erz
bezeichnet.

Beide beschriebenen Erzlager des Obersilurs gehSren
der Prager Eisenindustriegesellschaft und ist namentlich letz-

teres fruher rege abgebaut worden.
Uebrigens kommen auch an anderen Orten im Kalk-

steinplateau einzelne stark sideritische Schichten vor, welche
als Limonit ausbeissen, wie z. B. am Herinkberge und bei

St. Ivan, dann W vom Slivenetzer Kirchhofe und ander-

warts. Abbauwurdig sind diese unbedeutenden Erzvorkom-
men allerdings nicht.

Zur Erganzung der auf S. 851 gebotenen Daten uber

die Eisenindustrie MittelbShmens mogen noch einige An-
gaben nachgetragen werden.

Zur Erzeugung von Roheisen bestanden im J. 1888

in ganz Behmen 17 Unternehmungen, von welchen nur 7

u. zw. 4 im R-B.-A.-Bezirke Prag und 3 im R.-B.-A.-Bezirke

Pilsen mit 5.324 Arbeitern im Betriebe waren. Bei diesen

wurden in 12 Hochfifen 1,372.933 q Roheisen im Werthe
von 4,942.715 fl. erzeugt. Hievon entfallen auf Frischroheisen

1,164.662 q im Werthe von 4,023.402 fl. und auf Gussroh-

eisen 208.271 q im Werthe von 919.313 fl. Im R-B.-A.-Be-
zirke Prag waren von den bestehenden 12 HochSfen 9 durch

375 Wochen im Betriebe, da sowohl auf der Adalberthutte

in Eladno, wie auf der Karl Emil-Hutte der b6hmischen
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Montan-Gesellschaft in Konigshof ein alterer Hochofen wieder
in Betrieb gesetzt wurde. Diese Eisenwerke beschaftigten

4601 Manner, 23 Weiber und 146 Jungen, zusammen 4770
Arbeiter. Es wurden 2,656.566 q ausschliesslich bOhmische
Eisenerze im Werthe von 739.372 fl. verschmolzen und daraus
1,165.861 q Roheisen im Werthe von 4,059.221 fl. erzeugt,

wovon 1,132.662 q auf Frischroheisen und 33.199 q auf Guss-
roheisen entfallen. Das Kladnoer Eisenwerk der Prager Ei-

senindustriegesellschaft und die Karl Emil-Hutte haben das
Roheisen mit Cokes, die ubrigen Hutten mit Holzkohlen
erblasen. An der ausgewiesenen Production participiren

:

Die Prager Eisenindustriegesellschaft in Kladno mit 631.362 q
Frischroheisen, die bdhm. Montangesellschaft in Konigshof
mit 501.300 q Frischroheisen, Furst Moriz von Hanau in

Komarau mit 21.844 g Gussroheisen, Furst Colloredo-Manns-

feld in Dobfisch mit 1 1 .355 q Gussroheisen. — Im R.-B.-A.-

Bezirke Pilsen waren von 6 Eisenschmelzhutten nur 3 mit

3 Hochofen und 6 GupolOfen im Betriebe. Verschmolzen
wurden 214.376 q bOhmische Eisenerze im Werthe von
65.138 fl. und 179.095 q baierische Erze im Werthe von
172.000 0. und wurden daraus 32.000 # Frischroheisen und
175.072 q Gussroheisen, darunter 28.843 q Gusswaare im
Werthe von 212.938 fl. erzeugt.

b) Die ostllchen Silurinseln.

Oestlich von der zusammenhangenden Erstreckung des

Silursystemes im mittelbOhmischen Waldgebirge und Kalk-

steinplateau, und zwar 10 bis 20 Am von der Grenze des-

selben entfernt, treten im Bereiche des Urschiefergebirges

und Granitgebirges zwei isolirte Silurschollen auf: die eine

in der Umgebung von Tehov und Vsestar SO von Rican,

die andere in der Umgebung von Zvanowitz und Voderad
N von Ondfejov. Die Gesteine, welche hier anstehen, sind

bis auf ausserst sparliche BOhrehen, die Aehnlichkeit mit

jenen der Quarzitstufe 2b (Scolithus linearis Hall) besitzen,

ganzlich versteinerungsleer und kann daher die Gleichstell-

ung dieser Ablagerungen mit Schichtenstufen des westlichen

Silurgebirges nicht auf Grund palaeontologischer Ueberein-

stimmungen vorgenommen werden; einen Anhaltspunkt zur

Parallelisirung der Stufen bietet nur die petrographische

Beschaffenheit der Gesteine, welche allerdings bis auf einige

Katttr, Oeologie tod BSbmen. 63
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ubrigens sehr wohl erkl&rliche Abweichungen dieselbe wie
in gewissen Stufen der grossen westlichen Verbreitung ist.

Die Tehov-Vsestarer Silurinsel*) besteht aus
zwei Gesteinsstufen, welche dem Phyllitgebirge discordant

aufliegen und mit den untersilurischen Stufen 2a (Ddly)

und 2b (Dd2j parallelisirt werden kfinnen. Die ganze Insel

befindet sich im Bereiche der Contactwirkung des Granites

(S. 647 ff.), wodurch denn auch die Beschaffenheit der Gesteine

derselben wesentlich beeinflusst ist. Die dem geschwarzten
Phyllit aufruhende Liegendstufe besteht aus schwarzblauen
Schiefern, welche dem typischen Gesteine der Stufe 2a des

Untersilurs (S. 859) in der

That sehr ahnlich und im
ganzen Verbieitungsgebie-

te uberall ziemlich gleich

sind. Nur die genaue Be-

obachtung und namentlich

die mikroskopische Unter-

suchung lasst gewisse un-

bedeutende Unterschiede

erkennen. In dem vom
Granit entfernten Theile

der Ablagerung erscheint

der matt seidenglanzende,

etwas erdige Schiefer auf

den Spaltfifichen beson-
ders bei schief auffallen-

dem Lichte knotig, ja bis-

weilen fein roggenartig

entwickelt, welches Phae-
nomen je naher an den Granit desto weniger deutlich

wird. Dafur tritt in der Granitnahe entnommenen Proben
haufiger als an entfernteren Stellen ein chiastolithahnliches

Mineral auf, welches makroskopisch hfichstens als glitzernde

Punktchen wahrgenommen werden kann, aber im Dunn-
schliff unter dem Mikroskop aus der schwarzen kohligen

Grundmasse sehr schon hervortritt. (Fig. 471). Die Haupt-
masse besteht aus einem hellen, nicht genauer bestimmten
Mineral, Magnetit, etwas Biotit, einem limonitartigen Farb-

Fig. 471. PteudochlMlolHhuchlefer von Tehov.

4 l-ich YergrtisA.

In der gmphHreleben Grandmasae liegen
LUngi- und Qnencbnitte des Pieado-

chlMtoltttaes.

*) F r i e d r. K a t z e r. Geolojr. Beschreib. der Umgebung von fWan.
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXXVII, 1888, pag. 355-41*;, bes. 367

und 395 ff.
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mittel und sehr viel opaker Substanz kohliger Natur (Graphit),

welche die Farbe des Gesteines bedingt. In dieser Grund-
masse liegen die Pseudochiastolithe in Prismen-Langs- und
Querschnitten eingebettet. Diese Krystallkdrper sind alle

scharf gegen die Schiefergrundmasse begrenzt, was nicht

zum geringsten Theil durch ein gewisses Zusammendrangen
der opaken Gemengtheile an den Umrandungsflachen ver-

ursacht wird. Zu der Hauptaxe senkrechte Schnitte zeigen

ein dunkles Kreuz, jedoch ohne quadratische Mitte und ohne
sonderlich scharfe Begrenzung. Die Kreuzarme verlaufen

von der Mitte aus gegen die Kanten zu, werden dabei all-

malig schwacher und erreichen oft gar nicht den Rand.
An den Kanten ist nur selten die Andeutung einer Margi-

nalausfullung vorhanden. Diese, sowie das Kreuz, bestehen

aus denselben Gemengtheilen wie die Schiefergrundmasse
selbst, namlich aus vorwaltend kohliger Substanz und Mag-

SWS Viator Jlura Tthov UXtUe\ NON

f ' f

Profll durch dt« TeboT-YXssUrer Stlorinsel.

1 GMChwSrzt«r Phyllit 3 SehwtnbUne Seblefer d«r 8tafe 2a i I'.iiVl-

3 Qauxiutafe 2b (Ddt). 4 Oruttlt.

netit. Die scheinbaren Chiastolithkrystalle sind keine ein-

heitlichen Individuen, sondern erweisen sich im polarisirten

Lichte als kOrnelige Aggregate, in welchen vielleicht eine

Pseudomorphosenbildung nach Chiastolith vorliegt, wenn
nicht die Chiastolithkrystalle vielmehr erst im Entstehen
begriffen sind. Hienach durfte die Bezeichnung des Schiefers

von Tehov als Pseudochiastolithschiefer begrundet
erscheinen. Schon bei gelindem Gluhen zerberstet derselbe

unter ziemlich heftiger Detonation in dunne, der Spaltbarkeit

entsprechende Lamellen. Es ist mOglich, dass die Explosi-

onen durch das rasche Verdampfen des mechanisch suspen-

dirten Wassers, oder auch durch die Ausdehnung von in

Hohlraumen eingeschlossenen Gasen (Kohlenwasserstoffe ?)

verursacht werden.
Die Erstreckung dieser metamorphosirten schwarzen

Schiefer, welche zur Stufe 2a gestellt werden, obwohl sie

keine Quarcitconcretionen enthalten, beschrankt sich auf die

63*
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Umgebung von Tehov im Umkreise von etwas uber 1 km
im Durchmesser. Im Nordosten stossen sie an den Granitit

an und im Sfldwesten reichen sie bis in das Dorf Vsestar.

In diese Puchtung fallt die Langenaxe der Insel. die cca 4 km
betragt und nach welcher beilaufig das Profil Fig. 472 ge-

fuhrt ist. Gegen SO trifft man die Schiefer bis etwa zur

Halfte des Weges nach Klokodna und gegen W wenig uber

500 m weit von Tehov. Hiemit ist auch die Ausdehnung
der ganzen Silurinsel*) angegeben, da das Quarzitgestein,

welches der Stufe 2b einverleibt wird, nur in zwei Schollen

den schwarzblauen Schiefern aufliegt. Die eine, ganz kleine,

nimmt den Gipfel des Tehovberges, fiber welchen der Weg
von Rican nach Tehov ffihrt, ein, ist aber nur bei dem
Kreuze, das den hochsten Punkt bezeichnet, gering entblOsst.

Von hier besitze ich ein verwittertes Gesteinsstuck, in wel-
chem Spuren von Scolithusr6hren vorhanden sind. Die an-

dere, bedeutend grossere QuarzitschoIIe breitet sich am Gipfel

und Sudwestabhange des Vsestarer Berges (d. h. des Vse-

starer Theiles der am Gipfel etwas eingesattelten HQra
[475 «»], des hOchsten und geologisch interessantesten Punktes
am Sstlichen Horizonte von Prag) aus. Oben am Berge

ist im Quarzite ein grosser Steinbruch angelegt, welcher die

Bezirksstrassen und neuestens auch die ararischen Strassen,

welche vordem mit Granit von Strasin geschottert wurden.
mit Schotter versorgt. Hier ist der Quarzit bis hinab zu

den schwarzen Schiefern des Liegenden gut entblosst. Zu
oberst liegen 1 bis 2 m verwitterten, zerbrOckelten und zer-

storten Gesteines, weiter unten folgen etwa 7 m festen und
harten Gesteines, dem die Arbeiter den bezeichnenden Namen
Funkenstein (kfesak) beigelegt haben. Es ist ein sehr fein-

kSrniger Quarzitsandstein von weisser oder lichtgrauer, in

einzelnen Lagen besonders nach der Tiefe zu auch licht

violetter Farbe, welcher dem typischen Gesteine der Stufe 2b
(S. 870) vollkommen ahnlich ist. Dem blossen Auge erscheint

das Gestein compakt, rauh, am Querbruche schimmernd.
Weisse Glimmerblattchen leuchten aus der ubrigen Masse
hervor. Mit Hilfe der Loupe kann man auch eingestreute

opake Kornchen wahrnehmen, die, wo sie sich anhaufen,

den grauen Farbenton des Gesteines verursachen. Die Lilla-

*) KrejCi und Helmhacker, welche auch den geschwarzten

Phyllit iu 2a (Ddly) einbezogen und ferner gewisse Matamorphosir-
ungsproducte desselben als 2c (Dd3 u. d4) auffassten. yeben derselben

auf ihrer Karte einen wohl zehnmal grOsseren Umfang.
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farbung stammt von theilweise auch schon mit der Loupe
wahrnehmbaren Haematitblattchen her.

Dieser „Funkenstein" bildet ziemlich stark zerkluftete

Banke von 0*5 bis mehr als 1 m Machtigkeit, zwischen welche
eine wenige cm machtige Zwischenlage eingeschoben zu sein

pflegt, welche die Arbeiter wieder sehr bezeichnend Decke
nennen. Dieses Zwischenmittel unterscheidet sich vom Haupt-
qoarzit nur dadurch, dass es von reichlichem Eisenoxyd
rOthlich gefarbt und glimmerreicher, auch wohl weniger fest

als derselbe ist. Je tiefer desto dunkler werden die quarzi-

tischen Schichten sammt ihren Zwischenlagen, bis sie endlich

zu unterst in ein gleichmassig graues Gestein ubergehen.
Dieses bildet eine Schicht von beilaufig 0*5 Meter Machtig-
keit und wird von den Arbeitern im Steinbruche Graustein
(sedak) genannt. Es ist weniger compakt als der Quarait,

zuweilen selbst etwas erdig. Unter dem Graustein liegen

dunkelgraue, makroskopisch sehr glimmerreiche grobschich-

tige Schiefer in einer Gesammtmachtigkeit von etwa 2 m.

Die einzelnen Schichten, aus welchen bis 2 m lange
und l«t breite Platten gewonnen werden kOnnen, sind

hdchstens 2 dm stark. Unter diesen grobschichtigen, das
Liegendste der Stufe 2b bildenden Schiefern folgen dann
mit scheinbar etwas abweichendem, d. h. etwas steilerem

Verflachen die schwarzblauen, vielfach zerklufteten Pseudo-
chiastolithschiefer der Stufe 2a.

Die Lagerungsverhaltnisse der Tehov-Vsestarer Silur-

insel sind sehr einfach. Alle Schichten streichen norddstlich
und verflachen unter 16—20° in SSO, also gegen den Granitit

der Mnichowitzer Gegend, dessen Grenze eben dort eine

Einbuchtung bildet. Am Fusse der Tehover Hura scheint

eine nordOstlich streichende Verwerfungsspalte durchzugehen,
welche durch das Thai, in welchem das Dorf Gross Tehov
liegt, im Terrain bezeichnet wird (Fig. 472).

Die Zvanowitz-VodSrader Silurinsel besteht

ebenfalls nur aus zwei sicher auseinander zu haltenden Ge-
steinsstufen: schwarzen Schiefern und Quarziten, welche
ebenso wie die Gesteine von Tehov und Vsestar als den
untersilurischen Stufen 2a und 2b angehOrend aufgefasst

werden konnen. Nahe der Granitgrenze beim Zvanowitzer
Bache W von Vbderad treten zwar metamorphosirte, knotige
und glimmerreiche Schiefer auf, die vielleicht der Stufe 2c
entsprechen kdnnten, falls sie, was nicht ausgeschlossen,
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998 n. Palaeozoische Grnppe. — Silursystem.

aber leider auch nicht festgestellt ist, die Quarzitstufe uber-

lagern. In ihrer Verbreitung und in ihrem gegenseitigen

Verbande lassen sich aber nur die beiden Stufen 2a und
2b sicher nachweisen.

Die erstere Stufe besteht aus dunkelgrauen bis schwarzen
Schiefern, welche mit jenen von Tehov ziemlich uberein-

stimmen, nur dass ein chiastolithartiges Mineral unter den
mikroskopischen Bestandtheilen derselben kaum nachge-

wiesen werden kann, dafur aber in 5—15 mm langen Saul-

chen dem Gestein eingestreut ist. Hie und da kommt auch
ein Krystall von der Starke eines Federkieles vor, an wel-

chem man die bekannten kreuzformigen Figuren beobachten
kann. An den kleineren Krystallen erhalt man solche Figu-

ren ausserst selten. Diese schwarzblauen Schiefer sind am
besten im Dorfe Voderad und in der nachsten Umgebung
desselben, besonders gegen Suden zu entwickelt, lassen sich

jedoch mehr minder deutlich bis in die Waldgehange sud-

Zvdnowitz

sw
1

Fig. 473. Profit (lurch die Zvinowltt-Vodender Sllnrinsel.

/ Phyllit. * SchwunbUne SchUfor der Stnfe S» (Ddl y). S Quaniutufe 2b (Dd2).

4 Bothltegendet. S Oruilt.

ostlich von Zvanowitz, sowie eine Strecke nordwestlich von
diesem Dorfe verfolgen. Den Contact mit Granit habe ich

nirgends entblOsst gefunden, immerhin kann die Grenze
zwischen beiden Gesteinen vom Rothliegenden in der Nahe
des Voderader Forsthauses an in sudwestlicher Richtung
bis in den Wald am rechten Ufer des Zvanowitzer Baches
ziemlich genau bestimmt werden. Eben so deutlich ist sie

im Osten dem Rothliegenden gegeniiber, und auch gegen
den Phyllit, welchem die Schiefer discordant aufliegen, lasst

sie sich sudlich von Voderad fast genau feststellen, wohin-
gegen sie sudlich von Zvanowitz nur sehr oberflachlich ab-

geschatzt werden kann.
Zwischen diesem letzteren Dorfe und dem sog. Zva-

nowitzer Bache werden die dunklen Schiefer von Quarziten

uberlagert. welche auffallend an die Gesteine der Stufe 2b
erinnern. Versteinerungen habe ich darin aber nicht einmal

in Spuren aufflnden kOnnen. Die westliche Grenze zwischen
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dem Schiefer und Quarzit scheint am Granit nordlich von
Zvanowitz zu beginnen, durch das Dorf zu gehen, so dass

der Theil desselben ober dem Teiche schon auf Quarzit
liegt und dann sudostlich bis zum Rande der Silurinsel in

das Waldgebiet des nflrdlichen Abhanges, des Pecny zu
streichen. Die ostliche Grenze zieht vom Granit am rechten
Ufer des Zvanowitzer Baches in sudostlicher Richtung ziem-
lich parallel zum Bache, so dass also der Quarzit den
schwarzblauen Schiefern in Form einer in der Granitnahe
mehr als 500 m breiten, gegen Suden sich stark verengenden,
etwa 50 m machtigen Scholle aufliegt. Das Gestein ahnelt

dem Funkenstein vom Tehov-Vsestarer Berge, ist aber zum
Theil noch etwas compacter. Die Farbe ist lichtgrau oder
gelblich, an Ausbissen manchmal braunlich.

Was die Lagerung dieser Silurschichten anbelangt, so

scheint fast sudliches Streichen vorzuherrschen, das Ver-
flachen ist aber nur vorwaltend Ostlich oder sudostlich,

theilweise auch westlich, so dass die Annahme einer Ein-

sattelung der Schichten (Fig. 473) begrundet sein durfte*).

c) Dag Silnr im Eisengebirge.

Die Gesteine des Eisengebirges, welche als silurisch

bezeichnet werden (vergl. S. 550 und S. 852), sind hochst
wahrscheinlich palaeozoischen Alters , welcher Formation
sie aber einzureihen waren, ist nicht ganz sichergestellt

und lasst sich vielleicht gar nicht sicher entscheiden. Ihrem
Aussehen nach erinnern die Gesteine sehr an gewisse pa-

laeozoische Vorkommen und die sparlichen Petrefacten,

namlich undeutliche Grinoidenreste, sehr seltene unbestimm-
bare Molluskenschalen und Annelidenrohrchen, welche darin

vorkommen, durfen wohl eher zur Bekraftigung dieser Al-

tersbestimmung als dagegen angefuhrt werden. A. E. Reuss **)

war geneigt diese Ablagerungen mit dem mahrischen Devon
zu parallelisiren, mit welchem sie in petrographischer Be-
ziehung ziemlich ubereinstimmen und mit welchem sie nach
seiner Annahme auch ein vollig gleiches Streichen besitzen.

F. V. ANDRIAN***) hat sie spater theils zu den Pribramer
Grauwacken, also zu unserer tiefsten cambrischen Stufe la,

*) Fried r. Katzer, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1888,

pag. 285.
**) Kurze Uebersicht etc. pag. 32 und 53.

***) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XIII, 1863, pag. 183-208.
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1000 H- Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

theils zum Urgebirge gestellt. Einige Jahre spater, nachdem
in dem Podoler Kalksteine zahlreiche Crinoidenreste ent-

deckt worden waren, hat J. KrejCI*) die Ansicht erneu-

ert, dass diese Gebilde devonisch sein kdnnten, indem er

wOrtlich sagt: „Die Schiefer und Crinoidenkalksteine erin-

nem auffallend an die mahrische Devonformation, und da
die mahrischen Phyllite und Schiefer zwischen dem Adler-

gebirge und dem bOhmisch- mahrischen Urgebirgsplateau

weit nach Bdhmen hinuberreichen, so ist die Vermuthung
begrundet, dass auch die Schiefer und Ealkgesteine des
Podoler Gebirges demselben geologischen Horizonte wie
das mahrische Devon angehflren". In den Erlauterungen
zur geologischen Karte des Eisengebirges**), welche Karte
selbst leider immer noch nicht erschienen ist, gelangen

KrejCI und Helmhacker jedoch zur Ueberzeugung, dass

an Devon nicht gedacht werden konne und parallelisiren

die Ablagerungen mit Barrande's Stockwerk D, beilaufig

entsprechend unseren untersilurischen Stufen 2a, 2b und
2c. Wir wollen diese Parallelisirung vorlaufig gelten lassen,

obwohl uns gewichtige Grunde dafflr zu sprechen scheinen,

dass man diese Gebilde mit grosserer Berechtigung an die

Grenze zwischen Unter- und Obersilur stellen und mit den
Stufen 2d und 3b parallelisiren sollte. (Vergl. Fig 474.)

Die silurischen Ablagerungen sind im Eisengebirge auf
das Gebiet von der grossen Zbislawetz-Hermanmestecer
(resp. Chotenitzer) Bruchlinie sudlich und Ostlich bis zum
Granit und zum Ereidegebirge beschrankt. Es wird also

im Nordwesten von den an die besagte Bruchspalte, oder
vielmehr Spaltenzone anstossenden cambrischen Gesteinen
(S. 852) und Phylliten (S. 555), im Sudwesten von Zbisla-

wetz uber Rudov, Skoranov bis Kraskov, sowie im SQd-
osten von Kraskov flber Rtejn und Tejnitz bis Slatinan vom
Granit, beziehungsweise in der letzteren Erstreckung etwa
von Mladoftowitz bis Skrovad von schieferigem Felsitpor-

phyr, und im Nordosten von Slatinan uber Sobetuch und
Janowitz zuruck nach Chotenitz von Kreidegebilden begrenzt.

Stufe 2a. In dieser ganzen Ausbreitung sind schwarze
oder dunkelblaugraue, auf den Schichtungsflachen oft nur
schwach parallel gefaltelte, vielfach zerkluftete und deshalb

*.) Sitzber. tier kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1873, pag. 297.
**} Archiv der naturwiss. Landesdurchforsch. v. Bfihm. V. Bd.

Prag 1882.
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Silur im Ekengebirge. — Stufe 2a. 1001

haufig in griffelahnliche Bruchstucke zerfallende Thonschie-
fer das bei Weitem vorherrschende Gestein. Dieselben be-

sitzen einige Aehnlichkeit mit den dunklen Schiefern der
Stufe 2a, sind aber auch den schwarzen Phylliten der nOrd-
licheren Erstreckung des Eisengebirges sehr ahnlich und
stellenweise eigentlich nur dadurch von ibnen in Etwas
verschieden, dass sie keine Kieselschiefereinschaltungen,

dafur aber ziemlich reichlich verdruckte und braunlich an-
gelaufene HohlabdrQcke von Pyritwurfeln, selten, wie bei

Morasitz, Pyrit selbst enthalten. Daher ist die Grenze zwi-

schen dem Phyllit und der Stufe 2a im Bereiche des Zbi-

slawetz-Chotenitzer Bruches auf der Karte eine ziemlich

willkurliche. In der Granitnahe sind die Schiefer metamor-
phosirt und in Ottrelitschiefer umgewandelt. Als lenticu-

lares Lager oder Lagerstock in der Stufe 2a, die angeblich

an einigen wenigen Stellen auch von Spuren des Gambriums
unterlagert sein soil, betrachten KrejCi und Helmhacker
die Kalksteine vonPodol, welche in ostwestlicher Richt-

ung von Citkov gegen Prachowitz mehr als 37a km weit sich

erstrecken und in diesem Zuge die grOsste Machtigkeit von
etwa 800 m zwischen Prachowitz und Boukalka erreichen.

Nach der von den Forschern gegebenen Beschreibung wilrde

das Lager an beiden Enden schnell auskeilen und sammt
den Schiefern. in welche es eingeschaltet ist, gleichmassig

sudw&rts verflachen In der Lagermitte ist der Kalkstein

krystallinisch und grobbankig, vorwaltend lichtgrau bis weiss,

zum Theile gestreift; je weiter gegen das Liegende oder
Hangende zu, desto dunkler grau bis schwarz, zugleich fein-

kornig bis dicht. dunnbankig bis schieferig erscheint er. In

diesen letzteren Ealksteinen besonders, zumal im Liegenden
bei Citkov, erscheinen ziemlich reichlich Grinoidenreste,

namlich vorwaltend Stielglieder, in welchen aber hauhg der

Nahrungskanal nicht mehr ersichtlich ist, ferner schlecht

erhaltene Basaltheile von Eelchen, sowie ganz sparlich

Reste von diinnen Molluskenschalen, die nicht naher gedeu-
tet werden kdnnen. Crinoidenreste kommen ubrigens bei

Citkov auch im Schiefer als Seltenheit vor. Am deutlich-

sten erkennt man die organische Structur der als weisse
Calcitflecken im schwarzen graphitischen Kalkstein erschei-

nenden Reste, wenn man das Gestein anschleift. Das Kalk-
steinlager ist vielfach verworfen und in den Verwerfungs-
kluften erscheinen manchmal zermalmte graphitische Schiefer,

manchmal auch Galcitkrystalle oder grobspathiger Kalksinter.
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In Ealkpodol ist im Kalkstein eine ziemlich grosse Hohle
ausgewaschen.

Quarzitstufe 2b. Die Gesteine dieser Stufe uber-
lagern die schwarzen Schiefer im westlichen Theile des
Gebietes in zwei getrennten von West nach Ost streichen-

den Zugen, von welchen sich der nordliche im Ostlichen

Theile deckenfdrmig ausbreitet. Er beginnt bei Zbislawetz,

erscheint hier aber bis Jetonitz nur in losen Blocken. Erst

von Susitz uber Tasowitz bis Ouherfiitz zieht sich die Stufe

als ein bald breiter, bald verengter Streifen, was von der

Neigung der Schichten, welche ubrigens nur an wenigen
Stellen bestimmt werden kann, abzuhangen scheint. Von
OuherCitz an breiten sich die Quarzite an der Oberflache

gegen Osten bis unter die Kreideablagerungen und gegen
Suden bis zum Granit aus, bilden aber keine zusammen-
hangende Decke, sondern mehrere Inseln und Ziige. Ihre

Lagerung ist eine wellenformige und scheinen die einzelnen

Zuge durch Luftsattel mit einander zusammenzuhangen. Von
Ouhercltz bis Dubina und Morasitz, dann urn Zbliznowitz,

wo der 459 m hohe Berg Smrt aufragt, sind die Quarzite

ziemlich zusammenhangend verbreitet. Weniger deutlich

ist die Verbindung des Zuges, welcher sich in der Granit-

nahe von Deblov uber Rabstein erstreckt und Sstlich

von Deblov in Gestalt einer Felsenmauer ansteht. mit der

Zbliznowitzer Partie. Noch naher beim Granit, aber durch
schwarze Schiefer von dem Deblover Zuge getrennt, tritt

Quarzit in einer niedrigen Felsenmauer bei Mladonowitz-Lipa

auf. Er ist hier deutlich aufgewolbt, also antiklinal gelagert.

Auch weiter Ostlich bei Tejnitz ist ein Quarzitstreifen ent-

bldsst, welcher aber wahrscheinlich mit dem Rabsteiner

Zuge zusammenhangt, denn gegen Osten zu in der Walcl-

kuppe Hura bei Slatinan treten sie vereinigt auf, um langs

der Bogenlinie von Lhota uber Slatinan, Skrovad und Ku-
chanowitz unter den angrenzenden Kreideablagerungen zu

verschwinden. Die Kuppen Hura und Podhura bestehen

zum grossten Theile aus Quarzit, welcher hier bei wech-
selndem, stellenweise horizontalem Verflachen eine Decke
auf den schwarzen Schiefern 2a bildet, mit welchen er am
Nordgehange des Berges auch theilweise wechsellagert.

Der sudliche der beiden erwahnten westlichen Ziige

ist nirgends gut aufgeschlossen, aber nach herumliegenden

BlOcken kann man ihn im Sudgehange des Bucinaberges

bei Skoranov am Buclnajagerhause vorbei bis zum Granit
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in sudostlicher Richtang verfolgen. . Die Schiefer , welche
im Hangenden dieses Quarzitzuges auftreten, sind von jenen
im Liegenden desselben nicht zu unterscheiden, wegen der

Auflagerung auf dem Quarzit haben sie KrejCi und Helm-
hacker aber als Analogon der Stufe 2c (Dd3) aufgefasst.

Diese Schiefer sind fast ganzlich in Ottrelithschiefer umge-
wandelt. Die Metamorphose reicht in horizontalem Abstand
bis 1 km weit von der Granitgrenze und umfasst gleicher-

massen die Schiefer sowohl im Hangenden, als auch im
Liegenden des Quarzitzuges. Der Quarzit selbst aber soil

dem Anscheine nach unverandert geblieben sein.

Im Allgemeinen sind die Quarzite des Eisengebirges

feinkornig von grauer, dunkelgrauer oder gelblicher Farbe,

meist wenig deutlich geschichtet, haufig zerkhlftet und von
weissen Quarzadern durchschwarmt, zumal an Stellen der

starksten Schichtenbiegungen. Stellenweise kommen darin

senkrecht zur Schichtung ROhrchen vor (Scolithus?), hie und
da, wie z. B. bei Ouhercitz und Dolan auch zahlreiche kleine

Hohlabdrucke von Pyritwurfelchen.

Die Lagerungsverhaltnisse im sOurischen Gebiete des
Eisengebirges sind recht verworren und an manchen Stellen,

wo durch gewaltige Faltungen und Zerkluftungen die Schicht-

ung ganz verwischt ist, uberhaupt nicht zu losen. Das
Streichen und Verflachen der Schichten lasst sich nur im
Grossen feststellen, aber eben hieraus ergibt sich ein auf-

fallender Unterschied zwischen der Lagerung der Schichten

im sudwestlichen Theile des silurischen Terraines sudlich

von einer Linie, die etwa von MiCov uber Susitz, Pracho-
witz, Kalkpodol, Citkov, Mladonowitz, Deblov, Tejnitz bis

Slatinan gezogen werden kann, und in dem Theile nQrd-

lich, beziehungsweise nordOstlich von dieser Linie. Denn in

diesem nordlichen Bereiche ist das Streichen ein fast west-

ostliches und das Verflachen ein wechselnd steil sudliches

und nordliches, wie es sich aus einer mehrfach wiederhol-

ten synklinalen und antiklinalen Zusammenfaltung des Ter-

raines ergibt. Daher erscheinen auch die den Wellenriicken

entsprechenden Quarzitzuge durch Luftsattel von einander

getrennt. Dagegen sudlich von der angegebenen Linie ist

das Streichen der Schichten etwas mehr gegen SO gerichtet

und das Fallen vorwaltend sudlich (meist uber 45°). Es
scheint nun, dass beilaufig in der Richtung der besagten

Linie eine Gruppe von Bruchspalten hindurchgeht, mit wel-

cher im Wesentlichen eine Absenkung des nordlichen Thei-
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les zusammenhangt. Hiedurch sind die Kalksteine von Podol
in das Niveau der metamorphosirten dunklen Schiefer ge-

rathen, an welchen sie im Suden absetzen. Der Bruch ist

im sudlichen Theile der Kalksteinzone selbst durch einige

Minettegange angedeutet. Die dunklen Schiefer sammt den
quarzitischen Einschaltungen konnten durchwegs der Stufe

2d (Dd5) angehOren, wofur theils ihr Aussehen, theils ihr

Pyritgehalt, besonders aber der Umstand sprechen wurde,
dass die quarzitischen Gesteine den Schiefern haufiger ein-

gelagert als aufgelagert sind. Die ziemlich dunn spaltbaren,
schwarzen Schiefer im unmittelbaren Liegenden der Podo-
ler Kalkzone kOnnten recht wohl mit 3a (Eel) und die

Kalksteine selbst mit 3b (Ee2) parallelisirt werden, denen

Sermamnittee Kra-akov

Ity. 474. Profll durcb die •llorUchen Ablageruugen
dee Eitengeblrges

sw
I Sehmrae Schiefer, /' Grepbltseblefer, 1" Kelkntela n»ch Krejgiund Helm-
beeker der Siafe S» (Ddl -A, » Qaanit der Stnfe 2b (DdS), 3 duakle Scbiefer

der Stufe >c (OdS) engcbSrend. 4 Kreldeablegernagen. 6 Aaortbltdlorlt. S Oranlt-

7 Minette.

Ueber dem Profll Ut la KUmmern etae andere tollulge Deutung der Schlcbtea
Terielehnei.

sie wenigstens theilweise im Aussehen ziemlich nahe kom-
men. Ob diese Auffassung, mit welcher die Lagerungsver-
haltnisse, wie sie in Fig. 474 dargestellt sind, ubereinstimmen,
in der That zulassig ist. mussen spatere Untersuchungen
zeigen.

Eruptive Ma^sengesteine sind im Silurgebiete des
Eisengebirges seltene Erscheinungen. Minette tritt in eini-

gen wenig machtigen Gangen auf und zwar 0N0 nahe bei

Tasowitz und iVvon Citkov im Waldgehange des Kocici Ocas,

wo sie die dunklen Schiefer, und im Hangenden des Podoler
Ealkzuges, wo sie z. B. in einem Steinbruche S von Bou-
kalka den Ealkstein durchsetzt. (Fig. 474.)

Westlich von Mladonowitz kommen eigenthumliche grau-
grune Gesteine vor, die vielleicht schieferiger Felsitpor-
phyr sein kOnnten. Dieselben scheinen auch einzelne Schollen
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der schwarzen Schiefer, welche hier an sie anstossen, einzu-
schliessen.

Beim Jagerhause NO von Kraskov durchbricht die silu-

rischen Schiefer knapp an der Grenze Anorthitdiorit,
welcher hier einen Gangstock zu bilden scheint, der im Suden
an Granit (vielleicht auch Syenit oder Diorit im Granit) gren-

zen durfte, wahrend im Norden die dunklen Schiefer an
demselben absetzen. Sie sind hier besonders auffallend in

Ottrelitschiefer umgewandelt, weil sich der Einfluss des Gra-
nites mit jenem des Anorthitdiorites combinirt hat. Dieser

letztere erscheint am Ausbisse nur in Bldcken von grob-
korniger Structur. Er besteht vorwaltend aus Anorthit in

ziemlich grossen Kornern, Amphibolsaulen und ganz unter-

geordnetem Magnetit, vielleicht auch Pyrit.

d) Du Silur lm niSrdlichen Bohmen

umfasst ein grosseres Gebiet im Jeschkengebirge und klei-

nere Schollen im Iser- und Lausitzer Gebirge. Die Gesteine,

welche hier als silurisch gedeutet werden, scheinen nach
darin aufgefundenen Spuren von Versteinerungen palaeo-

zoisch zu sein, ihre Parallelisirung mit Stufen der mittel-

bOhmischen Ablagerungen ist aber noch weniger mfiglich

als im Eisengebirge.

Im nordlichen Theile des Jeschkengebirges (siehe S. 449)
liegen dem theilweise als Dachschiefer entwickelten Phyllite

(S. 447,) Grauwackenschieter auf, welche von JokHjly als

unverkennbar sedimentar bezeichnet und den Phylliten Mittel-

bohmens an die Seite gestellt wurden. Es sind theils kor-

nige, theils glimmerreiche Schiefer, die nur geringe Aehn-
lichheit mit den Grauwackenschiefern 2c oder 2d des oberen
Untersilurs besitzen. Sie nehmen fast das ganze Engels-

berger Revier nordwestlich von Reichenberg ein bis nord-

lich uber Frauenberg hinaus und breiten sich westlich bis

zu den Kreideablagerungen bei Pankratz aus. Von hier

ziehen sie in einer schmaleren Zone uber den Schwamm-
berg und die FreudenhOhe bis Nieder Berzdorf und Pass,

wo sie im Osten und Norden von Gneissgranit, im Westen
von Kreidegebilden begrenzt werden. Am hOchsten steigen

sie im Langen Berge und Kalkberge (S. 442) an. Ueber
die Neisse hinQber erstrecken sie sich zunachst im sudlichen

und nordlichen Theile des Schafberges, dessen Mitte aus

Phyllit zusammengesetzt ist (S. 447) und erscheinen weiter
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Parallelisirung des Silursystemes in B5hmen

B b h m e n

nach KaUter
nach
Bar-
rande

Ostalpen

nach Freeh

Thttringen,

Fichtrigabirge
nach Richter, Liebe

und Gumbel

u
a

©

Cephalopodenkalk-
stufe

Sb
Ee2

Orthocerenkalk
des Wolayer Ge-
bietes und des

Kokberges
(Karnische Alpen)

Ockerkalk mit

Cardiola inierrupta

Graptolithenschiefer-

stufe

3a
Eel

Graue verstelnerunga-
letjre Plattenkalke dea
oberen Valentinthales
und mergelige Ortho-

cereDBCbichten am
Osternigg

Untere Grapto-

lithenschiefer

u
a
"5
t.
«
a
S3

Weiohe Schiefer mit
Sandsteineinlager-

ungen
2d

Dd5

Graptolithenacbiefer des
Osternigg, Tbonschlefer
a. Grauwacken-Schiefer
mit Strophomena expansa
und Orthis calligramma

im Uggwagraben

Glimmerige Grau-
wackenschiefer

2c

Dd4
u.

d3 ?

Mauthener

Schichten

(Kalk, Thonschiefer,

PhyUit)

Tbonschlefer u Qiiar-

zlte des Vogtlandes,
Lelmbaober Schiefer,

Quarzistufe

2b Dd2

Schwarze Schiefer mit
Quarzitconcretionen

2a
DdlY

Lederschiefer,
i

Griffel- und Dach-
schiefer

B
a
"C
JS

S
*

Diabas- und Roth-
eisensteinstufe

Id
Ddlp Oolithische Elseners-

schichten
(Thuringitstufe)

Scblohten Ton Leunltz

und Hof im Viebicl-

gebirge

Quarzgrauwacken-
stufe

lo
Ddla

Paradoxidenschiefer
lb C

Phycoden-

schichtenConglomeratstufe
la

B
z. Th.

nOrdlich im Bereiche des Isergebirges nur in isolirten Par-
tien, zumal 2V bei Kratzau (Fig. 90) am Wege nach Nieder
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mit Ablagerungen einiger anderer Gebiete.

England
nach Murchison,
Lyell und Lap-

tcorth

Skandlnavien
nach Linnarson und

Kjertdf

Run. Ostsee-
proTlnzen

nach Schmidt

Iford-Amerika
nach Hall und

Dana

Ludlow- Stufe

Wenlock-Stufe

Cepbalopodenaehleht, Orl-

noiden und Korallenkalk
von Gotland, Oardlola- n.
Cyrtograptnaaebtefer Ton
Scbonen, Pentameruakalk

u. obere Graptollthenaoble-
fer Norwegene (Et. 6, 7, 8)

Korallenkalke und
Dolomite von Osel,

EstonusschichL
Stufen K, J, H

JOrdensche Schicht,

BoreaUs-Schicht u.

Raikullsche Sch.
Stufe G

Onondagosalz-
gruppe

Niagaragruppe

Clintongruppe
Medina-Sand-
stein, Oneida-
Conglomerat

Llandovery
(Upper Cold-
wellbeds, Bra-
thay-Flags,

Birkhiliscbiefer)

Rastritenschiefer, obe-
rer Brachiopodenkalk
in Schweden, Koral-

lenkalke in Norwegen
(Et. 5)

Bala- oder

Caradocgruppe

Untere Brachiopoden-
kalke, Trinucleus-

schiefer, Chasmops-
kalk, mittler. Grapto-

lithenschiefer

(EL 4)

Borkholmscbe
SchichL Lyckholm-
sche Sch., Wesen-
bergsche Sch., Ke-
gelsche Sch., Jeve-

sche Schicht:

Stufen F, E, D

Hudsonriver-

gruppe

Utticaschiefer

Llandeilo Orthoeerenkalk, nntere
Oraptolitbenachiefer in

Sebwenen, Orthoeerenkalk
nnd Phyllograptnaachiefer

in Norwagon
(Et 8)

Brandeehlefer, Echino-
apbaariMnkalk

Stnfa

Orthoeerenkalk,
Olankonitkalk

Stnfe B

Trentonkalk
BlackrlTergrnppe

Blrdaeyekalk
Obaiygruppe
QuebeckatolaArenig-Stufe

Tremadoc a
.23
'S

5

Dictyonemaschichten
Ceratopygekalk

Olenusschichten
(Et. 2)

1 Olankonitiand,
DIctyonemaachiefer

Stnfe A

? Qnebeekatnfe
a, Tb., Calciferona-

bandetone

Lingulaflags
Potsdam-
Sandstein

Menerian
f
° g

(? So1t» znm \i5
Thalia) [i-s

Paradoxidenschichten
(EL 1 in Norwegen)

TJngnliten- Oder
Obolneeandetein

Acadische
Schichten

SolTaactaleht. 1=

(Harlechgr.) {
Oaerfal-Stufe |<

* a
Qaarxaandetelne a. Spa-

ragmitgeblrge.
Fncoldan nnd Eopbyton-

aandttain

Blauer Thon
mit Algen

Oberes Tacon

Wittig (yergl. S. 477); dann besonders am linken Thalge-

hange von Nieder und Ober Wittig, wo sie sich im Sturm-
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1008 II. Palaeozoische Gruppe. — Silursystem.

berge hoch uber den angrenzenden Gneissgranit erheben,

wahrend sie am rechten Thalgehange nur bei der Kirche

und am untersten Ende von Nieder Wittig einen schmalen
Streifen bilden; und endlich in einer kleinen Scholle nord-

lich von hier. Im Bereiche des Lausitzer Gebirges (S. 443 ff.)

erscheint eine isolirte Partie ahnlicher Grauwackenschiefer

zwischen dem Gneiss und Granit bei Georgenthal eingezwangt.

Die Lagerungsverhaltnisse die-

ser mOglicherweise palaeozoischen
Schiefer, in welchen bei Pass Spu-
ren von Petrefacten gefunden wor-
den sein sollen, sind namentlich im
Jeschkengebirge nicht so cinfacb,

wie sie sich in dem ziemlich ide-

alen Profil JoKilLY's (Fig. 88, S.

351) darstellen, vielmehr ist es wahr-
scheinlich, dass sie dem Phyllit dis-

cordant auflagern. was jedoch wegen
der vielfachen Windungen, Knick-
ungen und Verwerfungen, denen sie

unterliegen, nicht leicht festgestellt

werden kann.

Besonders interessant und
wichtig sind die beiden Kalkstein-

lager, welche bei Pankratz NO von
Gabel den Grauwackenschiefern eingeschaltet und am Kalk-

berge in Bruchen aufgeschlossen sind. Der Kalkstein ist

mehr minder kornig, von grauer bis schwarzlicher Farbe,

von weissen Kalkspathadern durchschwarmt und bildet

Banke, die ira nordostlichen Streichen und nordwestlichen

Verflachen mit den einschliessenden Schiefern Obereinzu-

stimmen scheinen. In denselben vvurden sparliche Petre-

facten aufgefunden, in welchen A. Fri<5*) Crinoidenstangel

und einen Abdruck, der als Bellerophon gedeutet wird,

erkannte (Fig. 475). Eben diese organischen Reste machen
das palaeozoische Alter der Ablagerungen wahrscheinlich.

Vielleicht durften dieselben, wenn sie schon nicht als de-

vonisch oder noch junger angesehen werden sollen, am
besten auch in das Grenzgebiet von Unter- und Obersilur

zu stellen sein.

Fig. 47S. Organiaehe Rmta an»
den Eallutelnen von Piokratt

lm Jrachkengeblrge.

Nuch A. Frii.

4 BelUrophonl mll-vler Wlndang«n
and •chelnbarftr, darch Krystall<
flKchen dea Calcltef hertorga-

braohter Kammaraog. Btwas Tor*
kleln. — 2, H, 4 Enerinitetutid lm
Quer- and Lang»»cbnlu. i l»t smal
ergrttan. und sclgt am den ran-
den Centralcanal nuoh einen ge-

eahnten Kreli. 3 u. 4 wenlg
Terklelnert.

Archiv f. d. naturw. Lande^durchf. etc. I., pag. 257,
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Das Devonsystem. 1009

2. Das Devonsystem.

Dieses System ist in Bdhmen durch seine beiden un-
teren Stockwerke: das Unter- und Mitteldevon vertreten.

Es besteht aus einer etwa 1000 m machtigen Schichtenreihe
von Kalksteinen und Schiefern, welche den mittleren Theil

des mittelbflhmischen Kalksteinplateaus einnehmen, dem
Silur ganz regelmassig aufliegen und in palaeontologischer

Hinsicht durch eine eigenartige Mischung devonischer mit
obersilurischen Thierresten ausgezeichnet sind.

Das Vorhandensein dieses Systemes in Bdhmen war
bis vor Eurzem eine der umstrittensten Fragen in der Geo-
logic des Landes. Man wurde aber irren, wenn man die

Devonfrage fur nur so alt halten woHte, als Jahre seit dem
Beginne des ganz wesentlich durch E. Kayser (1878) an-

gebahnten regen Meinungsaustausches fiber dieselbe ver-

flossen sind. Vielmehr kann die Devonfrage in B6hmen
als eine recht alte bezeichnet werden, da schon in den 20er
Jahren dieses Jahrh. Altmeister Zippe das Devonsystem in

Bdhmen suchte und in den postcarbonischen Ablagerungen
der Budweiser Gegend gefunden zu haben glaubte. Dass
spater die wahrscheinlich silurischen Gebilde des Eisenge-

birges als devonisch angesehen wurden, ist oben (S. 1000)
dargelegt worden. Aber auch der devonische Gharakter der
Schichtenreihe, deren Zugehdrigkeit zum Devon erst die

neueste Forschung erwiesen hat, ist den alteren bfihmischen

Geologen nicht entgangen. Besonders ist in dieser Bezie-

hung die Ansicht des trefflichen A. E. Beuss hervorzuheben,
welcher im J. 1854 ausdrucklich bemerkt: „Es ware m6g-
lich, dass selbst die Schichten der oberen Silurformation

CentralbOhmens als Vertreter der devonischen Formation
zu betrachten waren, an welche sie durch eine nicht un-
bedeutende Zahl theils vollkommen ubereinstimmender, theils

sehr verwandter organischer Formen lebhaft erinnern."

Der machtige Einfluss J. Barbande's, welcher auch
die obersten Schichtenstufen (F, G, H) des mittelbdhmischen
Kalksteingebifges zum Silur einbezog, musste die heimischen
Forscher erklarlicherweise von der naheren Prufung und
Begriindung dieser Ansicht abhalten. Uebrigens hat Barrande
selbst mehrfach auf die bedeutende Uebereinstimmung der

Kmtur, Geologle Ton BBhrnea, 64
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1010 II- Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

Faunen gewisser fremder Devongebiete mit den hochsten
Stufen seines Silurien in BOhmen hingewiesen, und von
ausl&ndischen Forschern war es vor Allen E. Beyrioh*),
welcher die obersten Schichtenstufen des bohmischen Kalk-
steinplateau's zum Devon zu stellen geneigtwar. Da dieselben

grosse Aehnlichkeit mit analogen Ablagerungen des Harzes
von Wieda und Zorge besitzen, so wurden sie zu der nach
diesem Gebirge als Hercyn bezeichneten eigenthumlichen
Ausbildung einbezogen, von welcher Beyrich annahm. das
sie sich zu den versteinerungsarmen Schiefern und Grau-
wacken des normalen (Unter-) Devons ahnlich verhalte, wie
der petrefactenreiche Kohlenkalkstein zu den an Versteiner-

ungen armen Eulmaequivalenten anderer Gebiete. E. Kayser
blieb es aber vorbehalten diese Annahme naher zu begrun-

den **) und im weiteren Verfolg der Sache die Fachgenossen
bis vielleieht auf einzelne Ausnahmen von der Richtigkeit

der Zuweisung der bezuglichen Schichtenstufen zum Devon
zu uberzeugen. Mit einem Schlage konnte dies allerdings

nicht gelingen, da der zunachst an der Frage betheiligte

Meister Barrande bei der Annahme des silurischen Alters

seiner Etagen F, G und H (vergl. S. 792) beharrte und
einige heimische und fremde Forscher sich ihm in dera

Versuche die KAYSER'schen Erfirterungen zu widerlegen

anschlossen. So entwickelte sich fast eine ganze Literatur

uber die Hercynfrage mit besonderer Bezugnahme auf
Bohmen***). Kayser vermochtc jedoch die Einwurfe gegen
seine wohlbegrundeten Ansichten so uberzeugend zu wider-
legen, dass sich wohl die meisten seiner ursprunglichen

Gegner gezwungen sahen seiner Auffassung beizutreten ; und

*) Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. XIX, 1867, pag. 247.
**) Fauna der altesten Devonablagerungen des Harzes. Abhandl.

z. geol. Spezialkarte v. Preussen etc. Bd. IL Berlin, 1878.
***) Referat uber E. Kayser's Vorlrag betreffend die alteste

Fauna des Harzes auf der Versammlung der D. geol. Ges. in Wien
1877. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1877, pag. 216. — J. Barrande:
Geolog. Stellung der Stufen F, G, H des bOhm. Silurbeckens. Ibid. 1678,

Pag.
200, — E. Tietze: Die Ansichten E. Kayser's Uber die hercynische

auna u. die Grenze zwischen Silur n. Devon. Jahrb. d. k. k. geolog.

R.-A., 1878. pag. 743. — C. Schluter: Neuere Arbeiten uber die

altesten Devon-Ablagerungen des Harzes. Verhandl. d. naturh. Ver. d.

preuss. Rheinl. u. Westfal. XXXV, 4. F., V. Bd.pag. 330. — E. Kayser:
Zur Frage nach dem Alter der hercymschen Fauna. Zeitschr. d. D.

geol. Ges., 1879, pag. 54. — J. Barrande: Systeme silur. du centre

de la Boh. V. Brachiop. Text (Extraits 8*). Prague et Paris 1879 pag.

262—326. — E. Kayser: Ueber Barrande's Brachiopodenwerk. N.
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so darf denn heute die Devonfrage in BOhmen als gelost

betrachtet werden, und zwar gelOst im Sinne des hoch-
geschatzten E. Kayser, neben dessen grundlegenden Arbeiten
namentlich auch die Abhandlungen Fr. Frech's*) zu er-

wahnen sind. Es freut mich bemerken zu konnen, dass
ich in Bdhmen der erste gewesen zu sein glaube, welcher der
KAYSER'schen Auffassung ruckhaltlos zustinunte und die

obersten Etagen Barrande's als Devon anerkannte**).
Die Zugehdrigkeit dieser Etagen F, 6 und H zum Devon

ergibt sich aus dem allgemeinen Gharakter ihrer Fauna,
welcher von jenem des Obersilurs so verscbieden ist, dass
er selbst Barrakde bewog, diese Etagen als einer besonderen
Phase des Obersilur entsprechend anzusehen und sie dadurch
gewissermassen von dem eigentlichen Obersilur (d. h. seiner

I

Jabrb. f. Hin. etc, 1880, L Bd. pag. 166.; ferner daselbst: Referatepag.
276. — Ferd. ROmer: Lethaea geognostica. Stuttg. 1880. I. Th. 1.

Lief. pag. 18, 80, 41, 48. — O. Novak : Bemerkungen zu Kayser's Fauna
der altesten Devon-Ablagerungen des Harzes. Jahrb. d. k. k. geolog.

R.-A., 1880, pag. 75 ff. — E. Kayser: Zur hercynischen Frage. Ibid,

pag. 657 ff. — J.Barrande: Syst sil. etc. VI. Acephales. Text (»•) 1881.

ag. 504—514. — E. Kayser: N. Jahrb. f. Hin. etc 1882. II. Bd. pag.
15.— E. K a y s e r . Ueber die Grenze zwischen Silur und Devon (Hercyn)

in Bohmen, Thuringen u. einigen anderen Gegenden. N. Jahrb. f. Min.

etc. 1884, n. Bd. pag. 81. — E. Tietze: Verhandl. derk. k. geol. R.-A.,

1885, pag. 411. — 0. Novak: Zur Kenntniss der Fauna der Etage Ffl.

Sitzber. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. Math.-nat CI, 1886, pag. 660. — F.

Freeh: Ueber die nahere Altersbestimmung der Etage F, G, H, Barrande's
Zeitscbr d. D. geoL Ges. XXXVIII. 1886, pag. 917. — F. Freeh: Die
palaeozoischen Bildungen von Cabrieres. Ibid. XXXIX. 1887, p. 360.
— F. Freeh: Ueber das Devon der Ostalpen nebst Bemerkungen fiber

das Silur u. einem palaeont. Anhang. Ibid. pag. 659. — F. Katzer:
Falaeozoieum etc. Prag, 1888. — Ch. Barrois: Faune du calcaire

d'Erbrayi Contribution a l'Stude du terrain d^vonien de l'ouest de la

France Mem. Soc geol. du Nord. DX Lille, 1889. — F. v. Sandberger:
Ueber die Entwicklung der unteren Abtheilung des devonischen Systems

in Nassau, verglichen mit jener in anderen Landern. Wiesbaden, 1889.

*) Nebst den schon angefQhrten ist namentlich die neueste sehr

lehrreiche palaeontologisch-stratigraphische Arbeit des fleissigen For-

schers „Ueber das rheiniscbe Unterdevon und die Stellung des Hercyn",
Zeitschr. d. D. geol. Ges., 1889, pag. 175—2a7, zunennen, diewahrend
des Druckes dieser Bogen noch theilweise benUtzt werden konnte.

**) In der Abhandlung Nafirt geolog. xfvoje Cech (Skizze der

geolog. Entwickelung Bohmens, VlastD, 1885—86 H. 9, 10, 11, 12, spec,

pag. 761) werden die obersten Kalksteinschichten des mittelbohm. Pa-
laeozoicums unter der Aufschrift nDie Devonformation" besprochen.

Auch in der am 2. Juli 1886 in der bohm. Ges. d. Wiss. gelesenen Ab-
handlung fiber die schieferigen Einlagen in den Kalken Ggl spreche

ich vom devonischen Meere.

64*
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1012 H. Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

Etage E oder unseren Stufen 3a und 3b) zu trennen. Die

Fauna erweist sich als devonisch durch Panzerflsche, durch
zahlreiche Goniatiten, durch die Gattung Oyroeeras, durch
Trilobiten der Gattungen Odontochile, Thysanopeltis, Gro-

talocephalus, durch gewisse Brachiopoden, namentlich Strin-

gocephaliM, durch die Korallengattung Calceola und andere
entschieden devonische, im echten Silur nirgends vor-

kommende Formen. Allerdings sind dieselben reichlich mit

silurischen Arten gemischt, was jedoch bei dem engen
Zusammenhang und allmftligen Uebergang der silurischen in

die devonischen Ablagerungen nicht uberraschen kann. Allein

es ist klar, dass nicht die Fortdauer gewisser Typen filr die

geologische Altersbestimmung von Mischzonen entscheidend

sein kann, wohl aber das sich Neueinflnden charakteristischer

Formen, namentlich wenn dieselben das Gesammtbild der

Fauna so wesentlich beeinflussen, wie es im bohmischen
Devon der Fall ist.

Die Eenntniss des letzteren ist von den meisten Forschern
gefOrdert worden, welche oben (S. 791 ff.) beim Silur genannt
wurden. Auf die dortigen Darlegungen sei uberhaupt be-

zuglich der allgemeinen Verhaltnisse verwiesen. Um Wieder-
holungen zu vermfeiden, wollen wir nur bemerken, dass

es sich gegenwartig hauptsachlich um die Gliederung und
Parallelisirung des mittelbdhmischen Devons handelt Denn
wiewohl namentlich auf Grund von Fkech's vergleichenden
Arbeiten als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass in Bdhmen
das Unter- und Mitteldevon vertreten sind, so ist doch noch
nicht sicher entschieden, wohindie Grenze zwischen beiden
zu verlegen sei. Ich habe um die Zugehorigkeit der Abla-
gerungen zum Devon zum Ausdruck zu bringen, dieselben

insgesammt mit dem Buchstaben D bezeichnet und die

einzelnen Stufen durch beigesetzte kleine Buchstaben a, b
usw. unterschieden, die unsichere Gliederung des bohmischen
Devons aber in dieser Buchstabenzeichnung, der ich kein

besonderes Gewicht beilege (vergl. S. 795), nicht weiter

berucksichtigt. Ich glaube, dass hochstens die drei obersten

Schichtenstufen als Mitteldevon gelten kfinnen, verweise aber
im Uebrigen auf die beigefugte Uebersichtstabelle (S. 1013).

Das Devonsystem in BOhmen umfasst sechs theils

petrographisch, theils palaeontologisch charakterisirte Stufen,

namlich

:
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1014 II. Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

oben:

unten:

(Df AlgenschiefermitQuarziteinschalt-
ungen (Hhl, h2, h3 Barrande's, Schiefer

von Srbsko, Holiner und Hostiner Schichten
KEEJCf's)

De Oberer goniatitenreicher Knollen-
kalk (6g3 Barrande's, Hluboceper Kalk-

stein KEEjCfs)
Dd Tentaculitenschiefer (Gg2 Barrande's,

Dalejer Schiefer KeejCI's)

Dc Unterer Knollenkalk(Ggl Barrande's,
Braniker Kalkstein KrejCFs, sowie Theile

der tieferen Stufe nach Auffassung dieser

Autoren)
Db Stufe der hellen Z wis chenk alke

(nur z. Th. entsprechend : Ff2 Barrande's,
Menaner Kalkstein und Slivenetzer Marmore
KREJCi's)

Da Tentaculitenkalk (Ffl Barrande's,
Lochkover Kalkstein KREJCfs).

In regelmassiger Reihenfolge lagern uber einander nur
die unterste und die vier obersten Schichtenstufen, wah-
rend die Zwischenkalkstufe nur local im Liegenden des un-
teren Knollenkalkes auftritt.

1. Unterderon.

Tentaculitenkalk Da (d. i. Barrande's Ffl) lagert

der obersilurischen Gephalopodenkalkstufe 3b concordant
auf, ist mit derselben durch allmalige Uebergange verbun-
den und stellt eine Uebergangsstufe vor, die sich palaeonto-

logisch noch enge an das typische Obersilur anschliesst. Sie

besteht durchwegs aus dunkelgrauen bis schwarzen, fein-

kOmigen, harten Kalksteinen, die immer sehr deutlich ge-

schichtet sind, wobei die Schichtenmachtigkeit selten 2 dm
ubersteigt und die einzelnen Schichten gewflhnlich von dun-
neren Zwischenlagen getrennt werden. Diese letzteren, be-
sonders wenn sie thonig und bituminds sind, pflegen zumal
an Orten, wo die Schichten einem bedeutenden Druck aus-

gesetzt waren, von Spiegelflachen eingeschlossen zu sein.

Eigenthumlich ist, dass eben auch in diesen Schichten Spon-
gienreste, und zwar stellenweise massenhaft, enthalten sind,

welche durch Abschleifen der Gleitflachen blossgelegt wer-
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den konnen. Es scheint fast, als ob zwischen den Spon-
gienresten und der Entstehung der Spiegelflachen ein Zu-
sammenhang bestehen mdchte. Die dunkle bis schwarze
Farbe und das eigenthumliche feinkornige Geprage ist fur

die Kalksteine dieser Stufe, welche fast durchwegs beim
Anschlagen des Hammers hell klingen (daher vulgar cinkava

genannt), so bezeicbnend, dass man an der Richtigkeit der

Zuweisung anderer Kalksteine zu dieser Stufe so lange

zweifeln muss, als dieselbe durch palaeontologische Funde
und die stratigraphischen Verhaltnisse nicht unzweideu-
tig erwiesen wird.

Die schwarzen Ealke dieser Stufe sind zum Kalkbren-

nen minder geeignet, finden aber ausgedehnte Verwendung
zu verschiedenen Steinmetzarbeiten (als sog. schwarzer

Marmor besonders zu Inschriftentafeln) und als Pflaster-

material. Die schwarzen Wurfel des in Prag und anderen
Stadten Mittelbdhmens so beliebten Mosaik-Trottoirpflasters

entstammen dieser Stufe.

Die Verbreitung derselben ist keine grosse. Sie mag,
da der Tentaculitenkalk die UmgreDzung des Devonsystemes
gegenuber dem Silur im mittelbOhmischen Kalksteinplateau

angibt, etwas genauer verfolgt werden. Am rechten Mol-

dauufer ist die Stufe recht machtig in der Dvoretzer Kalk-

steinpartie (vergl. S. 947) entwickelt. Als zusammcnhan-
gender Zug beginnt sie aber erst oberhalb Branik, streicht

quer uber die Moldau und erscheint am linken Ufer nord-
lich vom Gasthause Vyskofiilka vorzuglich entblosst, von wo
sie sich immer in sudwestlicher Richtung, durch die Schlucht

Pfidoli unterhalb Slivenetz gegen Lochkov, dann durch das
Radotiner Thai und die Kosofer Schlucht gegen Kosof,

Vonoklas, Tfebotov und Karlstein erstreckt, und in Spuren
auch noch am anderen Beraunufer bis gegen Tobolka ver-

folgt werden kann. Weiter sudlich, namlich jenseits der

Litten-Menaner Senke im Vinafitz-Konepruser Kalksteinter-

rain scheint sie nicht vertreten zu sein und desgleichen ist

sie in der Kon§pruser Gegend und in ,der ganzen Erstreck-

ung von Bitov aber Tetin, Hoch tijezd und Ofech bis

Slichov an der Moldau nur local in geringer Machtigkeit

nachzuweisen. Diese Erscheinung ist leicht aus dem oben
(S. 940) schon gewurdigten Umstande erklarlich, dass in

dieser westlichen Erstreckung gewisse Seichtbildungen zu
machtiger Entwickelung gelangt sind und die Tiefseebild-

ungen, zu welchen der Tentaculitenkalk und die Ablager-
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1016 II. Palaeozoiscbe Gruppe. — Devonsystem.

ungen bis hinauf zu den Algenschiefern unbedingt gehoren,
raumlich verdrangen. In der That schrumpfen in der ganzen
Ausdehnung von Tetin bis Slichov die devonischen Kalk-
stufen an der Oberflache auf kaum 5—800m breite Streifen

zusammen. Feraer lassen sich hier Verwerfungen nach-
weisen, durch welche die Enollenkalke zum Theil fast direct

fiber die Obersilurstufe 3b zu liegen kommen, so dass die

Tentaculitenkalke nicht zu Tage treten konnen. Im Centrum
des Kalksteinplateaus, namlich in der Erstreckung von Koda
fiber Srbsko, Trnovy Oujezd und Hinter Eopanina, wo die

oberen devonischen Kalkstufen ansehn-
liche Verbreitung besitzen, ist das Lie-

gende derselben fast nirgends entblOsst,

weshalb denn auch hier die Stufe Da
nicht vertreten zu sein scheint.

An mehreren Stellen in der ange-

gebenen Erstreckung ist die Stufe der

schwarzen Tentaculitenkalke sehr gut

aufgeschlossen. Bei Dvoretz nimmt sie

im mittleren Steinbruche die unteren
Partien ein und zwar im ostlicheren

Theile, also gegen Pankratz zu, meist

in normaler Entwickelung als schwarze

feinkornige Plattenkalke mit den typisch-

sten Versteinerungen der Stufe: Tenia-

culites intermedins Barr., Bronteus um-
bellifer Beyr. und Spirifer inchoans

Barr., gegen die Molclau zu aber in

eigenthumlicher Ausbildung als sog.

Spongienschichten, welche jedoch auch
im Bereiche der Plattenkalke z. B. in

den vielfach verworfenen Partien in der

Nahe der Pankratzer Ziegeleien vorkommen. Es ist aufCal-

lend, dass uberall, wo Spongienschichten auftreten, die

Lagerung eine sehr gestorte ist, indem, abgesehen von Ver-

werfungen, welche ja auch die anderen Stufen durchsetzen,

an solchen Stellen Faltungen, Windungen und Zusammen-
stauungen der Schichten von bizarrster Art stattfinden, so dass

man sich versucht fuhlt, an einen Zusammenhang dieser

Erscheinung mit den Spongienanhaufungen zu denken (Ein-

schrumpfung bei Verkohlung der Sarkodineschichten, oder
bei Eintrocknung der thonigen Zwischenlagen?) Bei Dvoretz

sind solche gewundene Schichten im Liegenden des letzten

rig. 478. BroHteiu tmbeMfer
Beyr.

/ lMltrtarKop£ Droretc
t Bit »of den Kopf gat
erhaltanei Indlrld. Slive-

nttitr Thai.
D»(Pfl).

Belde Fig. wenlg. rerkl.
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Unterdevon im mittelbOhm. Kalksteinplateau. — Stufe Da. 1017

Restes der Knollenkalke De (Ggl) entblosst, welche ehemals
den ganzen Gipfel des ansehnlichen Dvoretzer Felsens ein-

nahmen (Fig. 415). Hier sind die Spongienschichten*) auch
typisch entwickelt Es sind kalkarme und sehr kieselreiche,

Ton kohligen schwarzen Lagen durchschossene Schichten,

auf deren Querbruche man in fast schichtweiser Anordnung
schon mit dem blossen Auge weisse Stabchen, Striche,

Ringelchen und Ereuze, namlich die Spongienelemente erkennt.

Die Schichten sind meist nur einige cm machtig und werden
von Spiegelflachen begrenzt, bei deren Anschliff die kieseligen

Schwammnadeln massenhaft zum Vorschein kommen. (Fig 478).

In der That stellen die Spongienschichten, wenn man so

sagen darf, nur einen verharteten Spongienschlamm vor, in

welchem naturlich von einer regelmassigen Anordnung der

Kg. 477. Partla am dem mlltlaren Kalkatalnbraeba bel DTorati.

1 Oapbalopodankalkitaln Sb (Ee3). t 8obmm Kmlkitelne and fanlen) gponglen-

•ehlebtan Da (Pfl). « Kalkatelnbraocla. 4 QrobkSrnlger ltsbter Kalkatelu Db (KB).
S Knollankallutetn De (G«l).

Nadeln nicht die Rede sein kann und in welchem man nur

aus der Form der Spiculae auf gewisse Specien zu schliessen

vermag. Bis zum unterlagernden Gephalopodenkalk ist die

Stufe Da bei Dvoretz**) nur an jenen Stellen entblosst, wo
die obersilurischen Kalksteine durch Verwerfungen ein hoheres

Niveau erlangt haben (Fig. 477). Ueberall ist der Uebergang

von einer Stufe in die andere ein ganz allmaliger, zumal

unter den Tentaculitenkalken meist dunkelgraue dflnnbankige

Cephalopodenkalksteine anstehen.

*) Fried r. Katzer: Spongienschichten im mittelbOhm. Devon.

Sitzber. d. kais. Akademie d. Wissensch. Wien. XCVII, 1888, pag. 300.

**) Grobkrystallinische, dickbankige, dunkel- Oder hellgraue Kalk-

steine, welche ihrer Lagerung gem&ss dieser Stufe angehoren mtlssten,

sind mir von hier nicht bekannt.
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1018 H- Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

Weiter sudlich am Braniker Felsen ist das Liegende
der Knollenkalke an dem theils bepflanzten, theils verbauten
Gehange nicht so zuganglich, urn voile Klarheit fiber die

Verhaltnisse zu erlangen. Es scheint, dass bier der Cepha-
lopodenkalkstein 3 b ebenfalls von Tentakulitenkalk uber-
lagert wird.

Dagegen in der Fortsetzung des bier beginnenden
Zuges am jenseitigen Ufer der Moldau ist die Stufe Da an
der Strasse unweit des Gasthauses Vyskocilka ihrer ganzen
Machtigkeit nach vorzuglich entblosst Sie besteht hier

ebenfalls vorwaltend aus typischen dunkelgrauen Platten-

kalken, die durch thonige Zwischenschichten von einander

geschieden werden. Diese letzteren sind zum Theil weich,

Fig. 478. Spongleniohlebten too Drorati.
(AecutAotponfia bohtmiea Katur).

Sehllffa : i pwratlcl, > unkraebt car SoblobtUehe.

Jom»l rargrBHert.

erdig, bituminos und kohlig, zum Theil ziemlich kieselig,

von SpiegelflSchen begranzt. Diese letzteren sind Spongien-
schichten, welche zwar kieselige Schwammnadeln nicht so

reichlich enthalten, wie die Schichten von Dvoretz, dafur sind

dieselben aber in der Regel weit grosser. Die Stufe Da ist

bier fur Jedermann leicht kenntlicb, weil die Schichten vielfach

gebogen und in scharfen Knickungen und Windungen
zusammengestaut sind, und eben wegen dieser auffallenden

Erscheinung dazu ausersehen wurden, eine Gedenktafel des

beruhmten Erschliessers des mittelbohmischen Silur- und
Devongebirges Joach. Barhande zu tragen (Fig. 479).

Von hier zieht die Stufe durch die Schlucht Pfidoli*)

*) Von Gross Kuchel werden dickbankige grobkornige Kalksteine
angefohrt, welche nach ihren Versteinerungen zur Stufe Dii gehOren
sollen. Ich kenne dieselben nicht.
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Unterdevon im mittelbOhm. Kalksteinplateau. — Stufe Da. 1019

gegen Lochkov und Kosof, in welcher Erstreckung sie am
besten im Kosofer Thale aufgeschlossen ist. Sie bestebt
bier durchwegs aus schwarzenund dunkelgrauen Kalksteinen,

deren einzelne Schicbten voll von Tentaculiten sind, die
ubrigens in diesem Ealksteine nirgends ganzlicb fehlen,

wahrend andere Schichten wieder geradezu nur Anbaufungen
von Spirifer inchoans Barr. vorstellen. Diese letzteren

sind verhaitnissmassig dunn spaltbar und konnen als Spi-
riferenplatten bezeichnet werden. (Fig. 480). Die Kalksteine
Da sind bier zum Theil etwas weniger deutlich gescbichtet,

zum Theil dagegen wieder schieferiger (Pfidoli) als an anderen
Aufschlussen. Die Zwischenlagen sind meist tbonig und

Fig. 479. Gcwondrae KalKaMiughiohten 3b (E«a) und Dm (Ffl) mit der GedenkUfel
J. Birrtsde'i an der StruM bei YyskoSllka 8 Ton Pr»g.

Spongienschicbten sind nur untergeordnet vorhanden. Nicht
weit von der Mundung der Kosofer Schlucht in das Radotiner
Thai befinden sich in ersterer im Bereiche der schwarzen
Kalke grosse Steinbruche, in welchen namentlich Wurfel fur

das Mosaikpflaster gewonnen werden. Hier siebt man auch
am deutlichsten, dass der Tentaculitenkalk Da direct vom
unteren Knollenkalke Dc uberlagert wird.

In der weiteren Erstreckung der Stufe aus der Gegend
von Tfebotov uber Solopisk, Vonoklas, zwischen Gross und
Klein Mofina hindurch, uber Budnan zur Beraun und am
anderen Ufer westlich von Krupna und Korno gegen Tobolka
sind nur minder gute Aufschlusse vorhanden, die besten noch
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1020 II. Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

in den Thalfurchen des Svarcavabaches, sowie der beiden
westlicheren Bache (S. 911), welche das Ealksteinplateau
durchfurchen, und in kleinen Steinbruchen SO von Tfebotov
und W von Vonoklas. Ueberall ist die Stufe durch typischen
dunnbankigen, dunkelgrauen bis schwarzen Plattenkalk ver-

treten, in welchem aber Petrefakten weit seltener sind als

z. B. bei Lochkov.
Ueber die sonstige Verbreitung der Tentaculitenkalk-

stufe lasst sich nichts wetter sagen, als was oben (S. 1015)
angedeutet wurde. Die Einreihung der lichtgrauen Kalksteine,

welche in dem ziemlich ausgedehnten, zum Littener Gute
gehorigen Bruche zwischen Suchomast und Menan aufge-

schlossen sind, in diese Stufe ist nicht unanfechtbar, weil

dieselben petrographisch nicht nur von typischen schwarzen
Ealksteinen der Stufe Da, sondern auch von den helleren

Schichten derselben, so-

wie vom Knollenkalke
Dc vOllig verschieden
sind, und einen Crinoi-

denkalk vorstellen, der
sich von dem sie unter-

lagernden dunkelgrauen
und uberlagernden roth-

lichen Crinoidenkalke
Fig. iBO. gpirf/T inehoant Barr. KalkatelnatBok nUT durch die Farlje un-

loioMr sehinobt Dm. (Yt\y lerscneiaei. man nat es

hier eben schon mit
Seichtbildungen zu thun, welche im westlichen Theile des
mittelbdhmischen Silur- und Devongebirges so auffallend
hervortreten. Ich glaube diese grobschichtigen, flach gegen
NW einfallenden, mittelkornigen Kalksteine der Stufe der
hellen Zwischenkalke Db einverleiben zu durfen.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Stufe Da reich *)

zu nennen. Schichtweise tritt Tentaculites intermedins Barr.

massenhaft auf, ist aber auch sonst in fast jedem Kalksteine
nachzuweisen, so dass die Stufe mit Recht als Tentaculiten-

*) Es bernht auf Irrlhum, wenn die Stufe gelegentlich als petre-

factenarm bezeichnet wird, denn in Anbetracht ihrer verhaltnissmassig
sehr geringen Machtigkeit muss sie reich sowohl an Arten als Individuen
genannt werden. Die bekannten Barrande'schen Diagramme geben kein

richtiges Bild von der Verbreitung und Reichlichkeit der Versteinerungen
in den einzelnen Scbichtenstufen, weil sie die sehr verschiedene Mach-
tigkeit dieser letzteren nicht gentlgend berficksichtigen.
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kalk bezeichnet werden darf. (Fig. 486). Von anderen
Tentaculiten erscheint selten Tent, acuarius Richt (Fig. 481).

Vorzogliche Leitfossilien fQr die Stufe sind auch unter den
Trilobiten vorhanden, wie besonders Bronteus umbellifer
Beyr. (Fig. 476), Proetus lepidus Bare. (Fig. 601), und
Phacops miser Barr., nebst welchen NovAk noch folgende

Arten nennt: Acidaspis vesiculosa Beyr., Crotalocephalus

gibbus Beyr. sp. und Grot. Sternbergi Boeck sp., Cyphaspis
hydrocephala A. R6m. (G. Sarrandei Corda), Harpes venu-
losus Corda, Harp, micropores Nov., Proetus heteroclytus

Ifet?

Fig. 481 bit 487. Aonellden ? dea bBbmlsehaa Derom.
N«eh O. tfovak.

1, >, 8 TmioeuZitu ocuarim Rlctat. 1 gtelnkern mlt gat erhaltener, nngerlngelter
Spttie. im>l TergrSM. 8 rba k o Df (Hhl). » Jngendende mlt thetlwelae erhaltener
Schale. 8mal rargrBaa. HluboXep Dd (Gg2). S Fartie der Schale atark vergrBta.
— 4 Tentaculitu elegant Barr. Paet rollittadig erhaltene Sebale. lomal rergrSia.

HlnboSep Dd (QgJ). — 6, 8 TmtaculUet inltrmtditu Barr. 6 Fait rollatlndlgea

Exempt, mlt Sebale. 6 Aefangtpartle. 16mal rergrSaa. Droreta Dm (I'll). —
7 Styltola davulmt Barr. lomal TergrBaa. Srbtko Df (Hhl). — 8, 9 Styliola itriatula

Not. g Kleins* GehSaae mit rollaUtadlg erhaltaner SehalenoberiUche. lBmal rer-

grSaa. St. Frokop Do (Ggi). o Faat TollatSndlgea, mlt Gealelnamaaae aaagefnlltea

Qeblnae. 16mal TergrBaa. Hloboiep Dd (Qg2). — 10, 11 Je etn Stuckohen Tenta-
calitenkalk Da und Tentaenlltenaehlefer Dd In nalflrl. OrBaae.

Barr., Proet. micropygus Corda, Proet sp. indet. und
Calymene sp. indet. (Fig. 568, 556, 569 und 499). Von
Fischresten wird Machaeracanthus bohemicus Barr. sp.

(Fig. 651) angefuhrt, von dessen Flossenstachel im typischen

Kalksteine des Slivenetzer Thales ein Bruchstuck gefunden

worden ist. Auch in dem oben erwahnten lichtgrauen

kornigen Kalksteine zwischen Menan und Suchomast ist vor

einigen Jahren ein ahnlicher Fund gemacht worden, welcher

allerdings nicht als sicher dieser Stufe angehong gelten kann.

Von anderen Crustaceen als Trilobiten sind aus der Stufe
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1022 II. Palaeozoische Gruppe. — Devonsystem.

Aristoeoe solitaria Nov., Ceratiocaris modesta Nov. und

fig. 488 bis 497. Mnscheln (Acephalen) des bobmlaehen Derone.

Nach J Barrande.

1 Dalila inrignit Barr. Wenig yerkleln. Gron Kucha! Da (Ffl). — » AtUa
obtusa Barr. Oca % der nat. Or. Lochkov Da iKiii — 8, 4 Jrytflua cmtpiemu
Barr. '.', der nat. Gr. KonSprua Db (FK). — $ Uytiiut confrattrntu Birr. Wenig
Terklein. Koniprgi Db(Ff2>. — 6 Aviculoptcttn Niobt Barr. Der llnke Scbloai.
rand iat etwa* beschKdlgl. Fast Smal rergr. KonSprua Db (Ffj). — 7 Avieula pal*
liala Barr. Kon S p rua Db (Ff2). — 8, 9 OonocarJinm bohmiaim Barr. 8 Eine Seiten-
klappe, 9 die Muschel Ton der Schloiaaelte. Koiiprn Db (PIS). - 10 Otmoc-
bohemicum Var. dcpretta Barr. Miin Db (Ff2). — 11 Oonoeardium quadrant Barr.

Deraelbe Fundort. — It Qonocardium arti/cz Barr. Deraelbe Fnadort.

Wo nlcht auders angegeben, versteht aicb naturl. Qr.

Cerat. Bamesi Nov. bekannt gemacht worden. Von Cepha-
lopoden erscheinen 37 Arten aus 3 Gattungen. Hervorzuheben

L
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r Unterdevon im mittelbOhm. Kalksteinplateau. — Stufe Da. 1023

waren: Orthoceras Mfrons Barr., Orth. culter Barr., Orth.

decorum Barr., Orth. duke Barr., Orth. originate Barr., Orth.

pseudocalamiteum Barr., OrtfA. Peleus Barr., OrfA. styloidsum
Barr. und 0r*A. subannulare Munst. (Fig. 363, 364, 365
und 527), deren Vorkoramen in Da wahrscheinlich ist, ob-
wohl kaum eine Art sicher bestimmt sein durfte; dann Cyrto-
ceras distentum Barr., Cyrt. pugio Barr., Cyrt. sporadicum
Barr. und Cyrt. inexpectatum Barr. (Fig. 455); sowie
GyroeerasKayseri Nov. Von alien 37 Arten sind 14 aus-

Fig. 498 bin iOi. Trlloblten Jet bShmUchen Derona.

Nach J. Barrandt und O. Novak.

1, 2 Lichat Hautri Ban. 1 Kopf a Tb. ergkntt, a Pygldlnm. tJm '/« Terklelnert,
Kooeprna Db (Ffa). — S Harpet venuUmu Corda. Iiol. Kopf, etwaa rerUeln.
Konlprii Db (FB). —4 BroKttu palifer Beyr. Du beaterhaltene derult be-
.-unite Exemplar mit leataurirttm Kopf. % der aat&rl. Or. Konepraa Db (Ffi). —
6 Prottui Itpidtu Barr. Sehr trenlg rergrSaaert. Droreti Da (Ffi). HSber bloaaf

gebend. — 6* Proefus tohemicut Corda. Natttrl. Groaie. Kongprua Db (Ff2).

schliesslich auf die Stufe beschrankt und 21 Arten hat die-

selbe mit der unterlagernden Cephalopodenkalkstufe 3b
geraeinsam. Gastropoden sollen nur durch 3 Arten vertreten

sein, namlich: Platyostoma naticoides A. Boem. {Natica

gregaria Barr.), Hercynella nobilis Barr. sp. und Hereyn.
bohemica Barr. sp. (Fig. 518). Von Acephalen erscheinen

in der Stufe 20 Genera mit 42 Arten. Die ersteren haben
sammtlich zugleich Vertreter in 3b, Arten sind beiden Stufen

9—10 gemeinsam, wahrend hOher hinauf nur eine einzige

Art geht. Am haufigsten erscheinen in Da : Astarte incerta
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Barr., Avieula migrans Barr., Dalila insignia Barr. (Fig. 488),

Dal. obtusa Barr., Lai. reseda Barr. (Fig. 489, 424), Dal.
vermieularis Barr., Dualina inexplicata Barr. (Fig. 404),

Hemicardium avis

Barr., Lunuliear-
dium evolvens

Barr., Nucula e-

longansBarr., Pa-
nenka amoena

Barr., Pan. dis-

ereta Barr., Pan.
expansa Barr.,

Praelucina com-
munis Barr.,

Prael. ancilla

Barr., Prael. soror

Barr., Sluiia bo-

hemica Barr. unci

VSvoda exsul

Barr. Von Ptero-

poden werden aus

der Stufe eine

noch unbestimmte
Conularia und

Brachiopoden er-

Fig. MS bis AM. Bbynctaonellen dm bohmlaeben Dctodi.

Naeh J. Barrande.
1, t JttyackoiuKa jwrfneep* Barr. (Var. jejuna But.) Kone-
prai Db (Ffi). — S, < ffiyacAoneRa jm'nwpt But. Ty-
pisehe Form. Karltteln 8b (Ee2). — 5, 6", 7 JUyiisAa-

naZla wgmpha Barr. Ton Tone, Ton blnten and too der
Seite. Kongprat Db (Ffi). — 8, 9 BhvuchontUa Henriei

Barr. Tvptaebe brelte Form. Derselbe Fundort.

Alia Figoren atnd etwa am eln Drlttel TerkleluerC

Orthotheca intermedia Nov.*) angefuhrt.

scbeinen durch 23 Arten aus den 10 Gattungen; Atrypa,
Chonetes, Cyrtia, Discina, Lingula, Orthis, Pentamerus,

//ii
'^

ow"!
Fig. t0«. Bpiriftr Ntrei Barr. Typisehe Form.
1 RBokenandcht, I Seltenanslebt, S Front-
anilobt. Konepraa Db (Ff2). Im gtnien

UnterdeTon Terbreltet,

Fig. S07, Arietotbe memoranda
Barr. 1 Von der Selte, » Ton
oben. •I, nat. Or. Koneprt <

Db(Fft).

Bhynchonella, Spirifer und Strophomena vertreten. Die

*) Das Deckelchen dieser Art ist von Barrande Crypiocaris
tuavis benannt worden. Vergl die Anmerkung S. 819.
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Unterdevon im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe Da. 1025

gewohnlichsten sind: Chonetes minor Barr., Discina inter-

media Ban-., Disc, signaia Barr., Lingula nigricans Barr.

(Fig. 299), OrtMs interjeeta Barr., Pentamerus Unguiferus

Sow. (Fig. 310), Bhynchonella barbara Barr., Ehynch. prin-

ceps Barr. (Fig. 503), Spirifer digitatus Barr., (Fig. 543), Spir.

Jto AM. Qyrocerat alattm Barr. Seitcn- nnd BBekan-
nnalcbt. >|, nut. Or. Koiipiui Db (FB).

.Ky. 009 nod 610. Cyattdaen dm hellen Zwlaehen-
kalkea Db (FB.)

Nach J. Barrand*.

/, t AteurMona rartm Barr. Yon dar Selte, 3 von
oben. Smal Trrgrou. KonSprut Db (FfS). — t
BrottoeyUtu flanu Barr. Dlngilcha Form mlt theil-

walae erbaltenar Sebale. MJSJan Db (Ffl).

Kg. 611. Oyrtocara* qjiianm Barr.
1 Von dar Salte nm >|, rerklaln.
2 Dnrobwbnlit mlt Kammernng nnd

Sipbo. Koneprua Db (F(3).

inehoans Barr. (Fig. 480), Spir. Nerei Barr. (Fig. 506), Sp»r.
togatus Barr. (Fig. 534), Strophomena comitans Barr., Stroph.
emarginata Barr. und Stroph. mimica Barr. (Fig. 297, 516).

Zu den Anneliden ist nebst den genannten Tentaculiten
vielleicht auch Cornulites cf. major Barr. zu stellen. Von

Xaisar, Seolotia too Bohman. 65
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niederen Thiergattungen erscheint in der Stufe ein nicht

naher besthnmter Monograptus und in den sog. Spongien-
sehichten uberaus reichlich kiesetige, 0*5 bis 5 mm lange

Nadeln, von der Form des Oktaederaxenkreuzes, wekhe
vorlauflg unter dem Names Acanthospongia bo&emica Eatzer
(Fig. 478) zusammengefasst wurden.

Abgesehen von dem Machaeracanthtu -Vorkommen,
ertheilen die Crotalocephalen, Cyphaspis hydroeephala A
Roem. und Acidaapis vesiculosa Beyr., dann der vereinzelte

Gyroceras, sowie Tentacul. aeuarius Richt der Stufe Da
einen devonischen Anstrich, sonst aber schmiegt sie sich

unverkennbar dem Obersilur an und stellt somit recht eigent-

Kch eine Uebergangsstufe vor.

Die Machtigkeit derselben betragt hOchtstens, wie bei

VyskoCilka und Lochkov, 50 m, scfarumpft aber auch bis auf
wenige Banke zusammen und kann im Mittel auf 20 m ab-
gesch&tzt werden.

Stufe der hellen ZwiseheDkalke Db (d. i. Bab-
BAKDE's Ff2 zum Theil). In der ganzen Erstreckung von
Branik uber ^skoftilka, durch die Schlucht Pfidoli, fiber

Lochkov, das Radotiner und Kosofer Thai folgt auf den
schwarzen Tentaculitenkalk Da unmittelbar Enollenkalk der
Stufe De (Ggl). Wohl erscheint an zwei Stellen zwischen
beiden ein schmaler lichter Streifen, welcher aber als Ueber-
gangsschicht des Enollenkalkes gedeutet werden kann. Anders
verhalt sich die Sache jedoch z. B. bei Dvoretz, Slichov

und anderen Orten der westlichen Ausdehnung des Kalk-
steinplateaus. Hier erscheinen helle Ealksteine deutlich

zwischen dem Tentaculitenkalk im Liegenden und dem
Enollenkalk im Hangenden. Dagegen an einigen anderen
Stellen scheinen rothe Ealksteine, die bislang zu Baheande's
Ff2 gezahlt wurden, selbst in den Enollenkalk eingeschaltet

zu sein. Hieraus ergibt sich, dass die Stufe Ff2 nach der
bisherigen Auffassung zum Theile entweder nur eine Facies

des unteren Enollenkalkes darstellt, oder aber keinen be-
stimmten Horizont einhalt. Wenn wir nun diejenigen rothen
Ealksteine, welche bis jetzt als sicher der Enollenkalkstufe

De angehdrig erkannt worden sind, aus der Stufe Db aus-
scheiden, so verbleiben in derselben nur helle Ealke von
machtiger localer, aber allem Anscheine nach nicht conti-

nuirlicher Entwickelung, die an einigen Stellen zwischen den
schwarzen Tentaculitenkalk und den unteren Enollenkalk
eingeschaltet sind und deshalb als Zwischenkalk bezeichnet
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werden mdgen. Dieselhe Bedentung wie den ubrigen Schich-

tenstufen des mittelbohmisehen Devons korntnt den Zwischen-
kalken Db aber nicbt zu.

Die Stnfe Db besteht aus grobkSroigen bia fast dichien

weissen, lichtgranen oder rothlichen, selten dunkelrothen
Ealksteinen, die durchwegs detritogenen Ursprunges sind

und sich unverkennbar als Seichtbildungen documentiren.
Sie sind wesentbch ans kleineren und grosseren Fragmenten
von Versteinerungen zusammengesetzt, welche durch Kalk-

Fit. sit bu an. Braehlopoden del Mhmisehen DeToni.

Nacb J. Barrande.

t, t PtnUmtriu Sitberi ». Bach. Bfleken- and Seltenanilcbt. KonJprni Db (FW)
— 8 ktropiomena rhomboidalu Wilek. »p. (Ltptama depruia Dalm.) RUckenkluppe
etwu rrrkleln. Link* roedlaner Qaernchnitt. Konipiai Db (Fft). Aach Im fiber-

•Jlar Terbraftet. — 4 Ditcin* tarda Barr. 4mal vergr5»». Srbiko D< (Hhl). Auch in
Dd (Gg4) bakaant. — 6 Slrophomtr.a neutra Birr. Rnekenklappe nnd mediant r Pcbnltt.,

Koneprat Db (Pf2). — tf, 7 StropJiomena marqinala Birr. 6 Baarbklappe and
Qnanobnltt, 7 FronUnalcht. Dertslbe Fnndart. — 8 Ohomtu noveUut Barr. Bauoh-

klappa. Tirrtolhla Dd (Gg4).

spath verkittet werden. An einigon Stellen, zumal in der

Konepruser Gegend, wo Riffkorallen haufig sind, herrscht

korallines Material vor, so dass die Bezeichnung Korallen-

bettkalk fOr diese Falle nicht unpassend ware. Anderwarts
wieder machen sich Bruchstiicke von Crinoidenstengeln,

Brachiopoden, Trilobiten u. a. auffallend bemerkbar. Im
normalen kornigen Kalke sind diese Bruchstuckchen nur
einige mm gross, stellenweise haufen sich aber grfissere Bruch-

stiicke oder auch ganze Versteinerungen an, wie namentlich

bei Koneprus, wo die in den hellen Kalken vorkommende
Unmasse von Petrefacten nicht gleichmassig vertheilt ist,

65*
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1028 II. Palaeoioische Gruppe. — Devonsystem.

sondern hauptsachlich nesterweise in fast versteinerangsleeren
Kalkmassen auftritt, so besonders Brachiopoden, Capuliden,
Conocardien, Trilobiten, namentlich Bronteus thysanopeltis

Ban*., Aristogoe reginaBorr. u. a Zahllose Exemplare dieser

Versteinerungen scheinen manchmal geradezu Locher im
petrefactenleeren Kalkstein auszufullen. Die richtige Auf-

fassung der hellen Zwischenkalke durfte die sein, dass sie

locale Anbaufungen von durch Stromungen zusammenge-
tragenem detritogenem Material und Petrefacten vorstellen.

Die lichten Kalksteine der Stufe Db, welche nacb den
vorgenommenen Analysen durchwegs mehr minder dolomitisch

sind, verwittern verhaltnissmassig leicht*) Die weissen
dicbten Ealke verwittern in eine lichte thonige Masse, die

gewGhnlich rOthlichen kOrnigen Ealke entweder direct- zu
grauem oder gelblichem Tbon, oder vorerst in eine zellige

Masse, die in Sand zerfallt, welcher der ferneren Verwit-

terung ziemlicben Widerstand leistet, aber schliesslich aucb
in eine gelbe thonige Substanz vollkommen zersetzt wird.

Eigenthumlich ist, dass bei der Verwitterung Magnesiacar-
bonat rascher abnimmt als kohlensauerer Kalk. Es mag
dies damit zusammenhangen, dass letzterer im Kalkstein

vorwaltend in grtsseren gut entwickelten bidividuen, ersterer

aber nur in kleinen Edrnchen vorhanden ist, welche der

Zersetzung rascher anheimfallen als jene. Das gelbe thonige

Verwitterungsproduct ist fur die hellen Zwischenkalke sehr

charakteristisch. Durch Brennen erzielt man aus denselben
einen fur Tagbauten geeigneten Ealk, ausgiebiger werden
sie jedoch zu Saturationszwecken in Zuckerfabriken, als

Zierstein (weisser Marmor) und zum Theil als Pflasterstein

verwendet.
Was die Verbreitung der Ealke Db anbelangt, so ist

schon oben bemerkt worden, dass dieselbe keine zusammen-
hangende zu sein scheint. In der That ist die Stufe im
Ostlichen Theile des mittelbOhmischen Ealksteinplateaus von
Branik bis Tfebotov nicht vorhanden**), sondern entwickelt

*) Fried r. Katzer. Ueber die Verwitterung der Kalksteine der
Barrande'schen Etage FK. Jahrb. d. k. k. geol R.-A., XXXVU, 1888,

pag. 387. — Alle Analysen des frischen Gesteines ergeben 85—92"/,

kohlensaueren Kalk und 6—15'/ koblensauere Magnesia.
**) In einigen unserer Profile erscheint sie zwar auch bier einge-

zeichnet, was jedoch auf theoretischer Annahme beruht In Wirklich-
keit lasst sie sich entweder gar nicht nachweisen, oder es kOnnen ge-
wisse helle Streifen, wie oben (S. 1026) scbon bemerkt wurde, als

Uebergangsschichten der Stufe De gedeutet werden. Auch ist zu betonen,
dass weitere Terrainstudien noch Hanches genau festzustellen haben.
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sich erst weiter sudlieh in der Gegend von Solopisk, Gross

Mofina, Karistein und Tobolka, hauptsachlieh aber im Westen
in der Erstreckang von Koneprus gegen Tetin, dann von
Hostin und St. Ivan bis Hoch tijezd im St. Prokopithale,

bei Slichov und Dvoretz. Es erfordert noch weitere Terrain-

Ftg. SIS hit 5fS. Qaitropoden d« bSbmlaehen D«tod«.

Z. Th. naeh Quemltdt.

1 Btrcgmttta bohaxiea But. Elwai rerklelu. LochkoT Da (Ffl). — ». I Suomphalut
teitlptui Barr. Eoniprui Db (PfS). — 4, Tuba BarratuUi Quenit. Wenlg rerklein.
Ebendaher. — 9, 7 Oapulvs Mail Roam. Ebondaiier. — 8 Acnculia arnica Barr.
Ebendaher. — 8, 10 Bvomphalut atuaUatiu Goldf. Ebendaher. — It, It, i3 rUurotomuaHm
tentteutarU Hall 11 tod oben, IS Ten untm, is eln grBuerei Exempt, tod der Belt*
die Mttadong aetgend. Ebendaher. — M, 4S, IS Syumphmltu fitnatiu Barr. Ebendaher.

16 Fartle der Obernlcbe vergrtiuert.

studien, um sicherzustellen, ob auch wirklich alle Ealksteine

dieser Erstreckung, welche bislang der BARRANDE'schen Stufe

Ff2 zugezahlt wurden, unserer Stufe Db angehdren, oder
nicht vielmehr, wie es den Anschein hat, zum Tbeil dem
unteren Knollenkalke De einzureihen sind. Typisch entwik-
kelt ist die Stufe Db nur bei Koneprus, St. Ivan, Slichov
und Dvoretz.
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An letzterem Orte Gberlagert heller ungeschichteter
Kalkstein in dem noch erhaltenen Reste des Dvoretzer Fel-

sens ganz deutlich die Spongienschichten der Stufe Da und
wird selbst wieder von typischem Knollenkalk uberlagert

Der Uebergang vom lichtgrauen oder etwas rfithlichen kor-

nigen Kalkstein in diesen letzteren ist ein anscheinend all-

maliger, dagegen erscheint zwischen dem hellen Kalkstein

und den Spongienschichten ein breccienartiges Uebergangs-
gestein, welches aus Trummern eines dunklen Kalksteines

(Cephalopoden- oder Tentaculitenkalk ?) besteht, die durch
grobkrystallinischen weissen Kalkstein verkittet werden. (Fig.

477). Hier hat offenbar ein Hyathus zwischen den Stufen
Da und Dc stattgefunden, welcher, weil an anderen Stellen

ein ganz allmaliger Uebergang vom Tentaculitenkalk in den
unteren Knollenkalk besteht, so erklart werden muss, dass
der helle Zwischenkalk zu Beginn der Bildungszeit der Stufe

Dc wegen der local bestehenden gunstigen Verhaltnisse

zur Ablagerung gelangen konnte. Diese gunstigen Verhalt-

nisse bestanden im seichten Meere und in Stromungen.
durch welche Massen von organogenem Detritus zusammen-
getragen wurden.

Diese Erklarung passt auch auf die ubrigen Punkte
der typischen Entwickelung der Stufe Db in der Zone von
Dvoretz uber Slichov, St. Ivan bis in die Konepruser und
Menaner Gegend, in welche Zone auch die oben (S. 940)
erwahnten Seichtbildungen der Cephalopodenkalkstufe 3b
fallen, welche eine fiberraschende Uebereinstimmung mit
jenen der Stufe Db aufweisen, was die Gleichheit der Bild-

ungsverhaltnisse in diesem ganzen Zuge darthut.

Die Dvoretzer Partie des hellen Zwischenkalkes scheint

gegen die Moldau, als auch gegen Pankratz auszukeilen.

Desgleichen scheinen die Kalke des Slichover Weissen Fel-

sens (Bila skala), die Saturationskalke des St. Prokopithales,

die hellen Kalksteine von St. Ivan und besonders die koral-

len- und brachiopodenreichen weissen Kalke von Koneprus
selbstandige fast stockformige Partien von beschrankter
oberflachlicher Ausdehnung, aber ziemlich bedeutender Mach-
tigkeit vorzustellen. An alien diesen Punkten ist der Kalk-
stein zum Theil ungeschichtet und durch Neigung zur H6h-
lenbildung ausgezeichnet. So bestand im Dvoretzer Felsen,

wo man gegenwartig im hellen Zwischenkalke nur einige

geringe Aushohlungen wahmimmt, noch vor etlichen Jahren
eine grosse HOhle, von welcher kaum noch Spuren vor-
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fig. S3e bit US. Ortboeeratan do* bohmUeben Dotodi.

Nach J. Barraruit.

1 1, OrOux. armdo Burr. Excentr. Slpbo. Hloboitp De (OgS). — 8 Orthot. pttudo-
—UmUtun Burr. Z Tta. eniblBiile Katumernng a Slpho. wenlg rarkl, Kintpmi
Ob (»fi) — 4 Orthoc deoaur Bair. Fait >|i »»'• Gr D a m 1 1 Dc (0(1). — 7,8 Orthot.
Baectttu Barr Etwa >|, nit Gr. Die Endseheldewand 8 xelgt den •eltllchen Slpbo.
Loabkov Do (Ggl). — 8, 8, 10 Orthoc. nhuum Barr 9 xeigt ttlnlga Scheldewande.
10 Qnerichnltt mlt eentralem ttlpbo. Wenlg verkleln. e ticbalenobarniehe TargrOag.
Branik De (Ggl). — S, It, It Orthot. rtnovatum Barr. 1' u. IS weulg rerklelo Dor
Slpbo otwa> exeenniich. 6 SebaUnoberflaeba rergrbu. Loohkor Do (Ggl). —
tt, 14 Orthot. pulchrun Barr. is fait '|, nat. Gr 14 LInguchnIK elnei anderan Exempt.
telft die Kamnam and don Slpbo. Konlproi Db (VIS) . — IS Orthoc. revertau

Barr. HluboSep Dd (Gg2).
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handen sind, ebenso wie im FelseH unter der St Prokopi-

kirche bei Hlubocep. Eine grossere Hohlenerweiterung im
helleB Zwischenkalke ist bei St Ivan zuganglich (Stydle

vody, S. 912). Ferner bestehen Hdhlen in der Hauptver-

breitung der Stufe in der Konepruser Gegend auf der Berg-

kuppe Kobyla und am Zlaty kflfi, an welche sich Sagen
von einem grossen Schatze knupfen, sowie in dem west-

lichsten, Kotyz genannten Felsen des letzteren BergrQckens
(S. 913). Die Decke dieser Hdhle, welche den Namen „Ve
vratech" (Am Thor) fuhrt, ist eingesunken.

In palaeontologischer Hinsicht ist der helle Zwischen-
kalk Db ungewdhnlich reich und zwar nicht nor in Betreff

der Anzahl der Individuen, von welcber man eine Vorstel-

lung durch die oben beruhrte Tbatsache erhalt, dass Petre-

facten in ganzen Schichten und Nestern angehauft sind;

sondern auch in Betreff der Anzahl der Gattungen und Ar-
ten. Jedoch ist diesbezuglich erst noch eine Revision vor-

zunehmen, um diejenigen Arten, welche sich auf die Schich-

ten beschranken, die als nicht zu dieser Stufe gehdrig er-

kannt worden sind, aus den gegenwartig fur dieselbe als

giltig angenommenen Verzeichnissen auszuscheiden. Wieweit
es uns vorderhand moglich war, haben wir hierauf im Fol-

genden schon Rucksicht genommen.
Von Fischresten werden aus der Stufe von Koneprus

angefuhrt: Machaeracanthus bohemicus Barr. sp. (Fig. 551)
und Coccosteus primus Barr. Unter den zahlreichen Trilo-

biteu sind die gewdhnlichsten: Acidaspis vesiculosa Beyr.,

Bronteus palifer Beyr. (Fig. 500), Bront. campanifer Barr.,

Bront. thysanopeltis Barr., Bront. rhinoceros Barr., Crotalo-
cephalus Sternbergi Boeck sp., Harpes venulosus Corda (Fig.

499), Harpes reticulatus Corda, Lichas Haueri Barr. (Fig. 498),

Phacops BoecJd Corda, Phac. breviceps Barr., Phac. fecun-
dus Var. major Barr., Proetus bohemicus Corda (Fig. 502),

Proet. complanatus Barr., Proet. neglectus Barr., Proet.
orbitatus Barr. und Proet- tuberculatum Barr. Von sonstigen

Crustaceen scheinen nach NovAk Aristosoe regina, Gera-
tiocaris debilis und Bactropus longipes zusammenzugehdren
und zwar als Schalen des Cephalothorax und Glieder des
Postabdomens von Aristosoe regina Barr., welcher Name
fur die so restaurirte Art beibehalten wurde. NovAk stellt

die Gattungen Aristozoe, Gallieoe, Orotoe, Ptychocaris zu
den Phyllocariden und glaubt einer von diesen Formen
kOnnten die Abdominalsegmente angehoren, welche Bab-
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bande Eurypterus pugio benannt hat und die Novak auf
Phasganocaris pugio Barr. sp. umtauft. Aas den fruher

A

fit. 584 bU 648. Braehlopoden de» bBhmUehen Deroni.

Nlch J. Barrande.

1, t Spiri/tr toaafcu Barr. 1 Baaobklappe, 1 Beltenaniiobt. T a c h 1 o w 1 1 1 lb (Bet),
aaehbel Kooipraa Db (FS) blaSg. — 8. 4 Rttzia wuianica Barr. Baaehklappa and
BaHananilebt. KonSprm Db (Ffi). — 6, e Pentawuna galeaitu Dal in. ap. Daa(L,
daraalba Pandort. — 7, 8 8tri*goctphattu bokemiau Barr. Rnckeo- and Selieomdcbt.
Waalg Tarklata. Daraalba Fundort — 9, 10 Penlamtrui ttrix Barr. Baucbklappa and
8«itenanalcht. Denalba Fandort. — //, It OrthU oeehua Barr. BBekan- and Soblom
eelt*. Ebeodaher — 18, 14 Atrfpa comprwta Bow. Typlaehe Form wenl( verkleln.
bendaher. — 16, 18 Atrypa Thetu Barr. Qrowe Art. Ebeodaher. — 17 Ungula to-

acantM Barr. Fait a raal verjrBn. Ebeodaher. — «, 13 Spiriftr digitahu Barr. IS
Baaobklappe, 1» RBOkeaUappa wealg TerfroMert. Sllrenetier Thai Da (Ffl).

genannten Gattungen erscheinen bei Koneprus am hauflgsten

:

Aristozoe arnica Barr., Arist. lepida Barr., Arist. memo-
randa Barr. (Fig. 507). Callieoe bohemica Barr., Orosoe mira
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Barr. Von Ostracodea wiren ferner anzufuhren; Pritnitia

debilis Barr., Prim, modesta Barr. und Prim, socialis Barr.

Von Cephalopoden sind Orthoceraten durch mehr als

40 Arten vertreten, wovon jedoch nur sehr wenige haufiger

vorkommeh und zwar hauptsachlich solche Arten, die auch
in anderen Schichtenstufen gemein sind, wie Orthoceras
capillosum Barr., Orth. pseudocalamiteum Barr. (Fig. 527),
Orth. pulchrum Barr. (Fig. 532), Orth. subannulare Barr.

(Fig. 363). Anderen Cephalopodengattungen gehoren nur
wenige Vertreter an, wie Gomphoceras semiclausum Barr.,

Gyrtoeeras aduncum Barr. (Fig. 511), Cyrt. aequale Barr.

(Fig. 350); Cyrt. heteroclytum Barr., Cyrt. sporadicum Barr.

Gyroceras alatum Barr. (Fig. 508); Trochoceras Davideoni
Barr. und Troch. mancum Barr. Bezeichnend ist das erste

Auflreten von Goniatiten, von welchen in der Stufe Db
Aphyllites fidelis Barr. (Fig. 545) ; Anarcestes crispus Barr.

(Fig. 547), Anarc. solus Barr. und Anarc. plebeius Barr.

(An. lateseptatus Beyr. Fig. 588) zieralich haufig vorkommen.
Gastropoden sind recht zahlreich, jedoch nur wenig

bekannt. Am meisten Vertreter besitzen die Gattungen:
Capulus. Euomphalus, Murchisonia, Pleurotomaria, Tubina,
Turbo und Turritella. Mehrere Arten sind auf S. 1029 (Fig.

519 bis 525) abgebildet. Muscheln (Acephalen) sind durch
die Gattungen: Astarte, Aviculopecten, Avicula, Cardium,
Conocardium, Cypricardinia, Edmondia, Goniophora, Iso-
cardia, Krdlovnn (liegina), Modiolopsis, Mytilus und Pa-
nenka (Fuella) vertreten. Die gewOhnlichsten von den 85
Arten sind etwa : Aviculopecten Niobe Barr. (Fig. 492), Avi-
cula imperfecta Barr , Avie. palliata Barr., Avic. spoliata
Barr. (Fig. 493, 583). Avic. bohemica Barr; Conocardium
artifex Barr., Conoc. bohemicum Barr., Conoc. quadrans
Barr. (Fig 495 bis 497), Conoc. modestum Barr; Cypri-
cardinia squamosa Barr; Modiolopsis plebeia Barr; Myti-
lus confraternus Barr., Myt. conspicuus Barr. (Fig. 491,

492) und Myt. elonguns Barr.

Von Pteropoden werden aus der Stufe die Gattungen
Hyolithus, Chiton und Conularia angefuhrt, namentlich Hyo-
lithus aduncus Barr.. Hyol. columnaris Barr. (Fig. 3b"7),

Hyol. discors Barr ; Conularia fragilis Barr. und Con. sim-
plex Barr.

Sehr reich an Arten und Individuen ist die Brachio-
podenfauna des hellen Zwischenkalkes, zumal in gewissen
Banken bei Koneprus. Babrande fflhrt aus den Gattungen:
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Atrypa, Chonetes, dorinda, Cyrtia, Oyrtina, Discina, Lingula,
Merista, Meristella, Orthie, Pentamerus, Beteia, RhynchoneUa
Siphonotreta, Spirifer, Stringocephalus und Strophomena
222 Arten an. Die wichtigsten darunter sind: Atrypa eo-

tnata Bart., Atr. compressa Saw. (Fig. 540), Atrypa Dor-
mteeri Barr., Atrypa linguata v. Bach (Fig. 307), Air.

Fig. 644 bia Ml. Goniattten de< bSbmlichen Devont

Nacb J. Barrand*.

i, t Aphfllittt vtrna Birr. Hlttboiep Da (Ggsl. — «, 7 Aphytlita fldelit Barr.
Koneproa Db (Ff2). - 4 AphyUitu occultat Barr. Hloboiep Da(Ggl). — SiMr-
cafMi rfnutaiu Barr. Ebandaber. — S Anarcetta crUput Barr. Konlproa Db (Fft).

Samratlich wanlg rerklelnert.

obovata Sow. (Fig. 306), Atr. reticularis Linne sp.

(Fig. 301), Atr. Thetis Barr. (Fig. 541); Chonetes bohemieus
Barr., Chon. Verneuili Barr. ; Cyrtina heteroclyta Defr. sp.

(Fig. 304); Discina bohetnica Barr., Disc. Maeotis Eichw.

(Fig. 300) ; Lingula bohetnica Barr. (Fig. 542) ; Merista Calypso
Barr., Mer. passer Barr. (Fig. 308) ; Meristella Circe Barr

;

OriUs Gervillei Barr., Orth. honorata Barr. (Fig. 298), Orth.
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interjecta Barr., Orth. occlusa Barr. (Fig. 539); Pentamerus
galeatus Dalm. sp. (Fig. 536), Pent, linguiferus Sow. (Fig.

310), Pent, optatus Barr., Pent. Sieberi v. Buch (Fig. 512),
Pent, strix Barr. (Fig. 538); Reteia meloniea Barr. (Fig.

535); Rkynchonella Henrioi Barr., Rkynch. nympha Barr.,
Rhynch. princeps Barr. (Fig. 503 bis 506), Rhyneh. Wilsoni
Sow. ; Spirifer digitatus Barr. (Fig. 643), Spir. Nerei Barr.
(Fig. 506), >Spir. Peleus Barr., Sp»>. ro&ttsfus Barr., Spir.

superstes Barr. 5pt'r. fo-

lates Barr. (Fig. 534)

;

Stringocephalus bohemicus
Barr. (Fig. 537); Stropho-

mena bohemica Barr.

Stroph. comitans Barr.

(Fig. 297), SfropA. emargi-
nata Barr. (Fig. 516),
Stroph. humilis Barr.,

Stroph. neutra Barr. (Fig.

515), SfropA. Phillipsi Barr.

Stroph. depressa Sow.
rhomboidalis (Fig. 513.)

Von Anneliden, zu
welchen i wahrscbeinlich
die Tentaculiten gehoren
dtirften, wird aus der
Stufe Tentaculites acua-
rius Richt. (Fig. 481) an-
gefuhrt. Bryozoen kom-
men bei Koneprus haufig
vor. Sie gehOren den Gat-

r\g. 048. Bronteut viator Barr. , —

F

_- •»-,.,..

N.ch o. jr-ovik. tungen Fenestella, Fthtes,

t Giab«ii« imiuiore, Kopfamck) mit thetiwei.a
Hemitrypa und Retepora

«rhaUener Schale. » Pygldl.im (Scbwanartttck). an (FiST. 549). Von Echi-
nodermen smd aus der

Stufe die Cystideen Proteocystites flavus Barr. und Stauro-
soma rarum Barr. (Fig. 509 u. 510) beschrieben worden.

Korallen sind sehr reichlich vorhanden, besonders bei
Koneprus. Vornehmlich sind die Gattungen Cyathophyllum,
Favosites, Stromatopora, dann auch Amplexus, Calceola,
Lithostrontion. Petraia, Pelliculites und Zaphrentis vertreten.

Die Machtigkeit des hellen Zwischenkalkes Db ist eine
sehr veranderliche. An einigen Stellen betragt sie nur we-
nige Fuss, bei Koneprus aber wohl 100 m.
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Unterer Knollenkalk Dc (d. i. Barbande's Ggl
und Ff2 z. Th.). Das herrschende Gestein dieser Stufe ist

ein sehr charakteristischer Kalkstein, der aus lauter Knollen
zusammengesetzt erscheint. Die nuss- bis kopfgrossen Knollen
sind durch meistens gleichartige, selten etwas mehr mer-
gelige Kalksteinmasse verbunden and treten daher auch nur
auf den Schichtenflachen deutlich hervor, welche in Folge
dessen hockerig erscheinen. Die Kalksteine sind gewohnlicli

grau bis scbwarzgrau, recht haufig auch roth, selten grun-
lich. Die grauen Abarten sind stets sehr deutlich geschichtet,

wogegen die rothen an einigen Stellen nur in grobe Banke
abgesondert sind. In den grauen Knollenkalken werden die

Schichten haufig durch 2 bis 5 em machtige thonige Zwi-
schenlagen von schwarzbrauner bis schwarzer Farbe von
einander getrennt, welche sich an die hockerigen Schichten-

flachen genau anschmiegen und von Spiegelgleitflachen be-

Fig. 649 und 660. * Bttqnra nobilli B«rr. HlinDb (FM). — » Fawritu bohe-

mica Burr. Etwa '|, nU. Gr. Srigerka De (Ggl.)

grenzt werden, die manchmal parallel geschrammt sind.

Offenbar stellen diese Zwischenmittel Ansammlungen von
thonigen Substanzen wahrend Unterbrechungen der regel-

massigen EAlkablagerung vor.*) Durch Verwitterung lockert

sich das Gefuge des Kalksteines, welcher schliesslich in ein

knolliges GerOUe zerfidlt. In der Regel bestehen die Schich-

ten durchwegs aus mergeligem, dichtem, am Bruche fast

mattem, splitterigem Kalkstein, manchmal werden die Knol-

len aber auch von gelblichgrauem Hornstein gebildet. Die-

ser letztere enthalt verhaltnissmassig reichlich mikrosko-

pische kieselige Reste von Organismen (Radiolarien, Spon-

gien), wahrend die Kalkmasse hauptsachlich aus kalkigen

Organismenresten besteht, unter welchen Tentaculiten nie

fehlen. Die mikroskopische Beschaffenheit aller Abarten des

*) Friedr. Katzer, Ueber schieferige Einlagen in den Kalken

Ggl. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wissensch. 1886.
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Knoflenkalkes, ausgenommen die sefar mergeligen oder do-

lomitisirten. ist eine uberrsschend gleichartige. Die rothen

Abarten pflegen nicht selten mehr krysiallinisch und kornig

zu aein ab die grauen, was mit einer Metamorphose zu-

sammenhangen mag, weiche auch die RotbJ&rhotig bewirkte.

DafOr werden sie seltener von weissen spathigen Calcit-

adern dnrchzogen als die grauen. Der Uebergang vom
Tentaculitenkalk l>a in den Knollenkalk De, weiche ja

beide tentaculitenreiche Tiefseeablagerungen vorstellen, ist

ein ganz unmerklicher. Ebenso findet dort, wo zwischen
beide der helle Zwischenkalk eingeschaltet ist. ein allma-

liger Uebergang von diesem in den Knollenkalk statt. Im
Hangenden der Stufe sind die Schichten an einigen Stellen

kieselig und wechsellagern mit kurzen platten Hornsteinlin-

sen. An anderen Orten lflsen sich die Schichten allmalig

in Knollenlagen auf, deren Bindemittel immer thoniger und
schieferiger wird, wodurch der unmerkliche Uebergang in die

Hangendstufe Da bewirkt wird.

Der Enollenkalkstein De ist in technischer Hinsicht

von besonderer Wichtigkeit, da er einen vorzuglichen hy-
draulischen Kalk liefert.*) Der beruhmte Prager Altstadter

Kalk wird eben aus diesem Ealkstein in Branik gebrannt.

Die rothen Abarten (sog. Marmor) kOnnen als Zierstein fur

gedeckte Orte verwendet werden. Zu Monumenten, die im
Freien stehen sollen, eignen sie sich schlecht, weil sie schon
in einigen Jahren Klufte bekommen und der knollige Cha-
rakter durch die Witterung zu deutlich hervortritt. In aus-

gedehntem Masse wurden sie fruber zu Trottoirplatten und
gegenwartig zur Herstellung der kleinen Wurfel fur das Mo-
saikpflaster benutzt.

Die Verhjeitung der Stufe ist eine ansehnliche. In

Folge Zusammenstauung und Verwerfung an der Hauptbruch-
linie, weiche die Grabensenkung des mittelbObmischen Silur-

und Devongebirges der Lange nach durchzieht, erscheint sie

ebenso wie die hOheren (jungeren) Schichtenstufen in drei

ZQgen: einem dstlichen, westlichen und mittleren.

*) Die Kalkbrenner unterscheiden blauen (modrak) und gelben
(iilufak) Kalkstein. Nach einer Analyse von L. Zykan entbalt ersterer:

GaO 33-207, MgO 072, CO, 2592, Ai. O, 289, SiO, 30-96'/,, letzterer

in derselben Reihenfolge: 45-10, u-62, 3428, 0*05, 18-49'/,. Nach O.
Rumler besteht der Knollenkalk von Dvoretz aus: 72"41 •/, kohlensauer.
und l-39'/ phosphorsaur. Kalk, 0-99 Bitumen, 3'43 lOsliche Kieselsaure.
15-68 nnlOsl. Rttckstand, 1-88*/, Eisenoivd und Thonerde.

Digitized byGoogle



r
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Der ostliche Zug beginnt mit dem Braniker Felsen,

streicht quer fiber die Moldau, tritt am linken Geh&nge der

Schlucht zwischen Gross Kuchel und SHvenetz deuthch zu

Tage, erscheint dann erst wieder bei Lochkov und zieht

fiber Kosor, Tfebotov, zwischen Mofina und Morinfcy hin-

durch fiber Karlstein zum Beraunflusse, Qbersetzt denselben

fig. Bet nod BSt. tftachreite de< bBhmlaeben Derom.
Neeb J Barrandt.

1, 1 IMachatratanUmt bohmiau Birr. ip. 1 Flonenatachel. 9 Quencbnltt etwa In
der ICItte der Lunge, >|, nat. Ortnt, OheteS Do (Ggl). Aneh ana dan tleferen
Beblebtenitnfen bekaant — 8, 4 OoeeotUiu Friei Barr. S Panierplatte. Hebr als >|t
•rkMnert. 4 Els Thell der Oberfllebe deraelben rergroiMrt. Die klelnen Erhebun-

gen tlnd eonlieb. Bracerka bel Hlubofiep Dc (Ggl).

und breitet sich bis Koda und Tobolka aus. In der Vi-

nafitz-Kon§pruser Kalksteinpartie nimmt die Stufe die Ge-
gend zwischen Menan, Suchomast und Eoneprus ein. Der
westliche Zug lasst sich aus dem Waldgebiete von Tetin
durch den sfidlichsten Theil der Gemeinde St. Johann unter
dem Felsen bis Hoch tijezd verfolgen, erscheint dann N
von Ghejnitz in einer rerworfenen Partie und zieht weiter
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nordlich in dem Thale des Dalejer Baches aus der Gegend
on Repora uber Klukowilz und St Prokop bis Slichov.

Am jenseitigen Moldauufer erscheint die Stufe Dc nurmehr
in sparlichen Resten am Dvoretzer Felsen. Der mittlere

Zug endlich, welcher auf der Karte in Folge der wieder-
holten Wellen in mehreren parallelen Streifen erscheint,

zieht vom Slivenetzer Friedhofe zwischen Lochkov and
Eopanina hindurch uber den Radotiner Bach, an dessen
beiden Ufern die Stufe vorzuglich entblosst ist, weiter Uber
GhoteC, Klein Kuchaf, Trnovy Oujezd, Kozolup bis Srbsko
an der Beraun und breitet sich noch am anderen Ufer zwi-
schen Koda und Tetin aus.

Nur einige Punkte dieser Erstreckung des unteren Knol-
lenkalkes De seien naher in's Auge gefasst! Im Dvoretzer
Felsen erscheinen Reste des typischen Knollenkalkes, der
noch vor einigen Decennien den ganzen burgahnlichen Gipfel

des Felsens einnahm, nur in der ndrdlichsten Partie in 3
bis 5 m Machtigkeit uber dem hellen Zwischenkalk, wie dies

Fig. 477 veranschaulicht Im Braniker Felsen ist der Knol-
lenkalk machtig entwickelt und in Steinbiuchen an der
StrasSe aufgeschlossen. Die Schichten verflachen steil nord-
westwarts scheinbar unter die untersilurische Stufe 2d,
welche an der. Bruchlinie des Dvoretzer Thalchens an die

devonische Stufe De anstOsst. (Fig. 415.)
Am linken Ufer der Moldau ist der untere Knollenkalk

bei Slichov an der Strasse vorzuglich entblosst, desgleichen
im Einschnitte der Verbindungsbahn etwa in halber Hflhe

des GtiradhQgels und am sudlichea Abhange des gedehnten
Plateaus DivCi hrady, welches mit jenem im Zusammenhange
steht (Fig. 613). Der Knollenkalk De der DlvCi hrady fallt

in steilen kahlen Wanden in das Hluboceper Thai ein, wel-
ches auch von der entgegengesetzten sudlichen Seite her von
Knollenkalk eingeschlossen wird. Nahe der MQndung desselben
in das Moldauthal beflndet sich ein bekannter Fundort von
Petrefacten (Svagerka). Im erwahnten Eisenbahneinschnitte

erscheinen die Kalksteine vielfach zusammengestaut und in

verworrener Lagerung, ahnlich wie die Tentaculitenkalke

Da bei Vyskofiilka. (Fig. 479). Bei Kuchelbad, rechts vom
Slivenetzer Wege, ist der untere Knollenkalk in einem klei-

nen Steinbruche aufgeschlossen. Er ist hier theils roth ge-
farbt, theils dolomitisirt. Interessant ist eine ganz deutliche

Verwerfungskluft, deren mit weissem Kalk bedeckte Gleit-

flache grob geschrammt ist. In den schieferigen Zwischen-
lagen des grauen Knollenkalkes wurden Algenreste gefunden.
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Ira Stivenetzer Thale (Pridoli) erscheint die Stufe zwei-

mal (Fig. 359, S. 928). Beim Kirchhofe ist sie unter der
Deckevon zerrutteten Kreideablagerungen deutlich entblOest,

Im Radotiner Thale tritt die Stufe des unteren Knollen-
kalkes De unter besonders interessanten Verhaltnisseri auf.

Sie ist hier entlang des Baches sehr gut aufgeschlosaen,

theils als typischer grauer, theils als rother, in den oberen
Lagen kdrniger Kalkstein — sog. Slivenetzer Marmor —
entwickelt und bildet wiederholte Sattel und Wellen. Bei
der Einschicht Cikanka sind in den Kalksteinen grosse Bruche
angelegt, so dass man die Verhaltnisse gut studiren kann.

Die Schichten verflachen bis auf locale Aufstauungen von
geringer Ansdehnung gleichmassig nordwestlich. Die obereten

sind kornig, von mehr minder dunkelrother Farbe. Gegen
unten zu werden sie hnmer dich-

ter und knolliger, zugleich grau
gefleckt, endlich vorwaltend grau
mit nur untergeordneten rothen
Streifen und Flecken, woraus sich

schliesslich typischer grauer Knol-
lenkalk entwickelt, der dem
schwarzen Tentaculitenkalkstein

direct auflagert, wovon man sich
*"«-«*«£*-«-»».

namentlich in d r Kosofer M«ii/.»inw.

Schlucht, die bei der Muhle U /, » *op» ™<i *7<ri<H*m you fro**,

hadrt in das Radotiner Thai !?S*SS£-M/X^ (

J??i
mundet, uberzeugen kann. *• (e« 1>- A"*h *,,,er <>*<»»»»«>n«.

Auch in der weiteren sud-
A,u "* w,D,g •«**—»•

westKchen Erstreckung der Stufe bieten die tiefen Thalein-
schnitte die besten geologischen Aufschlusse, so zwischen
Trebotov und Solopisk zwischen Roblin und Karlik, zwi-
schen Molina und Budnan. Die Burg Karlstein stent auf
einem dieser Stufe angehOrigen Felsen und auch die waldi-
gen Berge Javorka, Knezi hora, Buclna und Haknova be-
stehen wesentlich aus unterem Knollenkalk.

Die mittlere Zone der Stufe De, welche, wie erwahnt,
in das Gebiet der grossen Bruchspalte fallt, die das Kalk-
steinplatean der Lange nach durchzieht (S. 968), 1st mit
ihren wiederholten synklinalen und antiklinalen Wellen eben-
falls nur in den tief eingewaschenen Querthalern zu verfol-

gen, wie namentlich im Radotiner Thale zwischen ChoteC
und Chejnitz, wo man in der Waldstrecke Skrabek (Fig.

614) zwei antiklinale Aufwolbungen der Stufe erkennen

Kutnr, Geologic tou EOhmen. 66
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kann, ferner bei Klein Kuchaf, dann zwischen Kozolup,

Trnovf Oujezd und Unter Roblin, zwischen Bubowitz und
Srbsko, sowie sudlich von Hostin ira Tbale des St Ivan-

baches. Ueberall ist die besagte Verwerfungslinie deutlich

dadurch gekennzeichnet, dass an derselben die Schiefer der
hochsten Devonstufe Of direct an die unteren Knollenkalke

Dc anstossen und scheinbar unter dieselben einfallen. Bei

ChoteC und Hostin befinden sich ergiebige Fundstellen von
Versteinerungen.

In der Erstreckung sudlich vom Beraunflusse besitzen

die unteren Knollenkalke zum Theile eine ganz hellgraue

oder rOthliche Farbe, wie z. B. in der Umgebung von Tobolka
(am Hfibberge) und Koda. Im Allgemeinen besitzt hier die

Stufe eine etwas grSssere Ausbreitung als ihr bislang zuge-
schrieben wurde. Besonders ist sie am Tobolsk^ vrch und
in dem Waldgebiete westlich von Koda bis zur Beraun, sowie
bei Tetin entwickelt. Hier gehdrt namentlich der Damilberg,

ein bekannter Fundort von charakteristischen Versteinerun-

gen, der Stufe an.

Der westliche Zug derselben ist weit weniger machtig
als die ostliche und mittlere Erstreckung, wie denn hier

uberhaupt unter den Kalksteinen grobkornige Seichtbildun-

gen dominiren. Der untere Knollenkalk ist hier auch wenig
aufgeschlossen, am besten noch in St Johann unter dem
Felsen und bei Luzetz, wo er auch recht petrefactenreich

ist. Dafur bestehen in der nfirdlichsten Partie im Thale
V Dalejich, welches von der Prag-Duxer Eisenbahn durch-

zogen wird, an beiden Gehangen sehr gute Aufschlusse.

Besonderes Interesse beanspruchen die Verhaltnisse in

der Vinafitz - Konepruser Kalksteinpartie sudlich von der
Litten-Menan-Bitover Terraineinsenkung. Die friiher behaup-
tete Beschrankung der Stufe Dc auf die grosse zusammen-
-h&ngende Erstreckung des Kalksteingebirges hat sich namlich

nicht bewahrheitet, sondern die Stufe ist auch in der be-

zeichneten sudlichen Partie vertreten und zwar in typischer

Ausbildung am Ostgehange des Kobylaruckens westlich von
Meftan, mit welchen grauen Knollenkalken die rothen sog.

Menaner Marmore in Verbindung stehen. Wiewohl nun in

diesem durch eine flach wellenfOrmige Lagerung, welche die

Verhaltnisse nicht leicht erkennen lasst ausgezeichneten
Gebiete noch weitere Terrainstudien dringend vonnSthen
sind, so glaube ich doch die Vermuthung aussprechen zu

diirfen, dass ebenso wie die Slivenetzer Marmore auch diese
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Unterdevon im mittelbOhm. Kalksteinplateau. — Stufe Dc. 1043

Menaner und Suchomaster rothen Kalksteine wenigstens zum
Theil der Stufe Dc angeh6r§n kOnnten.

In palaeontologischer Hmsicht erweist sich der untere
Knollenkalk als ziemlich reich. Ba.rka.nde fuhrt aus den
grauen Kalksteinen fiber 200 Arten an, die Erweiterung der
Stufe urn die rothen Ealke durfte aber noch zu einer Be-
reicherung der Fauna fuhren, namentlich in Betreff der Go-
niatiten und einiger anderer Gattungen von devonischem
Charakter.

Fig. 666 Oyrtoctnu Halli Barr. 1 Von ronii, 2 tod der Satte- 'It "%t dr.

Oho laS Do (Ogl).

Gompholepis Panderi Barr. (Fig. 560) durfte nach FeiC

das Kopfschild eines Lurchfisches vorstellen. Ferner kom-
men in der Stufe folgende Fischreste vor : Asterolepis bohe-

micus Barr., Coccosteus Agassizi Barr., Coccost. Friii Barr.

(Fig. 552) und Machaeracanthus bohemicus Barr. sp. (Fig. 551.)

Unter den Trilobiten gehOren zu den gemeinsten und
zugleich fur die Stufe typischsten Arten: Odontochile Haus-

tnanni Brongn. sp. (Fig. 570), welcher uberall gefunden wird

(zumal das Pygidium), weshalb derselbe mit Becht zur na-

heren Bezeichnung der Stufe herangezogen werden durfte;

ferner die verwandten Arten: Odontochile Beussi Barr. sp.,

66*
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Odont. rugosa Corda (Fig. 571, 572), Odontock auriculata
Dalm., Odont. cristate Gorda; weiter Acidaspis Hornesi
Barr.; Bronteus Brongniarti Barr. (Fig. 567), Bront. for-
mosus Barr., Bront. thysanopeltis Barr., Bront. viator Barr.

(Fig. 548); Calymene interjeeta Barr.; Crotaloceplwlus gib-

bus Beyr. (Fig. 668), Grotaloc. Sternberg* Boeck. (Fig. 556)

;

Gyphaspis hydrocephala A. R6m. (Fig. 569); Harpes d'Or-
bygnianus Barr., Harpes venulosus Corda (Fig. 499) ; Phacops
Bronni Barr., Phac. cephalotes Corda, Phac. Sternberg*

Gorda (Fig. 573,

574, 575), PJiac.

fecundus Var. dege-

ner Barr.; Proetus
sculptus Barr. (Fig.

557), Proet. Loveni
Barr. und Proet.

lepidus Barr. (Fig.

554). Von sonstigen

Crustaceen fuhrt

Barrande an : Ce-

ratiocaris tardus
Barr., Bolboeoe Jo-

nesi Barr., Cythere

paradoxa Barr.,

Entomis dimidiata
Barr., Primitia
monas Barr. und
Pterygotus expec-

tatus Barr.

Von den bei-

laufig 60 Cephalo-
podenarten, welche

aus der Stufe bekannt sind, seien genannt : Orthoceras Bac-
chus Barr. (Fig. 529), Orth. degener Barr. (Fig. 528), Orth.

Branikense Barr., Orth. retusum Barr. (Fig. 530), Orth.

renovatum Barr. (Fig. 531), Orth. Midas Barr., Orth nugax
Barr.; Gyrtoceras bryoeoon Barr., Cyrtoc. Haiti Barr. (Fig.

555); Gyroceras annulatum Barr., G-yroc. circulate Barr.

(Fig. 597, S. 1059); Trochoceras distort urn Barr. (Fig. 576),

Trochoc flexum Barr., Trochoc. tardum Barr. Von Gonia-
titen gehOren der Stufe Aphyllites fecundus Barr., (Aphyll.

eorgensis A. Roem. Fig. 599) und Goniatites lituus Barr.

(Fig. 598) bestimmt an. Dazu kommen wohl noch einige

andere. (S. 1043.)

Fig. IK Me MS. Trilobllen del bBhm. DeTona.

Heeh J. Barrande.

t, 3 OroUUetpkahu Sttra&erai Boeck. ap. Elngerollt 1 Von
der Selte, S to* Tome. Etwu Terklelaert. Do (Gffl).
Ton Da (Pfl) Me Dd (Ogl) verbreltet — 2' t Proet
icuiptui Barr. Etwu TergrOawrt. Hoe tin Dd (Qg
— i. $ Prottui mjwreiei But. Etwee TercrSeeect H I n-

boitp Df(Hbl).
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Unterdevon im mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe Dc. 1046

Gastropoden haben in der Stufe Vertreter der Gattun-
gen: Capulus, Cirrhus, Cyrtolites, Euomphalus, Loxonema,
Natica, Pleurotomaria, Hercynella, Rotella und Trochus.

Acephalen sind durch die Gattungen: Avicula, Car-
dium, Conocardium, Cyprieardinia. Gibbopleura, Isocardia,
Krdiovna (Regina, 36 ArtenJ, Lunulicardium, Orthonota,
Panenka (Puella), Paraeardium, Sdrka (nur in dieser Stufe)

und Sestra (Soror) vertreten. Die wichtigsten Arten durf-

ten sein: Gibbopleura rudis Barr., Isocardia potens Barr.,

Krdiovna bohemica Barr. (Fig. 580), Krdiovna minax Barr.,

Krdl. obsolescent Ban., Krai, pollens Barr. (Fig. 579), Krai,
verna Barr., Lunulicardium Branikense Barr., Panenka

Fif, tt> wad BK. LarehfiMbreft* du bBbmliehen Darom.
Hack J. Bammd* and A. Fril.

1 DifmMtt Ptrmri ft. (Kopnwalld etnet XmrchaKhei). >|, Bat. Or. HI abode p De
(Oft). — * BomphnltpU ParuUri Barr. Mat Or. Chotee So (Ogl).

infidelis Barr., Panenka Tetinensis Barr., Paraeardium myr-
mex Barr., Sdrka infelix Barr., Sestra novella Barr.

Von Pteropoden werden aus der Stufe genannt: Co-
leoprion bohemicum Ban-., Conularia aliena Barr., Conula-
ria proteica Barr. (Fig. 381), Hyolithus alter Barr., iZyoZ.

nobili8 Barr., i/yol «ecan« Barr., ZfyoZ. tardus Barr. und die

wahrscheinlichen Hyolitbendeckelchen, welche Barrande
Cryptocaris bohemicus und Cryptoc. solidus benannt hat

Brachiopoden sind durch die Gattungen : Atrypa, Cho-

netes, Clorinda, Discina, Eichwaldia, Leptaena, Lingula,

Merista, Orthis, Pentamerus, Reteia, Rhynchonella, Sipho-

notreta, Spirifer und Strophomem, jedoch nur durch eine
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beschriinkte Artenzabl vertreten. H&ufiger kommen vor:
Atrypa lacerata Barr., Air. obovata Sow., Air. reticularis

Fig. 681 bla SSS. MocobelD (Acepbalen) das bBbmltcban Devout.

Naob J. Barrandt.

I, I Pantnka (Puella) lugmt Barr. Ettraa Terklalnart. HlnboiSep Da (Gg»). —
» Patunka M iaild Barr. Wanlg Tsrklefnart. H 1 a b o £ • p De (QfS)- — «% S Kriiomu
(Rigma) paeifica Barr. Etwaa Terklelnert. D to rati De (Ggl) — t Pantnka nt~
atqualit Barr. Halfte der natBrl Or. HiuboiSep Da (Ogl). — 1 Sutra (Soror)
frogilii Barr. Hlnboiep Da (Gg3). — 8 Patidonomya contanguit Barr. JSwel mlt dam
Sehloiirasdam aa elnander lleganda Klappen. Smal TergrSii. Hoatia Df (Hhi)

Linne sp., Atr. Thetis Barr. (Fig. .306, 301, 541), Chonetes

embryo Barr., Glorinda armata Barr., Discina pUcosa Barr.,

Discina sola Barr., Eichwaldia Branihensis Barr., Merista

Digitized byGoogle



Unterdevon ira mittelbohm. Kalksteinplateau. — Stufe Dc 1047

Fig. 681 Ml 67* Trlioblten dei biJhmlschen DeToni.

Nach J. Barrmdt.

t Brontetu Brongniarti B«rr. Tetin De(Ggl). — S QrotaUxxvlkaUu giibtu Beyr. Damll
b. Tetin De (Ggl) — a Gyphaipit h/drocephala A. B5ra. H o • 1 1 d Do t Ogl). — 4 Odonttchil*
Haiummni Brongn. ip. Dvoreti De(Ggl). — S Odontochilt Smui Barr, ap. Fygidtam.
Da nil b. Tetin Da (Ogl). — 1,1 OdontothiU rugota Cord*. 8 too rone, 7 Ton der
Belts, a. To. erganal Dam 11 bel Tetin Dc (Ogl). — « Phaeopt Brotud Barr. Elnge-
rollt Tetin D« (Ogl).— 9 Phaeopt ctphalota Cor da. Tetin Dc (Ggl). — 10 Phaeopt

Sltrnbtrgi Oorda. HoilliDo (Ggl). — 11 Hypoitom deaaelben.

Mebrere der abgebildeten Arten alnd aucb au« den tleferen Stufen bekannt. AUe
Fig. elnd etwaa rerklelnert.

Digitized byGoogle



1048 H. Palaeozoische Grnppe. — Devonsyatem.

passer Barr. (Fig. 308), Orthis honorata Barr. (Fig. 298),
Qrth. simiola Barr., Pentamerus linguiferus Sow. (Fig. 310),
Pentam. strix Bart. (Fig. 538), Pentatn. TeUnensis Barr.,

JUeteia deeurio Barr., Rhynchonella nympha Barr., Ehynch.
princepa Barr. (Fig. 504, 505), Spirtfer contractus Barr.,

Spir. Nerei Barr. (Fig. 506), Spir. superstes Barr. Stropho-
mena bellula Barr., Stroph. comitans Barr. (Fig. 297), Stroph.
emarginata Barr. (Fig, 516), Stroph. Phillipsi Barr.

Von Anneliden erscheinen im unteren Knollenkalke
Tentaculiten recht haufig und in mehreren Arten, wie man
sich namentlich an Dunnschliffen uberzeugen kann. Die
aus der Stufe bisher bescbxiebenen Arten sind; Tentaculites
acuarius Bicht., Styliola clavulus Barr. und Styl. striatula

Nov. (Fig. 481, 484, 485). Bryozoen rind durch die Gattung
Fenestella, Korallen durch die Gattungen: Amplexus, Fa-
vosites, Petraia und Stromatopora vertreten. Sehr haufig

erscheint bei Hlubocep (Svagerka) Favosites bohemica Barr.

(Fig. 550).

Von Pfianzenresten rind aus der Stufe nur Spuren von
Chondrites sp. bekannt

Die Machtigkeit der Stufe De betragt 100 bis 300 m.

2. Hlttelderon.

Tentaenlltensehiefer Dd (d. i. Barrande's Gg2).
Ueber dem unteren Knollenkalke, ihn von dem oberen, go-
niatitenreichen Knollenkalke trennend, folgen mehr minder
scbieferige Gesteine, die in gewusen Schichten durch einen

grossen Reichthum an TentacuUten ausgezeichnet sind. In

typiscber Ausbildung rind diete Tentaculitenschiefer kalk-

reiche Thonschiefer von dunkelgrauer bis schwarzer Farbe,

die beilaufig 30°/ kohlensaueren Kalk enthalten und daher

recht wohl als Kalkschiefer bezeichnet werden durfen. Die-

selben sind etwas weniger deutlich schieferig als die mehr
thonigen und weicheren, gewOhnlich schmutzig priinlich

grauen oder gelblichen Schichten, welche oft schwierig von
den Gesteinen der hdchsten Devonstufe zu unterscheiden

sind. Manchmal, besonders am Uebergange in die oberen

Knollenkalke, sind die Tentaculitenschiefer dunkelroth, welche

F&rbung auch die angrenzenden Kalkschicbten besitzen.

Der Uebergang vom unteren Knollenkalke in den Tenta-

culitenschiefer und von diesem in den oberen Knollenkalk

ist Qberhaupt ein ganz allmaliger. Die Knollenkalke I6sen
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sich in schichtweise geordnete Kalkmergelconcretionen auf,

welche nut rothen oder grauen Mergelschichten wecbseliagern,

dana immer gchutterer werden, wobei zugleich die kalkigen

Thonschiefer uberbandnehmen um endlich herrscbend zu wer-
den. Die Kalkmergelconcretionen in den Uebergangszonen
der Stufe Dd besitzen meist eine dunkelbraune Farbe and
sind schwarz gefleckt. Versteinerungen enthalten sie in der
Hegel nicht. Die schieferige AusfOllung zwischen denselben
pflegt in griffeiformige Fragmente zu zerfallen, wahrend sicb

die normalen Schiefer in platte Bruchstucke auflosen. An
wenigen Orten, uamlich nur im Gebiete der grossten Lager-

Ftg. BT7 AphyRttet fmndut Barr.

I. itr. Mlt erhalMner 6caale. Aaf
Fig. 616. Troehoeerat dittortum Barr. 1 Oonreze danelban Platte mehrere Frag-
Salt*. Aa nnUiM TbaJle <la« atnlge Blpboele- Mot* Toa Photopi ftctmdui Var.
mente astblBaat, f Concara 8elta. Etwaa »er- njwituBur. Etwaa »«rkiel». Ti-

klela. Tetfn De (Ogi). »ramB hie Dfl (OgS).

ungsstfirungen, wie im Choteter Thale, treten in der Stufe

raumlich beschrankte Lager von Diabasen und Diabastufl

auf, welche die Stufe auseinandertreiben, so dass sie an
solchen Stellen eine ungewdhnliche Machtigkeit erlangt.

Bezuguch der Verbreitung der Tentaculitenkalkschiefer

Dd ist zu wiederholen, dass alle hoheren Schichtenstufen

des DeTons in Folge der grossen, das mittelbohmische Sirar-

devon durchziebenden Verwerfung in drei Zonen erscheinen.

Die Tentaculitenschiefer sind auf das linke Moldauufer be-

schrfinkt, am rechten Ufer der Moldau sind sie nicnt vertreten.

Die ostlicbe Zone erscheint am nOrdlichsten bei Hlubofiep, ver-

schwindet aber bald unter der Decke der zerrfitteten Kreide-
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sandsteine, unter welcher sie erst wieder in Kosof zu Tage
kommt. Weiter lasst sie sich von Tfebotov tlber Roblin,

Mofina, Earlstein zur Beraun und jenseits des Flusses gegen
Tobolka verfolgen. Die Erstreckung der mittleren Zone von
SW gegen NO ist durch die Ortschaflen Koda, Srbsko,
Bubowitz, Kozolup, Traovf Oujezd, Klein Kuchaf, GhoteC und
Vbrder-Kopanina bezeichnet. Endlich die westliche Zone
zieht von Hlubocep fiber Klukowitz und das Dalejer Thai bis

sudlich von Klein Ohrada, erscheint dann wieder bei Chejnitz

und lasst sich weiterhin von Hoch tfjezd bis Hostin ver-

folgen.

In dieser Verbreitung wollen wir die Stufe nun genauer
verfolgen, weil sie einen vorzuglichen leicbt kenntlichen geo-

logischen Horizont bildet, nach welcbem man die Lagerungs-
verhaltnisse der Knollenkalke am besten ermitteln kann. Der
nOrdlichste Punkt, an welcbem die Stufe entblosst ist und
wo sie sich zugleich der Landeshauptstadt Prag am meisten
nahert, befindet sich zwischen Slichov und Hlubocep. Von
bier zieht sie durch die Za skalami genannte Terrainfurche

gegen die Svagerka bis ziemlich nahe zur Moldau, biegt dann
urn und streicht in sudwestlicher Richtung durch die Schlucht
RfiziCkova rokle fast parallel mit der HluboCep-Slive-
netzer Strasse etwa Vb km weit, worauf sie unter der
Decke der cenomanen Sand- und Thonschichten verschwin-
det. In Kosof ist die EntblOssung der Stufe nur gering, so

dass uber die Stdrungen der Lagerung, welcbe hier bestehen,

kein Aufschluss gewonnen werden kann. Besser sind die

Entblossungen in der weiteren Erstreckung der Stufe. Die-

selbe zieht mitten durch Tfebotov, dann uber die Pekarek-
muhle (in der Solopisker Schlucht) am Nordgehange des
Berges „V zabofinach" hin, sudlich an der Robliner Muhle
vorbei, der Mofina-Karlsteiner Strasse entlang, etwa 0*6 km
hordlich von der Burg Karlstein quer durch das schlucht-

artige Thai Hluboka und uber den Javorkaberg gegen Srb-
sko zum Beraun-Flusse. Hier, nicht weit gegenuber der
Schlucht unter der Kuppe Stfevic, scheint die Stufe um-
zubiegen. Sie lasst sich namlich zuruck verfolgen bis auf
den flachen Bergrucken westlich von Karlstein, wo sie aber-
mals scharf umbiegt, urn wieder in sudwestlicher Richtung
ziemlich parallelzum Thale von Srbsko zur Beraun zustreichen.

Am rechten Flussufer flndet dieser Zug seine Fortsetzung
in der Schlucht Cisafskd rokle und bildet in der Umgebung
von Koda, wie es scheint, einige synklinale und antiklinale
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Wellen. In den Uferfelsen nahe bei der Schlucht unter dem
Stfevicberge ist die Stufe in synklinaler Lagerung entblosst.

Fig 678 bli 684. Mutcbeln (Aoephalen) del bBhmiiehen DeToni.

Nacb J. Barrandt

1 Krdloma < Btgina) avicvloidu Barr. Hinboiep Be (OgS). — t Kralovna pottmt
Barr. Von obao. Telia Do tGti). — * Krdloma bohtmica Barr. HluboSep De
(Ofl). — 4 Lwtutieardium Haiti Barr. Srbiko Df (Hbl). Aoch ml Dd (Ggi) be-
kannt. — S Qardium cunclatum Barr. Varramuble, (O O. Ofech) Dd (Ogl) —
9 Aviculm ipoliata Barr. Darttber Qoerachaltt. Kooeprm Db (FfJI. — 7 Avicula hut-

dtota Barr. Srbako Df (Hbl), Jedoeh auch In Dd (Gg2) rorkommend.

Fig. 4—7 Id natBrl. GrBaie. Fig 1—3 BUfte der sat. QrSate.

In der Gegend von Koda durfte die Lagerung durch mehrere
Dislocatipnen gestflrt sein. Das herrschende Verflachen ira

ganzen westlichen Zuge ist aber nordwestlich.
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In der mittleren Verbreitungszone erscheint die Stufe

Dd in Folge von wiederholten Faltungen und wohl anch
Verwerfungen in mehreren Ausbissen, welche wir von Sud-
west gegen Nordost verfolgen wollen Ndrdlich von Karl-

stein tritt sie im Bereiche der grossen Bruchlinie, wie es

scheint, in unmittelbarer Nachbarschaft mit den hochsten
Devonschichten auf der H6he Barvinek auf und noch nord-

licher, d. h. etwa 1*6 km sudlich von Bubowitz, scheint sie

den Rand .einer kleinen Mulde zu bUden, welche hier die

Hone des Plateaus einnimmt. In zusammenhangender Er-
streckung lasst sie sich aber aus dem Thale des Ka&tzer
(St. Ivan) Baches, sudlich von Hostin, durch den Nordabhang
des Berges DoutnaC, sudlich bei dem Hegerhause Boubova,
am nordlichen Fusse des Berges Pan! hora, sudlich von
Bubowitz, dann durch den sudlichen Theil von Kozolup
und nach einer Wendung oder Verwerfung durch Trnovy
Oujezd verfolgen. NordOstlich von hier erfolgt eine Dis-

location gegen Suden, worauf der Zug uber Klein Kuchaf
sudlich von der Strasse und sudlich von der St. Katharina-
kirche bei Ghoteft, sowie sudlich vom Radotiner Bache fort-

streicht und diesen letzteren nicht weit von der Kalinamuhle
uberschreitet. Am linken Ufer verbindet sich dieser Zug,

dessen Fallen durchwegs ein nordwestliches ist, mit einem
sudostlich verflachenden Seitenuugel, worauf beide, anfangs

angeblich in uberkippter Lagerung, durch den Anfang - der

Panackova rokle genannten Schlucht westlich von der Vavra-
muhle (Yavrovic ml^n) bis uber die Schlucht zwischen dem
Radotiner Thai und Hinter-Kopanina hinaus fortsetzen.

Hier scheint die Stufe auszukeilen. Im Thale des Radotiner

Baches zwischen Chote6 nnd Ghejnitz erscheinen Tentaculi-

tenschiefer ubrigens noch dreimal und zwar bei den Muhlen
des Dvorak, Burian und Kalina. Zwischeu der ersten und
zweiten Muhle bildet die Stufe eine antiklinale, zwischen

der zweiten und dritten aber eine synklinale WOlbung. Wegen
der Bedeckung mit zerfallenen Kreideschichten lassen sich

die an beiden Bachufern enlblossten Schichtenstufen leider

nicht weit nach NO und SW verfolgen, so dass deren Lager-

ungsverhftltnisse, soweit sie mit dem Schichtenstreichen zu-

sammenhangen, nicht naher ermittelt werden kdnnen. Wichtig

sind diese Entbl5ssungen der Stufe Dd aber dadurch, dass

hier in dieselbe Diabasgesteine eingelagert sind. Bei Hinter

Kopanina und ChoteC erscheinen in den beiden nur durch

die uberlagernden Kreidegebilde getrennten Partien in den
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oberen Schichten der Stufe einige 2 bis 6 m m&chtige Dia-
baslager, bei der Dvofakmuhle aber eine cca 100 m machtige
Lagerstockmasse yob Diabastuff, einschlieaslich welcher die

Stufe hier eine Machtigkeit von beil&ufig 150 m erreicht.

Der westlichste Zug der Tentaculitenscniefer lasst sicb

von den Zvahovklippen W von Hlubocep, wo sich die Stufe
am meisten gegen Prag nahert, sear deutlich vom linken

Thalgehange hinuber auf das rechte Gehange der Thal-
schlucht in den Hain gegenuber von der St Prokopikirche.
dann weiter gegen Klukowitz verfolgen, wo sie wieder auf
die linke Thalseite hinuberzieht, urn eine Strecke westiich

von Klukowitz abermaJs auf die rechte Seite zuruckzukehren
und nun stets im rechten Gehange der Daleje-Schlucht bis

sudostlich von Repora zu streichen, wo
sie sammt den ubrigen Schichtenstufen

von zerrutteten Kreidesandsteinen be-

deckt wird. Als die Fortsetzung dieses

Zuges darf die augenscheinlich verwor-
fene Partie der Tentaculitenscniefer bei

der Kalinamuhle bei Ghejnitz angesehen
werden. Genauer in die Streichungs-

richtung des Zuges fiht aber die zu-

sammenhangende Erstreckung, die von
Hoch Ujezd in sudwestlicher Richtung
westiich an Luzetz und Bubowitz vor-

bei bis in das St. Ivanthal nOrdlich von
Hostin zieht Die Stufe besitzt hier

aber nur eine ganz geringe Machtigkeit

In palaeontologischer Hinsicht ist

der grosse Reichthum an TentacuHten und verwandten For-

men, welche schichtweise im Gestein angehauft zu sein pfle-

gen, zunachst bemerkenswerth. Die hochstens 1 cm langen

( Jol !&use dieser wahrscheinlichen Anneliden pflegen rostfarbig

zu sein und aus K&lkmasse zu bestehen. Die aus der Stufe

bisher beschriebenen Arten sind: Tentaculites acuarius

Richt, Teniae, elegant Barr., Styliola clavulus Barr. und
Styl striatula Nov. (Fig. 481, 482, 484, 485.)

Ziemlich haufig kommen auch Trilobiten vor, nament-
lich Proetus superstes Barr. (Fig. 558) und Phacops fecun-

dus Var. superstes Barr. (Fig. 577). Seltener sind Acidaspis

derelicta Barr., Bronteus Clementinus Barr., Cyphaspis eo-

ronata Barr. und Crotalocephalus Sternbergi Boeck sp.

(Fig. 556). Von sonstigen Grustaceen erscheint Leperditia

Kf. CM. Oyneertu ttmu
B»rr. Btwa» rerkleln. VA-
mmlble b«l OtM* Dd
(6fS). Aoeh bShar ror-

kommend.
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desiderata Barr. Cephalopoden sind haupts&chlich durch
Orthoceraten vertreten, darunter: Ortkoceras annulatum
Sow., Orth. incisum Barr., Orth. equisetum Barr., Orth. pul-
chrun* Barr., Orth. renovatum Barr., Orth. revertens Barr.

(Fig. 866, 531, 532, 533). Ferner erscheint in der Stufe

Gyroeeras tenue Barr. (jig. 585), Aphyllites eorgensis A.
Roem. (Fig. 599) und Aphyllites feeundus Barr. s. str.

(Fig. 577.)
Von Gastropoden werden die Gattungen: Naticella

und Hercynella angefuhrt. Acephalen sind durch die Gattun-
gen: Astarte, Avieula, Cardium, Gibbopleura, Lunulicar-
dium, Mytilus, Praelima, Praelucina und Sluika (Ancilla)
mit sparlichen Arten vertreten. Die haufigsten daranter
sind: Astarte subrotunda Barr., Avieula insidiosa Barr.

(Fig. 584), Cardium cunctatum Barr. (Fig. 582), Lunulicar-
dium Haiti Barr. (Fig. 581), Lunul. marginatum Barr.,

Sluika amygdalina Barr. Von Pteropoden wird Hyolithus
novellus Barr. genannt.

Brachiopoden erscheinen durch die Gattungen : Atrypa,
Chonetes, Discina, Orthis, Spirifer und Strophomena mit im
Ganzen 10 Arten vertreten, darunter vornehmlich: Atrypa
obovata Sow. (Fig. 306), Air. ultima Barr., Chonetes no-
vellus Barr. (Fig. 517), Discina tarda Barr. (Fig. 514),

Spirifer expectans Barr., Strophomena comitans Barr. (Fig.

297) und Stroph. emarginata Barr. (Fig. 516.)
Von niederen Thierarten werden aus der Stufe ge-

nannt: die Grinoiden Encrinites laevis Barr.. und JEncr.

tuberculosus Barr., die Korallengattungen Favosites und
Petraia, sowie Jschadites bohemica Barr. Von Pflanzen-

resten wird nur Hostinella hostinensis Barr. (Fig. 607) von
der VavramQhle angefuhrt.

Die Machtigkeit der Stufe ist eine sehr verschiedene,

stellenweise zumal im Westen, ganz geringfugige, anderorts

wieder ziemlich bedeutende. Im Mittel durfte sie 20 m
betragen.

Oberer goniatitenreicher Knollenkalk De (d. i

Barrande's Gg3). Das herrschende Gestein dieser Stufe

ist ein grauer Knollenkalk, welcher sich von den ausserst

ahnlichen Kalken der Stufe Dc in der Regel nur durch

eine etwas lichtere Farbe und kleinere Knollen unterschei-

det, in manchen Schichten von denselben dem Aussehen
nach aber gar nicht zu unterscheiden ist. Jedoch sind die

Ealke dieser Stufe fast durchwegs noch dichter und mer-
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geliger als die unteren Knollenkalke. Im Liegenden, am
Uebergange aus den Tentaculitenschiefem, erscheinen zu-

nachst lagenweise angeordnete Kalkknollen, die sich weiter

hinauf verbinden und nurmehr mit schwachen Schichten

Fig, 686 bli 688. Qonlatlten de« bobmlscben D«Tona.

Nach J. Barrandc.

1, I AphylUtei tabuUMu Ban. — 8, 4 Aphyllitti amotmu Barr. — 6, 6 n. 7 Anar-
e—ta plebmu Barr. {An. iaiueptatut Boyr.) 6 Voader Saite, 7 Von blnten, 6 medlaner

Dnrcbichnltt.

Sammtlleb wenlg yerkleln. HI a bo o ep Be (Gg3), c. Tb. aneb In dan tlefaren

Stnfen rorkommend.

der Tentaculitenschiefer wechsellagern, die schliesslich aus-

bleiben. Die Schiefer pflegea am Uebergange in die oberen

Knollenkalke gewohnlich roth oder buntgefarbt zu sein und
auch die angrenzenden Kalkschichten besitzen meist eine
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rothe Farbung. Im Hangenden der Stufe finden sich ebenso
wie im unteren Knollenkalke Hornsteinknollen ein, wodurch
die Aehnlichkeit beider noch erhdht wird. Dagegen sind
manche Schichten in der Mitte der Stufe nicht knollig und
ahneln einigermassen gewissen Vorkommen der hellen Zwi-
scbenkalke 0b. Die hornsteinreichen oberen Scbichten der
Stufe konnen nicht verwendet werden, die tieferen merge-
ligen Schichten liefern aber einen vorzuglichen hydrau-
lischen Kalk.

Ebenso wie die Tentaculitenschiefer erscheint auch
die Stufe De im Ealksteinplateau nur auf der linken Seite

der Moldau. Sie schmiegt sich uberall an die vorhergehende

Fig. 689. Btreoctrat ta<n»» Barr. 1 Sellen-, t Rttokenanileht mlt Slpha and K»mm«r-
ang »|, n*t. Or. Blnbo&ep D« (Og9)

Stufe an, so dass wir uns bei Angabe ihrer Verbreitung
kurz fassen kfinnen. Von den Zvahovklippen zwischen Hlu-
bofiep und Slichov zieht die fistliche Zone bis zur Slive-

netzer Strasse, wird bier von zerrutteten Ereidegebilden
bedeckt und kommt erst wieder bei Eosof zum Vorschein.
Von Tfebotov lasst sie sich dann uber Roblin und Mofina,
westlich an Karlstein vorbei gegen Srbsko zur Beraun ver-
folgen. Am jenseitigen Beraunufer ist die Stufe am Plateau
zwischen Tobolka und Koda entwickelt. Die mittlere Zone
zieht ebenfalls stets entlang des TentacuHtenschiefers aos
dem KaCitzer Thale sudlich von Hostin fiber Bubowitz, Ko-
zolup, Trnovy Oujezd, Klein Kuchaf, Ghotec durch das Rado-
tiner Thai gegen Hinter Kopanina. Die wesUiche Zone
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endlich lasst sich von Hlubocep uber Klukowitz bis sudlich
von Ohrada verfolgen, wo sie von zerfallenem Kreidesand-
stein bedeckt wird, unter welchem sie erst wieder in Hoch
Ujezd zu Tage tritt, um nun nOrdlich an Luzetz und Bu-
bowitz vorbei bis Hostin zu streichen.

F'Q. 690. Phragmoceras devonians Ba.Tr. Mehr
*U id die Hilda verkleln. H I a b o 6 e p

De (0(3).

Fig. SSt. QompKoemu Hemicum Barr
'It "»»t. Or. HlaboSep De (G(l).

Die Tentaculitenschiefer, welche den unteren und obe-

ren Knollenkalfc von einander trennen, sind wegen ihrer

wesentlich geringeren Verwitterungsbestandigkeit meistens

tief ausgewaschen, so dass die Knollenkalke langs der Thal-
furchen in Wanden und Klippen aufragen. Besonders auf-

fallend im Terrain sind nun die Felsformen des oberen
Knollenkalkes, well auch die ihn bedeckenden Schiefer der

-, Qeologie too BOhmen. 67
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hochsten Devonstufe verhaltnissmassig leicht verwittern und
daher vom Kalkstein uberragt werden.

Die ostliche Zone ist im nordlichsten Theile bei Hlubo-
cep gut entblflsst. Sie zieht vom Hluboceper Brauhaose
unter dem Viaduct der BuschtehraderEisenbahnhindurch, ent-

lang der Scblucht Ruzlckova rokle bis zur Slivenetzer Strasse.

Weniger Aufscblusse bestehen in der weiteren Erstreckung.

Kosof liegt zum Theil auf Kalksteinen dieser Stufe, ebenso
Tfebotov (Fig. 614) und Mofina. In den Querdurchbruchen
der Bache, dann an der Strasse von Mofina nt»ch Dobfi-
chowitz ist die Lagerung
der Stufe ersichtlich. In der

Schlucht Hluboka bei Karl-

stein bildet der obere Knol-
lenkalk machtige malerische

Felsen und auch in der

Felswand am Beraunufer

bei Srbsko ist er anstehend.

Am gegenuberliegenden

rechten Ufer des Flusses

bildet er am Stfevicberg

eine kleine Synklinale, von
welcher (durch einen Luft-

sattel? vergl. Fig. 456) eine

Partie der Stufe getrennt

ist, welche sich durch die

Schlucht von Koda bis

gegen Tobolka hinzieht.

Dies sind, wie es scheint,

die einzigen EntblOssungen

des oberen Knollenkalkes

am rechten Beraunufer.

In der mittleren Zone rig. est. aomphocenu ptnmfiunBhrr. >|, n»t

der Stufe De, deren Er-
*. m.b.«. P d.,o,«.

streckung oben angegeben ist, bestehen die besten Aufschlusse
im Radotiner Thale von der Kalinamuhle bis ChoteC und
von hier bis Chejnitz. Die Kalke bilden synklinale und anti-

klinale Wellen und ragen in einer Anzahl scharfer Elippen
und Felswande auf. Weiter siidlich ist die Stufe bei Gross
und Klein Kuchaf, Trnovy Oujezd, Kozolup und Bubowitz
entblOsst. Sie bildet hier einen breiten Rucken, in dessen
Einfaltungen zum Theil auch die hOhere Schichtenstufe er-

halten ist (Fig. 615) und in dessen Verwerfungen wohl
auch die tieferen Stufen zum Vorschein kommen.
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Fig. 698 bis 599. GoaUtiten des bShmitohen Devom.

Nach J. Sarrande.

1, t Pinaeitw tmaciatut Barr. (P. Jugltri A. Boem.) HluboTSep Da (Gg8V —
8, 4 Anareutu fugUctu* Barr. Ebendafaer. — 5. 8 Ximoeerat ambigena Ban*, (if. com-
prettum Beyr.) Ebendaber. — 7, 8 Aphyllitu bohemieu* Barr. (A. Darmtnbtrgi Beyr)
7 Exempt, ohne die groaae Kammer. 8 E!u anderea Exempt. Ton der convexen Selte.

Ebendaber. — 9 Oyrcatrat circulart Barr. Ebendaher. — 10, 11 OoniatUu Utmu Barr.
(Naeh Freeh Tlellelcht ein Gyroeeras). Zwel aehr rerachleden groate Exemplar*.
Ebendaber. — IS, 18 Aphyllitu ftamdtu Barr. (Aph. zorgemit A. Roem.) CboteJ

Dc (Ggl).

Fig. 9 lit 3mal rergrSsa., alle anderen Fig. alnd wenlg Terklelnert.

67*
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Die westliche Zone l&sst sich von den Zvahovklippen

bei Hlubocep sehr deutlich quer duch das St Prokopithal und
am rechten Ufer des Baches durch den Wald bei Klukowitz,

dann im rechten Gehange der Daleje-Schlucht nordlich von
Holin bis unter die Sande des Slivenetzer Plateaus (Na

drahach) verfolgen. Die Steinbruche dieser Erstreckung der

Stufe, zumal bei Hlubocep, sind die besten Fundstellen von

Petrefacten des oberen Knollenkalkes; Nach einer langen

Unterbrechung erscheint derselbe wieder in der verworfe-

nen oder zusammengeschobenen Partie bei der oberen Ka-
linamuhle (S. 1053) bei Chejnitz, und nach einer weiteren

Unterbrechung durch zerruttete Kreidegebilde in einem zu-

sammenhangenden Zuge von Hoch Ujezd bis Hostin. Das
erstgenannte Dorf liegt fast ganz auf der Stufe. Im St. Ivan-

thale bildet dieselbe malerische Felsen.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Stufe durch das

reichliche Auftreten von Goniatiten ausgezeichnet, von wel-

chen bis jetzt aus derselben bekannt gemacht worden sind:

Aphyllites tabuloides Barr., Aphyl. Dannenbergi Beyr., Aphyl.

occultus Ban*., Aphyl. amoenus Barr., Aphyl. verna Barr.,

Aphyl. angulatus Freeh; Anarcestes lateseptatus Beyr.,

Anarc. crispus Barr., Anarc. crebiseptus Barr., Anarc. ne-

glectus Barr., Anarc- vittatus Kays., Anarc. simulans Ban*.

(? verschieden von A. lateseptatus*); Mimoceras compres-
sum Bejt. und Pinacites Jugleri A. Roem., die zum grOssten

Theil auf S. 1035, 1055 und 1059 abgebildet sind.**)

Von sonstigen Cephalopoden werden von Bareakde
angefuhrt : 30 Orthocerasarten, darunter : Orth. annulatum Sow.
(Fig. 366, S. 931), Orth. arundo Barr. (Fig. 526), Orth. dulce
Barr. (Fig. 365), Orthoc. equisetum Barr., Orth. migrans Barr.,

Orthoc. redux Ban*. (Fig. 601); 8 Gomphocerasarten, dar-
unter: Gomphoceras biconicum Barr. (Fig. 591), Gomph.
evolutum Barr., Gomph. peramplum Barr. (Fig. 592), Gomph.
senex Barr. ; 1 1 Gyrtocerasarten, darunter : Cyrtoceras Bolli
Barr., Cyrt. devonicans Barr., Gyrt. superstes Ban*. ; 12 Phrag-
mocerasarten, darunter Phragmoceras Broderipi Barr. (Fig.

436), Phrag. comes Ban*., Phrag. devonicans Ban*. (Fig. 590),

*) Fr. Freeh, Ueber das rheinische Unterdevon etc., L c. pag.
236 S..

**) Die Goniatitennamen sind bier, sowie in den vorhergehenden
Stufen, nach den neuesten Bestimmungen Freeh's angefuhrt. Die Bar-
rand e'schen Synonyma sind in den Texten zu den Abbildungen in
linden.
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Phrag. prineeps Barr.; ferner einige andere Gattungen in

einer geringeren Anzahl Arten: Gyroceras devonicans Barr.,

Gyroc. minusculum Barr., Gyroc. nudum Barr., Gyroe. pro-
ximum Barr.; Nautilus anomalus Barr. (Fig. 603), Naut.
vetustus Barr.; Hercoceras mirum Barr. (Fig. 589, 602); Tro-
choceras transiens Barr. (Fig. 600), Adelphoceras bohemicum
Barr. und Nothoeeras bohemicum Barr. (Fig. 604).

Die ubrigen Thierclassen sind in der Stufe De ver-

haltnissmassig untergeordnet vertreten. Ein eigenthumliches

Petrefact von HluboCep deutet FeiC als Eopfschild des
Lurchfisches Dipnoites Perneri Fr. (Fig. 559). Von Trilo-

biten werden aus der Stufe angefuhrt: Pkacops fecundus

Fif. 801. Orthocerat rtdux Barr.
Fig. €00. Trochocera* transient Barr. Etwa 'j, nat Gr. HlnboSep
', nat. Or. HI n bo Sep Da <Gg3). Da (GgS)

Var. major Barr., Odontochile Reussi Barr. sp. (Fig. 571),

Proetus comatus Barr.. Von Gastropoden werden die Gat-

tungen Pleurotomaria und Hercynella genannt. Muscheln
(Acephalen) sind durch die Gattungen Astarte, Gibbopleura,

Isocardia, Kr&lovna (Regina, 26 Arten,), Lunulicardium,
Panenka (Puella, 126 Arten,), Pantdta (Pater, 4 von 5
uberhaupt bekannten Arten), Praelima, Praelucina und
Sestra (Soror, 11 von 12 bekannten Arten) vertreten. Kr&lo-
vna und Panenka liefern die meisten Individuen. Die hftu-

figsten Arten etwa sind : Gibbopleura reeumbens Barr., Kr&lo-
vna aviculoides Barr. (Fig. 578), Krai, bohemica Barr. (Fig.

580), Kr&l. grandis Barr., Kr&l. intermedia Barr., Lunuli-
cardium amplum Barr., Panenka barbara Barr., Pan. bo-

hemica Barr. (Fig. 402), Pan. confidens Barr., Pan. inae-
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qualis Ban-., Pan. longior Barr., Pan. lugens Barr. (Fig.

561), Pan. normalis Barr. (Fig. 562), Pan. pacifica Barr.

Pan. subaequalis Barr. (Fig. 564), Pan. vulgaris Barr.,

Pantdta minor Barr., Praelima gracilis Barr., Prael. robusta
Barr., Sestra bisulcata Barr., Sestra fragilis (Fig. 565),

Sestra insolita Barr. und Sestra proximo Barr.

Brachiopoden sind durch die Gattungen Atrypa, Cho-
netes, Discina, Lingula, Pentamerus, Porambonites und
Strophomena mit zusammen nur 10 Arten vertreten. Genannt
seien: Atrypa obovata Sow. (Fig. 306), Atr. Thetis Barr.

(Fig. 541), die in fast alien Stufen des Obersilurs und Devons
erscheinen, Chonetes novellus Barr. (Fig. 517), Discina tarda
Barr. (Fig. 514), Pentamerus solus Barr. sp., von Baekande
als Zdimir zu den Acephalen gestellt, und Strophomena
comitans Barr. (Fig. 297), die in den tieferen Schichtenstufen

weit haufiger ist. Anneliden werden vornehmlich durch
Tentaculiten repraesentirt, die man in DQnnschliffen des
Knollenkalkes recht haufig antrifft. Verzeichnet wurden aus
der Stufe Tentaculites acuarius Richt. (nicht fragiich) und
Styliola clavulus Barr. (Fig. 481, 484). Eorallen scheinen
nur durch die Gattung Favosites vertreten zu sein und von
Pflanzenresten soil Uostinella hostinensis Barr. vorkommen.

Die Machtigkeit des oberen goniatitenreichen Knollen-
kalkes De durfte 100 m nirgends ubersteigen. In der Regel
betragt sie etwa 60 m.

Algensehiet'er mit Quarziteinschaltangen Df (d.

i. Bareande's Hhl, h2undh3). Ueber dem oberen Knollen-

kalke folgt (jedoch nicht uberall in concordanter Lagerung)
eine Schichtenreihe von Thonschiefern mit Quarzitein-

schaltungen, mit welchen das Devonsystem in Mittelbdhmen
seinen Abschluss nndet. Die Schiefer sind theils grunlich

grau oder schmutzig graugelb, sparlich glimmerhaltig, weich,

gewissen Tentaculitenschiefern ahnlich ; theils graubraun oder
dunkelgrau, ziemlich glimmerreich, harter und weniger gut
spaltbar als die erstere Abart und besitzen einige Aehnlich-

keit mit gewissen Schiefern der untersilurischen Stufe Dc.
Allerdings lassen sich diese beiden Schieferabarten, welche
stellenweise sehr reichlich Abdrucke von Algen enthalten,

nicht scharf von einander trennen, im Grossen und Ganzen
scheinen aber die harteren glimmerigen Schiefer die Mitte

der Stufe einzunehmen, so dass im Liegenden und Hangenden
die weichen Schiefer vorherrschen. In der mittleren Zone
nun finden sich in der Regel nur einige cm m&chtige Quarzit-
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schichten von grauer Farbe und sehr feinem Korn ein, deren
Begrenzungsflachen mit Glimmerblattchen bedeckt zu sein

pflegen und oft verzweigte Schwielen zeigen, die an Fucoiden
erinnern. Aehnlichefragliche Fucoidenreste trifft man ubrigens

auch in den Schiefem selbst an. Die Quarziteinschaltungen

erscheinen zunachst nur einzeln weiter hinaufaber so haufig,

dass eine wirkliche Wechsellagerung von Schiefem und
Quarzitschichten eintritt und die Schiefer selbst verhaltniss-

massig untergeordnet werden. Erst die Hangendschiefer

sind wieder frei von jeglichen Zwischenlagen.

Dort, wo die Stufe der Algenschiefer den oberen Knollen-

kalk concordant uberlagert, was in den meisten Fallen ge-

schieht, ist der Uebergang von einer Stufe in die andere

Fig. 601. Htrcoctrtu airum V»r. im-
gulars Barr. Medlaner Durchichnltt. Fig. 60S. Kautilut anonalut Barr.
>|, 11 at Or. HluboiepDe (GgS). '], n«t. Or. Hloboiep De (GgS).

manchmal ein ganz allmaliger, indem die Kalkscbichten zu-
nachst mit dunnen Schieferschichten wechsellagern, diese

letzteren weiterhin machtiger, jene aber schwacher werden,
oder sich in Kalklinsen auflosen, welche endlich ausbleiben.

An anderen Stellen dagegen ist die Grenze zwischen beiden
Stufen eine scharfe.

Die Verbreitung der Stufe Df ist wesentlich auf zwei
lange Zuge beschrankt, welche von Sand- und Schotterabla-

gerungen mehrfach bedeckt und unterbrochen werden. Ausser
diesen erscheint sie nur noch in einigen kleinen mulden-
ffirmigen Depots, welche sich noch deutlicher als die langge-

streckten ZQge als eingeklemmte, vor ganzlicher Abtragung
bewahrte Reste einer ehemals weit mehr ausgedehnten Decke
der Schiefer darstellen. Der sudliche Zug setzt an der grossen,
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das mittelbOhmische Silurdevon durchziehenden Bruchlinie

(S. 9681 ab und stfisst hier an die alteren Knollenkalke ; der
nflrdUche Zug dagegen bildet eine langgezogene Mulde, welche
den unterlagemden Schichtenstufen im Ganzen concordant
aufliegt. In der Richtung von Tachlowitz gegen Ghejnitz

und ChoteC ist die Stufe Df wie alle anderen Schichten-

stufen (vergl. S. 1053, 1060) zusammengeschoben und viel-

leicht verworfen.

Der sudliche Zug der Stufe ercheint an der Oberflache

am nordlichsten unter den cenomanen Sandschichten bei

Tfebotov und zieht von hier, in sudwestlicher Richtung sich

allmalig ausbreitend, fiber Roblin und Mofina bis Srbsko
zur Beraun und auch eine kleine Strecke uber den Fluss

hinaus gegen Eoda. Dieser etwa 13 Am lange Zug ruht mit
dem sudlichen Rande, welcher vom Tfebotover Friedhofe

fiber das sudliche Ende von Roblin, die Roblinmuhle und
Mofina, nCrdlich an der Burg Karlstein vorbei verfolgt wer-

den kann, concordant auf dem oberen Knollenkalke De,
wogegen die Schiefer am nOrdlichen Rande, welcher nicht

weit von der Vereinigung der beiden Schluchten in den
Karlsteiner Waldern, deren eine vom Ktaigsbrunn (S. 913),

die andere vom Doutnacberge gegen Srbsko herabzieht, be-

ginnt und uber den Barvinekrucken, dann nordlich von Mo-
fina und Roblin bis Tfebotov streicht, in Folge der hier

stattfindenden Verwerfung scheinbar unter die alteren Schich-

ten u. zw. vornehmlich unter die Knollenkalke Dc einfallen.

Zwischen Mofina und Trnov? Oujezd ist dieser Streifen der

Algenschiefer mit Quarziteinschaltuugen am breitesten.

NOrdlich von der Burg Karlstein im Bereiche des Mofina-

baches ist die Stufe fast horizontal gelagert und einige

Inselchen des unterlagemden Knollenkalkes De kommen
unter derselben namentlich am Wege von Karlstein nach

Bubowitz zu Tage. In der Schlucht von Srbsko ist eine,

wie es scheint, etwa 1 Am in nordwestlicher Richtung vom
Dorfe schon auskeilende Partie der Stufe Df entbl6sst, die

eben auf das rechte Beraunufer hin Qbersetzt und durch

die Schlucht von Koda bis NO von Tobolka zieht. Bei der

oberen Kodamuhle sind nur Spuren der Stufe vorhanden.

Der nordliche Zug der Algenschiefer beginnt bei Hlu-

bodep und streicht in sOdwestlicher Richtung uber Holin,

Chejnitz, Luzetz, Bubowitz bis Hostin in einer Gesammtlange

von beilauflg 20 km. Im HluboCeper Thale ist die Stufe

vorzilglich entblOsst (Fig. 466), namentlich nahe des Kreuz-
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ungspunktes beider Bahnen. Die Lagerung ist bier die wie
in i-iner regelraassigen Mulde und muldenformig synklinal

scheinen die Schiefer auch in der weiteren Erstreckung des
Zuges zu verflachen, nur dass hier der sudliche Rand haufig

von zerrutteten Kreidegebilden verdeckt wird. So geschieht

es gleich in der Erstreckung von HluboCep fiber Klukowitz

bis Holin am rechtsseitigen Gehange des Dalejethales. Zwi-
schen Holin und Slivenetz uber Ofech bis nordostlich von
Chejnitz kommt die Stufe unter der die H6he dieses ganzen
Plateaus einnehmenden Sand- und Schotterdecke fiberhaupt

nicht zum Vorschein und zwiscben Chejnitz und ChoteC ist

fig 604. ffothocerat tpktmieum B»rr. 1 Medlanichnltt, 8 too Humeri '/, nat. Or. Hln-
b o 4 e p De (Ggs). — i Idwla Zelehn. Sipbo elnat Nantllldao.

sie auch nur auf eine kurze Strecke zu beiden Seiten des

Thales entbl6sst. Sie erscheint hier in zwei Streiten. Der
nordliche ist etwa 200 m breit und streicht zwischen oberen
Enollenkalken und Tentaculitenschiefern durch das Dorf
Chejnitz. Der sudliche Streifen ist im Chotecer Thale etwa
700 m breit. Er zieht aus dem Radotiner Thale nahe der

Zimmermann'schen Muhle uber die Katharinakirche und
ChoteC, nordlich von der Strasse bis Klein und Gross Ku-
chaf. Von Chotec bis hieher ist nur der sudliche Rand in

regelmassiger Auflagerung auf dem oberen Enollenkalke ent-

blosst, der nordliche Rand dagegen durch Ereidegebilde

verdeckt, die sich bis Hoch Ujezd ausbreiten.

Sudlich von diesem Dorfe tritt die Stufe unter der

Kreidedecke wieder zu Tage und zieht nun uber Luzetz,
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durch den nordlichen Theil von Kozolup, uber Bubowitz,
knapp bei der Einschicht Boubova vorbei und uber die Hflhe
Vysoka plan, dann uber Hostin bis etwa 600 m weit auf
das rechte Ufer des KaCitzer Baches. Die grosste Breite

von fast 2 Am erreicht die Stufe in der Nahe von Luzetz.

Westlich von Kozolup wird dieselbe durch Sand und Sand-
stein bedeckt und nordlich von Bubowitz erscheint unter den
Schiefern eine kleine Insel des oberen Knollenkalkes De.

Ausser diesen ausgedehnten Erstreckungen der Stufe

Df erscheinen in Einfaltungen der Kalksteine noch einige

kleine Reste der Stufe, wie z. B. NW nahe bei Trnov^
Oujezd, sowie zwischen Karlstein und Bubowitz und in der
Niederung zwischen dem Javorkaberge und den nordliche-

ren HOhen NW von der Burg. Auch am rechten Beraun-
ufer tritt die Stufe in einer kleinen Mulde zwischen den
beiden Bachschluchten am Fusse des Stfevicberges auf (Fig.

456). In Hostin am rechten Ufer des Baches runt eine

Schieferscholle in discordanter Lagerung auf steil gehobenem
Knollenkalke De und eine ahnliche Discordanz lasst sich

auch bei Srbsko nachweisen. Es ist nicht ausgeschlossen,

dass diese Erscheinung durch locale Verwerfungen verur-

sacht sein kdnnte.

Es ist oben bemerkt worden, dass die harteren und
glimmerreicheren Schiefer mit Quarziteinschaltungen vor-

nehmlich in der Mitte der Zonenmachtigkeit entwickelt sind.

Man trifft sie besonders gut ausgebildet bei Holin, bei Ro-
blin, nordlich von Gross Mofina und auf der HOhe Vysoka
plan zwischen Bubowitz und Hostin. In der ubrigen Ver-
breitung der Stufe sind Quarziteinschaltungen in den Schie-

fern nur untergeordnet oder gar nicht vorhanden. Die dun-
kelgrauen oder grunlichen typischen Algenschiefer sind

hauptsat lilich bei HluboCep, nordlich von Holin, beim Heger-
hause Boubova bei Bubowitz, bei Hostin, Srbsko und der
Frantamuhle bei Tfebotov entwickelt. Diese Orte sind zu-

gleich die Hauptfundstellen von Petrefacten der Stufe.

Unter denselben herrschen Pflanzenreste entschieden

vor. Nach D. Stub's Untersuchungen *) gehoren dieselben

insgesammt den A 1 g e n an, und zwar von den 6 beschriebenen
Arten 4 zu den Oosporeen und 2 zu den Carposporeen,
welche Bestimmung eine ziemlich sichere ist, weil besonders

*) Die Silur-Flora der Et. H— hi in BOhmen. Silzber. d. kais.

Akad. LXXXIV. Bd., I. Abth. 1881, pag. 330-391.
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die Fruchtstande grosse Uebereinstimmung mit lebenden
Thallophyten zeigen. KeejCI hatte eine Art als Land-

Fig. 60S bU 610. Pflanienraite dei bShmiachen Dttoni.

Nach D. Slur.

I Sporachmu KnjiU Stur 4mal Terklelnert. Srbtko Df (H). — » Lumua bokemica
Star. t|> sat. Or. Ebendaber. — 8 BottintUa hoitinttuit Barr. m.

| s nat. Or. Eben-
daber. — 4 Ohauvinia Seharfma Krej. ip. l

|. nat. Or. H oat in Of (H) — 8 Fnau
A'ovaki Star. Etwai Terklelnert. Sibiko Df (HI. — 6 Barrandtina Dutliana Krej.

•p 'I, nat. Or. Ebendaber.

pflanze aufgefasst und neuestens soil sich herausgestellt

baben, dass diese Reste vielleicht doch Landpflanzen an-

gehoren konnten. Bei HluboCep und Hostin sind auch
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Spuren von verkohlten Pflanzenresten gefunden worden und
in den Schiefem der Boubover Schlucht hat Babrande*)
eine 3—4 cm starke Anthracitschicht entdeckt. Unter den
von D. Stub beschriebenen Arten ist Hostinella hostinensis

Barr. allgemein verbreitet und sehr haung. Seltener findet

man : Sporochnus Krejdii Stur, Barrandeina Dusliana Krejei

sp. **), Fucus Nov&ki Stur und Lessonia bohemica Stur,

noch seltener ist: Chauvinia Scharyana Kr. sp. (Fig. 605
bis 610). Diese Algen, namentlich aber die zuerst genannte

Art, sind die eigentlichen Leitfossilien der

Stufe Df und berechtigen zur Bezeichnung
der Schichten derselben als Algenschiefer.

Thierreste sind verhaltnissmassig sel-

ten. Von Trilobiten nennt Barbande:
Phacops fecundus Var. superstes Barr.

(Fig. 577) und Proetus superstes Barr. (Fig.

558). KrejCi fuhrt auch noch eine Arethu-
sina (?) an. Von Cephalopoden erscheinen

:

Orthoceras bubo Barr., Orth. capilosum
Barr., Orth. confertum Barr., Orth. confer-
tissimum Barr , Orth. cauliformeBaxr., Orth.

equisetum Barr., Orth. opimum Barr., Orth.

renovatum Barr., Orth. retusum Barr.,

Orth. revertens Barr. (Fig. 531, 533, 611),

ferner Gyroceras tenue Barr. (Fig. 585)
und Aphyllites fecundus Barr. s. str. Ace-
phalen sind durch die Gattungen : Avicula,
Cardiola, Cardium, Cypricardinia, Lunu-
licardium, Nucula und Posidonomya mit

Kg. en. orthocT** iu»c
im Ganzen 11 nicht durchwegs sicheren

Barr. 2 p.nie der ot>«r- Arten vertreten. Von denselben seien ge-

•kiwSoiJ.*. nannt: Avicula insidiosa Barr. (Fig. 584),

Lunulicardium binotatum Barr., Lunul.
Haiti Barr. (Fig. 581), Lunul. marginatum Barr., Posido-
nomya consanguis Barr. (Fig. 566). Von Pteropoden ist

Hyolithus sp. gefunden worden und auch der Gryptocaris
tardissima Barr. benannte Rest durfte ein Hyolithendeckel-
chen sein. Von Brachiopoden erscheinen aus den Gattungen

') N. Jahrb. f. Min. etc. 1866, pag. 209.

) Von Barrande Sagenaria bohemica, von Krej«i Protole-
pidodendron Duslianum benannt. Notiz fiber die Reste von Land-
pflanzen in der bohm. Silurformation. 8itzber. d. kgl. bohm. Ges. d.

Wiss. 1879, pag 201. Ferner: Ibid., 1881 pag. 68.
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A trypa, Ghonetes, Discina und IAngula 6 Arten, darunter:

Atrypa obovata Sow. (Fig. 306), Ghonetes novellus Barr.

(Fig. 517), Discina tarda Barr. (Fig. 514), die schon in den
tieferen Schichtenstufen vorkommen. Von den zwei weiteren

Atrypaarten ist eine, ebenso wie IAngula cornea Sow., frag-

lich. Endlich. werden aus der Stufe die wahrscheinlichen An-
nelidenreste : Tentaeulites acuarius Richt und Styliola cla-

vulns Barr. (Fig. 481, 484) genannt und auch Crinoidenreste

sind in der Stufe gefunden worden.

Wie ersichtlich, stimmt die Fauna der Algenschiefer

Df in hohem Grade mit jener der Tentaculitenschiefer Dd
uberein, weshalb, falls die Zweitheilung der Devonabla-
gerungen BOhmens in Unter- und Mitteldevon thatsachlich

begrundet ist, die beiden Schieferstufen derselben Ab-
tbeilung eingereiht werden mussen.

Die Stufe Df ist bis gegen 300 m, an einigen Stellen

aber auch nur 20 m, im Durchschnitt etwa 100 m machtig.

Die Lagerungsverhaltnisse des mittelbohmischen Devon-
systemes sind im Wesentlichen schon obenzugleichmitjenen
des Silurs dargelegt worden, weil die Ablagerungen beider
Systeme engstens zusammenhangen und die durchgreifenden
Storungen der Lagerung beide in gleicher Weise beruhren.
Wir Iconnen uns deshalb unter Verweisung auf die S. 962 ff.

gegebene Darstellung und auf die beigehangte Karte (Tafel

III) bier kurz fassen.

Von den grossen, das Silurdevon durchziehenden nord-
ostlichen Bruchlinien, welche fur die Lagerungsverhaltnisse

desselben von hervorragendster Bedeutung sind (S. 965),
besitzt nur die Hauptverwerfungsspalte, welche in der Mitte

der Grabensenkung, die unser Gebiet vorstellt, aus der Ro-
kytzaner Gegend bis unter die Ereidegebilde bei Bechowitz
verfolgt werden kann (vergl. Tafel UL), Wichtigkeit, weil

die ubrigen parallelen grossen Bruchlinien das Devongebiet
nicht durchschneiden. Die besagte Hauptverwerfung nun
ist im Bereiche des Devons besonders augenfallig, weil an
derselben eine Absenkung des sudlichen Flugels stattgefunden
hat und zwar um die ganze Machtigkeit des unteren Knollen-
kalkes, der Tentaculitenschiefer und des oberen Enollen-
kalkes, also mindestens um 200 m: denn die Algenschiefer

Df fallen scheinbar unter die Knollenkalke Dc — an einigen
Stellen auch unter die hoberen Stufen — ein. Sudlich von
dieser Bruchspalte ist das Verflachen der norddstlich strei-
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"chenden Devonschichten abgesehen von localen Storungen
im Grossen Ganzen nordwestlich. Jenseits, d. h. nordlich

von dem Bruche ist es zun&chst gegen
SOdost gerichtet, weiterhin wieder nord-
westlich, vom Rande des Kalksteinplateaus

her jedoch abermals sudOstlich, so dass

also die Devonablagerungeh in der ganzen
Erstreckung ihrer nordwestlichen Grenze
entlang eine synklinale Lagerung besitzen.

Diese Verhaltnisse sind im idealen Profile

Fig. 612 deutlich dargestellt. Es braucht
jicht betont zu werden, dass wohl jeder
7irer»«ijnitt dorch die Devonablagerungen
dieselbeb^in ahnlicher, nur wenige aber
in gleicher'Weise zum Ausdruck bringen
warden, weil vitlfache untergeordnete Sto-
rungen"] die Lagerung bedeutend compli-
ciren. So zeigt ein Profil durch die nordlich-

sten Auslaufer des mittelbohmischen Devons
(Fig. 613) nur eine einfache Synklinale.

Das etwa 10 km weiter sudwestlich von
NuCitz, entlang des Radotiner Baches und
bis Tfebotov gef&hrte Profil (Fig. 614) da-
gegen enthullt nicht nur die dem nordwest-
lichen Rande des Devons parallel verlau-

fende Synklinale und die in der Ver-
breitungsmitte an der Hauptbruchlinie init

unterem Knollenkalke zusammenstossendep
Algenschiefer, sondem zwischen beiden
noch weitere Einfaltungen der obersten
Devonschichten. Es ist namlich dieses ProfiJ.

durch die Partie des Devongebietes zwischen
Choted und Chejnitz gefohrt, welche viel-

leicht durch die Tachlowitz-Dobficer Diabas-

masse stark zusammengeschoben ist, so

dass auch die obersten Devonstufen in meh-
reren tiefen Einfaltungen erhalten geblieben

sind als an anderen Orten. Die schmale

Mulde am Nordwestabhange der Skrabek-

h6he darf man wohl als die Fortsetzung

der Hluboceper Synklinale betrachten.

Ein drittes Querprofil (Fig. 615), vom Koloberg uber

Bubowitz und Karlstein gefuhrt, lasst die grosse Verwerfung

i
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bei Mofina ebenso wie die westtiche Synklinale bei Bubowitz
deutlich hervortreten. Zwischen beiden erscheint in Folge
einer localen Einfaltung am Genange des Plateaus Na Bar-

Vyllcocilka

SOS

Hlukotep DivB Brady Ctirad Ober Sliehov

NWNFig •"• Profit am llnken Moldauufer stldlicb von Prag.

/ Stole 2d (DdS). * Qraptollthenaehlefcr 8a (Ball. 8 Cephalopodenkalluteln 8b

(Bea). 4 Stufa Da iFfl). B Stufe Db (Ff2). « Stufe Dc (Ggl). 7 Stufe Dd (Gg2).

A Stufe Da (OgS). 9 Stufe Df (H). 10 Dlabai.

/fuiitt
Skrabtk Tribotot

Fig. 614. Profit awlaeben NuSlta und TiFebotov, a. Tb. entlang dei
Badotiner Baehea.

1 Stufe 20 fDd4). t St. Id (Ddo). 8 St. 8a (Eel), a St 3b (Ee2). 6 Da (Ffl). t Do
V

(Gfl). 7Dd(Gg2). 8De(GgS). 9 Df (H). *0 Diabaa.

SO

.vir Fi'j 6i£. Front durcb daa Kalk»teinplateau geftthrt fiber Karlatein und
Bubowlta.

Naeb J. KrtJH z. Th.

1 2d (DdS). »Sa(Eel> 8 Sb (Eeg). a Db (Ff2)? 6 Dc (Ggl). 6 Dd (Gg2). 7 Do
1

' (GgS). 8 Df (H). SDiabas.

Stfevic

« SO

fi'j. £'8. Profit •udBstlieb Ton Beraun iwlschen Tetin nnd Koino.

Kach J. Krtjcl.

1 3a (Eel). * Jb (EeS). 8 Da (Ffl). 8" Db (Ff2). 4 Dc (Gglj. 5 Dd (GgS). ff De
(Gg3) 7 Df (H). 7 (am /f Tf-Ende dei Profllei! ZerrUttete Kreideschicbten.

8 Diabaa^

vinku ein Rest der obersten Devonschichten. In dem durch

die sudwestlichste Partie der zusammenhangenden Devon-

gebilde Mittelbohmens von Tetin bis Korno gefuhrten Durch-
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Pnrallelisirnng des Devonsystcmes in Bohmen
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schnitt (Fig. 616) ist wieder nur die sudliche Partie der
obersten Devonstufen anzutreffen, welche in der Schlucht
von Koda scharf gegen die unteren Knollenkalke absetzt.

Von derselben ist aber, wie es scheint, durch eine antiklinale

AufwSlbung ein kleiner Theil abgetrennt, welcher im Ge-
hange des Stfevicberges entblfisst ist.

Das ideale Profil Fig. 612 entspricht in Betreff der
devonischen Ablagerungen ziemlich genau den normalen
Lagerungsverhaltnissen, die vier einzeln durchgenommenen
Profile veranschaulichen theils durch locale Umstande ver-

anlasste Abweichungen, theils Gomplicationen derselben.

Soviel geht aus denselben klar hervor, dass nicht einmal
fur das auf das Centrum des Kalksteinplateaus beschrankte
Devongebiet die Annahme einer einfach muldenformigen
Lagerung zulassig ist, sondern dass man bestenfalls von einer

Doppelmulde in diesem Gebiete sprechen musste. Durch-
schnitte durch das gesammte altere Palaeozoicum Mittel-

bohmens erscheinen naturlich weit complicirter, wie man
aus den zahlreichen fruher mitgetheilten Profilen und aus
dem Uebersichtskartchen Tab. HI. sofort ersieht.

3. Das Carbonsystem.

Von den drei Formationen, welche dieses oberste System
der palaeozoischen Gruppe umfasst, sind in Bohmen nur
die beiden jungeren vertreten, namlich die productive Stein-

kohlenformation oder das eigentliche Carbon, und das sog.

Rothliegende oder Postcarbon, wahrend von der untersten

Formation, dem Praecarbon (Kohlenkalk, Kulm), in Bfihmen
keine Spur vorhanden ist. Die beiden in BQhmen entwickel-

ten Formationen hangen auf das Innigste zusammen und
da beide Kohlenflotze fuhren, d. h. auch das Rothliegende
productiv ist, so bilden beide zusammen im grOssten Theile
ihrer Verbreitung ein Ganzes, in welchem die gegenseitige

Abgrenzung des eigentlichen Carbons und des Postcarbons
ausserst schwierig ist. Diese Frage ist auch noch nicht
endgiltig entschieden, indem sich uber dieselbe unwider-
rufene, weit auseinander gehende Anschauungen der be-
wahrtesten Forscher entgegenstehen. Die hieraus entsprin-

genden Schwierigkeiten der Darstellung konnten wohl zum
Theile umgangen werden, wenn man das ganze Carbon

-
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system Bohmens als Kohlenrothliegendes unter Einem be-
schreiben wollte

;
jedoch ist es in mehr als einer Beziehung

von Vortheil die beiden Formationen des Systemes einzeln

fur sich zu besprechen.

Die Literatur uber das Carbonsystem Bdhmens ist uber-
aus umfangreich und zerstreut, weshalb wir uns darauf be-
scbranken miissen hier die hervorragendsten Autoren zu
nennen. Zahlreiche Arbeiten werden weiter unten an ge-

eigneter Stelle citirt werden.
Zu den altesten Forschern, welche dem Systeme, und

zwar hauptsachlich dem Postcarbon, ihre Aufmerksamkeit
zuwendeten, gehSren J. GRUNWALD *), F. A. Reuss**), K.
v. Raumer***), J. MoTEJLEKf) und Zobel und v. Car-
NALLjf), deren immerhin werthvolle Abhandlungen weit

iiberholt wurden durch die gediegenen Arbeiten des Alt-

meisters ZippEfff), welche die Grundlage aller weiteren

Forschungen auf diesem Gebiete bildeten. Graf Caspar
Sternberg lieferte ein der hdchsten Anerkennung wurdi-
ges, in der That grundlegendes Werk uber die carbonische

fossile Flora *f) mit besonderer Bezugnahme auf die Rad-
nitzer Fundstatten, welchem CoRDA seine Beitrage zur Flora

*) Ueber die physikalische Beschaffenheit des Bunzlauer Kreises.

Prag u. Dresden. 1786.
**) Mineralogische Geographie von Bohmen. II. Bd. 1797.
***) Die Gebirge Niederschlesiens, der Grafschaft Glatz und eines

Theiles von Bohmen etc. 1819.

t) Das rothe Sandsteingebirge zwischen dem linken Iser- und
rechten Elbeufer am stidlichen Fusse des Iser- und Biesengebirges.
Inauguraldissertation, Prag, 1829.

ft) Geognost. Beschreibung von' einem Theile des niederschlesi-

schen, glatzischen und bohrnischen Gebirges. Karsten's Archiv etc. -3. Bd.
Berlin 1831.

ftt) Uebersicht der Gebirgsformat in Bohmen, Prag. 1831. — Som-
mer's Konigreich Bohmen, Bd. 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 und 16, Prag
1834 bis 1849. — Die FlOtzgebirge Bohmens mit besonderer Hinsicht
auf ihre Kohlenfuhrung. Schriflen der patrtot-Okonom. Gesellsch. Prag,

1835. — Die Mineralien Bohmens etc Sechs Abtheilungen. Verhandl.
des vaterland. Museums. Prag, 1837 bis 1842. — Uebersicht der
geognost. Verhaltnisse der Gegend von Prag. Krombholz' Topograph.
Taschenbuch, 1837. — Ueber zwei neue Vorkommnisse in der Stein-

kohlenformation des Rakonitzer Kreises. Sectionsber. d. bOhm. Ges. d.

Wiss. 1841, p 39. Abh. V. F., 2. Bd. — Die Steinkohlen, ihr Werth und
ihre Verbreitung in Btihmen. Zeitschr. d. Vereines zur Ermunterung
d. Gewerbsgeistes. 1842.

*t) Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora
ler Vorwelt. Leipzig. 1821—38. Zwei Theile. An der Bearbeitung des
i. Theiles war in hervorragender Weise K. B. Presl betheiligt.

68*
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1076 U« Palaeozoische Gruppe. — Carbousystem.

der Vorwelt*) und C. v. Ettingshausen einige Special-

arbeiten**) folgen liess. Sehr vvichtig sind die bezuglichen

Abhandlungen des durch Gewissenhaftigkeit und Sachkennt-

niss gleich ausgezeichneten A. E. Reuss***), uber dessen
Auffassung der Verhaltnisse man in mancher Hinsicht bis

jetzt nicht hinausgekommen ist. Mit gleichem Lobe ist der
Arbeiten der Geologen der k. k. geologisch. Reichsanstalt:

F. V. LlDL7)i JOKELYff), E. PORTHftf), M. V. LlPOLD*t),
ganz besonders aber des unermudiichen D. STUR**f) zu ge-

denken, durch welche fur die weiteren Forschungen im Ge-
biete des Garbonsystemes in Bohmen eine feste Grundlage
geschaffen wurde. Wichtige Nachrichten uber dasselbe ent-

halt auch das bekannte Werk von Geinitz, Fleck und
HARTIG***t)-

*) Prag, 1845.
**) Steinkohlenflora von Stradonitz in BOhm. Abhandl. d. k k. geol.

E.-A. Wien lh52 — Steinkohlenflora von Radnitz. Ibid. Wien 1854.
***) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., III. 1852. — Kurze Uebersicht der

geog. Verhalt. Bolimens. Prag, 1854, p. 53—66. — Ueber die geogn.
Verhalt. des Rakonitzer Beckens in Bohmen. Sitzber. d. kais. Akademie
Wien, XXIX. Bd. 1858, pag. 121—159.

f) Beitrage zur geognost. Kenntniss der Steinkohlenformation im
Pilsener Kreise in Bohmen. Jahrb. d. k. k geol. R.-A., VII. 1856, pag. 249.

ft) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VII, 1857, pag. 600. — Allgemeine
Uebersicht uber die Gliederung und die Lagernngsverhaltnisse des Roth-
liegenden im westlichen Theile des Jiiiner Kreises in Bohmen. Ibid. XII,

1862, pag. 381. — Die Steinkohlenablagerungen von Schatzlar etc. Ver-
handl. d. k. k. geol. R.-A., 1862, p. 169.

tft) Bericht uber seine geolog. Aufnahmen im nordostl. Bohmen.
Ibid. VIII, 1857, p. 701. - Das Rothliegende im nordostl. Bohmen
Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1858, pag. 37.

*t) Das Steinkohlengebiet im nordwestlichen Theile des Prager
Kreises in Bohmen Ibid. XII, 862, pag. 431. Die Abhandlung enthalt

eine Fulle von Thatsaehen, welche einigen spateren Arbeiten anderer
Forscher zur Grundlage dienten.

**f ) Von den zahlreichen Arbeiten dieses ausgezeichneten Forschers
seien hier nur die fur die Stratigraphie wichtigsten angefllhrt: Beitrage
zur Kenntniss der Steinkohlenflora des Beckens von Rakonitz. Verhandl.
d. k. k. geol. R.-A., 1860. — Momentaner Stand meiner Untersuchungen
Uber die ausseralpinen Ablagerungen der Steinkohlenformation und des
Rothliegenden in Oesterreich. Ibid. 1874, pag. 18H. — Ueber das Niveau
der in der Umgegend von Rakonitz abgebauten FlOtze. Ibid. pag. 267.
— Ueber die Flora der Kounover Schichten Ibid. pag. 267. — Reise-
skizzen. 1875, pag. 201. — Weitere Pllanzenreste aus dem Kohlenberg-
bau bei Kounova. Ibid. 1876. — Geologische Verhaltnisse des Jemnik-
Schachtes etc. Jahrbuch d. k. k. geol. R.-A. XXVIII. 1878, pag. 369.

***t> Die Steinkohlen Deutschlands u. anderer Lander Europas.
2 Bde. Mlinchen I860.
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Unter den heimischen Forschern, welche gegenwartig,

oder doch bis in die jungste Zeit im Bereiche des b6h-
mischen Carbons thatig waren, ragt besonders Karl Feist-
mantel (Vater) hervor, dem wir eine ganze Reihe*) hoch-
wichtiger Monographien verdanken, durch welche die strati-

graphischen Verhaltnisse des Systemes in Mittelhohmen klar-?

gelegt wurden. In derselben Richtung, namentlich aber in

phytopalaeontologischer Hinsicht hat sich Ot. Feistmantel
(Sohn) hohe Verdienste erworben. **) Die Thierreste der jun-

*) Die Steikohlengebilde in der Umgebung von Radnitz in Bohmen.
Abhdlg. der bohm. Ges. d. Wiss. V. F., 11. Bd. 1861. — Ueber zwei

neue Vorkommnisse in den Kohlensandsteinen des Nemcovicer Beckens
bei Radnitz. Sitzber. derselben Ges.. 1861, p. 50. — Ueberreste vor-

weltlicher Baumstamme bei Bfas. Ibid. 1863, p. 71. — Beitrage zur

Steinkohlenflora von Radnitz. Ibid. 1865, p. 82. — Beobacht. Ober einige

fossile Pflanzen aus dem Steinkoblenbecken von Radnitz. Abhdl. derselben

Ges. VI. F., 2. Bd. 1868. — Die Steinkoblenbecken von Radnitz. Archiv
f. d. natunviss. Landesdurchforscb. von Bohmen. 1,1869. — Beitragzur
Kenntn. d. Steinkohlenflora von Rakonitz. Lotos, 1872. — Die Stein-

kohlenbecken bei Klein-Pfilep, Lisek, Stilec, Holoubkov, Mireschau und
Letkov. Archiv etc. II., 1872. — Beitrag zur Steinkohlenflora von Lahna
Lotos, 1875. — Beitrag zur fossilen Flora der bohm. Steinkohlenbecken.

Ibid. 1878. — Noeggerathien und deren Verbreitung in der bohm. Stein-

kolilenformation. Sitzber. d. kgl bohm. Ges d. Wiss. 1879, pag. 75. —
Die' fossile Flora des Hangendzuges im Kladno-Rakonitzer Steinkohlen-

becken. Ibid. 1880, p. 24. — Die geologischen Verhaltnisse des Han-
gendflotzzuges im Schlan-Rakonitzer Steinkohlenbecken. Ibid. 1881, p.

13. — Ueber die Gliederung der mittelbohm. Steinkohlenablagerung.

Ibid. 1881, p. 429. — Der Hangendflotzzug im Schlan-Rakonitzer Stein-

kohlenbecken. Archiv etc IV., 1881. — Neue Fundorte von Steinkoh-

lenpflanzen in Bohmen. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1882, p.

237. — Die Psaronien der bohm. Steinkohlenform. Ibid. 1882, p. 290.

— Die mittelbohm. Steinkohlenablagerungen. Archiv etc. V., 1883. —
Ueber Araucaroxylon in der Steinkohlenablagerung von MittelbObmen.

Ablidlp. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss., VI. F, 12. Bd., 1883.

**) Ueber Pflanzenpetrefacte aus dem Nyfaner Gasschiefer, sowie

seine Lagerung und sein Verhaltniss zu den ubrigen Schichten. Sitzber.

d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss., 1870, p. 56. — Fruchtstande fossiler Pflanzen

aus der boom. Steinkohlenform. Ibid 1871, p. 43. — Ueber die Stein-

kohlenflora der Ablagerungen am Fusse des Riesengebirges. Ibid. p. 79.

— Steinkohlenflora von Kralup. 18?1. Fruchtstadien fossiler Pflanzen

aus d. bohm. Steinkohlenform. I. 1872. Abhandl. derselben Ges. VI. F.,

5. Bd. — Pflanzenreste aus dem Steinkohlenb. v. Merklin. Sitzber. Ibid.

1872. p. 45. — Ueber die Permforrn. zwischen Budweis und Frauenberg
und zwischen Beneschau und VlaSim. Ibid. p. 87. — Beitrag zur Kennt-
niss der Ausdehnung des sog. Nyfaner Ga«schiefers und seiner Flora.

Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXII, 1872, p. 289. — Ueber das Verhaltniss

der bohm. Steinkohlen- zur Permformation. Jahrbuch der k. k. geol.

R.-A., XXIII, 1873, pag 249. — Analogie der drei Steinkohlenharze

:

Anthrakoxen, Middletonit und Tasmanit und ihre vermulhliche Ab-
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1078 H. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

geren Formation des bohmischen Carbonsystemes haben in

A. FriC einen Bearbeiter gefunden, dessen unermudlicher
Sammlerfleiss und staunenswerthe Schaffenskraft einen ver-

haltnissmassig baldigen Abschluss seines umfangreichen ge-
diegenen Werkes*) erhofFen lasst. Sehr verdienstliche Bei-

stammung. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1878, pag. 79. — Ueber die
Mischflora der Bohm.-Broder Ablagerung. Ibid. p. 103. — Geolog. Stel-

lung u. Verbreit der verkies. Holzer in Bohmen. Ibid. p. 108. — Ueber
den Nfirschaner Gasschiefer, dessen geolog. Stetlung und organ. Ein-
schlasse. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1873, p. 679. — Die Steinkohlen -

ablag. bei Brandau im Erzgebirge. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss.
1873, p. 49. — Ueber die Verbreit u. geolog. Stellung der verkieselten

Araucaritenstamme in Bohmen. Ibid. p. 204. — Beitrag zur Palaeontol.
der Sphaerosiderite im Kohlengeb- Bohmens, nebst Bemerkungen Uber
die Sandsteine daselbst. Ibid., p. 274. — Ueber Baumfarrenreste der
bohm. Steinkohlen-, Perm- u. Kreideformation. Abhandlderselben Ges.,

VI. F.,6.Bd. 1873. — Steinkohlen- u. Perm-Ablagerungen im Nordwesten
von Prag. Ibid. 1874. — Beitrag zur Kenntnissder Equisetenim Kohlen-
gebirge. N. J. f. Min. 1874, p. 862. — Vorkommen von Noeggeraihia
foliosa Sternb. in Oberschlesien. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1874,
p. 34». — Studien im Gebiete des Kohlengebirges von Bohmen. Abliandl.

d. kgl. b&hm. Ges. d. Wiss. VI. F., 7. Bd. 1874. — Pflanzenversteine
rungen d. bohm. Steinkohlengebirgs-Ablag. 3 Tlile Cassel. 1874-76 —
Kleine palaeontol.-geolog. Bemerkungen. Lotos, 1873-75. — Bemerk.
fiber die Gattung Noeggerathia Stbg. sowie Uber die neuen Gattungen
Noeggerathiopsis Fstm. und Rhiptozamites Schmalh. Sitzber. d. k. bohm.
Ges. d. Wiss. 1879, p. 444. — Kurze Bemerkungen Uber einzelne Theile
des bOhm. Kohlengebirges. Ibid. 1880, p, 186. — Kamenouhelne otisky

z Lisecke panve u Berouna. Zpravy sp. geol. 1885, p. 11.

*) Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation
Bohmens. I. Bd. Prag 1888., II. Bd. 1889. Erscheint seit 1879 und ent-
halt bis jetzt 90 Tafeln und 239 Textfiguren. — Von den zahlreichen
Vorarbeiten zu diesem Werke und von anderen zoopalaeontologischen
Abhandlungen fiber das Carbon sind zu nennen : Ueber das Auffinden
von neuen Thierresten aus der sog. Brettelkohle von Nyfan bei Pilsen.

Sitzber. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. 1870, p. 83. — Entdeckung eines

Lurchfisches in der Gaskohle des Rakonitzer Beckens. Ibid. 1874, p.

198. — Die Fauna der Steinkohlenformat Bohmens. Archiv etc II. Bd.
— Die Fauna der Gaskohle des Pilsener u. Rakonitzer Beckens. Sitzber.

d. k. bohm. Ges. d. Wiss. 1875, p. 70. — Ueber die Wirbelthierfauna
in der Vorzeit Bohmens. Jahresbencht derselben Ges. 1877. — Zur Fauna
der Gaskohle von Zabof bei Schlan, Kroucova bei RenC und TfemoSna
bei Pilsen, sowie fiber die Sphaerosideritkugeln von Zilov. Sitzber. ders.

Ges. 1877, p. 45. — Ueber einen neuen Saurier aus den Kalksteinen der
Permformation aus Braunauin Bohmen. Ibid, p. 206. — Keue Uebersicht
der in der Gaskohle und den Kalksteinen der Permformation in Bohmen
vorgefundenen Thierreste. Ibid. 1879, p. 184. — Fossile Arthropoden
aus der Steinkohlen- u. Kreideformat. Bohmens. Beitrage zur Palaeontol.

Oesterr.-Ungarns, Wien 1882. — Mehrere beachtenswerthe Mittheilungen
in der Zeitschrift .Vesmir".
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trage zur Kenntniss des Systemes haben Joh. KrejCI*),
R. Helmhacker**) und besonders auch J. KuSta***) ge-
liefert, dessen rastlose wissenschaftliche Thatigkeit aller An-
erkennung werth ist.

Bei dem innigen Zusammenhange und der vollkommen
gleichforaiigen Lagerang der beiden Formationen des Car-
bonsystemes ist behufs leichterer Uebersicht zunachst noth-

*) Ziva 1853. — Casopis Musea 1866. — Verhandl. d. k. k. geol.
R.-A. 1868, p. 289. — Ueber die Lagerung des Pilsener Steinkohlen-
beckens. Sitzber. d. k. bOhm. Ges. d. Wiss. 1874, p. 241. — Geologie.
1877-79, p. 512-519, 530-662, 579-588, 591-601.

**) O geologickem rozSifeni rodu Sphenophyllum. Sitzber. d. kgl.

bOhm Ges. d. Wiss. 1872, p. 43. — Notizen uber das Vorkommen von
Schichten der unteren Permformation in Bohmen. Verhandl. d. k k.

geol. R.-A. 1873, p. 285. — Die Permformation bei Budweis. Berg- u.

hiittenmann. Jahrb. XXII. 1873. — Ueber das Alter der Pilsener Cannel-
kohle. Ibid. p. 243. — MitKreiCi gemeinschaftlich : Die carbonische
Formation. In Erlauter. zur geol. Karte der Umgeb. von Prag. Archiv
etc. 1880, p. 90-138 und p. 160 ff. — Arcbiv f. die naturw. Landes-
durchforsch. II., 1877, p. 440.

***) D. Brandschiefer von Herrendorf. — Zur Kenntniss d. Stein-

kohlenflora d. Rakonitzer Beekens. — Ueber die Schichtenreihe am
siidlichen Rande des Rakon. B. — Der Brandschiefer von Velhota. —
Die Farbe de3 Rothliegenden in d. versch. Form, bei Rakonitz u. Laun.
— Zur Geologie u. Palaeont. des Rakon Beekens. Verhandl. d. k. k.

geol. R.-A. 1878, 1879, 1880. — O geologickfrh pomerech panve Ra-
kovnicke. Sitzber. d. k. bOhm. Ges. d. Wiss. 1880, p. 161. — Bohrgange
von Insecten in einem verkies. Araucarite von Branov. Ibid. p. 202. —
Koprolithen-Concretionenbei Krupna. Ibid. p. 204. — Dasgeolog. Niveau
des SteinkohlenfiOtzes von Lubna bei Rakonitz. Riid. 1881, p. 849. —
Aufflndung des Nyfaner Horizontes bei Lubna. lb. 1882, p. 81. — Zur
Kenntniss des Nyfaner Horizontes bei Rakonitz. lb., p. 209. — Fund
eines Arachnidenrestes im Carbon bei Petrowitz. lb. p. 268. — Fine
Blattina ans der Lubnaer Gaskohle. Ibid., p. 430. — Die fossile Flora
des Rakonitzer Steinkohlenbeckens. Ibid. 1883, p. 157. — Einige neue
bohmische Blattinen. lb. p. 211. — Anthracomartus Krqiii, eine neue
Arachnide aus d. bohm. Carbon, lb. p. 840. — Neuer Fundortv. Cyclo-

phthalmus senior C lb. 1884. — Thelyphonus bohemteus n. sp. von Ra-
konitz. Ibid. 20. Juni < 884. — Neue Arachniden von Rakonitz. Ibid., 28.

Nov. — Pfispfivky k rozdleneni uhelnopermskeho souvrstvi stfedoceskeho.
Zpravy spolku geol. 1885, p. 73. — Weitere Beitrage zur Kenntniss der

Flora von Rakonitz. Sitzber. d. k. b6hm. Ges. d. Wiss. 2. Juli 1886. —
Pfispevek k seznani zvifeny kamenouh. u Rakovnika. Ibid., 1887, p.

561. — Nova geolog. pozorovani v Radnickfim okoli. Ibid. p. 690. —
O novvch arachnidech z Karbonu Rakovnickeho. Ibid. 1888, p. 194. —
O Blattine z lupkoveho uhli z Tfemosne u Plzne. Ibid. p. 887. — O
valounech v kamennem ubli u Kroucov6 a Studnovsi, v permskem utvaru
n Slaneho. Ibid. p. 575. — Geolog. poznamky o karbonu Kladenskem.
Ibid. 1889, p. 89. — Nove

1

valouny z kamenn^ho uhli u KrouCovi, Studno-
vsi a Slaneho. Ibid. p. 225.
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wendig hervorzuheben, dass beide productiv sind. In

Mittelbohmen, wo die Entwickelung typisch ist, vermag man
in den Ablagerungen des Systemes vier Steinkohlenflotze

fiber einander zu unterscheiden. Die beiden unteren mit
ihren Begleitschichten reprasentiren das eigentliche Car-
bon, die beiden oberen mit den sie begleitenden Gestein-

schichten bilden das Postcarbon. Die beiden carbo-

nischen (unteren) Flotze werden als unteres und oberes

Radnitzer Kohlenflotz bezeichnet, weil diese Fl6tze bei Rad-
nitz in besonders instructiver Weise entwickelt sind. Von
den beiden oberen, also postcarbonischen Kohlenflolzen ist

das Hangendflotz durch auffallende Merkmale von den car-

bonischen Liegendflotzen unterschieden und stets von ihnen
getrennt worden , wogegen das tiefere Flotz (Mittelflotz)

frflher bald zum Liegend- bald zum Hangendflotzzuge ein-

bezogen wurde. Nach den Thierresten, die es entha.lt, un-
terliegt es keinem Zweifel, dass es wie das Hangendflotz dem
Postcarbon angehort. Die beiden postcarbonischen Kohlen-
flotze wurden nach den Localitaten der typischen Entwickel-
ung Nurschaner (Mittel-) und Kounovaer (Hangend-j Flotz

benannt.

Diese Verhaltnisse des Carbonsystemes in Bohmen .wer-

den in Fig. 617 schematisch dargestellt.

Verbreitet ist das Carbonsystem in umfangreichen Ab-
lagerungen in Mittelbohmen westlich von Prag in der Er-

streckung von Kralup und Welwarn uber Schlan, Kladno,
Rakonitz, Flohau, Jechnitz, Beraun, Radnitz , Miroschau.

Pilsen, Manetin und bis gegen Kollautschen und Mies, und
im nordostlichen Bohmen am Fusse des Riesengebirges von
Semil, Rovensko und Eisenstadtl ostwarts uber Hohenelbe.
Arnau, Freiheit, Pilnikau und Trautenau bis Nachod und
Schatzlar an der Landesgrenze und in der Braunauer Aus-
buchtung in der Umgebung von Braunau entlang der Grenze.

Diese letzteren Theile befinden sich im Zusammenhange mit

den schlesischen Ablagerungen des Systemes. Von weit

geringerem Umfange ist die Erstreckung an der Ostgrenze

des Landes in der Gegend von Senftenberg, Geiersberg,

Landskron und Wildenschwert, welche ihre Fortsetzung in

Mahren findet, sowie die Ablagerung in der Umgebung von
Bohmisch Brod, Schwarz Kosteletz und Silber Skalitz. Ganz
kleine Inseln von Gebilden des Carbonsystemes lassen sich

sudlich von der letzteren Erstreckung in einer Zone uber
Diwischau, Wlaschim, Tabor bis Budweis verfolgen, und treten
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vereinzelt im Eisengebirge, im mittelbOhmischen Urschiefer-

gebirgo unci im Erzgebirge auf.

Botha Sundsteine
a. Schlcferthone

KaollniftDdAteln mlt Arancftrlten
u. Conglomerate

Hangendkoh lenflSt i

8and*telo u. 8chieferthon
mlt Sphieroiiderlten

\"tD

Pyrltknolleo

mw»« ii'.hi>i»t Sandsteln

Schlcferthone

Blitlelb.ihlenflfilz

Pnndnteln
und

Schlcferthone

Scbiefertbone

Fimtenbank

Mlttelbank | Oberes

) KohtenflAtz

£«

SI
v a

35
Unterbank

Schlelfsteloschlefer

Unteres Radnitzer KohlenflOtz

Sandsteln* und
Conglomerate

Fig. 617. £chem»tUche Daratellung der Ablagernngen des Carbon-
aysiemei in Bohmeo,

Z. Tb. nach K. Ftittmanttl.

Dai MittelkohleDfl&UfUhrtgew. unt-n Plattelkohle, oben Scbwarz-
kohle. Utiber dem HnngendkohlenfloiE folgt zaoKcbit die iog.

Scbwant, darUber Sch.efenhon rait Sphaero-riderlten.

Im weitaus grdssten Theile dieses Verbreitungsgebietes

des Carbonsystemes erscheinen an der Oberflache Ablager-

ungen des Postcarbons, welche die Schichtenreihen des

eigentlichen Carbons bedecken. Diese letzteren kommen
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nur in beschr&nktem Umfange zu Tage, zumal in jenen
Theilen der Erstreckung des Systemes, in welchen post-
carbonische Gebilde nicht vorhanden sind. Sie sind aber
durch den Bergbau unter der Decke dieser letzteren im
grossten Theile der Verbreitung des Systemes nachgewiesen.
Demzufolge mussen gewisse Theile desselben in dem Ab-
schnitte, welcher dem eigentlichen Carbon, als auch in jenem,
welcher dem Postcarbon gewidmet ist, Erwahnung finden.

Es sind dies die mittelbohmischen Partien des Systemes
von Kladno-Rakonitz und Pilsen, der Ostliche Theil der
Ablagerungen am Fusse des Riesengebirges und das kleine

Depot bei Brandau im Erzgebirge.

Die Partien der mittelbohmischen Erstreckung bei Merk-
lin (Wittuna), Wranowa, Radnitz, Miroschau, Ledkov, Ho-
loubkau, Stiletz bei 2ebrak, Lisek bei Beraun und Klein
Piilep scheinen ausschliesslich dem eigentlichen Carbon an-
zugehoren.

Alle ubrigen Partien des Systemes umfassen nur post-

carbonische Ablagerungen (Rothliegendes).

Die Oberflachengestaltung der Ablagerungen des Car-

bonsystemes ist eine im Ganzen recht monotone, ausge-

nommen einen Theil des Gebirges im nordostlichen Bohmen,
dessen Terrainverhaltnisse weiter unten eingehendere Beruck-
sichtigung finden werden. Bezuglich der beilaufig 45 Qua-
dratmeilen einnehmenden, aber unter der Kreidedecke sich

noch weithin erstreckenden Verbreitung in Mittelbohmen
kOnnen wir uns auf einige Erganzungen der kurzen Dar-
stellung auf Seite 18 beschranken. Die ganze Ablagerung
lasst in der Richtung von SW gegen NO, entsprechend den
HOhenverhaltnissen des umgebenden Urschiefergebirges, eine

allmalige Senkung erkennen. Denn wahrend in der Um-
gebung von Pilsen einzelne Hdhenpunkte noch 500 m er-

reicben, trifft man in der Umgebung von Rakonitz nur Er-

hebungen von hdchstens 450 m Seehohe, vvorauf das Terrain

in nordlicher Richtung rasch bis auf etwa 200 m sinkt. In

der weiteren Umgebung von Pilsen ist dasselbe flach huge-
lig. jedoch unregelmassiger coupirt als in der grossen nord-
ostlicheren Erstreckung um Rakonitz und Schlan, wo das
Terrain durch mehrere ziemlich parallel von West gegen
Ost verlaufende Thalrinnen in gedehnte Hugelrucken zerlegt

wird und daher mehr wellenformig erscheint. Im Siiden

bestehen die Hugelrucken zur Ganze aus carbonischen Ge-
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bilden; weiter n6rdlich finden sich aber zunachst auf den
Gipfeln Kreideablagerungen ein, die je weiter gegen Norden,
desto defer herabreichen, so dass die carbonischen Gesteins-

schichten nur noch an den Thallehnen zu Tage treten, urn

weiterhin bis auf Reste in den Thalsohlen und endlich ganz
von den Gebilden des Kreidesystemes verdrangt zu werden.

Die Ueberlagerung der carbonischen Ablagerungen durch
Kreidebildungen sieht man sehr deutlich in der Umgebung
von Kralup (Fig. 618), zumal am Hostibejk-Berge, von wel-

chem aus sich eine prachtvolle Aussicht in den gesegneten

Landstrich am Zusammenfiusse der Elbe und Moldau er-

Pig. SIS. Carbon- und Krddefslun bel Kralup a. d. Moldau.

Geaatcbuet von Ed. Herald.

offnet. Die am Rande der flachen Rucken steile, weithin
sichtbare Wande bildenden Sandsteine und Planer gehoren
dem Kreidesysteme, die darunter liegenden grobkOrnigen
Sandsteine und Conglomerate dem Garbonsystem an.

Carbon.

Wie sich aus obiger Uebersicht ergibt, bildet das ei-

gentliche Carbon in Bohmen eine Anzahl dem Urgebirge,

zum Thefle auch dem Silur und Granit aufliegender. nicht

zusammenhangender Ablagerungen, deren analoge Verhalt-

nisse jedoch den einstigen Zusammenhang derselben, wenig-
stens in gewissen Theilen, vermuthen lassen. Diese Theile

wurden somit Ablagerungen desselben Susswasserbeckens
vorstellen. Typisch entwickelt ist das Carbon in der mittel-

bfihmischen Verbreitung, und zwar hauptsachlich in der
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Radnitzer Ablagerung, mit deren Beschreibung wir daher
unsere Darlegungen der Verhaltnisse des bOhmischen Stein-

kohlengebirges beginnen werden. Hieran werden wir die

Beschreibung des echten Carbons in den ubrigen Ablager-
ungen MittelbShmens, dann im Erzgebirge und am Ostfusse

des Riesengebirges anschliessen, wobei stets die sich erge-

benden Verhaltnisse mit jenen in der Radnitzer Ablagerung,
als der typisch entwickelten und musterhaft erforschten,

verglichen werden sollen.

a) Das Carbon in Mittelbohmen.

Radnitzer Steinkohlenablagerung. Dieselbe be-

steht aus mehreren Partien, deren grosste sich in der Um-
gebung von Radnitz westlich bis Heiligenkreuz und Bras,

nordlich uber Nemcowitz bis zur Vrbatamuhle bei Lhotka,

Ostlich zwischen Chomle und Skomelno bis Vejvanov, und
sQdlich in einer Ausbuchtung von Bfas bis gegen Ober
Stupno, erstreckt. Um dieselbe gruppiren sich einige klei-

nere isolirte Partien: bei Moslitz, Gross Lohowitz, Skoupy
und Svinna im Norden, und bei Wranowitz und Kris im
Siidwesten von Radnitz.

Nach K- Feistmantel ist die Schichtenfolge in dieser

Ablagerung im Wesentlichen folgende (vergl. Fig. 617) : Auf
dem Grundgebirge liegen Conglomerate und Sandsteine von
einigen Decimetern bis zu mehreren Metern Machtigkeit

Die ersteren enthalten Otters wenig abgerollte. selbst scharf

kantige Bruchstucke von Gesteinen des Urschiefer- und Si-

lurgebirges der nachsten Umgebung, zumal Kieselschiefer-,

Quarzit- und PhyllitstOcke, welche allenfalls von ihrem Ur-

sprungsorte nicht weit transportirt worden sein kQnnen. In

diesen Conglomeraten wurden bei Lhota Granaten einge

wachsen gefunden. In die festen Sandsteine sind stellen-

weise schwache, von grauen glimmerigen Schieferthonen be-

gleitete, unreine KohlenflOtzchen eingeschaltet.

Unmittelbar uber diesen Liegendschichten folgt das

untere Radnitzer KohlenflOtz, welches eine Ge-
sammtmachtigkeit von durchschnittlich 4 m besitzt und reich-

lich, aber unregelmassig und absatzig von schieferthonigen

Zwischenmitteln durchsetzt wird. Die Kohle ist daher von
minderer Gute. Ueber dem Kohlenflfitze liegt zunachst eine

cca
-6 m machtige hellgelbliche Sandsteinschicht mit festeni

kaolinischem Bindemittel und hieruber eine bis 15 »» mach-
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tige Schichtenreihe von stets hellgef&rbten, eigenthfimlich

i'einkOrnigen, etwas sandigen und plattig brechenden Schie-

fern, welche von dunnen, dunkler gefarbten, quarzigeren,

oft in verschiedener Starke dicht fiber einander folgenden

Einlagen durchschossen werden. Diese letzteren sind S ch 1 e if-

steinschiefer benannt worden. Sie ertheilen dem Ge-
steine in der Regel ein bandartig gestreiftes Aussehen,
welches besonders in den hellgelblichen Schiefera hervor-

tritt, von welchen sich die dunklen dunnen Einlagen fiber-

aus deutlich abheben. Dieser Schleifsteinschiefer beglcitet

uberall die Hangendschichten des unteren Eohlenfldtzes und
bildet eine eben so charakteristische als sichere Leitschicht

fur dasselbe. Sehr genau wird diese Leitschicht durch die

angefuhrte ubliche Benennung allerdings nicht bezeichnet,

weshalb es sich vielleicht empfehlen mochte, einem Vor-
schlage J. KuSta's folgend, dieselbe mit dem Namen Noeg-
gerathienschiefer, welcher in den palaeontologischen

Verhaltnissen wohl begrundet ist, zu belegen.

Ueber dem Schleifsteinschiefer folgt das obere Rad-
nitzer Kohlenflotz, welches bis 12m Machtigkeit er-

reicht und in der Radnitzer Ablagerungspartie typisch ent-

wickelt ist. An der Basis befindet sich die Unterbank
oder Sohlendeckenbank, die 1—2 m machtig ist und
aus mehreren schwachen Kohlenschichten von minderer
Gute besteht, welche durch schieferthonige Zwischenmittel

von einander getrennt werden. Auf der Unterbank liegt

ein thoniges graues Zwischenmittel, fiber welchem wieder
Steinkohle folgt: die sog. Mittelbank, welche bei durch-

schnittlich 5 m Machtigkeit von zwei, in Abstanden von bei-

laufig 1*5 und 1*3 m unter einander eingeschobenen Zwischen-
mitteln durchsetzt wird. Das untere ffihrt local den b6hm.
Namen Velka opuka (grosse Opuka) oder Schrammflfitz (sra-

movka), das obere heisst Mala opuka (kleine Opuka) oder
flicka. Letzteres Zwischenmittel ist immer weniger machtig
als ersteres. Die Qualitat der Kohle ist in der Mittelbank die

beste der ganzen Ablagerung. Durch ein graues Schieferthon-

zwischenmittel von gewOhnlich etwas fiber 1 dm Machtigkeit

wird dieselbe von der beilaufig 2m machtigen Oberbank
oder Firstenbank des Kohlenflotzes geschieden. Das
Schieferthonzwischenmittel wird local Firstenstein genannt,

Mit demselben besitzen die Zwischenmittel der Unterbank be-

deutende Aehnlichkeit, wogegen die Zwischenmittel der Mittel-

bank von beiden auffallend verschieden sind zunachst durch
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ihre im Ganzen geringe, aber gleichbleibende Machtigkeit,

ferner durch ihre mehr braunliche Farbung, am meisten aber

durch eine scheinbar schuppige, kornige Structur, welche
in der Regel durch den Einschluss einer Unzahl jener kleiner

Korperchen hervorgebracht wird, welche Karl Feistmantel
behufs Fixirung des Vorkommens Bacillarites problematicus
benannt hat. Diese stabchenformigen, theils geraden, theils

krumm gebogenen, in manchen Gesteinstucken in dicht ge-

drangter Menge hackselartig angehauften Korperchen (Fig.

619) sind in der That ein Problematicum, dessen Natur
nicht sichergestellt werden konnte. Die Annahme, dass es

zu den niedrigsten Pflanzen*) zu zahlen sei, scheint nicht

ganz stichhaltig zu sein, vielmehr dfirfte man es mit einem
eigenthumlichen anorganischen Gebilde zu thun haben. Das-
selbe erscheint in den Zwichenmitteln der Mittelbank mas-
senhaft, ist aber von K. FEISTMANTEL in vereinzelten Exem-

plaren auch in Schichten des
Schleifsteinschiefercomplexes,also

in Hangendschichten des Unter-
fldtzes nachgewiesen worden, so

dass das erste Erscheinen des
Bacillarites problematicus K- F.

vor die Ablagerung des oberen

mg. u». E«n s«ttckch9n Schi.f.rth.n
Radnitaer Kohlenflotzes ffillt.

mit Baduarita proumatiau k. f. Ueber dem oberen Rad-
30m.l rergr.... ^^ pj^ oder Hauptfl6tz

folgt eine Schichtenreihe von Schieferthonen (opuka genannt)
mit oft viele Meter betragender Machtigkeit. Dieselben sind

sehr wechselnd in Bezug auf Zusammensetzung als auch
auf Farbung. wodurch eine in diesen Schichten blossgelegte

Wand ein oft auffallend bunt gestreiftes Aussehen erhalt,

woher sich auch die Bezeichnung Banderthon ableitet. Reine
Thonschichten sind in diesem Complexe indessen selten, fehlen

aber nie ganz und sind zum Theil selbst plastischer Thon.
Auch entstehen durch Zersetzung am Ausgehenden haufig
feuerfeste Thone. Die meisten Schichten sind aber mehr
minder sandig, stets schieferig und oft glimmerreich. Die
Farbe dieser Schieferthone wechselt von Hellgrau durch
alle Abstufungen bis zum fast Schwarzen und ausserdem

*) Stur und Grunow haben bewiesen, dass es zu den Diato-
meen nicht g;e?tellt werden darf. Karl Feistmantel glaubt, dass
eine gewisse Aehnlichkeit mit den heutigen Oscillariaceen bestehe.

Digitized byGoogle



Carbon. — Radnitzer Steinkohlenablagerung. 1087

stellen sich gelbe, rothe, blauliche, selten fast ganz weisse
Schichten ein. Die mehr sandigen, oft an Eisenoxydhydrat
reichen Schichten nehmen nicht selten eine vorwaltend
sphaeroidische Structur an Ueber diesen Schieferthonen

folgen gewOhnlich Sandsteine niit thonigem, haufig etwas
eisenschussigem Bindemittel, die manchmal ziemlich schie-

ferig werden, nie sonderlich machtig, meist aber recht fest sind.

Nach obenhin gehen sie durch allmalige Aufnahme von
FeldspathkOrnchen und Kaolin in Sandsteine fiber, die na-
mentlich durch ihren namhaften Kaolingehalt charakteristisch

sind. Sie sind bald grob, bald feinkOmig, nicht selten lagen-
weise mit Geschieben untermengt, von weisslicher, gelber,

rOthlicher, manchmal selbst ziegelrother Farbe, und meist
so lockerem GefQge, dass man Bausteine daraus nicht ge-

winnen kann. Dagegeu dient das kaolinische Gestein manch-
mal zur Maltebereitung und wird daher vulgar Moltyf
genannt. Die Machtigkeit desselben erreicht stellenweise

bis 60 m (Fig. 620).

Die obere Kohlenflotzgruppe kommt in fast der ganzen
zusammenhangenden Erstreckung der Radnitzer Ablagerung
zu Tage, zumal der Moltyrsandstein, Aus der sudlichsten

Braser Ausbuchtung setzt sie durch die schmale Thalmulde
von Wranowitz in den Nemcowitzer und Radnitzer Theil

der Ablagerung fort und von hier ostwarts uber den grOssten

Theil der Vejvanover Ausbuchtung.
Die untere Kohlenflotzgruppe erscheint nur an den

Randern der zusammenhangenden Ablagerung in geringer

Ausdehnung am Tage, namlich: bei Wranowitz unter dem
PfikoCovhugel, bei der Radnitzer Schaferei, bei Chomle und bei

Vejvanov am Fusse des Cihadloberges die untere Fl6tzgruppe

;

nordlich von Nemcowitz und Weissgrun, sowie ostlich von
Skomelno das flotzleere Liegendste der Ablagerung. Auch
in der Ablagerungspartie bei Darowa sind beide KohlenflOtz-

gruppen uber einander entwickelt, wogegen in der Partie

bei der Vrbatamiihle und bei Svinna nur die untere Stein-

kohlenflStzgruppe, in den anderen isolirten Partien, namlich
bei MoStitz, Gross Lohowitz und Skoupy jedoch nur die

obere Kohlenflotzgruppe entwickelt ist.

Das untere Radnitzer FlOtz ist nicht nur das bedeu-
tend weniger machtige, sondern die Kohle desselben ist in

der Regel auch viel schlechter als jene des oberen FlOtzes,

weshalb sie auch nur in beschranktem Masse gewonnen
wird. Auf dem oberen SteinkohlenfiOtz dagegen wird ziem-

Digitized byGoogle



1088 II. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

lich lebhafter Bergbau betrieben, zumal in der Bfaser Ab-
lagerungspartie, wo das Fl6tz am machtigsten entwickelt ist.

Die geringere Machtigkeit desselben in den ubrigen
Ablagerungstheilen ist bemerkenswerther Weise nicht in

einem Schwinden des ganzen KohlenflStzes in seinen sammt-
lichen Kohlenlagen, welche in der Bfaser Partie angetroffen

werden, sondern in dem ganzlichen Mangel einer Oder meh-
rerer dieser Lagen, bei ziemlich gleichbleibender Machtigkeit

der erubrigenden, begrundet. Man kann in der Bfaser Ab-
lagerungspartie im oberen EohlenflOtz recht deutlich drei

Haupttheile unterscheiden, von welchen der oberste von
der First bis zum flOtztheilenden Keile, namlich einer vom
nordwestlichen Ablagerungsrande gegen die Mitte zu an Mach-
tigkeit allmalig abnehmender Sandsteineinschaltung (vergl.

S. 1089), reicht, der mittlere die Kohlenlagen von diesem
abwarts bis zum Beginne der Sohlendecke umfasst, und der

unterste endlich aus dem Complexe der die Sohlendecken

Obar Stupno
Brat

SttinMiche
bei Wranowitz

fig. BSO Profit dnreh die Bfaser Partie der Radnitzer SleinkohlenabUgerung.
Nach K. FeutmanlO.

1 (Jrundgeblrge. > Tiefere Carbonteblebten. S Molt^fiandsteln. I dat antere, II dai
obere Stelnkohlenflotz.

einschliessenden Kohlenlagen besteht. Die Gesammtmach-
tigkeit betragt beilaufig 10 bis 12 m. Hievon entfallen auf
den obersten Haupttheil Ober 4 »», ebensoviel auf den mitt-
leren und etwa 2 m auf den untersten.

Ein Profil, welches nOrdlich von Bfas in dem langere
Zeit geOfifnet gewesenen sog. Johanni-Abraum ersichtlich

war, sei zur naheren Erlauterung dieser Verhaltnisse ange-
fuhrt. In demselben erschien:

oben:

M
a
a

O

Kohle 4' 9"

Zwischenmittel (Oberflotzchen) l'/a
Kohle 2' 5"

Zwischenmittel (Firstenstein) 12
Kohle 3'

Zwischenmittel 8
/4

Kohle — 4"

Zwischenmittel 1V2

Kohle 1' 9"

Zwischenmittel 7

Hl^MMMttM^
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<3

Kohle. V.b"
Zwischenmittel (flicka oder
Heine Opuka) . I 1

m Kohle . 4' 7"

** I Zwischenmittel (Schrammflotz
S I oder grosse Opuka) . . . . . . l'/a

"

(Kohle*) : . . 9' 7"

Zwischenmittel (1. Sohlendecke) 8 "

Kohle - 1 <//'

Sandsteinlage**) 77 "

Kohle . . — 5"

Zwischenmittel (2. Sohlendecke) 5 "a

<u

Kohle 2' 5"

Zwischenmittel (3. Sohlendecke) ..... 3 //

- 8'/a

- W
- i"

' i'/2
"

3U"

Kohle
Zwischenmittel

Kohle
a Zwischenmittel
D Kohle

Zwischenmittel (4. Sohlendecke)
Kohle
Zwischenmittel

unten:
A
Kohle 2' 4"

In den ubrigen Partien der Radnitzer Ablagerung er-

scheint das obere KohlenflOtz gewissermassen zerlegt und
nur bruchstuckweise entwickelt, bis auf den obersten Theil,

welcher sich in keiner anderen Partie wieder findet und
somit auf die Bfaser Partie beschrankt ist. In der Vejva-
nover Partie sind der mittlere und untere Theil des Bfaser
KohlenflStzes entwickelt, jedoch nur im nordlichen Theile,

denn im Westen ist bloss der Complex der Sohlendecken
vertreten, welche gegen W zu immer machtiger werden,
wogegen sich die Kohlenschichten allmalig auskeilen und
verlieren. Hiedurch ist der Uebergang von Kohlenflotzen in

Schieferthonschichten erwiesen. Auch in der Nemcowitzer
Partie sind bloss die Sohlendecken zur Entwickelung gelangt.

*) Die oberste 12—14 Zoll starke Lage dieser Koblenschicht ist

in der Regel von schlechter BeschafTenheit und fahrt local den Namen
B2idovka". Sie wurde zura Schrftmmen verwendet, daher das unmittel-

bar darflber liegende Zwischenmittel Schrammflotz genannt wird.
**) Dieser Sandstein ist nur local entwickelt und fiber eine be-

schrankte Strecke ausgebreitet. Er bildet den oben (S. 1088) erwahntcn
flOtztrennenden Keil.

Batter, Geologic too BSbmen. 69
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In alien ubrigen genannten Parties der Radnitzer Ablagerung
ist nur der mittlere Theil des Bfaser oberen Kohlenfiotzes

ausgebildet, ausgenommen die Partie tod Svinna, wo nur

das untere Radnitzer Kohlenflotz vorhanden ist. Die in

der Nahe entwickelte kleine Ablagerungspartie bei der

Vrbatamuhle und jene in der Waldstrecke Podhaj sudlich

von der Darowaer Partie am linken Gehange des Wrano-
witzer Thales fiihren uberhaupt keine KohlenflOtze. Die

letztere stellt bloss ein Trumm von Moltyfsandsteinen vor,

wogegen die erstere ausschliesslich aus Scbichten der flotz-

leeren Gruppe zu besteben scheint und somit dem nOrdlichen

Theile derNemiowitzer Partie, an welche sie sich ohnehin
anschliesst, entsprechen durfte.

Die kleine Ablagerungspartie bei Skoupy, auch Na
Vitani genannt, ist langst vOllig ausgebeutet. Bei Lohowitz

W "9- "'• Verwerfnngen d« Koblenflotiea an elner Entbl&taang in der
BifMer AbUgerangipurtle.

Naoh K. FtittmmUl.

Dl6 Zwiichenmittal alnd darch aobwane Snicba beielehnet, dla Kohlenbanka Bind
well*. Dnrch IS von W naeh O anf einander folgande StBrnngon wlrd cine Senkang
dei KoblenfiStus nm 8 m bawlrkt. Durch die oatllohate, nnter 45" gegen O rer-

fiaebende Klnft wlrd daa Kobiendotx anf elnmal nm weltere 12 m tiefer gelegt.
Oeiammtllnge dea Prodlea IB •».

wird nunnehr aus einem einzigen Schachte Kohle gefordert.

Auch in den Partien bei Mosfitz, Wranowitz und Darowa
wird keine Kohle mehr gewonnen.

Alten Nachrichten zu Folge bestanden in der Rad-
nitzer Steinkohlenablagerung Bergbauunternehmungen schon
im 16. Jahrh. bei dem Malikovec-Teiche unterhalb Chomle
und in der V Paloucich genannten Gegend. Im J. 1577
besass fiber diese Bergbaue Joh. Cernin von Chudenitz die

Oberherrlichkeit und Leipziger Burger betrieben sie als Mit-

gewerken, jedoch ist nicht ganz sicher, ob thatsachlich Stein-

kohle oder vielleicht nur Vitriolschiefer gewonnen wurde.
Zuerst scheint der Steinkohlenbergbau bei Pfivetitz und
Bfas in Angriff genommen worden zu sein. Unter Graf

Caspar Sternberg im ersten Drittel dieses Jahrh. waren
Steinkohlengruben bei Radnitz, Chomle, Pfivetitz, Ober Stupno
und Kejcina bei Wranowitz im Gange.
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Da die Lagerungsverhdltnisse der ganzen mittel-

bohmischen Ablagening des Garbonsystemes weiter unten
ubersichtlich dargestellt werden, so konnen wir uns bier auf
wenige kurze Bemerkungen beschranken.

Die Lagerung in der Radnitzer Garbonablagerung ist

vielfacb gestort. Ausser von zahlreichen weniger bedeutenden
Verwerfungen wird die zusammenhangende Erstreckung der-

selben vor einer grossen, gegen SSW verlaufenden Kluft

durchzogen, an welcher eine Absenkung des Ostlichen Theiles

der Ablagerung urn etwa 12 m stattfand. Eine gute Ent-
blossung, an welcher diese Verhaltnisse sehr deutlich er-

sichtlich waren, ist in Fig. 621 dargestellt. Das allgemeine

Verfl&chen der Schichten ist ein nordnordostliches, das

Streichen nordwestlicb.

In palaeontologischer Hin-
sicht ist die Radnitzer Stein-

kohlenablagerung recht reich zu
nennen. Die altesten aus dem
bohmiscben Carbon bekannten
Thierreste, welche vom Grafen

Caspar Stebnbebg im J. 1834
und 1838 entdeckt und von
Cobda als Cyclophthalmus se-

nior und Microlabis Stembergii
beschrieben wurden, stammen
vnn hipr nftmlirh aus dem "»• ***• Cv>i°phihai*uu —ior Cord*,von nier, namncn aus aem Dm 8l6rnbwgUeh, Bxttnptar Ton Chon„
SchleifstemSChiefer Oberbalb deS null EntfernungderOyeadeanfnieht, die

ehemaligen Malikovec-Teiches " frther ™n T
^„;r

deokte
- *'• "*

am westlichen Rande der Ab-
lagerung bei Chomle. Nach A. FbiC's Untersuchungen ge-

hOren die beiden vermeintlich verschiedenen Thierreste dem-
selben Scorpion: Cyclophthalmus senior Corda (Fig. 622)

an, indem Microlabis nur ein verkruppeltes Exemplar dieses

letzteren vorstellt.

Von sonstigen Thierresten ist aus der Ablagerung nur

eine Spinne, Palaranea borassifoliae FriC, welche auf einem

Blatte von Cordaites borassifolius Stbg. sp. von Svinna ent-

deckt wurde, sowie vermuthliche Bohrgange von Insecten

:

Xylorietes septarius Frie, ebenfalls von Svinna, bekannt.

Neue Aufsammlungen von J. Kusta haben kein positives,

Resultat ergeben.

Pflanzenreste sind reichlich vorhanden; namentlich

werdea sie bei Chomle, Svinna und Wranowitz gefunden. Die

69*
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Zahl der bekannten Arten betrigt etwa 150, worunter fol-

gende die haufigsten und typischsten sind: Sphenopteris
elegans Brongt (Fig. 627), Sphenopt. flexuosa Gutb., Sphenopt.
latifolia Brongt. (Fig. 625), Sphenopt. acutifolia Brongt.,

Sphenopt. obtusiloba Brongt. (Fig. 626), Sphenopt. muricata
Brongt., Sphenopt. cristata Gutb. ; Hymenophyllites furCatus
Brongt. ; Noeggerathia foliosa Stbg. (Fig. 629) ; Neuropteris

flexuosa Stbg., Neuropt. gigantea Brongt. (Fig. 634), Neuropt.
Loshi Brongt., Neuropt. aurieulata Brongt. (Fig. 632) ; Dictyo-

pteris Brongniarti Gutb., Gyclopteris orbicularis Brongt.

:

Pecopteris Miltoni Goepp., Pecopt. dentatus Goepp., Pecopt.

mucronatus Stbg.; Alethopteris Serli Brongt. (Fig. 645):

Schieopteris lactuca Presl (Fig. 664); Megaphytum Cordai
0. Feistm. ; Catamites Suckowi Brongt. (Fig. 653), Calam.
approximate Brongt. (varians Stbg., Fig. 654); Asterophyl-
lites grandis Stbg., Asteroph. foliosus Latt. ; Annularia
longifolia Brongt. (Fig. 648); Sphenophyllum emarginatum
Brongt. ; Sphenoph- saxifragaefolium Stbg. ; Gyclocladia major
L. et H. ; macrostachya infundibuliformis Sch., Palaeostachya
elongata Stbg. sp. (Fig. 651), Huttonia spicata Stbg. (Fig. 652)

;

Lepidodendron dichotomum Stbg. (Fig. 670), Lepidod. elegans
L. et H-, (Fig. 669), Lepid. aculeatum Stbg. ; Lepid. obovatum
Stbg. ; Lepidophlojos laricinum Stbg. ; Lepidophyllum binerve
Ett. i Lepidostrobus variabilis Latt. ; Sigillaria Cortei Brongt..

Sigill. diploderma Corda, Sigill. elegans Brongt.. Sigill.

tesselata Brongt. (Fig. G73), Sigill. denudata Goepp. (Fig. 676)

;

Stigmaria ficoides Sternbg. (Fig. 678).
Phanerogamen erscheinen bedeutend seltener. Zu den

gewGhnlichsten Arten gehdren : Cordaites borassifolius Stbg.

(Fig. 683), Gordait. graminifolius Kusta, Trigonocarpum
sulcatum Corda, Garpolites coniformis Goepp., Carpol.
contractus Stbg. und Carpol. excavatus Stbg.

Stiletzer Steinkohlenablagernng. Dieselbe liegt

Ostlich von Radnitz, etwa 1 km SW von Zebrafc, zwischen
dieser Stadt und Gerhowitz. Sie besitzt eine elliptische

Gestalt, deren grfissere etwa 1 km lange Axe von Sud nach
Nord gerichtet ist. Zum grOsseren Theile breitet sie sich

in der Ebene zwischen Zebrak, Cerhowitz und Zaluzi, zum
kleineren Theile in dem sanften Gehange am rechten Ufer
des Mlynsky-Baches aus. Im Norden reicht sie bis uber
die Strasse, welche Zebrak mit Cerhowitz verbindet.

Da die Ablagerung weder von tieferen Wasserdurch-
rissen durchfureht, noch durch Steinbruche und grOssere
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Bergbaue aufgeschlossen ist, so beschrankt sich die Kenntniss

derselbeq auf jene Thatsachen, welche in den wenigen
Belegen, welche friiher am Sudende der Ablagerung bestan-

den, gesammelt worden sind. Die geognostischen Resultate

der neuestens vom Fursten Hanau unternommenen Schur-

Fig SIS Mi €17. Pflaoienrette den biibmlicban Carbona.

i nopltrit trifoliata Brougt — 2 Rhacopttru eUijans Elt. itp. N'ach J. KuBta nur
die Spilxe dea groitaen zu'ammongesetEten Biaues Ton Noegqerathia speciota Ett..

welcb 1 leuterer Nine dem emtaren vorxnzlehen ncl. — 3 Pphenopterii latifolia Brongt
EtWM verklein- — 4 SphenopterU obtxuiloba Brongt. — 6 Sphenoptrrie elegant Brongt.

fungen sind mir, da ich dieses schreibe, noch nicht bekannt,

wohl aber wurde ich versichert, dass Steinkohle gefunden
worden sei.

Nach der Darstellung Karl Feistmantel's vom J. 1877
ruhtauf der silurischen Unterlage (Stufe 2c, Dd4), nur stellen-
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1094 H- Palaeozoiscbe Gruppe. — Carbonsystem.

weise durch eine Schicht plastischen Thones von derselben

getrennt, direct das KohlenflOtz und zwar im sudlichen

Theile der Ablagerung zu unterst eine etwa '/a m machtige
Kohlenlage, daruber ein 6—8 cm starkes Schieferthon-

Zwischenmittel, fiber demselben eine cca 1 m machtige

Kohlenschicht, daruber ein 15 cm machtiges Zwischenmittel

von lockerem, grauem, nur undeutliche Pflanzenreste ent-

haltendem Schieferthon, hieruber eine 2—2"5 m machtige
Kohlenbank, welche von einer dfinnen Schicht grauen,

Pflanzenreste ffihrenden Schieferthones nberlagert wird, fiber

welcher endlich eine etliche cm machtige Lage eines sehr

festen, stark mit Bruchstficken von unbestimmbaren Pflanzen
durchsetzen Eohlenschiefers von schwarzer Farbe folgL

Hierait ist das KohlenflOtz abgeschlossen und es folgt nun
nach aufwarts eine Sandsteinschicht von hochstens 1 m
Machtigkeit, welche das Eohlenfldtz im Hangenden constant

Ulyntky- BtrOMti nach
Stiletz Bach Otrhowitz

Fig etB. ProSI darch die Stllatier 8telakohlen»bl«gerung.

Nuch S. Feutmmteh

t Slluriichei Grandgeblrga. » Kohleniaoditelo. 8 Schieferthon mit dem KohlenflMi

begleitet. Ueber derselben liegen zunachst Schleifsteinschiefer,

hieruber graue sandige und zu oberst milde blaugraue Schiefer,

deren Gesammtmachtigkeit 3—6 m betragen durfte.

Im nordlichen Theile der Ablagerung scheint das Flflz-

tiefer gelagert gewesen zu sein, indem hier die zuletzt er-

wahnten Schieferthonschichten an Machtigkeit zunemnen,
wobei aber die Sandsteinschicht im unmittelbaren Hangenden
des Kohlenflotzes uberall gleich machtig ('/»— 1 »») bleiben

soil. Ueberlagert werden die Schiefer von feinkornigem

kaolinhaltigem Sandstein, mit sparlichen Glimmerblattchen.

welcher stellenweise zu Grus und Sand zerfallen ist.

Die Gesammtmachtigkeit der ganzen Ablagerung, deren

Zugehdrigkeit zur unteren Radnitzer Flotzgruppe
keinem Zweifel unterliegt, betragt an den Randern etwa
10 m\ gegen das Innere wird dieselbe grosser, durfte aber

nirgends 30 bis 40 m fibersteigen.

Das allgemeine Vei-flachen der Schichten ist sanft

nCrdlich; nur vom nordlichen Rande der Ablagerung her
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ist das Einfallen sudlich, woraus sich eine beckenformige
Lagerung ergeben wurde. (Fig. 628).

Das KohlenflStz wurde in dieser Steinkohlenablagerung
zuerst W von Zebrak durch einen glucklichen Zufall cca
1750 entdeckt, etwas spater wurde dasselbe auch bei Ho-
rowitz erschurft. Vor Jahren unternommene Versuchsabbaue
liessen keineswegs darauf schliessen, dass noch lohnende
Uberreste des KohlenflOtzes vorhanden seien, indem es sich

bei Kohlenfunden auf der Sttdseite der Ablagerung stets

herausstellte, dass es sich nur um alte Pfeilerreste handle.
Uebrigens bemerkt Zippe schon im J. 1849, dass nur noch
die beim fruheren Abbau stehen gebliebenen Pfeiler einige

Ausbeute geben. Indessen sollen, wie erwahnt, neue Schurf-
ungen in allerletzter Zeit zu einem aufinunternden Erfolge
gefuhrt haben.

In der Sandsteinschicht im Hangenden des Kohlen-
fldtzes und in diesem letzteren selbst sind ziemlich zahlreiche,

in den Schieferthonen nur ganz sparliche bestimmbare
Pflanzenreste gefunden worden. Die gewohnlichsten Arten
sind: Stigmaria ficoides Sternbg. (Fig. 678), Sigillaria sp.,

Alethopteris longifolia Presl, Sphenopteris tenella Brongt,
Sphenopt. elegans Brongt. (Fig. 627), Asterophyllites grandis
Stbg. sp. in der Form von Volkmanma gracilis Stbg.,

Asterophyll. rigidus Brongt und Galamites Suekowi Brongt.

(Fig. 653). Ausser diesen nennt Karl Feistmantel noch
12 nur vereinzelt vorkommende Arten.

Liseker Steinkohlenablagerung. Nordostlich von
Zebrak erstrecken sich carbonische Ablagerungen in einem
schmalen von SW gegen NO gedehnten Streifen von Hudlitz

uber Lisek, Zdejfiina und Stradonitz bis n6rdlich vom Dorfe
Hyskov zu beiden Seiten des Beraunflusses. Die Lange
desselben betragt beilaufig 6000, die Breite 500 bis 800 m.

Im SQden erhebt sich das Terrain im Liseker Kamme am
hochsten und fallt von hier ziemlich gleichformig in nOrdlicher

Richtung bis zum Fusse des Klukruckens um etwa 150 m.
Gegen Sudwest breitet sich die Ablagerung in der Ebene
bis Dibfi aus. Der Durchbruch des Beraunflusses entblosst

zwar die carbonischen Schichten unterhalb Stradonitz zum
Theil, verursacht aber auch die Trennung der Ablagerung
in zwei Theile, welche nur durch die tiefer gelegenen Sand-
steinschichten im Thalgrunde verbunden werden. Die ganze
Ablagerung ruht auf verschiedenen Gesteinschichten. An
der Gstlichen Grenze bei Hyskov am rechten und bei ZdejCina
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am linken Beraunufer wird sie von Diabasen und Diabas-
mandelsteinen, welche dem von Klein Pfilep und Zelezna
herabziehenden Ausl&ufer der cambrischen Diabas- und Roth-
eisensteinstufe Id angehOren (S. 827), unterteuft. Im Norden
bei Zelezna rubt sie auf glimmerreichen silurischen Schiefern

2c (Dd4); am nordwestlicben Ende schmiegt sie sich an
die Quarzitbanke 2b des Eiukruckens (S. 882), weiterhin

an tiefere Schichtenstufen an : im Westen lagert sie auf eine

kurze Strecke am linken Flussufer, sowie am rechten Ufer
von Stradonitz bis gegen Dibfi auf Pbylliten auf, welche
hier von kleinen Kiesekchieferkuppen durchbrochen Averden.

In der AnhOhe von Dibfi bildet abermals Diabas die Unl tr-

iage, weiterhin trifft man cambrische und untersilurische

Schichtgesteine, namentlich am Gehange des Liseker Kammes
Quarzite 2b und erst bei Zdejcina wieder Diabase.

Einen eingehenderen Einblick in den Schichtenbau der

Ablagerung bieten zwei Schluchten, von welchen die eine

von Zdejcina kommend, gegen den Beraunfluss herabzieht,

in dessen Thai sie etwas ober Althutten einmundet, wahrend
die andere weiter westlich unter dem Dorfe Stradonitz in

das Flussthal mundet. Diese letztere gabelt sich nicht weit

von der Mundung in zwei Furchen, deren eine, u. zw. die

westlichere und kurzere in den Stradonitzer Feldern endet,

wogegen die dstlichere sich in langerem gewundenem Laufe
bis gegen die Liseker FOrsterei erstreckt. Minder gute Auf-
schlusse sind auch in dem gegen Rabenberg aufsteigenden

Thalchen (V rybniCkach), in dem Wasserrisse, der vom Kluk
gegen Hyskov herunterzieht, im rechten Gehange des Libina-

thales oberhalb Hyskov, in den Steinbruchen am Fusse des

Kluk und anderwarts vorhanden,
Die uberall bestehende Reihenfolge der Schichten ist

folgende: Zu unterst, direct auf dem Grundgebirge, ruhen
Conglomerate, die von bald mehr, bald minder machtigen,

theilweise gelblichen, vorwaltend aber blaugiauen, etwas

sandigen Schieferthonen durchsetzt werden, welche in der

Regel, jedoch nur an wenigen Punkten, wie z. B. in der

westlichen Schlucht bei Stradonitz, reichlich Pflanzenreste

enthalten. Hieruber folgt das sehr stark mit Schieferthon-

lagen durchsetzte Kohlenflolz, welches von dunkeln auch
Pflanzenreste fuhrenden Schieferthonen, von kaum je uber

1 wt Machtigkeit bedeckt wird, auf welche zu oberst gelbliche,

ziemlich gleichartige, gewOhnlich mehrere Meter machtige,

mittelkQrnige nur selten von anders beschaffenen Gestein-

Digitized byGoogle



Carbon. — Liseker Steinkohlenablaperung. 1097

schichten unterbrochene Sandsteine, denen hie und da
Sphaerosiderite eingeschaltet sind, folgen.

Es zerfallt souach der ganze Schichtencomplex der
Liseker Steinkohlenablagerung in zwei Antheile : der untere,

unter dem KohlenflOtz, besteht wesentlich aus grobkOrnigen,
lichten, kaolinhaltigen Conglomeraten, der obere, fiber dem
KohlenflOtz, aus feinkOrnigen Sandsteinen mit einzelnen

Gerollbanken. In jenen, wie in diesen sind Schieferthone

untergeordnet eingeschaltet. Wahrend aber die Schieferthone

der Conglomerate wegen Mangels beigemengter Kohlen-
substanz stets eine helle Fdrbe besitzen, erscheinen die

Schieferthone des oberen Antheiles immer dunkel und sind

an einigen Stellen, wie z. B. bei Hyskov, so sehr kohlehaltig,

dass sie von lettigen Kohlen-
banken kaum zu unterschei-

den sind. Namentlich sind

die das KohlenflOtz unmittel-

bar uberlagernden dunkeln
Schieferthone wegen ihres ho-
hen Gehaltes an Kohlensub-
stanz wahre Kohlenschiefer.

Von diesen beiden Schich-

tengruppen ist die untere,

altere und flOtzleere, bei wei-
tem mehr verbreitet als die

obere, welche das KohlenflOtz

fuhrt, was allerdings in erster

Reihe durch die Lagerungs-
verhaltnisse bedingt ist. Die
ganze Ablagerung besitzt

eine Neigung einestheils von Sfid gegen Nord, anderentheils

von West gegen Ost, wenn auch nicht ganz gleichfOrmig

und stetig. (Fig. 630). Daher kommt die untere Schichten-

gruppe vornehmlich im Westen der Ablagerung zu Tage,
wahrend die obere Schichtengruppe hauptsachlich im Ostli-

chen Theile der Ablagerung die Oberflache einnimmt. So
gehOren die Steinbriiche bei Dibfi, ferner jene im unteren
Theile der westlichen Stradonitzer Schlucht und die in dem
westlich von Hyskov gelegenen Theile der Ablagerung der
unteren Gruppe an. Nur in der gegen das Forsthaus Lisek

sich erstreckenden Partie werden Sandsteine der oberen
Gruppe angetroffen, die auch in Steinbriichen am westli-

chen Rande der Ablagerung erschlossen sind, und da sie

Fig €S9. Kotggerathia folioia Strobg.
Eiwm verkleluerl.
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hier unmittelbar auf untersilurischem Schiefer aufliegen,

somit die Schichten der unteren Gruppe ubergreifen. Die
detlich von der Liseker Fflrsterei am Tage anstehenden
iSchichten, sowie jene bei Hyskov und Zdejcma gehoren
dagegen der oberen, flOtzfuhrenden Gruppe an. Auch die

isolirte, am sudlichen Abhange des Liseker Eammes gelegene
kleine Partie (Fig. 630), in welcher das Kohlenflutz nur von
etwa 6 m m&chtigen sandigen Schieferthonen uberlagert

war, selbst aber, nur von einer Schieferthonschicht unter-

teuft, direct den untersilurischen Quarziten 2b auflag, gehort
ganzlich zur oberen Schichtengruppe.

In dieser letzteren kleinen Partie soil das Kohlenflotz

3 m Machtigkeit besessen haben und die Qualitat der Kohle
soil eine gute gewesen sein. In der Hauptablagerung lasst

dieselbe aber viel zu wunschen ubrig, indem schwache
Kohlenlagen von zahlreichen Schiefertbonlagen durchschossen

Kluk Bytkov BrraunftuM Zdcjcina little

*

Fig. 690. Profll (larch die Lbektr 8telukobl«o»blagerao

Ntoh K. FcittmanM.

1 Qoanlt 2b (Dd2> t Cirbooliehe Conglomerate., 8 Banditelne. Darwitchen daa
KohlenflSti. 4 Dlabu.

werden, welche die Verwerthung der Kohle zum Theil ganz
unmdglich machen. In der sudlichen Partie der Ablagerung
ist die Kohle nach theilweiser Scheidung von den Zwischen-
mitteln wenigstens zu gewissen Zwecken verwendbar, wahrend
gegen Noiden zu die Schiefer derart Oberhand nehmen, dass

schliesslich das ganze Kohlenflfitz nur einen Kohlenschiefer-

complex darstellt. Die Vertheilung der Schieferzwischen-

mittel in der Kohle ist aber eine ganz unregelmassige und
auch ihre Anzahl und Machtigkeit eine ungleiche und
wechselnde.

Die Machtigkeit des KohlenflOtzes variirt zwischen
2—3 t», die Gesammtmachtigkeit der ganzen Ablagerung,

welche der unteren Abtheilung der Radnitzer oberen
FlOtzgruppe angehOrt, und in welcher die untere Rad-
nitzer FlOtzgruppe hOchstens durch ihren obersten Theil

vertreten ist, durfte etwa 30 m betragen.

Die Lagerung ist in der Liseker Steinkohlenablagerung

im Einzelnen eine vielfach gesWrte, jedoch scheinen die
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Verwerfungen nirgends grOssere Dimensionen anzunehmen.
Leider lasst sich hieruber wegen Mangels weit offen liegender

Strecken und uberhaupt guter Aufschlusse nichts genaues
feststellen.

Das Vorkommen von Steinkohlen bei Lisek soil zu

Lichtmess 1810 durch einen Zufall entdeckt worden sein.

Jemand stiess einen Stock in den Boden, dessen Ende
beim Herausziehen mit schwarzer Erde umhullt erschien.

Man untersuchte die Sacbe naher und entdeckte so das
Steinkohlenlager welches zunachst nur am sudlichen Ge-
hange des Liseker Kammes, weit spater erst im nOrdlichen

Tbeile der Ablagerung in Abbau genommen wurde.
In palaeontologischer Hinsicht

ist die Ablagerung sehr interessant.

Thierreste gehOren, wie uberall,

zu den Seltenheiten. Bis jetzt

wurden aus der Ablagerung zwei
Insecten : Acridites priscus Andree
und Gryllacris bohemica Nov. von
Stradonitz und ein Krebs: Gam-
psonychuspardllelus FriC von Dibfi

(Fig. 631) beschrieben.

Pflanzenreste sind naturlich

weit reichlicher vorhanden. Im J. ng.eaj. om^^^panvaiu it.

1877 konnte Karl Feistmantel am.i «»,,»•««. von *« dim*-

81 Arten aus der Ablagerung auf- mtth,e ln d"
b
""ker s'«lnk°i>i«n.

zahlen, gegenwartig betragt die Zahl
* »*erang .

derselben etwa 90. Die Hauptfundorte sind : Stradonitz, Dibfi,
Hyskov, Lisek und ZdejCina. Zu den haufigsten Erscheinungen
gehfiren : Sphenopteris coralloides Gutb., Sphenopt. meifolia
Stbg., Sphenopt. asplenites Gutb.; Bhacopteris elegans
Ett. sp. (Fig. 624), Rhacopt. Reussi Schimp. ; Neuropteris
acutifolia Brongt. (Fig. 633), Neuropteris gigantea Stbg.
(Fig. 634), Neuropt. hispida K. Feistm.; Odontopteris
Reichiana Gutb. (Fig. 644), Odontopt. britannica Gutb.,
Dictyopteris neuropteroides Gutb.; Pecopteris arborescens
Schloth. sp. (Fig. 643), Pecopt. dentatus Goepp., Pecopt. Mil-
toni Goepp. ; Oligocarpia Gutbieri Goepp. ; Catamites Suckom
Brongt. (Fig. 653), Calam. approximate Brongt. (Fig. 654)

;

Asterophyllites grandis Stbg. zumeist in Stammbruchstucken,
Aster, foliosus L. et H., Aster, rigidus Brongt.; Annularia
longifolia Brongt., (Fig. 648); Sphenophyllum emarginatum
Brongt. ; Lepidodendron elegans L. et H. (Fig. 669), Lepidod.

Digitized byGoogle



1100 H- Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem

aculeatum Stbg., Lepidostrobus variabilis L. et H. : Sigil-

laria angusta Brongt, Stigmaria ficoides Sterngb. (Fig. 678);
Cordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683): Artisia trans-
versa Stbg. Interessaat sind schliesslich Fruchtahren, welcbe
in letzter Zeit bei Dibfi gesammelt wurden und nacb 0.

FEI8TMANTEL entweder zu Noeggerathia oder zu Lepido-
strobus gehOren durften.

Klein Pfileper Steinkohlenablageruut;. Nord-
ostlich von der Liseker Ablagerung, etwa eine Stunde von
Beraun entfernt, breiten sich GebUde des Carbonsystemes
auf der Sudseite des Dorfes Klein Pfilep in der dort be-
findlichen kleinen Terrainmulde aus. Diese Mulde senkt
sich vom Dorfe herab zum Zeleznaer Bache und wird zum
grossen Theil von Garbonschichten eingenommen. Der
Umfang des Complexes dieser letzteren ist nicht bedeutend.
Die ganze Ablagerung besitzt eine langliche, von Ost nach
West gestreckte Gestalt von etwa 1500 m Lange und ira

Mittel 400 m Breite, mit einer vom ostlichen Rande gegen
Siiden gerichteten Ausbuchtung. Im Norden wird sie von
einer ziemlich geraden Linie begrenzt, welche von Klein
Pfilep bis an das westliche Ende der Ablagerung nahe
rechts von der Strasse von Pfilep nach Zelezna verlauft:

die sudliche Grenze aber wird von einer an den Enden
vortretenden, in der Mitte gegen das Dorf Pfilep einge-

bogenen Linie gebildet. Die Ablagerung liegt ganz auf
untersilurischen Schichten: im Osten auf Schiefern 2a (Ddl-y),

im Suden vorwaltend auf Quarziten 2b (Dd2), im Westen
und Norden auf glimmerigen Schiefern 2 c (Dd4).

Auch in dieser Ablagerung vermag man ahnlich wie
in der Liseker zwei Schichtengruppen zu unterscheiden:

eine untere flotzleere, aus grobkOrnigen Sandsteinen und
Gonglomeraten bestehende, die in ihren tiefsten Schichten
haufig wenig abgerollte Quarzitbruchstucke und Trummer
anderer Gesteine einschliessen und Sphaerosiderite in grosse-

rer Menge fuhren: und eine obere, das Kohlenflotz und
dessen Hangendgesteine umfassende, die sich durch ihre

FeinkOrnigkeit von jenen der unteren Gruppe auffallend

unterscheiden. Diese obere Gruppe entspricht aber dadurch,
dass das Kohlenflfitz haufig mit Brandschiefern durchsetzt ist,

dass im Hangenden desselben feste helle sandige Schleif-

steinschiefer vorkommen und dass die First des FlOtzes

von einer uberall ziemlich gleich machtigen Sandsteinlage
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begleitet wird, ebenso wie die Stiletzer Ablagerung, der

unteren Radnitzer FlOtzgruppe.

Fig. SSt bl» 686. Pflanienreila dea Carbonayiteraca in Bohmen.

Z. Tb. nacb K. Feittmanttl.

1 rVturvpttru auriculata Brongt. Wenlg verklelnerl. — i Aftumptirit acuti/olia Brongt.
— 8 iVeuropl. gigamtta Brongt. Etwai verklelnert. — 4, 6, 6 tfeuropl. htlerophylla

Brongt. Obere Fledarohen znngenformlg, tlefer geatallie antwlokaln aebr bald nooh
kurie elfBrmlga Settennederohen. Nerren krVftlg, Hark nach anaien gabogao, 4fach

gafiederr, wle In den Yergrbaaerungan 5, 6 arslobtllch Ut.

Die Steinkohle der Pfileper Ablagerung ist von minder
guter Beschaffenheit, da erstens die Reinheit derselben
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durch die zahlreich vorhandenen Brandschiefer- und Schiefer-

thonzwischenmittel sehr beeintrachtigt ist, und zweitens
die Kohle, als nicht backend, nur als Flammkohleverwendet
werden kann. Im Allgemeinen ist die Qualitat im oberen
Theile des FlOtzes besser als im unteren, wo die Kohlen-
banke von zahllosen 2—3 cm starken Zwischenmitteln
durchsetzt werden, welche die vulgare Bezeichnung dieser

Banke (Kanafas) erklaren. An Verwerfungen pflegtdie Kohle
mulmig zu sein.

Die Machtigkeit des Kohlenflfltzes variirt zwischen
2—4 m, und stellenweise wird eine scheinbar noch grdssere

Machtigkeit durch Stauungen hervorgebracht. Die Gesammt-
machtigkeit der Ablagerung durfte etwa 80 m ausmachen.
Eine stetige Verminderung oder Vennehrung der Kohlen-
flotzm&chtigkeit scheint aber nach keiner Richtung hin zu
bestehen, jedocb ist es mOglich, dass sich das Ivohlenflotz

im fistlichen Theile der Ablagerung in zwei oder drei FlOtz-

theile spaltet, was altere Angaben wahrscheinlich machen,
die heute allerdings nicht leicht zu controliren sind, da sich

der gegenwartige Abbau auf die Gewinnung der in dem
ganz zerwuhlten Terrain ubrig gebliebenen Kohlenreste be-
schrankt und sich wegen der bestehenden Grubenbrande,
als auch wegen der Zerstuckelung des FlOtzes durch zahl-

reiche Verwerfungen auf keine Seite hin bedeutender aus-

dehnen kann.

Die Lagerungsverhdltnisse in der Klein Pfileper Stein-

kohlenablagerung werden durch die beiden Profile Fig. 636
und 637 veranschaulicht. Der in der Langenaxe der Ablager-
ung von Ost nach West gefuhrte Durchschnitt zeigt im Allge-

meinen eine wellenformige Lagerung, indem die Schichten
vom flstlichen Rande der Ablagerung gegen West einfallen,

dann gegen den Chrast-Hugel ansteigen, sich uber denselben
hinuber biegen, um schhesslich wieder gegen West zu ver-

flachen. Der Durchschnitt von SQd nach Nord quer uher
die Ablagerung zeigt dagegen eine im Allgemeinen muluen-
fOrmige Lagerung, jedoch so, dass der ndrdliche Rand der
Ablagerung weit hfiher als der siidliche liegt, oder in anderen
Worten, dass das vorherrschende Verflachen sudlich ist. Aus
dieser Lagerung erklart sich die an verschiedenen Stellen

sehr verschiedene Tiefe der zum KohlenflOtz hinabreichenden
Schachte. Im Ostlichen Theile der Ablagerung sind in

Folge dieser Lagerungsverhaltnisse auch nur die Liegend-
schichten des KohlenflOtzes vorhanden, welches nur im
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westlichen Theile, hier aber ziemlich fiber die ganze Breite

der Ablagerung ausgebreitet ist.

Wie schon erwahnt, und auch aus den Profilen er-

sichtlich ist, wird das Kohlenflotz vielfach zerstfickelt, gestdrt

und verworfen, jedoch ist bei den gegenwartig wenig gfinstigen

Aufschlfissen unmoglich die Verwerfungen des Flotzes ge-

nauer kennen zu lernen. An der Sudseite des Weges von
Pfilep nach Zelezna ist eine bedeutende Verwerfung am
Ausgehenden ersichtlich.

Das Vorkommen von Steinkohlen in der Klein Pfileper

Ablagerung muss schon sehr frfih bekannt geworden sein,

da nach einer alten Urkunde im Jahre 1463 der damalige
Prager Oberste Burggraf Zdenek von Sternberg dem Vaclav

Pfttep ieltmdtr Bach

HUgel Ohnuf PHltp

w

Fig. 888 and 887. Zwei Profile darch die PHleper StelnkoblenebUgerung.

Nieb K. FtUtmmM.

1 Sllarbebe* Grandgeblrge. t, 8 Omrbon : Conglomerate, du KohleafiBtz, Sohlefer
and Sandatelne.

Henuk z Bochova, Mikulag Dalekodomov und HauuS, zed-

nik z Male strany, die Bewilligung zum Bergbaue auf Stein-

kohlen bei Pfilep und 2elezna unter der Bedingung ertheilte,

dass die Leute von 2elezna nicht dadurch geschadigt werden
und ibm, sowie seinen Erben, der voile Zehent von dem
Gefundenen in natura oder in Geld erstattet werde.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Klein Pfileper

Steinkohlenablagerung nicht sonderlich reich. Thierreste sind

aus derselben nicht bekannt und Pflanzenreste erscheinen

ziemlich sparlich, vornehmlich in den Hangendschichten des

Kohlenflotzes. Die haufigsten Arten sind: Sphenopteris

obtusiloba Brongt. (Fig. 626), Sphenopt. Honigshausi Brongt.,

Hymenophyllites furcatus Brongt. sp., NoeggeratHa sp., Neu-
ropteris flexuosa Stbg., Pecopteris dentatus Goepp., Aleiho-
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pteris Serli Brongt (Fig. 645) in schSnen Exemplaren sehr

gemeia ; Catamites approximates Brongt. (Fig. 654). Calam.
eannaeformis Schloth. ; Asterophyllites rigidus Brongt.,

Asterophyll. eguisetiformis Schl. sp. (Fig. 667"» in vorzuglichen

Exemplaren haufig; Lepidopfdojos laricinum Stbg. : >>'mil-

iaria sp., Stigmaria ficoides Sternbg. (Fig 678), Cordaites
borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683), Cardioearpum margina-
tum Art. sp.

Holoubkauer Steinkohlenablagernng. Diese kleine

Ablagerung ist westlich und nordwestlich von Holoubkau
zwischen diesem Dorfe und dem Vydfiduch-Berge NO von
Rokytzan verbreitet. Sie ist in dem dortigen waldreichen
Terrain lange der Beachtung der Geologen entgangen, wird

1862 zuerst erwahnt und 1877 von Karl Feistmantel
etwas genauer beschrieben. Eine scharfe Begrenzug derselben

ist nicht leicht mflglich. Sie liegt zur Ganze auf silurischen

Schichten und zwar vorwaltend auf schwarzen Schiefern

mit Quarzitconcretionen 2a (Ddl?) und zum Theile auch
auf Quarziten 2b (Dd2).

Ueber die Schichtenfolge in dieser Ablagerung ist nicht

viel bekannt. An einigen Aufschlussen sieht man zu unterst

Conglomerate in nicht starken Banken, daruber eine wenig
machtige Lage von feinkdrnigem Sandstein mit eisenschus-

sigem Bindemittel, fiber derselben dunkle sehr blattrige

Schieferthone, die mit ganz schwachen Lagen von Steinkohle
abwechseln und reich an Pflanzenabdrucken sind, und
endlich zu oberst Sandsteine ohne GerOlle, die an der Ober-
flache verwittert und aufgeldst sind. Diese letzte Schicht
pflegt in den Aufschlussen am Rande der Ablagerung fiber

1 m, die darunter liegenden Schieferthone mit Steinkohlen-
lagen in der Regel etwas unter 1 m machtig zu sein. Die
Machtigkeit der beiden Liegendschichten ist an den zu-
ganglichen EntblOssungen noch geringer. Jedoch besteht
kein Zweifel, dass gegen die Mitte der Ablagerung die

Machtigkeit aller Schichten, zumal des Hangendsandsteines
zunimmt. Die Kohle lohnt die FOrderung nicht.

Die Schichten scheinen im Allgemeinen ein Streichen

in St. 10 bei nordostlichem Einfallen zu besitzen. Die
Ablagerung scheint dem unteren Theile der oberen Rad-
nitzer FlOtzgruppe zu entsprechen.

Von Pflanzenresten werden nur wenige Arten aus der

Ablagerung angefuhrt, worunter zu den haufigsten folgende

gehOren : Sphenopteris sp., Keuropteris sp., Catamites Suckowi
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Brongt (Fig. 653) Asterophyllites grandis Stbg., Spheno-
phyllum saxifragaefolium Stbg., Stigmaria ficoides Sternbg.

(Fig. 678) und Gordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683).

MirSsehauer Steikohlenablagerang. Diese gegen-
wartig zu den ausgiebigsten Steinkohlenlagern BOhmens
gehorende Ablagerung, deren Durchmesser cca 3 km betragt,

breitet sich etwa eine Stunde sudfistlich von Rokytzan in

einer ringsum von Hugelrucken eingeschlossenen ziemlich

flachen Mulde aus. Sie erstreckt sich von Dobfiv in sudwest-

licher Richtung fiber Miroschau bis fast zum Meierbofe

Eaminken, im Nordwesten nahe zum Dorfchen Hradek und
im Sudosten in einer Ausbuchtung entlang des Baches gegen
Skofitz. Das westlichste Ende der Ablagerung befindet sich

unterhalb Eaminken, Miroschau selbst liegt mit seinem sud-
westlichen Theile schon ausserhalb der Ablagerung. Die-

selbe ruht zur Ganze auf Phylliten des mittelbShmischen
Urschiefergebirges, zumTheil auf Allaunschiefern und Kiesel-

schiefern. Der grosste Theil der Ablagerung hat eine nord-
Ostliche Abdachung in der Richtung von Miroschau gegen
Dobfiv. Der nOrdliche Rand liegt jedoch namhaft hsher
als der sudliche, und der westliche Theil der Ablagerung
besitzt eine schwache Neigung gegen Westen.

Die Gliederung der Ablagerung, soweit sie gegenwartig

bekannt ist, ist folgende : Zu unterst liegen conglomeratische

Schichten, fiber diesen ein Sandsteincomplex und gelblich-

weisse Schieferthone, die beiderseits am Rande der Ablagerung
zu Tage treten, worauf eine Eohlenschicht folgt, welche
durch oft viele Meter machtige Conglomerate und Sandsteine

von dem eigentlichen Steinkohlenflfltz geschieden wird, in

dessen unmittelbarem Hangenden graue Schieferthone mit
Pflanzenresten erscheinen, die von vorwaltend feinkdrnigen

Sandsteinen uberlagert werden.

Die Machtigkeit der einzelnen Schichtenglieder ist sehr

veranderlich, indem dieselbe in der horizontalen Ausbreitung

der Schichten stellenweise auf ein Minimum herabsinkt, so

dass die Begranzungsflache wellenfOrmig erscheint. In Folge

dessen wird z. B. das obere Eohlenfldtz, welches in der

Regel im Hangenden von Schieferthonen begleitet wird, stellen-

weise direct von Sandsteinbanken bedeckt

Von den beiden Theilen des Eohlenfldtzes ist der
obere der machtigere und am lebhaftesten abgebaute. Er
scheint Qberall aus 3, beziehungsweise vier durch Zwischen-

Kmtter, Oaolofi* too BShmen. 70
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mittel getrennten Kohlenlagen zu bestehen, indem im Osten
und Norden der Ablagerung folgende Schichtenfolge wahr-
genommen wird:
oben: Eohlenlage

Zwischenmittel

Kohle (local Oberbank) . . 15—30 cm
Schieferthonzwischenmittel 30—200 cm

(auch darOber)

Kohle (Miltelbank) .... 55—65 cm
Schieferthonzwischenmittel 1— 100 cm

unten : Kohle (Sohlenbank) . . . 45—65 cm,
welches Profil im Ganzen auf mehr als 1 m Kohle, Va bis

mehr als 3 m Zwischenmittel aufweist. Auf vielen Stellen

fehlt die oberste Kohlenlage und das darunter liegende

Zwischenmittel, indem nur die tieferen Schichten ent-

wickelt sind.

Im tieferen Theile des Kohlenfldtzes sind die Ver-
haltnisse insofern ungfinstigere, als zwei je etwas fiber 0*5 m
starke Kohlenlagen von einem uber 1 m machtigen Zwischen-
mittel getrennt werden. Die Kohlenschicht wird als sehr

unbestandig und von zahlreichen Schieferschichten durchsetzt

bezeichnet. Die Machtigkeit des Kohlenflotzes ist fibrigens

keine gleichmassige, indem in westlicher Richtung eine all-

gemeine Abnahme derselben zu bestehen scheint. In der

Gliederung, als auch in palaeontologischer Hinsicht besteht

eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der Liseker Ablagerung,
daher das Mirdschauer SteinkohlenflOtz wie das Liseker der

Unterbank des Radnitzer OberflOtzes parallelisirt

werden muss.

Die Lagerungsverhaltnisse der Ablagerung sind ziemlich

complicirt, da die Schichten von zahlreichen Verwerfungen
durchsetzt werden und auch sonst mehrfach gestort und
unregelmassig gelagert sind. Durch die Venverfungen wird
das Kohlenfldtz namentlich in der Richtung von West gegen
Ost treppenformig gestaltet, aber auch in der entgegenge-
setzten Richtung finden rasche Absenkungen an Kluften

statt, wodurch das KohlenflOtz in der Mitte der Ablagerung
eine bedeutende Tiefe erreicht. Die Schichtenmachtigkeit
in der Mitte der Ablagerung durfte 150 m betragen, wahrend
sie am ostlichen und westlichen Rande kaum 30 m ausmacht.
In Folge dessen ist die Lagerung im Allgemeinen mulden-
fOrmig (Fig. 638), nur am westlichen Rande der Ablagerung
ziemlich horizontal. Dass das Kohlenflotz je weiter vom

Digitized byGoogle



Carbon. — Ledkover Steinkohlenablagerung. 1107

Rande der Ablagerung in desto grOsserer Tiefe erscheint,

gilt zwar in der Regel, allein auch der umgekehrte Fall

tritt ein, indem das Flfltz durch Verwerfungen gehoben
wird. Stellenweise erscheinen die Verwerfungsklufte sehr

schnell hinter einander und kreuzen sich in ihren Richtungen,
wodurch grosse Unregelmassigkeiten in der Lagerung des
Kohlenflotzes hervorgebracht werden, die dem Bergbaue be-
deutende Hindernisse in den Weg legen.

Das Vorhandensein der Steinkoblenformation bei MirO-

schau ist schon Zippe bekannt gewesen, ebenso wie Pflanzen-

petrefacten aus derselben ; jedoch war er der Annahme (1838),

dass sich in der Ablagerung keine Kohlenflotze befinden.

Aber kaum 10 Jahre spater wurden hier Eohlenfunde ge-

macht, welche 1855 zur Anfahrung des FlOtzes am nord-
ust lichen Rande der Ablagerung bei Dobfiv fuhrten. 1866
wurde die Ausdehnung des Flotzes auch nber die westliche

Partie der Ablagerung (Holubi kout) nachgewiesen.

IV HoluM kout MirOtchau Dobfiv O

Fig. 638. Prodi dnreh die MlrBaohaaer StelnkobleDaMagerang.

Nach K. FtUtmantO.

1 Phylllt. 3 Klanliotalefer. 3 Kohlenaanditeln. 4 Oonglomarate. 5 KohlendSti.

Pflanzenpetrefacten werden namentlich in den Hangend-
schieferthonen des KohlenflOtzes gefunden. Die haufigsten
der bekannten Arten sind: Neuropteris Loshi Brongt.,
Neuropt. tenuifolia Schloth., Pecopteris arborescens Schloth.
sp. (Fig. 643), Pecopt. dentatus Goepp., Alethopteris Pluckeneti
Schloth., Lonchopteris rugosa Brongt., Catamites Suckom
Brongt. (Fig. 653), Oalam. Cisti Brongt., Calam. approxi-
mates Brongt. (Fig. 654), Asterophyllites grandis Stbg.,

Splienophyttum emarginatum Brongt, LepidopMojos laricinum
Stbg., Lepidophytlum majus Brongt., Lepidostrobus variabilis
L. et H., Sigillaria oculata Schloth., Stigmaria ficoides
Sternbg. (Fig. 678), Cordaites borassifolius Stbg. (Fig. 683).

Ledkover Steinkohlenablagerung. Nordwestlich
von MirOschau oder etwa 7 km westlich von Rokytzan befindet
sich zwischen den DOrfern Timakov, Ejpowitz und Ledkov
eine kleine Ablagerung von carbonischen Schichten, welche

70*
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im Norden auf Kieselschiefer und im Westen auf Phylliten

ruhen, und nur im Osten von carabrischen und untersilurischen

Gebilden begrenzt werden. Die Ablagerung besitzt in der

Erstreckung von SW gegen NO etwas uber 2 km Lange.

Die Breite betragt etwa die Halfte.

Beobachtungen uber die Schichtengliederung sind nur

aus dem nordlichen Theile der Ablagerung bekannt gemacht
worden. Darnach liegen dem Grundgebirge unmittelbar

Sandsteine mit Schieferthonlagen auf, uber welchen das

Steinkohlenflfltz von 30—50 cm Machtigkeit folgt. Dasselbe

wird von schwarzlichen Schieferthonen, die vielfach mit

schwachen Eohlenlagen abwechseln und eigentlich wohl als

Eohlenschiefer zu bezeichnen waren, uberlagert, die nach
obenzu in mehr sandige, gelbliche Schieferthone ubergehen.

worauf eine Sandsteinschicht, dann eine schwache Lage von
Schieferthon, ein Kohlenflfltzchen von etwa 10 cm Machtig-

,Va pohodnici

Fig. 689. Profil dareh die Ledkover 8telnkoblen*bUgerung.

N»ch K. FttitmmtiL

1 Pbyllti. i KlewUchlefer. t Dntanllar. 4 Carbon mit dem Btelnkohlenastx. 6 Diabaa

.

keit, hierauf wieder eine schwache Schieferthonschicht und
endlich zu oberst graugelber mittelkdrniger kaolinischer

Sandstein folgt. Die Machtigkeit der Schichten uber dem
KohlenflOtz betragt durchschnittlich 30 m, die Machtigkeit

der ganzen Ablagerung 35—40 m.
Die Kohle, obwohl weder von besonderer Giite, noch

machtig entwickelt, wird gegenwartig mittels mehrerer

Schachte gefOrdert, hauptsachlich aber nur in der Umgebung
zum Hausgebrauche verwendet. Die Entdeckung des Flotzes

durch einige Leute aus KySitz bei Rokytzan geschah Ende
der 50er Jahre. Mit der Schurfung wurde 1859 und 1860

begonnen.

Ueber die Lagerung der Gesteins- und Kohlenschichten

ist wenig bekannt. Dieselbe scheint im Allgemeinen mulden-
fdrmig zu sein, indem die Schichten vom nordlichen Rande
der Ablagerung flach sudlich, vom siidlichen aber nord-

warts einfallen. (Fig. 639).
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In palaeontologischer Hinsicht ist die Ablagerung nur
sehr wenig durchforscht. . Von Pflanzenresten kommen am
haufigsten vor: Sphenopteris Honighauai Brongt., Catamites
Suckowi Brongt. (Fig. 653), Stigmaria ficoidcs Brongt.

(Fig. 678) und Gordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683).

Kladno - Rakonitzer Steinkohlenablagerung.
Diese Ablagerung ist die umfangreichste in MittelbShmen,
indem sie sich von Kralup an der Moldau und Wehvarn im
Norden in sudwestlicher Richtung uber Kladno, Schlan,

Kornhaus, Neu Straschitz, Fl6hau, Rakonitz, Kriegern bis

Rudig und Lubenz, und in einem sudlich gerichteten Aus-
laufer von Jechnitz uber Scheles bis Plass erstreckt. Sie

nimmt einen Raum von mehr als 20 Quadratmeilen ein,

auf welchem jedoch echt carbonische Ablagerungen nur in

verhaltnissmassig beschranktem Masse am sudlichen und
ostlichen Rande zu Tage kommen, wahrend die ubrige Aus-
dehnung an der Ober- .«

flache von jungeren, ^^S^^'^'^^̂ ^'i^/Mji'^^
postcarbonischen ^^^S^^jSs^^^j^w- ^;vnr

Gebilden eingenom- *

men Wird die Selbst '<*• •*'• P'ofll durcta dae Carbon bel Wotwowltz W
. , mi -i Tom Dorfe in der Nlhe der St. Uotlhardigrube.

wieder zum Theil von Nllch „ v. upotd.

KreideSChlChten be- t orn„agebirge (PbyllU). » Carbonische Schlchten. 8

deckt werden und D« KobieaMt..

sich unter dieselben verbergen.

In Folge dieser Verhaltnisse vermOgen wir hier nicht

die ganze Kladno-Rakonitzer Steinkohlenablagerung zu be-

schreiben, sondern mussen uns auf die Erorterung der Ver-

haltnisse jener Schichtenreihe, welche dem eigentlichen

Carbon angehOrt, beschranken ; die oberen postcarbonischen

Schichten der Ablagerung flnden ihre Beschreibung erst

weiter unten.

In der nordOstlichsten Erstreckung der Ablagerung

treten echt carbonische Gebilde bei Kralup zu Tage, so

namentlich in dem kleinen Hugel Cervena Hurka, wo sie

heute allerdings nicht mehr gut zuganglich sind, dann weiter

westlich entlang der Strasse bis gegen Minitz. Abbau-
wurdige KohlenflOtze sind hier jedoch nicht bekannt, sondern

den Phylliten des mittelbOhmischen Urschiefergebirges lagern

schleifsteinartige Schichten auf, daruber folgen Schieferthone

mit nur unbedeutenden Kohlenschnurchen .und zu oberst

liegen mehr minder machtige kaolinische Sandsteine und
Conglomerate. Reichlich erscheinen auch Sphaerosiderite.
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So wurden in einem Bohrloche auf der Cervena Horka.
welches von der Oberflache bis zum Grundgebirge 29 m tief

niedergetrieben wurde, sechs Sphaerosideritlagen durchbohrt.

Erst bei Minitz und Wotwewitz ist ein Eohlenlager
in Abbau begriffen, welches eine unverkennbare Aehnlich-

keit mit dem Radnitzer Oberflotze zeigt, und zwar scheint

im Osten (Franz de Pauli-Schacht) nur erst die Mittelbank,

weiter westlich aber nicht nur diese, sondern auch die

Unterbank und ein Theil der Oberbank entwickelt zu sein,

wie sich aus folgendem Profile der St. Gotthardi-Grube er-

gibt (vergl. S. 1089):

oben: Kohle 082 m
Schieferthon 0-20 m
Kohle 0-22 m
Zwischenmittel mit Bacillarites

(sog. kleine Opuka) 0'05 m
Kohle 0*55 m
Schieferthon 0-70 m
Kohle 0-80 m
Zwischenmittel mit Bacillarites

(grosse Opuka) 0"20 hi

Kohle 100 m
Schieferthon (1. Sohlendecke) 002 m
Kohle 1-00 m
Schieferthon (2. Sohlendecke) 10 m
Kohle . . ..... 0-21 m
Schieferthon (3. Sohlendecke) 0*14 m
Kohle 047 m
Schieferthon (4. Sohlendecke) 0'24 m

unten; Kohle 027 m
Unter dem KohlenflOtz, welches 5'34 m Steinkohle

enthalt, (bei einer Gesammtmachtigkeit von 6*99 m) liegen

Schleifsteinschiefer. woraus ersichtlich ist, das hier auch die

untere Radnitzer FlOtzgruppe vertreten ist, obwohl sie durch
Bergbau nicht zuganglich gemacht ist. Die im Ganzen recht

einfachen Lagerungs- und Entwickelungsverhaltnisse der
Steinkohlenablagerung bei Wotwowitz werden durch die

beiden Profile Fig. 640 und 646 veranschaulicht, die bei-
laufig senkrecht zu einander gefuhrt sind. Fig. 646 ist ein

Langsprofil.

Dieselben Verhaltnisse herrschen weiter sudwestlich
bei Zakolan, Kolec und in der Umgebung von Brandeisl, in

welcher Erstreckung ein echt carbonisches SteinkohlenflOtz
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rig. 641 bU 645. Pflanr.cnresto des bbbmUchen Carbons.

Z. Th. nach Karl FtUtmantel.

4 Alttluipteria pteroidet Brongt — 2, S Odontopterit obtutiloba Nauru. 3 Fledoichtn mlt

deutlichor Nervatur vergr8s«ert. — 4 Pecopterit (Oyathtitet) arbortteens Sehloth. sp.

Etwaa Terklein. — S Odontopterit ReiMana Gutb. Wenlg rergroia. — C AUUioptwrU
• Brongt. Etnas verkletoert.
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besonders in den letzten Jahren wieder lebhafter als fruher

abgebaut wird. Allerdings ist die Fldtzgliederung nicht ganz
genau dieselbe wie in der St. Gotthardi-Grube bei Wotwowitz.
zumal das Zwischenmittel zwischen den beiden Bacillarites-

schichten bier ganzlich fehlt und die einzelnen Sohlendecken
nicht deutlich hervortreten, weil die ganze Kohlenlage an
der Basis der OberflOtzgruppe ahnlich wie bei Lisek, eine

Verschieferung erlitten hat Jedoch ist die Uebereinstimmung
mit dem Radnitzer Oberflotz unzweifelhail. Und weil nun
im Liegenden auch Schleifsteinschiefer vorkonimen, so ergibt

sich, dass auch hier beide Radnitzer Fldtzgruppen
vertreten sind.

Dasselbe gilt von den echt carbonischen Ablagerungen
bei Rapitz und in der Umgebung von Kladno, wo die Ent-
wickelung der KohlenflOtze durch die ausgedehnten und
grossen Bergbaue genau bekannt geworden ist Jedoch wurde
es uns zu weit fuhren, wenn wir eine grOssere Anzahl ein-

Fig. MS. ProBI dnrch daa Carbon zwiichcn Wotwowiti und Zakolan.

Nacb *. V. Lipoid.

I Ornndgcbirge (Vhylllt). S Carbonlache Sehlchten. I Daa Kohlenflou.

zelner Prolile anfuhren wollten. Es geht aus denselben
unzweifelhaft hervor, dass in der Umgebung von Kladno
uberall das Radnitzer UnterflQtz und Obeifl6tz, welche hier

jedoch als GrundflOtz und HauptflStz unterschieden
werden, entwickelt sind. Dieses letztere zeigt in derRichtung
von Ost gegen West zuerst eine Zunahme, dann eine all-

malige Abnahme seiner Machtigkeit, wogegen das Grundflotz

in derselben Richtung eine andauernde Verminderung der
Machtigkeit aufweist, was auch bei dem Schleifsteinschiefer-

complex beobachtet wird. Der Machtigkeitswechsel wird
durch Veranderung der Starke einzelner Kohlenlagen. nicht

aber durch das Hinzutreten neuer oder durch den Abgang
fruherer Kohlenlagen bewirkt. Eine besonders auffallende

Erscheinung in diesem Theile der Kladno-Rakonitzer Stein-

kohlenablagerung ist die machtige Entwickelung der Mittel-

bank des Radnitzer Oberflotzes (vergl. Fig. 617). Die Bacil-

larites- Zwischenmittel durchsetzen das KohlenflOtz in mehr-
maliger Wiederholung. Sie sind stets schwach, haufig ab-
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satzig und reichlich mit kohliger Substanz gemengt. Die
[Interbank der Radnitzer OberflOtzgruppe wird wie bei Zakolan
und Brandeisl durch eine stark verschieferte Kohlenlage
vertreten.

Diese Verhaltnisse des Kohlenflotzes seien durch folgen-

des Profil beim Mayrau-Schachte in der Nahe von Kladno
veranschaulicht.

Oben : Kohle 0*16 m
Schieferthon 0*11 m
Kohle 074 m
Zwischenmittel mit Bacillarites

(sog. kleine Opuka) 0*06 m
Kohle 1-16 m
Zwischenmittel mit Bacillarites 0'05 m
Kohle 0'78 m
Zwischenmittel mit Bacillarites 04 m
Kohle 1-86 m
Zwischenmittel mit Bacillarites 005 m
Kohle 1-10 m
Zwischenmittel mit Bacillarites

(sog. grosse Opuka) 0*13 »»

Kohle 2-70 m
Schleifsteinschiefer 2'10 m

unten : UnterflOtz 1.50 m
Das OberflOtz oder Hauptflotz enthalt somit bei 8*93 »»

Gesammttnachtigkeit 8
-50 m Steinkohle und nur 0*43 m

Zwischenmittel. Zwischen den Schichten des Schleifstein-

schiefers, welcher das Unter- von dem OberflOtz trennt,

kommen Qberall Sphaerosiderite eingeschlossen vor. Das
UnterflQtz wird von Sandsteinen und Schieferthonen, zum
Theil auch von Conglomeraten mit wenig abgerollten bis

scharfkantigen Bruchstucken von Phylliten und Kieselschiefer

in einer Machtigkeit von 6—10 m unterlagert, bei Rapitz

jedoch schrumpfen die Liegendschichten sehr ein J. KuSta
entdeckte unter diesen Liegendgesteinen beim Layer-Schacht

auch granatfuhrende Conglomerate.

Im Hangenden des Oberfl6tzes dagegen folgen zunachst

gewOhnlich graue, manchmal fein sandige, aber selten mer-
gelige Schieferthone, die reich an Pflanzenresten zu sein

pflegen, und daruber Arkosen von hauflg sehr bedeutender

Machtigkeit. Dieselben sind theils fein- theils mittelkornig,

gehen aber auch in Conglomerate mit kaolinischem Binde-

mittel fiber, ohne dass jedoch eine gewisse GrSsse des Kornes
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an bestimmte Horizonte gebunden ware. Die abgerollten

Korner der Sandsteine und Conglomerate sind vornehmlich

halbdurchsichtiger Quarz, untergeordnet auch Kieselschiefer

und' Phyliitger6lle. Thonige oder glimmerhaltige Arkosen
sind selten. Wegen des in den Arkosen vorherrschenden

Kaolinbindemittels sind dieselben leicht zu bearbeiten und
werden besonders die festeren und groberen Abarten in

grossen Steinbruchen, namentlich bei Zilina und Zehrowitz

SW von Kladno (daher die vulg. Benennung „zehrovak")

gewonnen und auf haltbare Werksteine, Bauquadern, Muhl-
steine usw. verarbeitet. In der Regel sind diese Sandsteine

weiss oder lichtgrau; nur gewisse Schichten, welche mit

Siderit impraegnirt sind, werden an der Luft braunlich.

Die Qualitat der Eladnoer Steinkohle ist eine vorziig-

liche *) und weil nebstem die Entwickelung der Kohlenlagen
eine ungewOhnlich machtjge und im Verflachen der Ablager-

ung von Sad gegen Nord auf weite Strecken gleichmassig

anhaltende ist, so ist die grosse Bedeutung dieses Kohlen-
lagers leicht zu ermessen. Vom sudlichen Rande der Abla-
gerung ist die Ausdehnung des Kohlenfldtzes bei unver-
anderter Machtigkeit in nOrdlicher Richtung bis uber die

Thalniederung zwischen Volsan und Motyfiin hinaus, d. h.

etwa auf 3 km weit nachgewiesen.

Indessen treten auch Veranderung des Kohlenilotzes

ein, wie die traurigen Erfahrungen beweisen, die man bei

Malkowitz und Jemnik **) gemacht hat, wo mit grossem Auf-
wande Schachte niedergetrieben wurden, die schliesslich das

Grundgebirge erreichten, ohne ein abbauwurdiges Kohlen-
fl6tz durchsunken zu haben. Es wurden zwar einzelne

Eohlenschichtchen angefahren, die als Vertreter des Haupt-
flOtzes gedeutet werden mussten, da sie von fur die Mittel-

bank des Hauptfldtzes bezeichnenden Bacillarites-Schichten

begleitet werden, und auch das UnterflQtz fand man durch
eine schwache Lage sehr guter Cannelkohle vertreten, allein

an einen lohnenden Abbau dieser Schichtchen war nichl

zu denken.

*) Die Kohle besitzt aber zum grOssten Theile keine Coaksbar-
keit, d h. sie ist nicht backend (zumal aus den Gruben bei Brandeisl
und Kladno). Es ist beobachtet worden, dass die Kohle in neu eroff-

neten Gruben etwas coaksbar zu sein pflegt. dass sie diese Eigenschafl
aber spater, wenn die Gruben linger in Betrieb stehen, einbttsst.

**) D. Stuf, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1S78, p. 369.
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Etwas weniger weit vom Rande der Ablagerung ent-

fernt wurde vor einigen Jahren bei Libusin NW von Kladno
ein Schacht angelegt, von welchem man anzunehmen ge-

neigt war, dass man damit auch zu keinem giinstigen Er-

gebnisse kommen werde. Indessen erreichte man in der
Teufe von 477 m ein 6 bis 10 m machtiges KohlenflOtz,

nachdem man schon vordem einige schwache (2—38 cm)
Kohlenbanke durchfahren hatte. Das Kohlenflotz ruht un-
miltelbar auf dem Grundgebirge, welches hier von einem
griinen Diorit- und Felsitconglomerat gebildet zu werden
scheint, das moglicherweise den ahnlich beschaffenen Conglo-
meraten des Gstlichen Urschiefergebirges (S. 652 ff.) an die

Seite gestellt werden darf. J. KuSta ist der Ansicht, dass
das Kohlenflotz vielleicht der unteren Radnitzer FlOtzgruppe
angehoren kOnnte. In dem yon ihm mitgetheilten Profile*)

werden in der That Bacillarites-Schichten nicht namentlich
angefuhrt, immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass das
Flotz dennoch der oberen Radnitzer Flotzgruppe einzureihen

sein durfte. Auf Grund naherer Daten wird sich diese Frage
vielleicht spater sicher lSsen lassen.

Fur den Bergbau in der weiteren Umgebung von
Kladno ist es von Wichtigkeit, dass je weiter gcgen Westen
vom Rande der Ablagerung, desto haufiger Aufwolbungen
und Rucken des Phyllitgrundgebirges die Flotzablagerung

unterbrechen. Alle bisherigen Erfahrungen lassen erkennen,
dass die Kohlenflotze nur dort in namhafter Machtigkeit
und Ausdehnung entwickelt sind, wo im Terrain des Grund-
gebirges weite flache Mulden vorhanden sind, wobei die

bedeutendste FlOtzmachtigkeit meist mit dem Muldentiefsten
zusammenfallt, wogegen sich die Flotze an den Erhebungen
des Grundgebirges auskeilen. (Fig. 647). Hieraus erklart

sich — abgesehen von Verwerfungen — , warum manche
Bohrlocher und Schachte keine Kohlenlager durchsinken
konnten, obwohl dieselben unweit von den betreffenden

Orten machtig entwickelt sind. Hiebei ist aber zu beachten,
dass eine ganz enge Anpassung an die Terrainverhaltnisse

des Grundgebirges zunachst und hauptsachlich das Unter-
flotz, weniger schon das Ober- oder HauptflGtz erkennen
lasst, wahrend die Arkosen des Hangenden, namentlich an
der Oberflache in ihrer Configuration oder Lagerung wohl
nie die Unregelmassigkeiten der Unterlage des Carbons
verrathen.

•) Vfstnik kral. I. spol. nauk, 1890, p. 91.
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Die wichtigsten Schachte,

welche gegenwartig bei Kladno
zur Kohlenforderung dienen, sind

:

der Kubeckschacht, Thinnfeld-
schacht, Layerschacht, Wenzel-
schacht, Franz-, Pruhon-, Barre-.

Mayrau-, Engerth-, Bresson- und
Amalienschacht, deren Tiefe zwi-

sehen 120 und 530 m variirt.*)

Die Gesammtmachtigkeit des Car-

bons in der Kladno-Rakonitzer
Ablagerung diirfte uberhaupt nir-

gends 600 m uberschreiten.

Weite.r sudwestlich wurden
zwar stellenweise Kohlenfldtze er-

schurft, wie z. B. bei Lahna, je-

doch erwiesen sich dieselben als

wenig machtig, oder doch von
sehr ungleichmassiger Machtigkeit

und auch die Kohle ist von min-
der guter Beschaffenheit. Karl
Feistmantel glaubt, dass diese

KohlenflStzpartien zumeist nur
aus Repraesentanten der Rad-
nitzer unteren Flotzgruppe be-

stehen.

Erst bei Rakonitz entwik-

keln sich wieder ahnliche Ver-

haltnisse wie bei Kladno, nur dass

die untere Radnitzer Flotzgruppe

mehr verbreitet zu sein scheint,

oder doch besser aufgeschlossen

worden ist, als in der Kladnoer
Ablagerungspartie (ausgenommen
die Gegend von Rapitz). Beson-
ders die ehemals offenen Stein-

kohlenbruche Moravia bei Rako-
nitz boten Gelegenheit die Schich-

t»

*) Die Tiefe bis zura Suuipf be-
trflirt beiin Wenzelschacht 129 m, beim
Layerschacht 24V2 m, beim Thinnfelil-

schacht 288"5 m, beim Kubeckschacht
348 -6m, beim Mayrausehacht 527 1 m.

Digitized byGoogle



Carbon. — Kiadno-Rakonitzer Steinkohlenablagerung. 1H7

fig. 648 bli 6tS. Pfl»nrenre«te d« Carbontyitamei In BSbman

N«ch 0. Ftiitvtantcl and E. Watt.

I mntUaria longifolia Brngt. '/, natflrl. Or — i Annularis tpheRophyilMdtsZm*»9. — 3

fi , 'itnophj/llutn Schlotheimi Brongl. — 4, 5 Palruwtachya eUmgata Stbg. »p. 5 Zwe! Sporan-
gttn TargrSnart — 6 Huttonia iplcata Strnbg. — 7 Calamixet Swkorci Brongt. Dlese

lauta Abbildang in anrtcbtlg mlt dam Kopf naeh nntan gaatellt.
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tenreihe der Carbonablagerungen sehr deutlich kenneo zu

lernen. Auf dem phylUtischen Grundgebirge ruhen hier

wenig machtige Schieferthone, daruber eine 1*5 m machtige
Eohlenbank, uber derselben noeggerathienreiche Schiefer-

thone mit mehr als 1 m Machtigkeit, dann eine etwa 2'5 to

machtige Eohlenlage, durchsetzt von einem cca 15 cm star-

ken Zwischenmittel, weiter hinauf uber 1 to abwechselnd
Lagen von Eohle und Schieferthon (Eanafas) und hierauf
wieder eine 1*5 to machtige Steinkohlenbank. Diese in einem
Theile der Moravia-Kohlenwerke constatirten Entwickelungs-
verhfiltnisse sind jedoch keineswegs fur die ganze Rako-
nitzer Ablagerungspartie massgebend, im Gegentheil: schon
in kurzen Entfernungen gestalten sich die Verhaltnisse recht

verschieden.

Als Beispiel sei zunachst das Profil des Johannischachtes
angefuhrt. Hier wurde in 16—17 m Teufe vom Tage aus
ein 0*40 to machtiges KohlenflOtzchen, dann Schieferthon

und endlich in ziemlich betrachUicher Tiefe das Kohlenflatz

in folgender Gliederung durchsunken:

oben: Eohlenbank 1*16 m
Schieferthon mit Kohlen-
schnurchen durchsetzt, reich

an Stigmaria 0*40 m
Kohlenbank 1'19 m
Schleifsteinschiefer, bez. hellge-

farbte, gebanderte Schieferthone 2*40 m
unten : Eohlenbank 1'58 m

Letztere Eohlenbank darf bestimmt als Vertreter des
Radnitzer UnterflOtzes betrachtet werden, wahrend die bei-

den oberen Eohlenbanke der Radnitzer OberflOtzgruppe ein-

zureihen sind.

Dagegen zeigt das EohlenflOtz unweit vom Rande der
Ablagerung in der Nahe der Adalbertgrube folgende

Gliederung

:

oben: Eohlenbank 0*70 m
Zwischenmittel mit Bacillarites 0'07 m
Eohlenbank 1*25 m
Schieferthon von schwachen
Eohlenlagen durchsetzt 0*50 m

unten : Eohlenbank 1*15 m
Auf 3*57 m Gesammtmachtigkeit des FlOtzes, welches

sich deutlich als ein Theil der Mittelbank und die Unter-
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bank des Radnitzer Oberflolzes (vergl. Fig. 617) zu erkennen
gibt, entfallen somit 3*10 m Steinkohle.

Schon aus diesen Beispielen ergibt sich eine grosse
Ungleichfdrmigkeit der Fifltzablagerung in der Umgebung
von Rakonitz, indem die Verhaltnisse der Flfitze bald auf
die untere, bald auf die obere Radnitzer Flotzgruppe ver-

weisen, wobei aber in keiner Richtung eine Bestandigkeit

besteht Die Hauptverbreitungspunkte der unteren Radnitzer
Scbichtengruppe sind Belsanka, Moravia, Na Spravedlnosti,

Hurviny, Kreelak bei Pavlikov, Hostokrej und Petrowitz.

Die obere Radnitzer Schichtengruppe, auf welcher derzeit

in der Umgebung von Rakonitz nicht mehr gebaut wird,

hat ihre Hauptfundorte
in der Moravia, bei Ho-
stokrej und Petrowitz.

In der weiteren
Ausdehnung der Kla-

dno-Rakonitzer Abla-
gerung des Garbonsy-
stemes scheinen echt

carbonische Schichten-

gebilde nur unterge-

ordnet aufzutreten,

wenigstens sind sie

von nirgendsher be-
kannt als vom sudlich- CT»- ***

sten Rande der Abla-
gerung bei Plass und
weiter nordwestlich

von 2ebnitz, wo theils

petrographische, theils palaeontologische Anzeichen die Ge-
genwart echt carbonischer Schichten wahrscheinlich machen.

Die altesten Kohlenbergbaue in der Kladno-Rakonitzer

Ablagerung durften bei Wotvvowitz bestanden haben, wo
nach beglaubigten Nachrichten schon in der Mitte des vo-

rigen Jahrhundertes Steinkohlen fur die Eichthaler Glas-

hutte geffirdert worden sind. Auch bei Rapitz wurde schon

vor mehr als 100 Jahren mittels der alten Stollen Gottfried,

Wenzel und Joseph am Ausbisse im Rapitzer Thale Stein-

kohle gewonnen. Der regelmassige Bergbau datirt aber

erst von Anfang dieses Jahrhundertes her und zu gross-

artiger Entwickelung ist derselbe erst in den letzten 50
Jahren gelangt. Bis zum J. 1855 war der grflsste Theil

Catamilu approximate Brongt. (v»il»n»
Sternbg.)

Ollader Ton Teriohied*Der HOha. Su kilreeitc Glled
trXgt Atmarben a, daranter TarlKaft eine kettenfSr-
mige Belbe BUttnarben *, wghrend bei b (obeo)
die BUtter an den Ollederangen obne Antnarben
lebtber sind. Der 8telnkern aelgt enge Blppea.
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der Baue ararisch, in diesem Jahre gieng er an die Staats-

bahngesellschaft fiber. Im J. 1846 wurden bei Stepanov
nahe Kladno Kohlenausbisse erschurft und von Privaten
Gruben angelegt, die 1857, beziehungsweise 1«62, an die

Prager Eisenindustrie-Actiengesellschaft ubergiengen.

Ueber die LagerungsverMltnisse des eigentlichen

Carbons in der Kladno-Rakonitzer Ablagerung sei nur kurz

das Wichtigste angedeutet. Es ist schon oben erwahnt
worden, dass die KohlenflStze haufige Dnterbrechungen
durch Rucken und Erhebungen des Grundgebirges erleiden.

Im Allgemeinen lassen dieselben dennoch von Ost gegen
West zuerst eine Machtigkeitszunahme, dann wieder eine

merkliche Abnahme erkennen, und zwar lasst sich dies

hauptsachlich beim OberflOtz constatiren. Dabei wird uberall

der Abschluss des Kohlenfldtzes im Verflachen durch all-

malige Vertaubung und durch Zunahme eingeschobener
Schieferschichten beobachtet, so dass sich diese ganze Abla-
gerung des echten Carbons als eine ausgesprochene Rand-
bildung darstellt.

Das allgemeine Streichen der Schichten ist nordOstlich,

das Verflachen nordwestlich und zwar am Rande der Abla-
gerung in der Regel steiler als gegen das Innere zu. So z. B.

sinkt der Fallwinkel in der Eladnoer Gegend westlich von
der Stadt von 12—18° am Rande, auf 4—6° 2Vim Motyciner
Thale und schliesslich erscheinen die FlOtze fast s6hlig;

desgleichen betragt der Fallwinkel Ostlich von Kladno in

der Nahe des Wenzelschachtes 12°, im tieferen Layerschachte
5°, im noch tieferen Kiibeckschachte kaum 4° N, wobei
allerdings nur das Verflachen des FJStzes, nicht aber durch
Verwerfungen hervorgebrachte Senkungen beriicksichtigt sind.

Denn Verwerfungen durchsetzen die Schichten iiberaus

reichlich und sind fur den Kohlenbergbaa von grosser

Wichtigkeit. Kleinere Verwerfungen bewirken nur Verschieb-

ungen der FlOtztheile, ohne dieselben aus dem Zusammen-
hange zu bringen. Sie sind besonders an solchen Stellen

hauflg, wo sich das schon weniger machtige FlStz mit

grdsserer Neigung an einen unterirdischen Rucken des Grund-
gebirges anlehnt (Fig. 647). Nicht selten sind aber auch
bedeutendere Verwerfungen, welche das Flo'tz um mehr als

die Fldtzmachtigkeit in der Richtung der Sprunghdhe aus
einander schieben. Hiebei kommt es vor, dass die Haupt-
verwerfungskluft mit einem System von Nebenkluften in

Verbindung steht, durch welche die Kohle bis auf sehr
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bedeutende Entfernungen gelockert und aus dem Zusammen-
hang'e gebracht wird, so dass in solchen Flotztheilen nur
wenig Stuckkohle gewonnen werden kann und der Abbau
mit grOsster Vorsicht betrieben werden muss, weil auch die

Firste gelockert ist und sich von derselben leicht Platten

abldsen. Die Zerkluftung der Schichten ist auch, aus ande-
ren Griinden sehr wichtig. Erstens fubren die Klufte manch-
raal Wasser, welches sich beim Durchfahren in die Strecken
ergiesst, zweitens aber ffirdern sie sehr die Abfuhr von
Grubengasen. welche daher im Kladnoer FlStze selbst in

Fig 6BS bia 667. Arocnnlden dea bohmUeben Carbons.

N«ch J. Kuita.

1, I Otralinura bohtmica Knsia ap. 1 Etw«« vergrSsaert, a gani wenlg verklelnert. —
$ Anthracomartut minor Kulta. Baachaelta, urn / rergroaatrt. — 4 Anlhraemartiu

affinit Knits. Rltckeoaelte. alwn rerklelnert.

Steinkohlenwerke Morula bel BakonlK.

bedeutender Tiefe nicht, oder nur in geringer ungefahrlicher

Menge angetroffen werden.
Die vorherrschende Richtung der Verwerfungsklufte

scheint sudnfirdlich zu sein, jedoch sind alle mOglichen

Streichungsrichtungen an den Kltiften beobachtet worden.

In palaeontologischer Hinsicht muss die Kladno-Rako-

nitzer Carbonablagerung als ausserordentlich reich bezeichnet

werden, denn die allergrfisste Anzahl der aus dem eigent-

lichen Carbon MittelbOhmens bekannten Thierreste ent-

stammt dieser Ablagerung und von den beilaung 290

KaUtr, Oaologi* tod BBhman "1
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1122 II. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem,

Pflanzenarten, welche gegenwartig aus alien Theilen des
mittelbOhmischen Garbonsystemes bekannt sind, erscbeinen
150 in dieser Ablagerungspartie.

Die Thierreste, deren Auffindung hauptsachlich dem
unerraudlichen Eifer J. KuSta's zu verdanken ist, sind von
hober Wichtigkeit und besonderem Interesse. Es sind bis

heute 22 Arten aufgefunden worden, von welchen jedoch
noch nicht alle beschrieben sind. Davon gehflren zu den
Wurmern: Pronaidites carbonarius KuSta (Fig. 658),

Vermites lithographus KSt und wahr-
scheinlich Eojulus fragilis K§t. ; zu den
Arachniden: Rakovnicia antiqua
Kst., Geralycosa Friiii Kst. (Fig. 660),
Scudderia carbonaria K§t. (Fig. 661),
Eolycosa Lorenei K§t, Eotarbus lito-

ralis KSt.; Anthracomartus affinis Kst.
(Fig. 657), Anthracom. Krej6ii Kst.
(Fig. 659), Anthrac. minor KSt. (Fig.

656), Anthr. socius Kst., Anthr. sp.

;

Gen. ind.\ Geralinura crassa Ksl., Ge-
ralin. Scudderi Kst. (Fig. 662), Geralin.
nocttia K§t., Geralin. bohemica Kst. sp.

(Fig. 655) ; Anthracoscorpio juvenis Kst.
und Cyclophthalmus senior Corda (Fig.

622); zu den Insecten: Pdlingenia
Feistmanteli FriC von Kralup und ein
angeblicher Netzflugler von Rakonitz.
Der vorletzt genannte Cyclophthalmus
senior Corda ist bei Kralup in vielen
Exemplaren, ferner bei Rakonitz und
Hostokrej gefunden worden. Alle ubri-
gen Thierreste, ausgenommen den noch

C
n
N
i*i

K
?/
"a

{) /"* nicnt naher benannten Anthracomartus,
'' ' welcher im J. 1882 bei Petrowitz SW

von Rakonitz entdeckt wurde und die Palingenia von Kra-
lup, entstammen dem Schleifstein- oder Noeggerathienschie-
fer (vergl. S. 1085) des ehemaligen Abraumes Na Kavanu,
beziehungsweise in einem Falle des Johannischachtes der
Steinkohlenwerke Moravia bei Rakonitz.

Von den zahlreichen Pflanzenresten seien nur diejenigen
namentlich angefuhrt, welche am haufigsten gefunden werden
oder am bezeichnendsten sind. Es sind dies in den Schichten
der unteren Radnitzer Flotzgruppe: Sphenopteris tenella

Fig. BBS. Pronaiditu carbo-
nariut Kuita.

Am d. BoUelfileinacblefer
der Steinkohlenwerke Mo
rarU (N
Biko "
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Carbon. — Kladno-Rakonitzer Steinkohlenablagerung. 1123

Brongt, Sphen. tenuissima Stbg., Sphen. Bronni Brongt,
Sphen. meifolia Stbg., Sphen. obtusiloba Brongt (Fig. 626),

Sphen- muricata Brongt., Sphen. artemisiaefolia Brongt.,

Sphen. macilenta L. et H. ; Noeggerathia intermedia K. F.,

Noegg. foliosa Stbg. (Fig. 629), Nbegg. speciosa Ett. ; Dictyo-
pteris Brongniarti Gutb. ; Pecopteris {Cyatheites) dentatus
Goepp. ; Oligocarpia lindsaeoides Ett sp., Oligoc. Sternbergii

gtt. sp. ; Catamites approximates Brongt. (Fig. 654) ; Sphe-

Pig. €59 bli est. Araehnldea dei bBhmUehan Carboni.

Naeb J. Kuita.

i, t AnViramnartut Knjlli Kuita. J Poiltlrer, 2negnttver Abdrnck etwai vergrBsiert.
— 8 Qtralyeota FrliU Knita. Wenlg rerklein. — 4 Seuddtria carbanaria Kuita. Etwaa

_ T»rgr»««ert. — 6 Qtrallnura Bcuddtri Knita. amal TergrBtiert.

Stelnkohle&werke Horaria bet R a k o n 1 f e.

nophyllum saxifragaefolium Stbg.; Lepidodendron dicho-

tomum Stbg. (Fig. 670); Lepidophyllum majus Brongt;

Sigillaria alternans L. et H. (Fig. 674) ; Stigmaria ficoides

Sternbg. (Fig. 678); Cordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683);

Zippea disticha Corda; Antholithes glumaceusKsl. ; Garpolites

coniformis Goepp., von welchen einige Arten auf diese

Schichtengruppe beschrankt zu sein scheinen. Beachtens-

werth sind die, wie bei Radnitz, so auch hier ziemlich

haufig vorkommenden autrecht stehenden Baumstamme, be-

sonders die armdicken Calamiten, welche z. B. den 3 m
71*
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1124 II- Palaeozoische Gruppe. — Garbonsystem.

machtigen Schleifsteinschiefercomplex des Johannischachtes

der Moravia durchsetzen und mit ihren beiden Endea in

die Kohlenbanke selbst hineinreichcn. Auch verkieselte Sigil-

larien und Zippeen werden ubrigens von Belsanka, Krcelak

und Petrowitz angefuhrt.

In den Schichten, welche zur oberen Radnitzer Flolz-

gruppe gehoren, erscheinen am h&ufigsten: Sphenopteris

rutaefolia Gutb.;. Noeggeruthia foliosa Stbg. (Fig. 629);
Oligocarpia lindsaeoides Ett. sp., Oligoc alethopteroides Ett.

sp.; Catamites Suckowi Brongt. (Fig. 653), Calam. approxi-

mate Brongt. (Fig. 654); Asterophyllites equisetiforniis

Brongt. (Fig. 667) ; Annularia radiata Brongt. ; Lycopodites
selaginoides Stbg. (Fig. 671); Bergeria rhombica Presi;

Lepidostrobus variabilis L. et H. ; Sigillariaestrobus Feist-

manteli 0. F. (Fig. 680); Sigillaria microstigma 0. F.,

Stigmaria ficoides Sternbg. (Fig. 678) und Carpolites coni-

formis Goepp.

Pilsener Steinkohlenablagerung. Sudlich von
der Kladno-Rakonitzer Ablagerung, nur durch das Thai des
Stfelaflusses von derselben getrennt, breiten sich Gebilde
des Carbonsystemes zuerst gegen Sud, dann von Pilsen an
mehr in sudwestlicher Richtung Qber die Orte Kasnau,
Tfemosna, Pilsen, Lititz, Mantau, Nurschan, Tuschkau ob
der Mies und Wscherau, mit einer kleinen isolirten Partie

Ostlicherseits bei Obora aus. Echt carbonische Ablagerungen
scheinen uber einen grossen Theil dieser ganzen Erstreckung
verbreitet zu sein, wenn auch die ihnen eingelagerten
Kohlenfl6tze in der Richtung des vorherrschend westlichen
Verflachens Vertaubungen erfahren, welche die ganze Abla-
gerung wesentlich als Randbildung erscheinen lassen. Allein

an der Oberflache wird das eigentliche Carbon namentlich
im nordlichen und westlichen Theile von postcarbonischen
Schichten uberlagert und verdeckt, so dass es nur am ost-
lichen Rande zu Tage kommt.

Hier trifft man die nordlichsten Kohlenbergbaue, welche
Einblick in die Schichtengliederung gewahren, bei Kasnau
sudlich von Plass. Die Schichtenfolge ist eine ganz ahnliche
wie stellenweise bei Rakonitz, wie namentlich aus der
gleichartigen Entwickelung der Schleifsteinschiefer und der
Schieferthonlage, welche die Sohlendecke vertritt, hervorgeht,
— d. h. es ist das Unterflotz und vom Oberflotz vornehmlich
die Mittelbank entwickelt. Leider ist auch die wenig will-

kommene Erscheinung beiden Ablagerungen gemeinsam, dass
die Ausbildung der einzelnen Kohlenlagen auf verhaltniss-
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massig geringe Entfernungen eine sehr ungleiche ist und
dass sich einzelne Eohlenlagen in der Richtung des Ver-

flachens ganz verlieren. Diese Verhaltnisse dauern auch
in der sudlichen Fortsetzung der FlOtzablagerung uber
Jalovcin bis Tfemosna und in der isolirten Partie bei

Obora an.

Bei Tfemosna selbst besteht jedoch insofern eine Ab-
weichung, als nach den neueren Aufschlussen zwar auch
hier das untere und obere Radnitzer EohlenflOtz vertreten

ist, jedoch dieses letztere aus einem Theil der Mittelbank

und einem Theil der Oberbank besteht, die Sohlendecken-

lig. 6SB. Itigaphytum Goldcnbtrgi WeliM. Stamm, irrlcber 1 gfgem iSndige Rrthen
Ton griMMn Narb«D der abgetallcnaa Wedel tragi. Die Bbrige Obarflacha mlt Wirt-

cben and unter der Binde mlt Laogalinlen bedeckt. Vu oftt> Or.

bank aber nicht entwickelt ist Mit dieser Gliederung

stimmt allerdings die locale Benennung der Eohlenlagen
nicht uberein, indem die oberste Kohlenlage Firstenflfltz

genannt, alle darunter folgenden Eohlenlagen — also das
Unterfl6tz mit einem Theile des OberflOtzes — aber als

Grundflotz zusammengefasst werden. Auch hier verflachen

die Schichten westwarts, jedoch wird in dieser Richtung
nicht sehr weit vom Ablagerungsrande das EohlenflOtz durqh
einen Phyllitrucken des Grundgebirges abgeschnitten, jenseits

dessen es nicht mehr entwickelt zu sein scheint.

Die sudlicheren Aufschlusse des eigentlichen Carbons
in der Pilsener Ablagerung von Tfemosna uber den sog.
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Weissen Berg (Bila hora) bis Pilsen stimmen im Allgemeinen
mit der Schichtenfolge bei Kasnau uberein, da hier aber-

mals Vertreter der Sohlendeckenbank erscheinen.

Dagegen ist die Entwickelung sudlich von Pilsen

wieder abweichend. Denn bei Lititz sind durch Bergbau
zwei KohlenflOtze in einem verticalen Abstand von 40 m
fiber einander aufgescblossen. Das untere, welches nahe
am Rande der Ablagerung zu Tage ausgeht, ist 2 bis 2'2 m
machtig und wird von Gesteinschichten uberlagert, welche
die ZugehOrigkeit desselben zura unteren Radnitzer Kohlen-
flOtz ausser Zweifel stellen, obwohl die Qualitat der Eohle
eine sehr gute ist. Das obere Kohlenflotz ist 1*20 m machtig,
erscheint mit seinem unregelmassig lappigen Ausgehenden
erst ziemlich weit vom Rande der Ablagerung und wird
von einem schwachen Bacillariteszwischenmittel durchsetzt,

wonach es wahrscheinlich einem Theile (dem oberen?) der
Mittelbank entspricht. Das Verflachen ist im Allgemeinen
nordwestlich; Unterbrechungen durch die Terraingestaltung

des Grundgebirges scheinen ziemlich haufig vorzukommen,
wie denn in der Richtung des Verflachens die KohlenflOtze

uberhaupt Aenderungen erfahren und vertauben.

Dieselbe Veranderlichkeit der KohlenflOtze wird auch
in der sudlichen Fortsetzung der Ablagerung bei Mantau
beobachtet. Hier sind vier FlOtze bekannt. Das unterste

ist sehr absatzig und auch die Qualitat der Kohle ist keine
gute. Es wird UnterflOtz genannt. Darflber folgt in verSn-
derlichem Abstande das etwa 2 m machtige sog. Niederflotz,

5 bis 12 m holier hinauf das bis 2 m machtige Mitlelflotz

und endlich in einem verticalen Abstande von cca 20 m
uber dem letzteren das 1*3 bis 1*5 m machtige Oberflotz.

Dieses letztere wird von einem Bacillariteszwischenmittel

durchsetzt und durfte dem oberen Lititzer FlOtze entsprechen,
d. h. der Mittelbank des Radnitzer Oberflfltzes angehoren.
Der Schichtencomplex darunter fuhrt Schleifsteinschiefer

und kflnnen daher alle drei unter demselben liegende Koh-
lenflOtze zum Radnitzer unteren Kohlenflotz, welches in drei

Lagen gespalten ist, einbezogen werden. Von diesen drei

FlOtztheilen ist ubrigens nur der mittlere stabil, die beiden
anderen vertauben und bleiben local ganz aus. Der Schich-
tencomplex scheint gegen die Mitte der Ablagerung an M&ch-
tigkeit zuzunehmen, da abgesehen von dem ziemlich steilen

Verflachen am Rande das Unterflfltz wenigstens stellenweise

unter einem grOsseren Winkel (33°) nordwarts verflacht, als

das OberflOtz (23°). Jedoch kOnnte man nach dem Verhalten

Digitized byGoogle



Carbon. *— Pilsener Steinkoblenablagerung. 1127

an anderen Stellen wohl auch urtheilen, dass die Machtig-
keit der Zwischenschichten fiberhaupt Aenderungen unter-

liegt In der Richtung des Verflachens ist eine Abnahme
der Eohlenlagen nachgewiesen. Bei Chotieschau ist der Rand
der Carbonablagerung gut entblosst. Man sieht hier auf der
phyllitischen Unterlage Sandsteine, zwiscben welchen Koh-
lenausbisse hervortreten.

Die bisber besprochenen Punkte, wo echtes Carbon ent-
weder am Tage anstebt oder durch Bergbau aufgeschlossen
ist, befinden sich sammtlich am ostlichen und sfldlichen

Rande der Pilsener Steinkohlenablagerung. Jedoch auch am

Fip. B84. Schixoptcrh lactvca Pre«l.

Eiwaa rerkleinert.

nordwestlichen Rande der sfldlichen Ausbuchtung derselben,

d. h. in der Gegend von Wilkischen und Dobraken, sind

echte Carbongebilde durch Bergbau nachgewiesen. In der

Umgebung von Wilkischen ist am Rande nur ein Kohlen-

fl6tz abgelagert, welches angeblich ostwarts fiber Blattnitz

gegen Nfirschan streicht. Bei Blattnitz setzt sich im Han-
genden jenes ersten allmalig ein zweites EohlenflOtz an und
da hier auch das Grundgebirge erreicht ist, so kann man
die ganze Schichtenreihe des echten Carbons fiberblicken.

Zu unterst, auf dem phyllitischen Grundgebirge ruhen Con-
glomerate mit zum Theile scharfkanligen Phyllitbruchstucken,
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daruber folgt das etwa 1 m machtige Unterfldtz, dessen
Kohlenqualitat und gleichmassige Entwickelung viel zu wun-
schen ubrig lasst, hieruber Schleifsteinschiefer in typischer

Ausbildung, 9—10 m m&chtig, Sphaerosiderite einschtiessend,

dann das obere Kohlenfldtz in einer zwiscben 1 und 2 m
schwankenden Machtigkeit, durchschossen mit Schieferthon-
zwischenmitteln, in welchen zwar Bacillarites nicht vor-

kommen soli, wohl aber haufig Stigmarien. Hienach lasst

das OberflOtz den Charakter der Unterbank des oberen Rad-
nitzer FlOtzes wohl erkennen, wahrend das UnterflOtz dem
unteren Radnitzer Fldtze entspricht. Dieselben Verhaltnisse

dauern in nordflstlicher Rtchtung uber Dobraken hinaus an,

jenseits der Mies, in der Gegend von Tuschkau ist aber die

Gegenwart des echten Carbons nicht unzweifelhaft nach-
gewiesen.

Das Verflachen der Schichten ist an diesem Rande der
sudwestlichen Ausbuchtung der Pilsener Ablagerung, jenem

Dobfan
lititt Lihm JFurtchan

NW

Fig. ees. Frofll dnreh du Cubonivitem iwlichen LIUM and NBrtehmn •Bdlieb tod
JMIwsn.

Naoh JT. Ftiitmavtd.
I OrnDdceblrfa. — * Elgentlichei Carbon (LlrgendflS(ziog). — 8, 4 Poitcarbon CMittel-

nnd Han(endflbtzztig). — 6 KohlenflStie.

am sudostlichen Rande bei Dobfan, Mantau und Chotieschau
entgegengesetzt, d. h. nicht gegen Nord, sondern gegen Sud
gerichtet, so dass die Lagerung in dieser Ablagerungspartie
muldenfflrmig erscheint (Fig. 665). Dem Verflachen nach
verschwinden aber die KoblenflOtze ebenso, wie am suddst-
lichen Rande. Es sind dieselben daher in der That nur
Randgebilde. Mehr noch als das Vertauben der Fldtze im
Innern der Ablagerung verarsacht aber der Umstand dem
Bergbau Schwierigkeiten, dass dieselben haufig Ton Ter-
rainerhebungen des Grundgebirges unterbrochen und abge-
schnitten werden. In Folge dessen erscheint die Ablager-
ung in eine grossere Anzahl Schollen getrennt, die vordem
als eigene Becken aufgefasst wurden und in welchen ge-
wisse Partien Qberhaupt flOtzleer sind, woraus sich die
Misserfolge mancher Steinkohlenbergbauunternehmungen in

diesem Gebiete leicht erklaren.
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In palaeontologischer. Hinsicht ist das echte Carbon
der Pilsener Ablagerung weit weniger interessant als das
dortige Postcarbon. Von Thierresten ist bei Wilkischen der
Kruster Lepidoderma Imhoffi Reuss gefunden worden und
K. Feistmantel stellt auch die als Xylorictes planus FriC

von Nurschan beschriebenen Bohrgange tod Insecten zum
ecbten Carbon.

Von. den zahlreichen Pflanzenresten seien nur die ge-

meinsten Arten namentlich angefuhrt : Sphenopteris elegant
Brongt. (Fig. 627), Sphen. Honigshausi Brongt, Sphen. lati-

folia Brongt. (Fig. 625), Sphen. coralloides Gutb., Sphen.

obtusiloba Brongt. (Fig. 626); Hymenophyttites furcatue
Brongt. sp., Rhacopteris elegans Ett. sp. (Fig. 624), Noeg-
gerathia intermedia K. Feist., Neuropteris angustifolia

Brongt., Neuropt. acutifolia Brongt. (Fig. 633), Neuropt.
gigantea Stbg. (Fig. 634), Neuropt. heterophylla Brongt. (Fig.

635), Dictyopteris Brongniarti Gutb., Fecopteris (Cyathei-

tes) arborescens Schloth. sp. (Fig. 643), Pecopt. Miltoni Goepp.
Fecopt. dentatus Goepp., Alethopteris Serli Brongt. (Fig.

645), Oligocarpia Gutbieri Goepp., Schisopteris lactuca Presl

(Fig. 664), Caulopteris Phillipsi Latt., Calamites Suekowi
Brongt. (Fig. 653), Calam. cannaeformis Schloth., Calam.
approximates Brongt. (Fig. 654), Astcrophyllites grandis
Stbg., Asterophyll. equisetiformis Schloth. sp. (Fig. 667),

Annularia longifolia Brongt. (Fig. 648), Sphenophyllum
Schlotheimi Brongt (Fig. 650), Sphenoph. emarginatum
Brongt., Cyclocladia major L. et H., Lycopodites selagi-

noides Stbg. (Fig. 671), Lepidodendron dichotomum Stbg.

(Fig. 670), Lepidod. elegans L. et H. (Fig. 669), Lepidod.

aculeatum Stbg., Lepidophlojos laricinum Stbg., Lepidostro-

bus variabilis Latt., Sigillaria oculata Schloth., Sigill. ca-

tenulata L. et H., Stigmaria ficoides Stbg. (Fig. 678),

Cordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683), Garpolites coni-

formis Goepp.

Merkliner Steinkohlenablagerons (Wittuna).
Sudlich von der Pilsener Ablagerung zwischen den Stadt-

chen Stankau und Merklin |breiten sich ostlich vom Dorfe

Skrchleb in unregelmassiger Begrenzung echt carbonische

Gebilde aus. Am Rande der Ablagerung bei Skrchleb trifft

man nur Conglomerate und Sandsteine, das Kohlenflotz hat

seinen Ausbiss ziemlich weit gegen das Innere vorgeschoben.

Die Ablagerung ist durch den Kohlenbergbau gut aufge-

schlossen und die Schichtenfolge vom Grundgebirge auf-
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warts wohl bekannt, allein die Parallelisirung der Schichten

ist zum Theile noch unsicher.

Dem Grundgebirge liegen Conglomerate, kaolinische

Sandsteine und Schieferthone in wechselnder Machtigkeit

(bis 50 m) auf, in welchen, jedoch, wie es scheint, in kei-

nem stabilen Horizonte, an einigen Stellen eine scbwache
Kohlenlage angefahren wurde. Es ist moglich, dass dieselbe

dem unteren Radnitzer FlOtz entsprechen konnte.

Ueber dem Sandstein- und Schieferthoncomplex folgt

das Kohlenflotz, auf welchem sich der Abbau bewegt. Es
ist in der Richtung von West gegen Ost ziemlich ungleich-

massig ausgebildet, indem nicht nur die Zwischenmittel in

ihrer Machtigkeit oft sehr rasch wechseln, sondern auch
einzelne Kohlenlagen stellenweise ganz ausbleiben So be-
steht das Flotz beilaufig in der Mitte der Ablagerung nahe
dem Ausgehenden im Westen aus 0"16—0*21 m Kohle, 0*21

bis
-

32 m Schieferthon und 032—0*47 m Kohle, kaum 0'5 km
weiter Cstlich zeigt es aber schon folgende Gliederung:

oben: Kohle 0'16—0*2lm
Schieferthon 010—016 m
Kohle 0-32—0-40 m
Schieferthon 2-00—5'00 m
Kohle 08 m
Schieferthon 0'16— 32 m

unten: Kohle 0*32—0*47 m
In einem ansehnlichen Theile der sudwestlichen Er-

streckung der Ablagerung weicht die Gliederung des Koh-
lenflotzes nirgends wesentlich von folgenden Angaben ab:
Kohle 005 m, Schieferthon 0-15-0-32 m und Kohle 0-15

bis 0'21 m. Die Zwischenmittel sind reich an Stigmarien.

In den angefuhrten und alien anderen zahlreichen Modi-
flcationen, welche im Kohlenfl6tze nachgewiesen sind, ver-
leugnet sich doch nirgends der Charakter der Sohlendecken-
bank und die Zugehongkeit des FlOtzes zum untersten
Theile des oberen Radnitzer FlOtzes.

Nach obenzu folgen fiber dem' Kohlenflotz graue, stel-

lenweise sandige Schieferthone, dann 20—40 »» machtige
Sandsteine. In den ersteren ist an einigen Orten eine etwa
16 cm starke Kohlenschicht angefahren worden, welche mog-
licherweise eine hdhere Bank des oberen Radnitzer Flotzes,
allerdings nur in bruchstuckweiser Entwickelung vorstellen
konnte.
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Carbon. — Merkliner Steiokohlenablagerung. 1131

Im Suden und Norden wird die Merkliner Steinkohlen-

ablagerung von Granit (S. 741], im Osten und Westen vor-

nehmlich von Phylliten und Hornblendegesteinen begrenzt
Beilaufig in der Mitte der Ablagerung am Waldberge Wit-
tuna zwischen dem Forsthause und Merkh'n treten amphi-
bolitische Gesteine des Grundgebirges an die Tagesober-
flache, so dass in einem von West gegen Ost gefuhrten

Profil (Fig. 666) der Skrchleber Theil der Ablagerung von
dem Merkliner getrennt erscheint Der arcbaeische Rucken
scheint bier aber nur eine Insel inmitten der carbonischen

Ablagerung zu bilden. Jedoch sind dadurcb die Lagerungs-
verhdltnisse insoweit beeinflusst, als die am Ostiichen

Gehange des Srbick^- Baches bei Skrchleb anstehenden
Conglomerate und Sandsteine nicht eigentlich unter die

Skrdthb
Srbickj-Back Wittuna Mtrkltn

i- S.

9:^SmmmMm$k: °

1

Pig. SSe. Prodi dnrcb die Merkliner StelnkohlenabUgerong.

/ Pbjrlllt. t H»rnblendege«telne. S Untere earbonieebe Gonglomerue. 4 Obere ear-
bonlwbe Seblehten rait dem gegllederten KoblenflSli 6.

kohlenfuhrenden Schichtenzuge der Ostlicheren Erstreckung
einzufallen scheinen. Das allgemeine Verflacben scheint
nordwestlich zu sein und stellt sich die Ablagerung gewisser-
massen als ein abgetrennter sudlicher Auslaufer der Pilse-

ner Ablagerung dar.

An Pflanzenresten wurden in der Ablagerung u. A.
folgende Arten gesammelt: Sphenopteris elegans Brongt.
(Fig. 627), Sphen. Honigshausi Brongt., Sphen. tridactylites
Brongt, Sphen. muricata Brongt, Hymenophyllites furcatus
Brongt, Neuropteris acutifolia (Fig. 633), Neuropt. flexuosa
Stbg., Neuropt. Loshii Brongt., Cyclopteris orbicularis
Brongt, Pecopteris oreopteridis Goepp., Peeopt. Miltoni
Goepp., Peeopt. dentatus Goepp., Catamites Suckowi Brongt.
(Fig. 653), Calam. approximate Brongt (Fig. 654), Aste-
rophyllites equisetiformis Schloth. sp. (Fig. 667), Spheno-
phyttum Schlotheimi Brongt. (Fig. 650), Lycopodites se-

lagimides Stbg. (Fig. 671), Lepidodendron dichotomum Stbg.
(Fig. 670), Lepidophlojos laricinum Stbg., Sigillaria angusta
Brongt, Stigmaria ficoides Sternbg. (Fig. 678), Cordaites
borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683).
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1132 H. Palaeozoiscbe Gruppe. — Carbonsystem.

Steinkohlenablagerung yon Wranowa bei Mies.
Oestlich von Mies bedecken echt carbonische Ablagerungen
ein kleines in westlicher Richtung von Swina uber Wranowa
gestrecktes, aber nur schmales, dagegen N von Swina uber
den Miesfluss gegen Wuttau ausgebuchtetes Gebiet, in wel-
chem nur ein Kohlenfldtz bekannt ist, welches ziemlich genau
mit jenem in der Merkliner, beziehungsweise im Wilkische-

ner und Nurschaner Theile der Pilsener Ablagerung uber-
einstimmt und ebenfalls der Unterbank des oberen
Radnitzer FlStzes entspricht.

Das Kohlenfldtz ist 2 bis 4 m machtig, durch einige

Zwischenmittel in Banke getrennt, deren Entwickelung, ebenso
wie jene der Zwischenmittel eine sehr ungleichmassige und
unbestandige ist. Haufige Erscheinungen sind darin Sigil-

larien und Lepidodendra. Ueberlagert wird das Flotz un-
mittelbar von grauen Schieferthonen und weiter hinauf von
Sandsteinen.

Die ganze Ablagerung durfte einen durch Erosion von
der Pilsener Partie abgetrennten Theil vorstellen. Die zwi-

schen Wranowa und Dobraken das Grundgebirge bedecken-
den Sandstein- und Schotterpartien, deren Material carbo-

nisch ist, weisen darauf hin.

Auch westlich von Mies, und zwar zunachst bei Tiech-
lowitz an der Strasse nach Tschernoschin, dann bei dieser

Stadt selbst und nordlich von hier bei Tschelief in der
Weseritzer Gegend, ferner im Bereiche und nahe der Um-
grenzung der PilsenerAblagerung an mehreren Orten kommen
ahnliche, mehr minder zerruttete Gebilde vor, die vermuth-
ungsweise fur carbonisch angesehen worden sind, jedoch
kaum mit Recht. Wenigstens sprechen gewisse Umstande
dafur, dass man es hier mit Ueberresten einer ehemals uber
dieses Gebiet ausgebreiteten Tertiardecke zu thun habe.

In palaeontologischer Hinsicht ist des Reichthumes an
Sigillarien und Lepidodendren, welche die Steinkohlenab-

lagerung von Wranowa aufweist, schon gedacht worden.
Im Uebrigen stimmt der palaeontologische Gharakter mit

jenem der Merkliner Ablagerung uberein.

b) Du Carbon im Erzgablrga.

Brandauer Steinkohlenablagerung Am Rucken
des Erzgebirges knapp an der Landesgrenze im nordlichsten

Zipfel des sog. Bernsteingebirges (S. 323, 336) N\V von
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Carbon. — Brandauer Steinkohlenablagerung. 1133

Katharinaberg, wo sich die Abdachung gegen Sachsen scbon
bemerkbar macht, liegt dem Gneiss eine Scholle von car-

bonischen und postcarbonischen, je ein FlcHz anthracitischer

Steinkohle fuhrenden Ablageruagen *) auf. Die Ausbreitung
dieser Scholle betragtbei eioerin iWVPP-Richtung gestreckten

Gestalt kaum 3 km*. Das lange Dorf Brandau liegt bei-

laufig in der L&ngsaxe der Ablagerung, in welcher echt
carbonische Gebilde, die wir hier zunachst einzig beruck-
sichtigen kfinnen, nur an den Randern zu Tage treten, in

der Mitte aber von postcarbonischen (permischen) Gesteinen,

die sich in sanf-

ter Walbung
fiber das umge-
bende Terrain
erheben, bedeckt
werden.

Das eigent-

liche Carbon
liegt direct dem
Hauptgneiss auf.

Zu unterst sieht

man besonders
am Schweinitz-

bache bei der
Mcrtelmuhle aus
bis nussgrossen,

durch ein etwas
kohliges, thonig-

glimmeriges Bin-
demittel verbun-
denen Geschie-
ben von Quarz,
Kieselschiefer

und krystallinischen Schiefern bestehende Conglomerate.

Daruber folgen mittel- bis feinkOrnige, zum Theil kaolinische,

meist glimmerreiche Sandsteine, die mit Schieferthonen ab-

wechseln, welche sich nach obenzu immer haufiger einfinden

und den Sandstein wohl auch ganz verdrangen. Z. B. auf

der Westseite der Ablagerung gegen das Natschungthal

Fig. (167. Atterophyllitet tqultttifarmU Sebloth. «p.

Nach 0. FtUtmantel. > , n»t. Or.

*) Nebst den citirten Arbeiten Jok61y'sund 0. Feistmantel's
1st za vergleichen: 6. C. Laabe: Geologie d. bohm. Erzgebirges, II.

Th. 1887, pag. 84 u. 179.
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1184 U- Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

kommen nur Schieferthone zum Vorschein. Diese, sowie
die glimmerreichen Sandsteine ftlhren recht reichlich Pflan-

zenreste.

Diesen carbonischen Schichten ist ausser geringen

Schnurchen und Schmitzen auch cin 1—1*75 m machtiges
FlOtz anthracitischer Kohle eingelagert, welches seit einigen

Decennien in Abbau erhalten wird, wahrend die Kohlen-
fflrderung aus dem postcarbonischen Hangendfldtz langst

aufgegeben ist. Die Kohle brennt schwierig und wird
meistens nur gemiscbt mit anderer Kohle als Feuerungs-
material vornehmlich in der Umgebung von Brandau ver-

wendet
Die Lagerung stellt sich als muldenfdrmig dar, indem

die Schichten von alien Seiten gegen die Mitte der Ab-
lagerang einzufallen scheinen (Fig. 668), jedoch herrscht

sanftes ndrdliches Verflachen vor. Kleinere Verwerfungen
und Klufte durchsetzen die Ablagerung mehrfach und

OrUnthal Brandau

Fig. CCS. Profit daroh die Brsndiaar Stelakohlenkblageraag lm Entabirge

Naeh 0. FtUtmatUtl.

1 OnaiH. » Carbon mlt dera abbanwflrdlgan F1B» I. 8 Poatearbon (Eerm) mit dem
nioht mabr abbaowitrdigan FISU XL 4 Baialt.

mannigfache StSrungen sollen nach JOEfbLY auch durch einige

Basaltgange hervorgebracht werden. Auch der deckenartig

ausgebreitete Basaltgang am Sudende der Mulde durfte

stOrend auf die Lagerung eingewirkt haben. Ihm durfte

es wesentlich zuzuschreiben sein, dass die Ablagerung vor

ganzlicher Abtragung bewahrt blieb.

hn Carbon von Brandau kommen, wie erwahnt, Pflan-

zenreste recht zahlreich vor, jedoch sind von dort nur 15

Arten verlasslich bestimmt worden, worunter Selagineen

(Sigillarien) entschieden vorherrschen, so dass die Einreihung

der hiesigen Carbonschichten in die obere Radnitzer
FlOtzgruppe vielleicht zulassig erscheinen mag. Von
den haufigsten Arten seien genannt: Neuropteris acutifolia

Brongt. (Fig. 633), Neuropt. auriculata Brongt. (Fig. 632)

;

Pecopteris oreopteridis Goepp., Pecopt. aequalis Brongt.:

Calamites Suckowi Brongt. (Fig. 653), Galam. canaeformis
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Carbon. — Niklasberger Vorkommen. 1135

Schloth. ; Astcrophyllites equisetiformis Brongt. (Fig. 667)

;

Sphenophyllum Schlotheimi Brongt. (Fig. 650); Siqillaria

intermedia Brongt., Sigill. angusta Brongt., Sigill. alternans

L. et H. (Fig. 674), Sigill. tessekita Brongt. (Fig. 673 und
Cordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683).

Fig. GG9 bis €74. Pflanzenreate des Carbonaysteraea In Bohraen.

1 Lepidodendron tltgan* Brongt. Eiwas verklein. — 2 Lcpulodtndron dichotomum Sternbg.
Politer p mit gekerbtem LXngjklel, zvrel groaaere Grtlbcben anter der Blattnarbe n,
dleae mit 3 punktformigen Nitrbchen, die Seitenecken in bogigo Seitenllnie ver-
liingert; 1m oberen Wlnkel dea PoUters eln 8ecklgea Grtlbcben. Ilohldruck. Dleae
Form wird bitnflg ala L. obovatwn Stbg. angefltbrt. — Lyeopoditta telaginoidos Sternbg.

rerkleinert.

Steinkohlenvorkommen bei Niklasber?. In sei-

nem Berichte uber die geologische Aufnahme des Erzgebirges

erwahnt J. Jokely carbonischer Sandsteine, welche er am Weg-
kreuz auf dem Keilberge nordlich von Niklasberg angetroffen

hat, und audi Klipstein 1830, sowie Geinitz 1865 gedenken
schon der Anthracitvorkommen von der Grenze der krystalli-

nischen Schiefer und des grossen Porphyrmassives des Erzge-

birges um Altenberg, namentlich bei Schmiedeberg, Zaun-
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1136 !!• Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

haus und Schfinfeld. Bei Zaunhaus wird der Anthracit,

welcher zwischen Gneiss im Liegenden und dem Porphyr
im Hangenden zugJeich mit einem Kalksteinlager eingeklemmt
ist. gewonnen. Die Fortsetzung dieses Zuges ist audi auf
bOhmischem Gebiete erwiesen, wie denn auch. die Richtigkeit

von Jokely's Beobachtung neuerdings bestatigt wurde.
G. C. Laube*) schreibt daruber Folgendes: Beim Bau der
Prag-Duxer Bahn wurde in dem norddsllich von Niklasberg
zwischen dem Hirschberg und Galgenberg gelegenen Ein-

schnitte ein auf dem nordostlichen Abhange mehrere Hundert
Meter weit zu verfolgender Ausbiss eines Anthracitlagers

blossgelegt. Derselbe bestand aus dunklem Kohl enthon
mit einzelnen dunnen Anthracitschmitzen und trat als ein

scharf abstechendes Band aus dem rothlichen und uber-

haupt licht gefarbten Gehange her-

vor. Er lag theils unmittelbar auf
Porphyr, theils in einem weichen
thonigen Gestein, welches wie zer-

setzter Porphyrtuff aussieht

Spater wurden ziemlich nahe
der von Jokely bezeichneten Stelle

auf der Nordseite des Hirschberg-
tunneles zwischen Gneiss im Lie-

genden und Porphyr im Hangen-
ng. eii. stainkohitnaiiMtrich iwi- den carbonische Conglomerate an-
•obon Porphyr nod Porpbyrtoff am , ~ , .

D
, . ,, ,

Galgenberg oberbalb JJIklaiberg. getroffen, WelChe gTOSSe AehnllCh-
Naoh a. a Laub,. keit mit jenen von Brandau be-

/ Anthraeitiicht
i
steink.hie. » Por- sitzen und auch einige Pflanzen-

phyr. « Verwltterter PorphyrtaSL , ,. » , . . 5 i n
reste gehefert haben, darunter Ca-

lamites Suckowi Brongt. (?} und Sigillaria sp.

Als dann der grosse Durchstich des Porphyres am
Galgenberge bewerkstelligt wurde, sah man an dessen nord-
lichem Ende, da, wo der harte Porphyr pletzlich absetzt,
eine im Streichen mit dem erwahnten Ausbisse iiberein-
stimmende Anthracitpartie unter den Porphyr einschiessen
(Fig. 672). Dies ist wichtig fur die Altersbe'stimmung des
Porphyres, welcher sich offenbar erst in nachcarbonischer
Zeit mit seinem Rande uber das kleine Steinkohlenlager
ausbreitete, um es vor der Abtragung zu schutzen. Moglicher-
weise hangt auch der Anthracitcharakter der Kohle mit der
Einwirkung des Porphyres zusammen.

*; Geologie d. b6hm Erzgeb. U. Th , 1887, p. 230.
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Fig. SIS. bla SIS. Pflanienreita dci bBhmlichts Carbon*.
Z. Th. nach K. Ftittvuntel.

1 BigHlaria ttttittata Bronii.-Zellltr. — S BigUlarta alternant Llodl. etHntt. — 9 Swill
cvclMtiqmn Brongu - 4 Bigitl. dtnvdmta Go.pp. — S, 6 SigiU. elegant Bronit 8 Nat'

6r., e Vargroaaerung. — 7 Stigmaria Jieoidu Bternb. Etwag TerUclocrt

Kaixtr, Geoiogia tod Bobmen. 72
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' Carbonsystem.

Falls diese Niklasberger Vorkommen von anthracitischer

Steinkqhle, an deren lohnende Gewinnung allerdings nicht

zu,denken ist, rait den Brandauer Carbonschichten paralle-

lisi^t werden durften, dann konnnen vielleichi beide kleinen

Abkgerungen als Ueberreste der ehemals bis weit uber
das Erzgebirge heruber ausgedehnten sachsischen obererz-

gebirgischen Steinkohlenablagerung angesehenwerden. Jedoch
ist audi die Moglichkeit eines einstigen Zusammenhanges
mit den mittelbdhmischen Partien des Garbonsystemes nicht

ganzlich von der Hand zu weisen.

. o) Dai Carbon am Fun dei Hlewngebirges.

Schatzlar - Schwadowitzer Steinkohlenablager-
ung. In dem ziemlich umfangreichen Verbreitungsgebiete

des Garbonsystemes am Sud- und Ostfusse des Riesen-
gebirges nehmen echte Carbonschichten nur einen verhalt-

nissmassig kleinen Raum ein, und zwar nur auf der Ost-
seite des Gebirges in einem schmalen Zuge, welcher von
der Landesgrenze bei Schatzlar N von Trautehau in sud-
ostlicher Richtung aber Goldenols, Markausch, Schwadowitz,
Hertin, nahe nordlich an Hronov vorbei und uber Zdarka
zur Glatzer Grenze verfolgt werden kann. Dieser Zug echt

carbonischer Gebilde erstreckt sich entlang der Sadwest-
seite des sog. Zaltmanruckens mit den hOchsten Euppen:
Hexenstein und Na pustinach, welcher gewissermassen das
Politzer und Braunauer L&ndchen vom ubrigen Bdhmen
trennt. NOrdlich von Schatzlar uber Lampersdorf. Bober und
Schwarzwasser hinaus h&ngt er mit der sog. Waldenburger
Steinkohlenablagerung in Preussisch-Niederschlesien zusam-
men, welche von Schatzlar in einem Bogen uber Walden-
burg nach Glatz sich erstreckt, dessen nordwestlichen Theil
zwischen dem Eulen- und Adlergebirge sie ausfuUt. Die
Braunauer Grenzausbuchtung Bohmens ragt somit in die
niederschlesisch - bdhmische Steinkohlenablagerung hinein,

welche den Eindruck einer von Nordwest gegen Sudost
gerichteten Mulde macht, deren Mitte postcarbonische Ge-
steine und Kreidegebilde einnehmen, welche vielfach von
Porphyren und Melaphyren durchbrochen werden, wahrend
an den Randern echt carbonische und altere Schichten zn
Tage treten. Diese gehOren am Nord- und Ostrande in
SchJesien theils dem Devon und Praecarbon (Kulm), theils

dem eigentlichen Carbon, am Westrande in Bdhmen aber
nur diesem letzteren an.
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Die ecbten Carbonschichten des Schwadowitz-Zdar-
Aaer Zuges. unterlagern die permischen Schichtenreuien
des ZaltmanrOckens vollig concordant, stossen , aber west-
-warts discordant an die Kreidegebilde der Eipeler Mulde,
•die nur von einem schmalen Streifen d,es RothUegenden
unterteuft werden, an. Hiedurch wird unzweifelbaft der
Verlauf einer Bruchlinie bezeichnet, welche von Slatin fiber
IMarkausch, Schwadowitz, Hertin, Hronov und Zdarka gegen
Straussenei in's Glatzische veriauft und an welcher der sfid-
-westliche Flfigel abgesunken ist. Diese Verhaltnisse bringt
*Ot. Feistmantel in dem Profil Fig. 679 wohl im Ganzen
sichtig zur Darstellung. Einige fruhere als auch spatere
JMittbeihingen*) fiber dieses interessante Gebiet verleihen

KL Schwadowttt (BtxfftlM Padowimz

&tig. 67S. Profll doroa die Ablageruagen da* Oarbonqnteme* am Ostfamo da* BIbmd-
(ebirgea.

Naoe 01. Ftutmantd.

.J Pwtcartxra (Perm). * and 8 C*rbon : S Beblefer, B SaadiUIn*. 4 and 5 Kreidegebilde

_zwar zum Theile recbt wesentlich verschiedenen Auffassungen
. Ausdruck, jedoch wollen wir auf dieselben bier nlcht naher
^eingehen, zumal wir weiter unten Gelegenheit naben werden,
^auf Einiges zuruckzukommen.

*) Besonders sind folgende Arbeiten zu yergleichen : E. R. v.W a r n s-

•-doff, Geogn. Notitz uber die Lagerungdes Nachoder Steinkohlenznges
in Bohmen. Leonh, u. Bronn's Jahrb. f. Mia. etc. 1841. — J. Jokely,
Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. XII, 1862, p. 169. — Geinitz, Steinkohlen
JDeutschlands etc. 1865 1. c — 0. Feistmantel, Sitzber. d. kgL bohm.
•Ces.d. Wiss. 1871 I.e.; Jahrb. d.k. k. geol. R.-A., 1878, 1. c. ; Schreiben
an Prof. Geinitz, N. Jahrb. f. Mineral, etc. 1874; Sitzber. d. kgl. bobm.

-Ges. d. Wiss. 1880, 1. c — ,D. Stur, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A.,

1874, p. 189; Reiseskizzen. Ibid. 1875, p. 201; Jahrb. ders. Anst 1878.

X e, und die grossen Tafelwerke: Fame der Carbonflora der Schatz-

Jarer Schichten, Abhandl. ders. Anst. XL Bd. L Abth. 1885, Calamarien
•derselben Flora. Ibid. XL Bd. II. Abth. 1887. — E. Weiss, Zeitschr.

-d. D. geol. Ges. XXVI, 1874, p. 364; Radowenzer Schichten Ibid.. XXXI,
1879, p. 439; Pflanzenreste aus dem Idastollen bei Schwadowitz. Ibid,

.p. 633.— Joh. Krejcl, Geologie etc. 1877—79, p. 569. - A. Schutze,
<5eogn. Darstellung des niederschles.-bohm. Steinkohlenbeckens. Abh.
znt geol. Karte v. Preussen. Bd. Ill, 1882. — Karl Feistmantel,
.Mttelbohm. Steinkohlenab]ag. 1883. Up. 87.

72*
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Die Schatzlarer, etwas mehr in die Flache ausgebreitete-

Partie der Ablagerung besteht wesentlich aus Conglomerates
und Sandsteiaen mit untergeordneten Schieferthonen, in welche-

ein Steinkohlenflotzzug eingelagert 1st, der ails einer be-
deutenden Anzahl durch mehr minder machtige Zwischen-
mittel von einander getrennter Kohlenbanke besteht. In

einzelnen Schichten erscheinen sehr reichlich Sphaerosiderite.

Die 0*2 bis 2 m machtigen Kohlenbanke (FlOtze), deren
Anzahl sich auf 20 belauft, werden an Ort und Stelle in

einen Liegend-, Haupt- und HangendflcHzzug eingetheilt. In

Bezug auf die ganze Ablagerung repraesentiren jedoch alle

zusammen den eigentlichen LiegendflOtzzug. Derselbe durfte

seine Fortsetzung im sog. stehenden Fldtzzuge in der
Schwadowitzer -Erstreckung finden, welcher eben nur nord-
westlich von Schwadowitz, also gegen Schatzlar zu, gut
entwickelt ist und namentlich am Xaveristollen reichlich

Pflanzenpetrefacten geliefert hat Er ist durch ein verhalt-

nissmassig steiles (fO—70°) Verflachen in NO ausgezeichnet.
Die scheinbare Verlangerung desselben uber Hronov bis
Zdarka lasst namentlich bei diesem letzteren Orte ziemlich
auffallende Unterschiede in der Gesteinsbeschaffenheit — es-

kommen hier Schleifsteinschiefer Tor — und Petrefacten-

nihrung von der Schatzlarer Haupterstreckung des Liegend-
fldtzzuges erkennen und scheint dieser Theil der Ablager-
ung die tiefste, alteste Partie derselben vorzustellen.

Etwa 400 m uber dem Schwadowitzer Theile des
Liegendfldtzzuges folgt ein zweites, ebenfalls aus mehreren
Banken bestehendes SteinkohlenflOtz, welches in Beruck-
sichtigung des Umstandes, dass auch in dem holier hinaui

sich anschliessenden Rothliegenden ein Kohlenflotz auftritt.

als mittlerer FlOtzzug, oder in Bezug auf eein gegen den er-

wahnten „stehenden u bedeutend flacheres Einfallen (15 bis
45° NO) als „flachfallender

u FlGtzzug bezeichnet wird. Da
wir jedoch das eigentliche Carbon vom Postcarbon (Perm)
getrennt halten, so ist dasselbe am richtigsten : carbonisches

• Hangendfletz der Schatzlar-Schwadowitzer Ablagerung zu
benennen.

Nach dieser Darstellung gestaltet sich die Gliederung
des echten Carbons am Ostfusse des Rieseagebirges wie
folgt:

oben: HangendflOtz, der sog. flachfallende oder mittler*

FlOtzzug, entspricht beilauflg dem oberen Theile des
oberen Radnitz.er KohlenflOtzes;
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Carbon. — Schatzlar-Schwadowitaer Abltgerung. 1141-

«atesn:L.iege*idflOtz, amfesst das SchaUlarer und das
Schwadowitzer stehende Kohlenflfltz,; welehe dera

.

unteren Theile des oberen |ladnjtzer Flo\tzes
entsprechen durften, and die ^darkaer Schichten,

welche vielleicht schon zum unteren Radnitzer
FlOtz zq stellen sind;

Die alteaten GesUine am bohmiscben (sftdwestlichen)

Itande der niederschtesisch-bolunischen Steinkohlenablager-

ung erscheinen also in der Gegend von Hronov, Daruber
liegen die Schatzlarer Schichten, welchen auch das sog.

stehende Schwadowitzer FlOtz angehoren durfte, und am,
hochsten folgt die eigentiicbe Schwadowitzer (flachfallende,

mitUere) Flfltzgrappe. Der fcaltmanrucken und der sog.

Radowenzer Kohlenflolzzug sind schon postcarbonisoh und
werden daher erst weiter unten beschrieben werden.

JFig. 960. SigMarUuHrotmt FeUtmantcU 0. Feirtm. •/« nat. OrSua. B»konrU, H»lde»
der MoraTia.

Diese Auffassung, welche in der Hauptsache von Ox.
Feistmantel begrundet und neuerdings von Karl Feist-
mantel unterstutzt worden ist, scheint ' mir die richtige zu
sein; jedoch mOchte ich keineswegs verschweigen, dass
andere Forscher hieruber sehr verschiedener Ansicht sind.

Es ist dies zunaehst der um die Erforschung des Kohlen-
$ebirges hochverdiente D. Stub, welcher fur die Schatzlar-

Waldenburger Ablagerung folgende Eintheilung aufgestellt hat

:

oben: Radowenzer Schichten (Qualisch-Radowenzer
. Fldtzzug)

Schwadowitzer. Schichten (Idastollener Fldtzzug
bei Schwadowitz)

".., Schatzlarer Schichten (Fjstzzug bei Scbatzlar

. und Hangendzug von Waldenburg)
mten : Waldenburger Schichten' (LiegendfWtzzug von

Waldenburg).
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Dieseri tiefsten 'tiorizprtt ! stellt Stue tarn Praecarbom
(Kulm), die drei oberen zum Carbon urid mochte sie durch-
wegs filr alter als alle ubrigen Steinkohlengebilde Bohmen»
halten. Die Schatzlarer Schichten haben nach seinen palae-
ontologischen Untersucbungen viele Pflanzen mlt den Saar-
brGckener Schichten Weiss'gemeinsatn und werden namentlicba

durch die Fame charakterisirt, indem von diesen, abgeseheiv
on wenigen zweifelhaften Fallen, nicht eine einzige Art
weder in def n&chst tieferen Kulmflora der Ostrauer uncL
Waldenburger Schichten; noch in den jungeren Carbonflorent

CentraleUropas vertreten sein soil. Daher ist es ermflgKcht-

die Schatzlarer Schichten flberall mit Sicherheit nachzu-
weisen. Die Schwadowiteer Schichten werden nach Stub-
durch das erste reichliche Auftreten von Ahthopteris (Pe-
copteris) Pluckeneti Schloth. bezeichnet

Diese Eintheilung D. Stub's halt auch A. Schutze ink

Wes^ntlicllen aufFecht.
"

' In Betreff der Lagerungsverhdltnisse der Scjhatzlar-

SchWadowitzer Steinkohlenablagerung ist das J3eriferkens-

werlheste oben schon angedeutet worden. In 'der nordlich—

sten Schatzlarer Partie lagern sich die" Garbonschichten ink

Westen 1n\die Phyllitgneisse des Rehhorngebirges, im Ostein

an die Porphyre des Rabengebirges an. Das Streichen der
Schichten ist im Allgemeinen ndrdlich, das Verflachen flach

(15—30°) ostlich. Bei Bernsdorf und Goldenols wird das
Carbon von pdstcarbonischen (Rothliegend-) Schichten be-
deckt. Storungen der Lagerung sind in der .Schatzlarer

Partie mehrfach zu beobachten, zumal behn gegenwartig-

recht regen Bergbau, durch welchen Yerwerfungen bis auT
300 m nachgewiesen wurden. Immerhin sind diese Stor-
ungen gering gegen die Absenkung an der grossen Bruch-
linie an der Westseite des Schwadowitzer Revieres, durch
welche Ereidegebilde fast unmittelbar neben Carbonschichterk

versetzt wurden. Jorely schildert diese Verhaltnisse dahhv
dass „neben den leider nur gar zu hating bis zur Losche-
zermalmten Steinkohlenflotzen sogar Quadersandstein- und.

Quadermergelbanke mit ihren blankpolirten Rutschflachen*

auf die Kopfe gestellt oder umgekippt erscheinen". Ink

Allgemeinen ist das Schichtenstreichen in der Schwadowitz-
Zdarkaer Carbonerstreckung nordwestlich, das Verflachein

veranderlich nordostlich, in der Hronover Gegend fast

nordlich.
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In palaeontologischer Hjnsicht ist die Schatzlar-Scawado-
witzer Steinkohlenablaggrung heute noch sehr ungleich-

massig erforscht. Farren herrschen durchwegs vor, an sie.

schliessen sich bei 2darka Galamarien, , bei Schwadowitz
und Schatzlar Selaginaeen der Anzahl nach an. Als haunger
vorkommend seien folgende Arten namentlich angefuhrt:

T\g. 681 bia 686. IIuuumIi daa Carbonayatemaa in Bobman.
Z. Tb. naeb X. Wttu.

i WmUkU piMformit Sebloth. ap. — 2 WnleMa Jtactida Goepp. — 8, 4 CorimUu Utrmui-
fcliu* 8tbg. ap. Varklaln. a Narration (abwaebaelnd atlrkere nnd aebwlehere Narren)
VaxgTSaa. — 9, t Oordattat principal!* Genn. ap. « Narration TargrBn. Nerran glaleb In

Stralfan Ten ja 4 bit t. — 7 OanUoearpiu Qulbitri Gain.

Sphenopteris e. f. Schlotheimi Brongt., Sphen. latifolia

BrongL (Fig. 625), Sphen. trifoliata Brongt, (Fig. 623),
Sphen. obtusiloba Brongt (Fig. 626); Hymenophyllites fur-
eatus Brongt, Hymen, alatus Brongt; Rhacopteris elegans
Ett sp. (Zdarka, Fig. 624); NoeggeratMa foliosa Stbg.
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(Sehwadowitz, rig;. 829), Neuropteris gigantea Stbg. (Fig. 634)

;

OdontopUris Scklotheimi (Mb.; Pecopteris arborescent
Sehloth. ap. (Fig. 643), P«eop*. Mltoni Goepp., P<?cop< u»jY«s

Brongt, Pecopt. BredovU Germ.; Alethopteris SerlU Broagt.

(Fig. 645), Alethopteris Pluckeneti Sehloth.; Sehiiopteris c.

f. laetuea PresI (Fig. 664) ; Catamites approximates Brongt
(Fig. 654), Calam. OisH Brongt; Annularia longifolia

Brongt (Fig. 648), SphenophyUum emarginatum Brongt:
Lepidodendron acuUatum Stbg.; Sigillaria Coriei Brongt.

Sigill. intermedia Brongt, Sigill. oculata Sehloth., Sigill.

altemans L. et H. (Fig. 674), Sigffl. teaselita Brongt
(Fig. 673).

Postcarbon (Perm).

Ebenso wie das Carbon ist auch das Postcarbon in

Bohmen nur durch Susswasserbildungen vertreten, welche
sich im grossten Theile des Verbreltungsgebietes des Systemes
unmitteibar an die Ablagerungen des eigentlichen Carbons
anschliessen und so enge nut ihnen zusaiumenhangen, dass

die gegenseitige Abgrenzung beider Formationen schwierig

durchzufuhren ist hi der That bildete das Verhaltniss des

Perms zum Carbon in B&hmen eine Streitfrage, die zu Beginn
der 70er Jahre d. J. namenthch durch Ot. Fkistmantel
aufgerollt und auf Grund mehrfacher Untersuchungen der
verschiedenen Ablagerungen in einer Weise beantwortet
wurde, welche in der Hauptsache mit der Auffassung uber-

einstimmt, die oben (S. 1080) zum Ausdruck gebracht wurde.
Der Kernpunkt der ganzen Frage beruhte damals in der
Feststellung des geologischen Alters der durch eine Fauna
von permischem Charakter ausgezeichneten sog. Piattelkohle

von Nurschan. Ot. FeISTMANTEL stellte dieselbe anfangs

entschieden zum Postcarbon. Andere Forscher gelangten

aber von inren Standpunkten aus zu anderen Auffassungen.

Namentlich waren es E. Weiss, B.. Helmhacker, J. KrejCl
welche fur die Zuweisung der Nurschaner Piattelkohle zum
oberen Carbon eintraten und den- Horizont derselben mit den
Ottweiler Schichten des Saarbruckener Beckens parallelisirten,

welcher Auffassung O. Feistmantel in weiteren Publicati-

onen zusthnmte, obwohl mit deiri Vbrbehalt, dass der Nur-
schaner Gasschiefer an die oberste Grenze des echten Car-
bons zu stellen sei. Dagegen sprach D. Stub die Ansicht

aus, dass die Piattelkohle von dem tieferen Kohlenflotze
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nicht getrennt werden durfe, indem siemit diesem zasanimen
den Radnitzer Schichten, also dem Mittelcarboo, entspreehe.

Diese Ansicht bek&mpfte Feistmantel, wobei er skh aller-

•dings auf die Mittheilung E. Kolb's*) stfttzen konnte, dass

sich bei Tremosna das PlattelkohlenflOtz als entschieden
jonger herausstelle als das Grundflotz; jedoch waren die

Ausftthrungen alter genannter Foraeher insoftern einseitig,

als eben der Charakter der Ausschlag gebenden Fauna der
Oaskoble von ihnen nicht berucksichtigt wurde, oder viel-

mehr nicht genQgend berucksichtigt werden konnte, weil

ihnen die schpn damals aus derselben reichlich aufgesam-
melten Tbiferrsste nicht ^hekaant-waoen. Erst A. Fbi6 ver-

mochte, gestutzt auf die genaue Kenntniss der Fauna, die

•er seitdem in mustergiltiger Weise beschrieben hat, (1878)
mit Betonung hervorzuheben. dass die Saurier und Fische,

welche von der Nurschaner Gaskohle angefangen bis hinauf
in die Braunauer Ealke des unzweifelhatten Perms vor-
kommen, einem und demselben Typus mit sich eng an ein-

•ander anschliessenden Uebergangen angehoren, wodurch die

ursprungliche Auffassung O. Feistmantei/s eine sehr ge-

wichtige Stutze erfuhr. Wir beziehen daher das Nurschaner
KohlenfiOtz sowie dessen Aequivalente und die begleitenden

Schichten, d. h. den ganzen Mittelflotzzug der mittel-

bohmischen Ablagerung des Carbonsystemes zum Postcarbon
<Perm) ein, welchem ausser diesem Kohlenflolzzug selbst-

-verstandlich auch das ganze Hangende desselben, d. h. die

sog. Kounorer Schichten angehOren. (Vergl. Fig. 617).

Irgend welche Schichten unter dem Nurschaner oder
Mittel-Kohlenflfltz noch zum Perm einzubeziehen ist weder
in stratigraphischer noch in palaeontologischer Hinsicht ge-

boten. Denn erst mit dem Mittelflotz und zwar in seinen

Basisschichten flndet sich die Wirbelthierfauna ein, welche

die Zugehorigkeit desselben zum Postcarbon documentirt,

wenngleich die Flora mit dem echt carbonischen Liegend-

flotzzu,? (Radnitzer Schichten) noch vollig ubereinstimmt. Ein

auffallender Unterschied zwischen diesem letzteren und dem
Mittelflotzzug berilht auch in der Beschaffenheit der Eohle

;

-denn das untere permische oder Nurschaner FlOtz enthalt

zweierlei, in verschiedenen Banken erschelnende- Kohle:

ecbte Schwarzkohle und eine oft plattenformige cannel-

kohlartige Abart, die eine vorzilgliche Gaskohle ist und

*) Verhandl. d. k. k. gebL R.-A. 1878, pag. 837.
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als sog. Plattelkohle zuerst von Nurschan in den Handel
gebracht wurde. Im echt carbonischen Liegendflolzzug be-
steben aber solche Unterscbiede bestandiger Lagennicht.

Dagegen ist die Eohle des vom MittelflOtz stets durcb
eine grossere Reihe von Gesteinschichten getrennten per-
miscben Hangend- oder Kounover FlOtzzuges in ihrer Be-
schaffenheit als sog. Schieferkohle mit der Steinkohle des
carbonischen Liegendflotzzuges ubereinstimmend; allein die
fast uberall gleiche Machtigkeit von heilaufig 80 cm, die
Gliederung des FlOtzes durch eine tschwache weissliche

Scbieferthpnscbicht in zwei Banke, von welchen die obere
ziemlich regelm&ssig 50 em stark ist, dann der Umstand,
dass die Kohle in der Regel von Pyritknollen und Lageit

begleitet wird und Eluftflachen derselben haufig mit einem
dOnnen Galenituberzug bedeckt sind, unterscheiden das
permische (Kounover) Hangendkohlenflotz durcbaus ge-
nugend von dem carbonischen (Radnitzer) Liegendkohlen-
flotz. Die ZugehOrigkeit der Kounover Schichten zum
Perm ergibt sich aus den palaeontologischen Verhaltnissen

derselben, wobei insofern ein Unterschied von den Nur-
scbaner Schichten besteht, als diese zwar eine permische
Fauna, jedoch eine carbonische Flora beberbergen, wogegen
in den Kounover Schichten Fauna und Flora permischen
Charakter aufweisen.

Im unmittelbaren Hangenden des Kounover Kohlen-
flotze.s erscbeinen namlich theils thonige, theils mehr sandige-

hellgraue Schieferthone, zwischen welchen, nahe iiber dem
Flotz und von ihm nur durch eine schwache Lage getrennt.

eine fast schwarze, dunnblattrig spaltende. zahe, feste

Schieferschicht auftritt, in welcher nebst einigen Pflanzen-

abdrucken zumeist zahlreiche Wirbelthierreste eingeschlossen

zu sein pflegen. Die Schicht, welche in diesem Falle sebr
bituminds wird, ist unter der Bezeichnung Schwarte be-
kannt Unterlagert wird das KohlenflOtz von einer Reihe
von Sandsteinen, welche durchsetzt werden von stellenweise

in grossen linsenfdrmigen Partien angehauften Sehieferthonen,

die haufig Sphaerosiderite einschliessen. (Vergl. Fig. 617).

In diesen letzteren erscheinen nun Ofters ebenfalls Wirbel-
thierreste, darunter meist Arten, die auch aus der Schwarte
bekannt sind, woraus sich ergibt, dass der Beginn des-

Hangendzuges unter diese Sphaerosiderite versetzt werden
muss. Auch die Flora lasst dies untruglich erkennen. Denn
in den Hangendschichten des Kounover Flotzes erscheinen
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Pflanzenarten ond Gattungen,- welche in den tieferen FlOtz-.

z&gen nicht vertreten sind. Dieselben.neuett Arten werden
aber audi in den Sphaerosideriten unter dem KohlenflOtz

gefunden und nicht selten eben dort beobaohtet, wo die

Thierreste. fehlen. Hierin iaacht sich eine ', gewisse Selbst-

standigkeit des oberen (Kounover) gegenuber dem unteren.

(NGrschaner) permischen FlOtzzuge geltend. Die Grenze
zwischen beiden wird gewissermassen durch eine Lage von
Pyritknollen bezeiehnet, welche stellenweise noch unter den
Sphaerosideriten erscheint (Fig. 617). Die EigenthOmlich-

keit der Flora, durch welche der Hatogendfldtzzug dee Carbon-
systenies in BOhmen ausgezeichnet ist, beruht wesentlich

in dem reichlichen Auftreten von Gonherenresten, zuraal

verkieselten Stammstucken der' Gattung Arauearoxylon,
welche an Ort und Stelle, also nicht auf secundarer Lagerstatte,
ein hochwichtiges Leitfossil fur den HangendflOtzzug bilden.

Nach obenzu wird derselbe von zum Theil conglomeratischen
Sandsteinen mit vorwaltend kaolinischem Bindemittel, welche
die Hauptlagerstatte der Araucariten sind, und von rothen

Sandsteinen und Schieferthonen, von welchen sich die auf-

fallende Rothfarbung der Baden herleitet, abgeschlossen.

(Fig. 617).

Als Hauptergebniss dieser kurzen Uebersicht sei noch-
mals hervorgehoben, dass die postcarbonischen Ablagerungen
Mittelbohmens zwei Flotzzuge aufweisen, die durch ihre

Fauna als zum Perm gehorig charakterisirt sind, sich

unter einander aber dadurch unterscheiden, dass der un t e r e,

sog. Nurschaner FlOtzzug noch eine c a r b o n i s ch e, der
obere, sog. Kounover Flotzzug aber auch schon eine

permische Flora aufweist.

Wie aus der allgemeinen Uebersicht des Carbonsystemes
(S. 1080) zu ersehen, sind permische Ablagerungen in Boh-
men in einer betleutenden Anzahl kleinerer und grdsserer

Fartien verbreitet, die wir, um die Uebersicht zu erleichtem,

in vier Abtheilungen zusammenfassen werden und zwar:

a) Das Postcarbon in WestbOhmen, unter welche Ueber-
schrift die westlich von der Moldau gelegenen Permablager-

ungen von Kladno-Rakonitz, Pilsen und Manetin eingereiht

werden- soDen; b) Das Postcarbon im Erzgebirge; e) Das
Postcarbon in Sud- und Ostbohmen, worunter die Ablager-

ungen dsUich von der Moldau zwischen Budweis und
Bohmisch Brod, im FJsengebirge und an der Ostgrenze
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BOhmens veretanden werden ; und endlich d) das Postcarbon
am Fosse dee Riesengebirges.

Die Bescbreibung dee Postcarbons werden wir aber
mil der Pilsener Ablagerung beginnen, weil in derselben
die Formation in typischer Weise entwickelt ist nnd die
eigenthumlichen Verhattnisse derselben am klarsten nun
Ausdfuck komraen.

a) Dt« FMtoirkoa la WestMhaea.

Pilsener Ablagerang. Das echte Carbon in der
UmgebuDg von Pilsen wird vollkommen gleiqhnlftssig von
permischen Schichteoreihen uberlagert, die jedoch erst wetter

entfernt vom Rande der Ahtagerung am Tage anatehen.
Das ontere permische Eohleofldtx, oder in Beaog auf das
ganze Carbonsrstem das Mittelfldtz, d. b. der norschaner
FlOtwug ist aber nur in beschrankter Ausdehnung entwickelt,

namentlich in der Gegend von Norschan westtich Und von

.

Tremosna ndrdlich von Pilsen.

Schreitet man rom westlicben Raade der Pilsener

Ablagerong aus der Gegend von Dobraken and Blattnitz

gegen die Mitte vor, so trifft man zunachst das UnterflOtz,

weiter einwarts das dem Radnitzer OberflOtz entsprechende
Kohlenlager (S. 1127), schliesslich aber, besonders NO von
Nurschan bei den Pankrazgruben noch. ein drittes Fl6tz,

welches sich durch seine Gliederung und Eigenheiten als

unteres permisches.FlOtz zu erkennen gibt. Nach A FjtlC

ist die Gliederung desselben folgende:

oben: worfelige Schwarzkohle 0*30 m
scbwarzes Schieferthonmittel mit we-

nig Pflanzenresten OOS-^O"^ m
wQrfelige Schwarzkohle 0-3Q m
Gannelkohle von muscheligem Bruch,

reich an Stigmaria, sparlich Farren-
reste und einzelne Knochen kleiner

Saurier enthaltend 30 m
Brandschiefer in dunnen Flatten mit

Sauriern,Fischen, (rampsonychus und
Farrenresten 0*26 m].

graues, festes Schieferthonzwischen- : •

mittel . . Q/02-n0-Q5 m
Plattelkohle in dicken Platten mit weis- , ••

sen thonigen Streifen und theilweise
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dunnen Thoneisensteinlagea: Haupt-
fundstatte der Saurier ...... 0*30 m

untenrKohle, bl&Uerig, in grQnlichen Platten

and h&afig mit in Eies umgewandelten
Galamiten 0*08 m

In dieser ui»ter9ten Kohlenlage beginnen sich schon
Wirbelthierreste einzuflnden und die Calamitenreste pflegen

nicht selten mit einem grunlichen*Ueberzuge versehen zu
sein. Die ober dem Brandschiefer auflretende Cannelkohle
ist oft Ton so compacter Beschaffenheit, dass daraus ver-

sobiedene Ziergegenstande gedrechselt werden kdnnen. Ueber
dem' Kohlenflotze folgen bis 10 m machtige Schieferthone

mit Pflanzenabdrucken und endlich Sandsteine. Das so
gegliederte Mittelkohlenflotz uberlagert zum Theil die Liegend-

flotze, zum Theil debnt es sich aber auch uber Strecken

aus, wo die letzteren Flotze fehlen. Von den Pankrazgruben
kann es in einem wenig breiten Streifen sfldwestlich uber
Nurschan hinaus verfolgt werden. Es ist in dem Silvia-,

Antoni- und Marthaschacht angefahren worden, aber er-

scheint nicht mehr im weiter sudlich gelegenem Krimich-

schacht, welcher bei 175 m Tiefe gleich das obere der bei-

den Liegendflotze erreichte. Ebenso wurden in dem westli-

cheren Steinaujezdschacht nur die Liegendflotze angefahren,

Aber uber die sudostlichsten Grenzen des Grubenfeldes dieses

-Scbachtes reicht das Ausgehende des Mittelflfitzes, welches

jm sudlich angrenzenden Grubenfelde des Humboldschachtes

Jbis auf .Spuren des von Osten herubergreifenden echten

Carbons wieder allein entwickelt ist. Vom Steinaujezdschacht

v^rflachen die Liegendflotle sudwarts gegen den Lazarus-

schacht, in welchem aber nur echtes Carbon angefahren

wurde, und erst jenseits desselben findet sich das permische
MittelflOtz ein, indem sich zugleich das untere der beiden

Liegendflotze auszukeilen beginnt. Bei dem westlich von
bier befindlichen Blattnitzer Grubenbaue wurde das hier

nur 75 cm machtige Nurschaner Flotz in einer Tiefe von

,154 m angefahren, worauf man 13 m tiefer das phyllitische

Grundgebirge erreichte, ohne eine Spur der Liegendflotze

durchsunken zu haben. Beim Zieglerschachte sudlich von
Blattnitz wurde das 1*15 m machtige, untere permische

Flotz in 88 m Tiefe angetroffen, 27 m tiefer dann das 1*40 m
machtige obere LiegendflOtz, weitere 9 tn tiefer das 1*70 »»

machtige untere Liegendflotz und endlich in einer Gesammt-
. tiefe von J33 m. das phyllitische Grundgebirge erreicht
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Vom Zieglerschachte namentlich sudlich setzt nur das
permi3che FlOtz fort und ist in der Nahe dea Janovteiches

in ver&nderlichen Teufen (100— 180 m) und mil. variabler

Machtigkeit (1*6—1'8 m) nachgewiesen worden, Es erstreckt

sich bis in die Gegeud von Gottowitz. Sudlich von Nurschan
«rscheint das untere permische FlOtz in der Umgebung voa
Auherzen und Zwug, jedoch ist seine Entwickelung von
der normalen verschieden. AUein weder westlich von diesera

Verbreitungsgebiete in der Gegend von Wilkischen, nocb
sudlich bei Dobran, oder Ostlich bei Pilsen ist dasselbe be-
kannt geworden, erst bei Tfemosna komrat dasselbe fiber

dem dort entwickelten carbonischen Liegendflfitzzuge (S. 1135)
wieder zum Vorschein. Das Kohlenflotz weist hier folgende

Gliederung auf: zu oberst Schwarzkoble 0*28 m, darunter

CannelkoWe, Stigmaria fuhrend, O'lOm, dunnblatterige Plat-

telkohle mit Wirbelthierresten, 0*09 m und zu unterst gestreifte

Plattelkohle mit Wirbelthierresten 0*04 m m&chtig. Wie er-

sichtlich, stimmt dieses Kohlenflotz bis auf die geringe

Machtigkeit vollkommen mit dem Nurschaner uberein. Es
uberlagert die carbonischen LiegendflOtze zwar gleichmassig,

hat sein Ausgehendes aber vom Rande der Ablagerung
gegen das Innere vorgeschoben, und w&hrend die Liegend-
flOtze durch einen Schieferrucken abgeschnitten werden,
setzt des permische Kohlenflotz allein weiter fort Zwischen
Tfemosna und Nurschan wird dasselbe von jQngeren post-

carbonischen Ablagerungen bedeckt, so dass es nur in einem
schmalen von Nordost gegen Sudwest hinziehenden Streifen

abgelagert zu sein scheint.

An der Oberflache wird die Pilsener Ablagerung des

darbonsystemes uberhaupt zum grOssten Theile von Gebilden
des oberen permischen FlOtzzuges, den sog. Kounover
Schichten, oder in Bezug auf das ganze System des Hangend-
flOtzzuges eingenommen. Im nOrdlichen Theile treten die

tieferen SchichtenzQge nur in einem verhaltnissmassig

schmalen Gurtel am Ostlichen Rande zu Tage. Im sudwest-

lichen Theile der Ablagerung nehmen sie den Rand ein

und nur in der Mitte werden sie von oberen permischen
Gesteinen bedeckt, welche am Westrande des nOrdlichen

Theiles Ober die beiden unteren FlOtzzuge geschoben sind

und direct dem archaeischen Grundgebirge auflagern.

Die Liegendschichten des oberen postcarbonischen Stein-

kohlenflfltzes sind hauptsachlich in der Nahe einer westlich

von Pilsen von Sud gegen Nord etwa von Malesitz bis
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"Vfskov verlaufenden Linie entblOsst, welcher Umstand dafur

«pricht, dass hicr eine Dislocation besteht, durch welche
-die tieferen Scbichten relativ gehoben warden. Die Ver-

haltnisse dieser Schichten kOnneri z. B. gut bei Kottiken

beobachtet werden. In einem Wasserriss, welcher sich weiter

herab in eine Schlucht erweitert, ist bier das obere permische
Kohlenflotz entblOsst. Unter demselben erscheinen Sand-
steine, dann dunkle Schieferthone, welche Pflanzen- und
Thierreste enthaltende Sphaerosiderite einschliessen and ge-

gen Malesitz herabzieben. Dieselben Verhaltnisse werden
in der Schlucht zwischen Gumberg und Guscht und in deren
Abzweigungen wahrgenommen, wo unter dem Kohlenflotz

•ebenfalls Sandsteine und dunkle Schieferthone erscheinen,

in welchen oft in linsenfOnnigen Partien Sphaerosiderite

mit Wirbelthierresten vorkommen, worauf zu unterst eine

Schicht mit Pyritknollen folgt. Desgleichen trifft man weiter

nOrdlich bei Ledec in der Schlucht „V propastech" unter

dem KohlenflOtze Schieferthone mit zahlreichen Sphaero-
sideriten. In keinen dieser Schichten erscheinen aber Arau-
•cariten- Bruchstucke, welche ausschliesslich auf das Hangende
-des EohlenflOtzes beschrankt sind. Auf der wahrscheinlichen

Tortsetzung des Ledecer KohlenflOtzes ist frflher bei 2ilov

gebaut worden und auch hier bildeten das Liegende des
FlOtzes Schieferthone mit Sphaerosideriten, in welchen
Wirbelthierreste, namentlich Fische in ausgezeichneter Er-
haltung gefunden wurden; darunter erschien ebenfalls die

Pyritknollenlage und unter derselben hier, als auch schon
bei Ledec und Guscht eine Schicht grauweissen Sandsteines,

-die A. FbiC Ledecer Sandstein bennant hat und welche als

Grenzscheide zwischen dem unteren und oberen permischen
Fldtzzuge (Mittel- und HangendflOtzzuge de3 ganzen Garbon-
systemes) gelten kann. Noch weiter ndrdlich zwischen
Bfis und Viskov steht unter dem durch Schurfe nachge-
wiesenen Kohlenflotz Schieferthon mit eingeschlossenen

grossen Sphaerosideriten an, die beide reichlich Pflanzen-
reste enthalten.

Das Kohlenflotz selbst wurde fruher sehr lebhaft ab-
gebaut; gegenwartig sind die Bergbaue leider zum grOssten
Theil aufgelassen und man vermag daher uber Verbreitung
und Beschaffenheit desFlOtzes nur ausalteren Aufzeichnungen,
dann aus den Halden und einzelnen EntblOssungen und
Ausbissen nahere Kenntniss zu erlangen. Das Kohlenflotz
beginnt im nOrdlichsten Theile der Pilsener Ablagerung bei
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Rybnitz und lasst sich von hier sudwarts fiber TmovaT

Viskov und BHs verfolgen. Weiter sfldlich bei Ledec
wurde das Flotz angeschurft und 0*7 m machtig befunden;
aufwarts von bier in der Schlucht „V propastech'' tritt es-

theilweise zu Tage in Begleitung vonSchwartenbrandschiefern.
schwarzen d. h. mit Kohle impraegnirten Araucariten und
plattigen Sphaerosideriten. WestHch . von Ledec war ein

Kohlenflotz unweit Kokorov, dann bei Wscherau, Lipowitz.

und im Walde Fribus durcb Bergbau erschlossen. Dasselbe
bestand bei Wscherau aus zwei durch ein starkeres Zwischen-
mittel getrennten Kohlenbanken, die ebenso wie an den
ubrigen genaonten Orten von Brandschiefern, Sphaeroside-
riten und Sandstein mit Bruchstucken schwarzer Araucariten
begleitet wurden

Sudlich von Ledec und Fribus verbreitet sich das
Kohlenfldtz fiber Guscht und Kottiken gegen Tuschkau r

Malesitz, Raditz und Lochotin. Bei Guscht betragt die

Machtigkeit desselben etwa 0*8 m. In dem Schachte NW
vom Orte wurde es wie folgt gegliedert befunden:

oben: Kohlenbank in der Mitte

verschiefert 0*59 m
Zwischenmittel 030 m
Kohlenbank (HO m
Schieferthonzwischenlage . .0*20 m

unten : Kohlenbank 0*18 m
Das Fldtz besteht bier also wesentlich aus zwei Kohlen-

banken, ebenso wie bei Wscherau, nur dass das sie tren-
nende Zwischenmittel bloss 0*30 »», bei Wscherau aber be-
deutend starker ist. Diese Gliederung trifift man im oberen
permischen Kohlenfidtz (HangendflOtz des Garbonsystemes)
ziemlich uberall und auch die Gesanimtmachtigkeit desselben
von cca 0*8 m bleibt Oberall dieselbe. Die Schieferthon-
lage, welche bei Guscht die untere Kohlenlage theilt, stellt

eine locale Modifikation vor. Zwischen Guscht und Kottiken
ist das 0'7—0;8 .»» machtige Kohlenflotz durch Schachte er-
schlossen, bei Kottiken selbst kommt es in einigen Wasser-
rissen zu Tage. Das die beiden Banke trennende Zwischen-
mittel ist hier aber schwacber als bei Guscht. Dieses Gebiet
bietet auch eine Bestatigung der oben erwahnten wahrschein-
lichen Dislocation, die zwischen Kottiken und Guscht hin-
durchgeht. In der Kottikener Schlucht trifft man namlich
das Kohlenflotz nahe unter der Oberflache und es musste
sich dasselbe bei dem ausgesprochen westlichen Einfallen

Digitized byGoogle



Postcarbon. — Pilsener Ablagerung. 1153

der Schichten, welches hier herrscht, weiter westlich bei

Guscht sehon in bedeutender Tiefe befinden. In Wirklich-
keit trifff man es aber ganz nahe unter der Oberflache, so
dass hier eine Verwerfung stattgefunden haben muss. Sfid-

lich von Kottiken sind Anzeichen des oberen permischen
Flotzes bei Malesitz, Racltz und Lochotin, jenseits der Mies
dann in einem Zuge von Eosolup fiber Nfirschan, wo es

in der Nahe des Janovteiches nachgewiesen wurde, und in

einem zweiten von Racltz gegen Vejprnitz und Lihn vorhanden,
indem das Flotz hier theils von schwarzen Araucariten,
theils von Schwarte begleitet wird. Bei Vejprnitz befindet

sich das cca 0*8 »» machtige Flotz in geringer Tiefe unter
der Oberflache. Dieselbe M&chtigkeit besass das Kohlen-
tlotz, welches bei Lihn vormals aufgeschlossen war. Auch
hier war das Fl6tz durch ein Zwischenmittel in zwei un-
gleich starke Banke getheilt und wurde von Brandschiefern,

plattenformigen Sphaerosideriten und Sandsteinen mit schwar-
zen Araucariten begleitet. Auf Kluften der Steinkohle waren
Galenituberzuge recht haufig.

Aus alien diesen Angaben ist die grosse Uebereinstim-
mung der Entwickelung des oberen permischen FlOtzes im
ganzen Bereiche der Pilsener Ablagerung zu ersehen. Die-
selbe heiTscht auch in der nordlicheren Eladno-Rakonitzer
und in der Manetiner Ablagerung, wie wir weiter unten
sehen werden, so dass an dem ehemaligen Zusammenhange
sammtlicher postcarbonischer Ablagerungen Mittelbohmens
nicht gezweifelt werden kann.

Die Hangendschichten des oberen permischen Eohlen-
flotzes (Hangendfl6tz des ganzen Systemes) sind aber mehr
verbreitet als dieses selbst, da sie an vielen Stellen fiber

dasselbe hinausgreifen. Sie nehmen die ganze Oberflache

} der Ablagerung ausser dem ostlichen Rand des nordlichen

und der Umrandung des sudwestlichen Theiles ein und
sind an der rothen Farbung der anstehenden Sandstein-

schichten und des Bodens meist sofort kenntlich. Von Plass

kann man sie fiber Kasnau, Tfemosna, den Lochotiner
Berg bis RaCitz und westwarts von hier bis an den Rand
der Ablagerung bei Mrtnik, Kraschowitz, Wscherau, Tschemin
und Aujezd verfolgen, sowie am rechten Ufer des Mies-

tlusses in einem Streifen von Eosolup zwischen Nfirschan

und Tluzna hindurch, und in einem zweiten von Racltz

zwischen Vejpernitz und Lihn hindurch gegen Sud. Hier brei-

Katzir, Geologi* Ton Bohmen. 73
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ten sie sich uber Auherzen und Roth Aujezd bis Teinitzl,

Gottowitz und SekrZan aus.

Ueber dem KohlenflOtz folgen meist hellgefarbte kao-

22 Rotber Kaolin

21 Weliaer Kaolin

10 Sandigar Kaolin mlt elngeaehloaaenen GerSlllagen

ia
Arcoae mlt kaollnlacham Blndemlttel, mil inhlreichen gelben o der roth-

braunen AranearltenatKmmen

I..., , .

-

i

"-

i»
,

i

18 Gelber Iietten mlt FarrenabdrBcken and rotber Iietten

17 Obere (Llhner) FIStichen; darnnter elna Lage m. echwara. Araucariteo

1« Feater Sandateln

1« 8andigaSchleferihon«m.feiteren Sandateinen wechaelnd, an der Baiitm.
Knollen, welche TrQmmer Ton cablrelcben PflanzenreatenMUM.

IS Sehwaria Seblefartbone, welche oben Bphaeroalderltknollen mlt AmUyptr

nu and Aeanthodet, tlefer SphaeroalderltknoUen m. Pflanaenreaten ftlhrea.

1* Sandatelna mlt Bohwafelkiaaknollen

IS Arcoae mlt Thonachiafern wechaalnd, obne Araueariten (eof. Kanafaaiaed-
ateln, bellanf. 78 m raacfctlg)

11 Botha nnd grtlne Scbleferthona

10 Sehwachea Kohlenflati (Ndracbanar Fintenfloti)
a Schwaner Sandateln

8 Sandateln and Schleferthon, bellaaflg 17 m maehtig

7 Wttrfellge Brennkohle darcb eloe Schlaferthoalage getrennt

5-0 Oben Cannel-, unten Oaa- odar Plattelkohle mlt Sauriern

4 Sandateln and Schleferthon

5 Stelnkohle, Ton elnem Zwliehenmlttel mlt oberer Badniizer Flora nnd

Baclliaritea darcnaeiit. Die oberate Lage lat Boghead

2 8ohlengeateln (faat S m)

1 Grundgeblrge

Pig. SSS. Bchematlachea Profll der Schlchtenfolge In der Fllaener Ablegerung del Carbon-
syatemea.

Zuaammengastellt naeh den AafiehlUteen Ton Tfomoina, Nurachaa, Onacbt und Maleilti-Kot-

tlken mlt beaonderer Berdckalchtlgang der Tblerreate.

Nach A. Fric.

1 bla 4 echtea Carbon, 6 bla 21 Foetoarbon (Perm).

linreiche Sandsteine, die in ausgiebigster Weise praktische

Verwendung finden und auf welche grosse Steinbruche an

zahlreichen Punkten, namentlich bei Tferaosna, Nebfem,
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Bfis, Kottiken, Roth Aujezd usw. bestehen. Auch Kaolingruben
befinden sich im Bereiche derselben. Diese Schichtea wer-
den von braunroth gefarbten Sandsteinen und Schiefer-

thonen uberlagert, mit welchen die Schichtenfolge der Ab-
lagerung ihren Abschluss findet. Sehr charakteristisch fur

diese Hangendgesteine des Kohlenflotzes sind die in den-
selben eingeschlossenen zahlreichen und oft ansehnlieh

grossen verkieselten, mehr minder dunkel gefarbten Arau-
caritenstammstucke. Einzelnheiten der Schichtenfolge sind

aus dem Profil Fig. 686 zu ersehen.

Bezuglich der Lagerungsverhaltnisse im Postcarbon der
Pilsener Ablagerung ist das Wesentlichste schon bemerkt
worden ; im Uebrigen sei, um Wiederholungen zu vermeiden
auf die weiter unten folgende Uebersicht verwiesen.

In palaeontologischer Hinsicht ist das hiesige Postcarbon
namentlich wegen der reichen Fauna hochinteressant und
wichtig. Die Hauptfundorte von Thierresten, und zwar vor-

nehmlich Wirbelthierresten, sind Nurschan und Tfemosna.
wo die Plattelkohle (Gaskohle) aber nur stellenweise diese

Petrefacten in grosserer Anzahl geliefert hat, wahrend in

anderen Strecken bis jetzt keine Spur derselben gefunden
-worden ist. Die Anzahl der bekannten Arten ist allerdings

eine verhaltnissmassig grosse, woraus aber nicht etwa ge-

folgert werden darf, dass sie besonders haufig vorkommen,
•denn sie sind nur durch den Sammlereifer und die lang-

jahrigen Bemuhungen A. Fric's zusammengebracht worden.
Bloss gewisse Reste ganz weniger Arten durfen als ziemlich

gewOhnliche Erscheinungen bezeichnet werden (z. B. Ortha-
canthuszahne). In den bis jetzt vorliegenden zwei Banden
des oben citirten schonen Werkes uber die Fauna der Gas-
kohle etc.. in welchem sich in hohem Grade die Gabe des

Autors bekundet. in ebenso klarer als anregender Form- die

Ergebhisse muhevoller Studien darzulegen, beschreibt A.

FriC die Stegocephalen, Lurchfische und einen Theil der

Knorpelfische. Aus den Verzeichnissen der Arten ist zu

ersehen, dass die Stegocephalen *) vorwaltend in dem unteren

*) Die Stegocephalen waren im Allgemeinen von eideclisen-
fOrmiger Korperform. Salamanderahnliche Thiere mit abgerundetem
Kopfa, gedrungener Gestalt und kUrzerem Schwanze erscheinen seltener,

ebenso Uebergangsformen zwischen diesen beiden; schlangenformige
Korperform wird bloss bei den Gattnngen Ophidefpeton und Bolichoaoma,
die eine Lange von 15 m erreichten, angetrotTen. Ihre Abstammung
von lischahnlichen Gescbopfen ist recht hvpolhetisch, ebenso wie sie

73*
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permischen Horizont (Nurschaner Schichten, Mittelflotzzugr

des Carbonsystemes in MittelbGhmen), die Fische aber in

dem oberen Horizont (Kounover Schichten) auftreten. Denn
von den 25 Gattungen der Stegocephalen erscheinen 20 im
Nurschaner Horizont und bloss 9 (5 ausschliesslich) im hOheren
Perm, wahrend von den 63 Arten, welche A. FriC naher
beschrieben hat, 41 im Nurschaner Horizont und nur 22
aber, wie es scheint, alle ausschliesslich *) im hoheren Post-
carbon, auftreten. Von den drei Lurchfischen des bohmischen
Perms dagegen erscheint nur eine, und von den etwa 8— 10
Arten der Selachiernur zwei Arten im Nurschaner Horizont r

und auch alle ubrigen Fischreste sind vornehmlich auf das
obere Postcarbon beschrankt. Beachtenswerth ist ferner, dass
die Wirbelthierreste in der Schwartenkohle des Kounover
FlCtzzuges weit gleichmassiger verbreitet sind, als im Nur-
schaner Horizont, in welchem z. B. in der Kladno Rakonitzer
Ablagerung Wirbelthierreste noch nicht gefunden worden sind.

Was nun das Postcarbon in der Pilsener Ablagerung
im Besonderen betrifft, so sind aus demselben von niederen
Thiefen folgende Arten bekannt: Flflgel eines Orthopteren
(Eugereon?) von Nurschan, Oryctoblattina Arndti Kustavon
Tfemosna, Fragmente eines Skorpions von Nurschan, die

Tausendfflsser: Julus constans Fr. und Julus costulatus Fr»
von Nurschan, die Krebsthiere: Gampsonychus Krejcii Fr.

von Nurschan und Tfemosna, Estheria tenella Fr. vom
ersteren, Estheria sp. vom letzteren Fundorte. Von Wirbel-
thieren sind folgende Arten beschrieben worden : I ) Stego-
cephalen: Branchiosaurus salamandroides Fr. (Fig. 688).

Sparodus validus Fr., Hylonomus acuminatus Fr., Dolicho-
soma longissimum Fr.. Dolich. angustatum Fr., OpMderpeton
granulosum Fr., Ophid. pectinatum Fr., Ophid. Zieglerianum
Fr., Urocordylus scalaris Fr., Keraterpeton crassum Fr.

(Fig. 699), Limnerpeton modestum Fr., Litnnerp. latkeps
Fr., Litnnerp. macrolepis Fr., Litnnerp. elegans Fr, Limnerp.
obtusatum Fr., Limnerp. ? difficile Fr., Limnerp. ? caducum
Fr., sammtlich aus der Gaskoble von Nurschan. Hyloplesion
longicostatum Fr. von Tfemosna und Nurschan, dann von
letzterem Fundorte: Seeleya pusilla Fr., Eicnodon Copei
Fr., Ricnod. dispersus Fr., Iticnod. ? trachylepis Fr., Ortho-
costa microscopica Fr., Microbrachis Pelikani Fr. (Fig. 687),

selbst wieder mit den recenten Amphibien und Reptilien nur in sehr
losem Verbande stehen.

*) Vergl. die Anmprkung auf S. 1170.
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Mierob. mollis Fr., Microb. ? branchiophorus Fr., Lepter-
j>eton?, Dendrerpeton pyriticum Fr., Dendr. ? deprivation
Fr., Diplovertebron punetatum Fir., Sparagmites lacertinus
Fr., Loxomma bohemicum Fr., Gochleosaurus ? bohemicus
Tr., Cochl. fallax Fr., Gaudrya latistoma Fr., Nyfania
irachystoma Fr. (Fig. 708) und itfacronterion Bayeri Fr.

;

2) Der Lurchfisch Ctenodus trachylepis Fr. von Nurschan;

fty. 687 and £88. Ssurler del bShmlichen Pottcarboni.

Naeta jl. Frio.

t UicTobrtuihii Ptlikani Fr. Vorderthell del Thlerei. Anf der liaken bette der Platte
unteo lit die kletne reehte VorderextremiMt ertlchtllch. 3mal vorgrSuert. — S Bran-
chiotaunu talamandroidei Fr Game* Exemplar rait fait eomplet orhalleaem Skeleit

und ingedealeten Umriuen dot Kttrperi. 2mal vergroiieri.
Gaikohle tod N U r 9 ch a n.

3) der Knorpelfisch Orthacanthus bohemicus Ft. (Fig. 698),

dessen Zahne bei Nurschan besonders haufig sind. Ferner
wurden in einem vorlaufigen Verzeichniss genannt : Fleura-
canthus (vergl. Fig. 693), Acanthodes pygmaeus Fr., Phyl-
lolepis sp., Palaeoniscus ? sculptus Fr., Amblypterus? sp.

Pflanzenreste erscheinen ebenso wie die Thierreste
hauptsachlich in nachster Begleitung der KohlenflOtze, im
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Ganzen aber reichlicher und gleichmassiger vertheilt als

diese letzteren. Im Nurschaner Horizont treten Farren,

Calamarien und Selagineaen haufiger auf als in dem oberen

Schichtenzuge, welcher dafur wieder vorwaltend Phanero-
gamen fuhrt. Wir begnugen uns mit der Nennung einer

Anzahl Arten zunachst aus dem unteren FlOtzzuge : Spheno-
pteris elegans Brongt. (Fijr. 627), Sphen. Hbnigshausi Brongt.,

Sphen. trifoliata Brongt. (Fig. 623), Sphen. obtusiloba Brongt.

(Fig. 625): Hymenophyllites stipulates Gutb. : Fhacopteris
elegans Ett. sp. (Fig. 624) ; Neuropteris flexuosa Stbg ;

Qdontopteris Schlotheimi Gutb.; Cyclopteris orbicularis

. Brongt. ; Pecopteris arborescens Schl. sp. (Fig. 643), Fecopt.

Miltoni Goepp. (beide kommen auchim oberen Flotzzuge von,
Fecopt. dentatus Goepp. ; Alethopteris Serlii Brongt. (Fig. 645),

Alethopt. aqurilina Brongt, Alethopt. Fluckeneti Schloth.,

Alethopt. longifolia Goepp.; Galamites Suckomi Brongt.

(Fig. 653), Calam. cannaeformis Schloth., Calam. approxi-

mates Brongt. (Fig. 654); Asterophyllites equisetiformis

Schl. sp. (Fig. 667); Annularia longifolia Brongt. (Fig. 648):

Sphenophyllum Schlotheimi Brongt. (Fig. 650), Sphenoph.
emarginatum Brongt. (die letztgenannten 7 Arten erscheinen

auch im Hangendflfltzzuge), Lycopodites selaginoides Stbg.

(Fig. 671); Lepidodendron dichotomum Stbg. (Fig. 670), Lepid.
elegans L. et. H. (Fig. 669); Lepidostrobus variabilis Latt.

:

Sigillaria Cortei Brongt. ; Stigmaria ficoides Brongt. (Fig. 678)
und Cordaites borassifolius Stbg., welche beiden letzteren

Arten auch in dem Hangendflotzzug vertreten sind. Nur in

diesem wurden gefunden: Hymenophyllites c. f. semialatus
Gein. ; Callipteris conferta Brongt. sp. ; Schisopteris lactuca
Presl i Fig. 664) ; Annularia sphenophylloides Zenk. (Fig. 649):

Walchia piniformis Schl. (Fig. 681) ; Araucaroxylon Schrol-

lianum Goepp. sp. (Fig. 706) und Carpolites insignis K. F.

Kladno-Bakooitzer Ablagernng. Das Postcarbon
in diesem Verbreitungsgebiete ist analog entwickelt wie in

der Pilsener Ablagerung, nur dass der untere permischo
Flotzzug (Mitte)flotzzug des ganzen Garbonsystemes) viel

weniger verbreitet zu sein scheint als dort. Wenigstens
wird er im sudwestlichen Theile der Ablagerung nirgends
angetroffen, sondern erscheint erst in der Umgebung von
Rakonitz, wo dessen Vorhandensein und die von jener im
Pilsener Bereiche etwas abweichende Beschaffenheit zuerst

von J. Kusta fesfgestellt wurde. Es ist namlich bei Lubna
und Senetz seit langer Zeit ein KohlentlCtz bekannt, welches
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zum oberen Radnitzer Fldtze, also zum echten Carbon ein-

bezogen wurde, jedoch dem unteren pennischen Kohlen-
flotz entspricht, wie aus der Betrachtung seiner Gliederuug
erhellt. Dieselbe ist folgende:

oben : compacte Kohle (Firstkohle), zum Theil

braun 030- MO m
lettiges schw&rzliches Zvvischenmittel . 003—0*20 m
wiirfelige Schwarzkohle 0*20—0*30 t»

compacte braunliche Cannelkohle, fuhrt

Stigmaria . . • 0*20—025 m
dunnplattiger Brandschiefer mit Farren-

resten 0-10—0-20 m
lettiges Zwischenmittel mit Sphaero-

sideritplatten 0*20—0'50 »*

untenrharter plattiger Brandschiefer mit
Pflanzenresten 0'10—020 m

Wie bei Nurschan fallt hier sofort die verschiedene

Beschaffenheit der Kohle auf : oben Schwarzkohle durch ein

Zwischenmittel getrennt, unten Cannelkohle und Brand-
schiefer. Die Uebereinstimmung mit dem Nurschaner und
Tfemosnaer Fldtz wird noch erh6ht durch die das Kohlen-
flOtz in sehr wechselnder Machtigkeit unterlagernden Schiefer-

thone mit Brandschiefereinschaltungen, in welchen Calamiten

mit grunlichem Ueberzug gefunden werden. Die angegebene
Gliederung ist aber bedeutenden Aenderungen unterworfen,

so dass Profile, verschiedenen Stellen entnommen, auch ver-

schieden sind. Namentlich gegen Norden in der Richtung
des Verflachens stellt sich ein allmaliges Schwinden ein-

zelner Lagen ein und das FlOtz findet seinen Abschluss.

Am machtigsten ist es in der Nahe des Randes der Ab-
lagerung entwickelt. Ueberlagert wird dasselbe von theils

rothen, theils grauen Schieferthonen und Sandsteinen, und
zwar nach KuSta zunachst von grauen etwa 1 m machtigen
Schieferthonen, dann 2 m machtigen rothen Schieferthonen

mit zahlreichen Pflanzenabdrucken, uber welchen h6chstens

20 m machtige graue sandsteinartige und lettige Schichten

folgen, die schliesslich von cca 100 m machtigen rothen

Sandsteinen und Thonen uberlagert werden, welche bis an die

Basis des oberen permischen Flotzzuges (HangendflOtzzuges

des ganzen Systemes) reichen. Beachtenswerth ist in den
Liegendschichten des KohlenflOtzes bei Lubna rother Por-
phyrtuff, welcher unter dem Fletz eine etwa 1 m machtige
Schicht bildet und auch in die weiteren Liegendschichten
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in schwachen Schmitzen eingeschaltet ist, ja angeblich die

Schichten selbst gangartig fast senkrecht zum Verflachen
durchbricht. J. KuSta bringt diese Erscheinung mit der
grossen Dislocation in Zusammenhang, durch welche das
Kohlenflotz bei Lubna um 41 m und bei Hostokrej um 70 m
verworfen wurde und schreibt die Rothfarbung der Schichten
dem Porphyrtuff zu. Alle diese Verhaltnisse erfordern aber
noch eine genauere Untersuchung. Desgleichen scheint mir
die Angabe Kr3TA's noch der Bestatigung zu bedurfen, dass

yig. 68!> uod 6M. Farrustiinirae del bobmlichen Poitcarbons.

Z. Th ouch K. Ftittmanttl.

I OatUoptcrli prlliqn-a Brongt. '/, n«t Or. — 2 Gaulopttrii anguitatu K. F ("intra. ' ,»l
OrSlse.

der grOsste Theil der verkieselten Araucaritenstamme in

der Umgebung von Rakonitz den Lubnaer Schichten ent-

<t amine.
Ebenso unbestandig wie in der Richtung des Ver-

llachens ist das Lubna-Senetzer KohlenilcHz auch in der
Richtung des Schichtenstreichens von Ost gegen V
Schon bei Hostokrej W von Lubna erscheint das FI<5tz

weniger machtig, zugleich aber fiber die carbonischen

LiegendfiOtze ubergreifend, wodurch eine gewisse Selb-



Postcarbon. — Kladno-Rakonitzer Ablagerung. 1161

st&ndigkeit des postcarbonischen Flfltzes jenen gegenuber
bekunaVt wird. Bei der Rakonitzer Adalbertizeche scheint

das Flfitz nur durch ein 040 m machtiges KohlenflOtzchen
vertreten zu sein, welches etwa 40 m uber dem carbonischen
Hangendflotz (oberen Radnitzer Fldtz) auftritt. In der weiteren
dstlichen Ausbreitung der Ablagerung uber Kladno hinaus
wurde bei fruheren Bergbauunternehmungen mehrmals ein

geringmachtiges KohlenflOtzchen, oder doch Schieferthone

mit Kohlenspuren in bedeutendem verticalera Abstand —
nach Lipold etwa 30 Klafter, also cca 50—60 »» — uber
dem oberen carbonischen Fldtz beobachtet, besonders bei

Kladno selbst, neuestens von J. KuSta, dann bei Zakolan, Ko-
lec\ Zemech und Zvolenoves, welchen Horizont D. Stur, urn
ihn zu flxiren, Zemecher Schichten benannt und ihn direct uber
die Radnitzer Schichten zum echten Carbon gestellt hat. *)

Leider ist dieser Horizont wegen Unbauwurdigkeit des Kohlen-
flfitzchens nicht naher untersucht worden, immerhin ist es

sehr wahrscheinlich, dass man es hier mit der Fortsetzung

des Lubnaer Flfltzes zu thun habe, welche Auffassung ge-

genwartig wohl die allgemeine sein durfte. Unterstutzt wird
dieselbe hauptsachlich durch das Auftreten eines Kohlen-
flStzchens in der aussersten Ostlichen Erstreckung der Ab-
lagerung, welches eine unverkennbare Uebereinstimmung
mit dem Nurschaner Fldtz aufweist und zugleich der Lager-

ung nach als die Fortsetzung des Zemecher FlStzchens

gelten darf. Zwischen Lobec und Muhlhausen S von Kralup

*) Der geschatzte Forscher hat den phytopalaeontologischen Ver-
haltnissen offenbar zu grosses Gewicht beigemessen und liierauf folgende
Gliederung begrundet:

In der Pilsener Ablagerung: In der Kladno-Rakonitzer
Ablagerung:

oben: Kounover Schichten mit der vn ., n„-*a*G~i. Postcarbon
Schwarte(obereGaskohle) ' ' "

KounoTer!>ctl
-(Rothliegend.)

Rossitzer Schichten (bei n„„„;i,«, c„v,:„v,t„., 1

Guscht und Malesitz) • • RosslUw Sch.chten

Zemecher Schichten (Clara- 7om , .„ c„i,:„i, f«„ I

schachtu.Viskover8chicht.) • • •
Zem6cher Schichten

I

Radnitzer Schichten mit der B.j»ii,» «,hi.i,i.« I

Cannelkohleu.Plattelkohle • • • Radnitzer Schichten]

unten : MirOschauer Schichten. Lie-

gendflotz bei Mantau

Die rothen Oberflachenschichten der Pilsener Ablagerung sind
nach Stur jtinger als die Kounover Schichten und mogen das Mittel-

Rothliegende oder einen noch hoheren Horizont repraesentiren. Eiu
Gleiches soil rielleicht auch ftlr die Kladno-Rakonitzer Ablagerung gelten.
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kommt namlich ein etwa 20 cm machtiges Kohlenflotzchen
zu Tage, welches von oben herab wie folgt gegliedert ist:

schwarze wurfelige Steinkohle, schwaches thoniges Zwischen-
mittel, wurfelige Steinkohle, compacte braunliche Kohle,
plattenformig brechender Brandschiefer. Trotz der bedeuten-
den Reduction der Machtigkeit der einzelnen Lagen, erkennt
man sofort die Analogie mit dem Nurschaner und Lubnaer
Fl6tz. Nicht ohne Wichtigkeit ist, dass sich das Muhl-
hausener FlStzchen uber dem oberen carbonischen Flotz

von Kralup in demselben verticalen Abstande befindet.

welcher uberall zwischen dem oberen carbonischen und
unteren permischen KohlenflOtz besteht, und dass die Han-
gendschichten desselben : Schieferthone mit Pflanzenresten

und Sandsteine, ganz jenen bei Lubna gleichen.

Weit mehr verbreitet als der untere permische FlStz-

zug (Mittelfiotzzug des ganzen Carbonsystemes) ist in der
Kladno-Rakonitzer Ablagerung der obere permische Flotz-

zug (Hangendflotzzug des Systemes), dessen Grenze ziemlich

entfernt vom Rande der Ablagerung etwa von Welwarn
uber Slatina, 2elenitz, Kolec, Pcher, Stern, Kruschowitz,

Rakonitz und Lubna bis Kletscheding verlauft. Nordlich

von dieser Linie breiten sich uber die ganze Ablagerung
Gebilde des oberen permischen Flotzzuges Mittelbohmens
aus, welche aber nicht uberall an die Tagesoberflache treten,

sondern von einzelnen Zungen und Lappen und im Norden
von einer zusammenhangenden Decke des Kreidesystemes
bedeckt werden. Daher trifft man die durch ihre gewohnlich
rothbraune Farbung sofort in die Augen fallenden post-

carbonischen Ablagerungen in einem Theile der Ablagerung
unter den Kreidegebilden nur in Thalern anstehend, wie im
Thale von Kroucova uber Srbed und Kvilitz, im Thale von
Stern uber Studnoves, Schlan, im Thale von Pcher uber
Podlesin, im Thale von Elobuk uber Zlonitz. im Thale von
Wranna gegen Budenitz und Jarpitz, ferner im Thale von
Perutz gegen Stradonitz, theilweise noch bei Bernikau und
Mschenobad und in den nordlich verlaufenden Thalern vom
Zbanberg iiber Solopisk, Rotschow und Vinafitz gegen den
Egerfluss. Von Rakonitz, Herrndorf und Kounov uber
Woratschen, Klein Tschernitz, Flohau, Rudig, Kriegern, Jech-

nitz bis gegen Plass werden aber an der Oberflache nur Gebilde

des Postcarbons angetroffen, da hier die Kreidebedeckun^
gitnzlich fehlt.

Die Schichtenreihen, welche hier den oberen permischen
Flotzzug zusammensetzen, bestehen wie in der Pilsener Ab-

Digitized byGoogle



Postcarbon. — Kladno-Rakonitzer Ablagerung. 1163

lagerung zu unterst aus verscbieden machtigen Sandsteinen
und Schieferthonen rpit Sphaerosideriten, an deren Basis
stellenweise eine Schicht mit Pyritknollen erscheint und in

welchen nach KuSta hie und da auch Kalksteinschichten

eingeschaltet sind, welche also nicht ausschliesslich auf das
Hangende des FlOtzes beschrankt waren; dann folgt das
Kohlenflotz und im Hangenden desselben Brandschiefer,

kaolinische Sandsteine mit Araucariten, selten Conglomerate,
untergeordnet Hornstein- und Kalksteinschichten, sowie rothe

•

Fig. S9t Ms 693. Kennteichen von Knorpelnachen dea bSbmlscben Poatcarbons.

Nach A. Frit.

I. Kennseiehen dor G a 1 1 a n g Orthacanthui.

A Kieferzabn mit kuner Miitelapitse von der Hockereette, etwaa verklehi. Da
neben Randkerbong dea Zahnea TergrSaa. B Fragment dea Nackenatacbela, C
Klemenbogenaabn, vielapitslg. 4mal vergrbsa. D Reataaration der Braatfloaae.

II. Kennseiehen der Oattong Xenacanthu*.
A Reataaratlon der Braatfloaae mit Hornatrahlen and karzem Hauptstrabl. B Kie-
ferzabn mit zlemllob langer M.lttelapitze if' lanlen) Fragment dea glatten Rau-
dea deaselben TergrSaa. € Fragment ana derMltte dea Nackenatacbela von oben-
D Klemenbageniahn vergroatert.

III. Kenned cb en derOattung Pleuracanthus

A Beatauratlon der Braatfloaae. B Fragment dea Nackenstachels Ton anten. G.

Kiefenahn mit langer MIttelapltce. Daneben Fragment des glatten Randea des-

selben Tergrttsaert. D Drelspltalger Kiemenbogenzabn.

oder. grungraue Sandsteine und Schieferthone. In den oft

grossen Sphaerosideriten des Liegenden pflegen Pflanzen-

reste eingeschlossen zu sein, wie bei Zabof, Hfedl, Stre-

bichowitz, Podlesin, Kamenomost usw. An manchen Orten
sind die Sphaerosiderite in Eisenoxyd umgewandelt, wie z.

B. bei den beiden zuletzt genannten Ortschaften. Derselbe

wird gewonnen und als Rothel in den Handel gebracht-

An anderen Orten, zumal im westlichen Theile der Ablager.
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ung sind Anzeichen dieser Liegendschichten des Kohlen-
flOtzes in dunkeln Letten mit Sphaerosideriteinlagerungen

vorhanden.
Im Hangenden des KohlenflOtzes erscheint uberall eine

Brandschieferschicht, welche aber als Wirbelthierreste ent-

haltende Schwarte nur von Kounov uber Herrndorf bis

gegen Libowitz-Tufan sich erstreckt, wahrend im Ostlicheren

Verbreitungsgebiet Wirbelthierreste ausserst selten sind. Fer-

ner erscheinen im Hangenden des FlStzes an Pflanzenresten

oft sehr reiche Sphaerosideritplatten, wie bei Zabof, Kvilitz

usw., sowie Bruchstucke von mit Kohlensubstanz imprae-
gnirten Araucariten, wie bei Tufan, Libowitz, Kounov,
Svojetin u. a. Abgeschlossen wird das Postcarbon vor-

waltend von Sandsteinen, die stellenweise, wie bei Kriegern,

Kvilitz usw. conglomeratisch werden, in der Regel eine

rothbraune oder grunlichgraue Farbe besitzen, meistens

sehr glimmerreich sind und mit ebenso gefarbten Schiefer-

thonen und lettigen Schichten abwechseln. In einzelnen

Lagen sind sie kalkhaltig und hie und da sind ihnen Kalk-

steinschichten eingeschaltet, wie vereinzelt bei Podlesin und
Knoviz, sowie im westlichen Gebiete bei Kriegern, Rudig
usw., haufiger bei Lunkov, Drchkov, namentlich aber bei

Klobuk und Klein PaleC, wo sie sporadisch Thierreste ein-

schliessen. Stellenweise, wie z. B. bei Kvilitz, entstehen

durch Verwitterung der Sandsteine grfissere Kaolinanhau-
fungen. An einigen Orten finden sich in den Hangend-
schichten des KohlenflOtzes auch Hornsteinschichten ein,

wie namentlich zwischen Klobuk und Teletz bei Schlan.

Sie sind theils zwischen Sandsteinschichten eingeschlossen.

theils treten sie in Begleitung schwacher Kalksteinlagen, an
einer Stelle auch einer kohligen Schieferlage auf.

Das Kohlenfldtz, welches zwischen diesen Schichten
des oberen permischen Flotzzuges eingeschlossen ist, besitzt

eine geringere Ausdehnung als die Begleitschichten. Es ist

nach Karl Feistmantel in seiner sudlichen Erstreckung
durch eine Linie begrenzt, welche etwa von Wehvarn uber
Noumefitz, Podlesin, Studnoves bis Stern, dann gegen
Kruschowitz, Herrndorf und vielleicht bis Kletscheding ge-

zogen werden kann. Weiter westlich und in der ganzen
gegen Plass sich erstreckenden Ausbuchtung ist das Kohlen-
flotz nirgends bekannt und auch in nflrdlicher Richtung ist

seine Ausdehnung eine beschranktere als jene der Begleit-

schichten, indem es nordlich vom ftbanberge, dann uber
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Kvilitz, Zabof, MM, Kroucova hinaus an Machtigkeit ein-

inisst und sich in dieser Richtung ganz zu verlieren scheint.

Sudlich von den letztgenannten Ortschaften besitzt es aber

uberall, wo es aufgeschlossen ist, eine fast durchwegs gleich-

bleibende Machtigkeit von 0*8 tn und zeigt alle oben (S. 1146)
erwahnten Eigenheiten: die Theilung in zwei ungleich

(0-5 und 0-3 m) mftch-
Dammerde

tige Banke durch eine

schwache Schiefer-

schicht, welche nur
gegen den Ostlichen

Rand zu keilfdrmig an
Starke bis 8 m zu-

nimmt*), den Pyritge-

halt der Kohle, die

Bedeckung der Kluft-

flachen mit Galenit-

uberzugen u. a.

Eine eingehen-

dere Schilderung der
Verhaltnisse des Post-

carbons in der Kladno-
Rakonitzer Ablager-

ung wurde zu weit

fuhren ; einige Bei-

spiele werden die ge-

nauere Gliederung

desselben deutlich ge-

nug erkennen lassen.

Das Profil Fig. 694
zeigt die Schichten-

folge bei Kounov.
In der Umgebung von
Rakonitz ist die Glie-

derung nach J. Kusta
folgende: Am tiefsten

lagert rother kalkiger

Sandstein und Letten mit kalkigen Einlagen, daruber dunkler
oder brauner Schieferthon mit Koprolithe fuhrenden Goncre-

*) Das Zwischenmittel misst: bei Kounov, Hermdorf und Lhota
005 m, bei Hfedl 003 m, bei Kroucova O'Ott m, bei Zabof 0'04 m,
zwischen Kvilitz und Bisen 0*05 m, bei Studnoves 1 m, bei Schlan
3'91 m, bei Knoviz und Jemnlk 8 m.

Lo<cr Sandateln

Weleallcher Letten

Teater Sandateln

BUalleber Letten

Feater graner 3andateln

Scbrtarter Letten

Bltumlnoaer Sohiefer
Sehwarte (Gaakohle)

Welealleher Schieferthon

Glanzkohle

Grobeandlger Letten (eog. Kaminek

)

Olanikoble

Grobeandlger Letten

Blftullcber Schieferthon

Fig. B94. Detallprofll dea Itlrat Schwanenbergliohen
Echacbteiin Koanov.

Nach A. Frii.

€?sm
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tionen, eine Analogie der 2ilover Kugeln der Pilsener Ab-
lagefung, weiter hinauf folgt grauer kalkiger Sandstein (vor-

nehmlich bei Willenz und Jechnitz) mit Kalkconcretionen und
Sphaerosideriten, dann grauer nicht kalkiger Sandstein, ferner

braune Schieferthone, in welchen Jordania moravica Helmh.
recht reichlich vorkommt, hieriiber grauer Sandstein, Schiefer-

ihon mit schwarzen Araucariten, das Kohlenflotz, dunkel-

brauner blatteriger Schieferthon, Schwarte und bituminoser
Schiefer und schliesslich kaolinische Sandsteine.

Im grossten Theile der Kladno-Rakonitzer Ablagerung
ist das Liegende des oberen permischen KohlenflOtzes, das
aus Schieferthonen mit Sphaerosideriten, wie solche auch
im Hangenden des Flotzes vorkommen, besteht und die-

selben Pflanzenreste enthalt, gegenwartig nur an wenigen
Stellen zuganglich, wahrend fruher mehrere Aufschlusse be-

standen, weil die Sphaerosiderite fur die Kladnoer Eisen-

hutte bergmannisch gewonnen wurden. Aus diesem Grunde
kann die genaue Gliederung des oberen permischen Flotz-

zuges (Hangendfldtzzuges des Garbonsystemes in Mittel- und
WestbOhmen) zumeist nur bis zum Liegenden des Kohlen-
fiOtzes angegeben werden. Im Bergbau bei Schlan stellt

sich dieselbe wie folgt heraus : Unter der 3*7— 5"6 m machtigen
Kreidedecke erschien 1*8 m rother Thon, 5"6 m grauer Thon,
13 m theils fein-, theils grobkOrniger, stellenweise kaolinischcr,

grauer oder gelblicher Sandstein, etwa 7 m grauer Letten,
1*8 m Sandstein, 1'8 m grauer Thon, 7—9 m feinkorniger

geblicher Sandstein, etwa 1/8 m lichtgrauer thoniger Sand-
stein, 11 m verschiedener Thone und theils sandiger Schiefer-

thone und darunter das Kohlenflotz in folgender Zusam-
mensetzung

:

oben: Kohlenlage 0'05 m
Zwischenmittel 008 »i

Kohlenlage . . . • 0*21 m
Zwischenmittel 0"15 m
Kohlenlage 0*54 m
Sandstein und Schieferthone 3"91 m
Kohlenlage 26 m
Zwischenmittel 0*05 m

unten : Kohlenlage 009 »»

Aehnlich gestalten sich die Verhaltnisse auch in alien

ubrigen Kohlenbergbauen des Gebiete3.

Noch muss einer bemerkenswerthen Erscheinung im
Bereiche des oberen permischen Flolzzuges der Kladno-

Rakonitzer Ablagerung Ervvahnung geschehen, namlich des
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Vorkommens von Gerollen*) im Kohlenfldtze, auf welches
zuerst Kakl Feistmantel im J. 1882 aufmerksam gemacht
hat. Diesem Forscher waren drei solche Gerolle aus dem
Steinkohlenbeigbau bei Studnoves bekannt; heute betragt

die Zahl derselben von Studnoves, Schlan, KrouCova, Kladno (?)

etwa 20 und zweifelsohne werden sie in dem oberen
permischen FlOtzzug noch oft gefunden werden. Sie bestehen
vorwaltend aus Quarz, Quarzit, Granit und Gneiss, sind an
der Oberflache meist mit einer kohligen oder pyritischen

Kruste bedeckt und sollen hauptsachlich in der Nahe von
Verwerfungen in der Kohle eingeschlossen erscheinen.

Snutt Lubaa Rakonitz Htedl Shinbtrg

Kg. 696. Profil, gefuhrt durch da« Carbonayatem Ton I/ubna Uber Rakonita an don
Zb&nberg.

Naoh K. Ftittvumtel.

1 Grundgoblrge. — t Elgentllchea Carbon (LlegendfiStnug). — 8, i Poatcarbon (Miltel-

flbtttng und BaogendflBtaiug). — 6 Btelnkohlendotzo. — 6 Kreldegabilde.

Podltiin LtopoIditchacM Drnov Bother Bach

S ^*^S^^^^^^^_ V

Fig. 696. Profil dnrcb das Poatcarbon Sitlleh Ton Schlan.

Naoh JT. V. Lipoid.

1 Llegend-, > Hangenaaehlchten doa SteinkohlenflBtiea. — S, 4 KreldegebUd*.

Ueber die Lagerungsverhaltnisse, welche weiter unten

tibersichtbch besprochen werden, sei nur kurz bemerkt, dass

das allgemeine Schichtenstreichen ostwestlich, das Verflachen

sanft ndrdlich ist. Hie und da beobachtet man zwar auch
eine muldenfGrmige Lagerung und stellenweise liegen die

Gesteinschichten ganz horizontal; dies sind aber nur Aus-
nahmen von der Regel. Als Beleg sei das Profil Fig. 695
aus der Umgebung von Rakonitz und das Profil Fig. 696

*) Solchen GerOllen wurde neuerer Zeit besondere Aufmerksam-
keit zugewendet, so von C. Gresley, F. Romer, D.Stur, E. Weiss,
W. Waagen, 0. Feistmantel u. A., der Mittheilung Karl Feist-
mantels wurde aber nirgends gedacht, Auch F. PoCta und J.

Kttsta, die sich speciell mit bohmischen Vorkommen hefasst haben,
ist sie leider entgangen.
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von Podlesin uber Dmov zum Rothen Bach angefuhrt. An
letzterem Orte sind gegenwartig nur raehr Reste der ein-

stigen Bergbaue erhalten und die Lagerungsverhaltnisse
daber weniger deutlich zu ermitteln als zu Lipolds Zeiten.

Dieser Forscher fand die Gliederung des Kohlenflotzes ganz
analog jener bei Schlan und bemerkt, dass die Ablagerung
hier nur wenige und keine so bedeutenden Stdrungen er-

litten habe, als man sie sont meistens antrifft. In der That
werden die postcarbonischen Schichten, deren Lagerung
sich im Allgemeinen so einfach darstellt, im Einzelnen von
zahllosen Verwerfungen durchsetzt, durch welche das Kohlen-
flolz hauptsachlich in der Richtung von Suden gegen Norden
zerstiickelt erscheint. Die einzelnen Stflcke sind gegen ein-

ander verschoben und zwar sind die Sprunge stellenweise

sehr ansehnlich. Anstatt vieler sei ein specielles Beispiel

angefuhrt, aus welchem die beruhrten Verhaltnisse am besten
zu ersehen sein werden. Oestlich von Tufan in der Danieli-

zeche wird das KohlenflOtz auf einer Strecke von cca 110 m
von nicht weniger als 17 Verwerfungskluften durchsetzt,

deren bis auf vier Ausnahmen gegen NO gerichteter Fall-

winkel zwischen 45 und 80 Grad variirt. Durchschnittlich

wurde in je 6 m Abstand eine Verwerfung stattfinden, jedoch
erscheinen die Klufte im nordostlichen Theile der Slrecke

dichter bei einander als am sudwestlichen Ende. Am hochsten
liegt das KohlenflOtz bei der vom sudwestlichen Ende an
gerechnet elften Verwerfung; von hier fallt es successive in

sfldwestlicher Richtung auf 83 m Erstreckung urn 94 m, in

nordOstlicher Richtung auf 2825 m horizontaler Erstreckung
fast urn 13 m. — Aehnliche Zerstuckelungen und Ver-
schiebungen finden ziemlich im ganzen Bereiche des oberen
permischen FlOtzzuges (HangendflOtzzuges) der KladnoRa-
konitzer Ablagerung statt, und zwar vorwaltend nach sud-
nordlich gerichteten Kluften in verticaler und horizontaler

Richtung. Einige allerdings auffallende Erscheinungen er-

klart Karl Feistmantel dadurch, dass diese Verschieb-

ungen schon bestanden, ja selbst in Folge dieser Verwerf-
ungen mehr minder tiefe Auswaschungen stattgefunden

haben, ehe die hangendsten Schichten des Postcarbons zum
Absatz gelangten. Dieselben sollen die Vertiefungen und
Rinnen des Terraines, ausgefullt haben und daher gewis-

sermassen eingeschaltet in altere Schichten in Tiefen er-

scheinen, wo man sie keineswegs erwarten mochte.
Local besteht ein Zusammenhang zwischen den Stor-

ungen der Lagerung des Carbons und den Basaltdurch-

briichen, obwohl im Allgemeinen der Einfluss des Basaltes
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auf die Kohlenflolze kein besonders weitgehender gewesen
za sein scheint. Aus dem Profil Fig. 697 von Schlan gegen
iJlahotitz ist zu ersehen, dass die Thalfurche des Rothen
Baches einer Verwerfungskluft zu entsprechen scheint, auf
welcher die hCheren Kreideschichten in das Niveau des
Perm abgesunken sind. Das Verflachen der postcarbonischen
Schichten mit dem cca 1 m machtigen, in zwei Banke ge-

theilten KohlenflOtz ist sanft nordlich. Die Kreideschichten
uberlagern das Perm fast schwebend. — Nach G. Schu-
pansky*) und A. E. Reuss werden Storungen der Lager-
ung der Kohlenflotze in der Rakonitzer Gegend hauptsachlich
durch Eruptivgesteine bewirkt, so bei Lubna und Petrowitz
angeblich durch Diorite, im Senetzer Thale durch Syenit-

gange, desgleichen oberhalb des Neuteiches usw.
In palaeontologischer Hinsicht ist das Postcarbon der

Kladno-Rakonitzer Ablagerung fast noch interessanter und

Sottur Back SehUaur
Sttinkohlmgniht. SehacM Berg

Jf 9 t * S 6 *

Fig. S97. Ftofil bel SchUn.

Kaob M. V. Lipoid.

J, » Pottcwbon (Botbliegandei). 1 Dm StelnkohlenflSti. — S, 4, S KreUasehlobtea
Qa»den»nd«ieln, Pllner and BMalfteamergel. — 6 Butlt. — 7 Butluebutt.

wichtiger, als jenes der Pilsener Partie. Thierreste erscheinen

recht zahlreich namentlich in der Schwarte bei Kounov,
jedoch auch an anderen Orten, z. B. Hfedl, Zabof, KrouCova,
Wellhotten, Herrndorf und im tieferen Horizonte bei Lubna.
Wirbellose Thiere sind folgende bekannt: Esfheria cyanea
Fr., ein undeutlicher Kruster von Lubna, eine Cypridea sp.

aus dem Kalkstein von Klobuk, Julus pictus Fr., Etoblattina
• Ituminosa Kst., Blattina sp., Blattina (ligniperda) Kst.,

Anthracoblattina Lubnensis Kst., letztere vier Arten sammtlich
von Lubna, dann Fragmente eines Skorpions von Studnoves
und das Weichthier Anthracosia sp. aus dem Kalkstein von
Klobuk-Perutz. Von Wirbelthieren hat A. FriC in seinem
oben gewurdigten Werke bisher folgende Arten beschrieben

:

1. Die Stegocephalen: Branchiosaurust venosus Fr.,

I'ranchios.'i robustus Fr., Sparodus crassidens Fr., Hylono-

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XIII., 1863. pag. 139.

KmtttTf Geologla Ton Bijbmen. 74
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mus pictus Fr. sammtlich von Kounov*), Dawsonia polydens
Fr. von Kounov und Zabof bei Schlan, Qphiderpeton
pectination Fr. (nicht ganz sicher), Ophiderp. vicinum Fr.,

Ophid. Corvinii Fr., Limnerpeton dubium Fr., Dendrerpeton
foveolatum Fr., Maeromerion Schwarzenbergii Fr., Macro-
merion? abbreviation Fr., Macrom.? bicolor Fr., Macrom.?
simplex Fr., Macrom. ? juvenile Fr., Macrom.? pauperum
Fr. sammtlich aus der Schwartenkohle von Kounov, ferner

ebenfalls aus derselben einige isolirte Knochenreste, die wohl
Stegocepbalen angehoren durften, aber von FriC nur mit
Vorbehalt benannt wurden: Porierpeton nitens Fr., Kerater-
petonl gigas Fr., dann ein flacher Schadelknochen (Den-
drerpetonl) und ein Augenring. 2. Die Lurchfische:
Ctenodus obliquus H. u. A. (Fig, 700) aus der Schwarten-
kohle von Kounov, Kroucova und Zabof unweit Kvilitz

und Ctenodus applanatus Fr. von Kounov. 3. Die Knorpel-
fische (Selachii): Hybodus vestitus Fr., Orthacanthus Kou-
noviensis Fr. (vergl. Fig, 691), Orthac. pinguis Fr., sammtlich
von Kounov, Orthac. plicatus Fr. von Herrndorf bei Rako-
nitz. Ferner hat FriS isolirte Stacheln aus der Schwarten-
kohle von Kounov mit den Namen : Tubulacanthus sulcatus
Fr., BrachiacantJius semiplanus Fr. und Platyacanthus
ventricosus Fr. belegt und eines nicht naher zu bestimmen-
den Wirbelsaulenrestes Erwahnung gethan. Weitere Wirbel-
thierreste sind aus der Kladno-Rakonitzer Ablagerung bis

jetzt noch nicht naher beschrieben worden. Pleuracanthus
Reste (vergl. Fig. 693) sind von Kounov bekannt und nach
einer vorlaufigen Uebersicht, die Frj<5 geliefert hat, seien

noch angefuhrt: Acanthodes gracilis RQm., Phyllolepis sp.,

Palaeoniscus deletus Fr., Amblypterus gigas Fr., Gyrolepis
speciosus Fr. und Sphaerolepis Kounoviensis Fr., kreisrunde
Schuppen eines Fisches vom Habitus eines Palaeoniscus,
welche in jedem Handstuck der Schwarte von Kounov,
Zabof, Hfedl und Herrndorf gefunden werden.

Pflanzenreste kommen nattirlich reichlicher vor. Auf
dem unteren oder Lubnaer (Nurschaner) Horizont, werden bei

Lubna, Hostokrej, Kladno, Muhlhausen, Zemech usw. vor-

nehmlich gefunden : Sphenopteris Honigshausi Brongt., Sphen.

trifoliata Brongt. (Fig. 623), Sphen. obtusiloba Brongt. (Fig.

626), Hymenophyllites furcatus Brongt., lihacopteris elegans
Ett. sp. (Fig. 624) ; Neuropteris flexuosa Sternbg , Odonto-

*) Die erstgenannten drei Arten werden in der Uebersicht der
Stegocephalen im II. Bd. p. 60 anf den Nurschaner Horizont beschrSnkt.
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pteris Schlotheimi Gutb. (auch im Hangendflotzzug), Dictyo-
pteris Brongniarti Gutb., Pecopteris arborescens Schloth.

Fig. 698 and Thierreate dee bBbmlachen Poitcarbons.

Naeta A. Frtf.

1 Orthacantimi bohemiau Fr. Gamer Schidel Id Nackenlage. Sehr wlcbtlgee Stuck,« welcbem die ZniammengabBrlgkelt der all Orthacanthut beecbrlebenen Stacbala
mlt den Diplodut benannten Z&hnen nacbgawleien wicd. 'I, nat. Gr. — * KeraUrpeloa

im Fr. Ganzea Exemplar mlt frangmamarem Schidel Ton der Oberaeile, w»h-
rend der Scbultergtirlel, dm Becken and der Baacbpanter die Innenfliiche aelgen

1
, nat Or.

Gaikoble Ton N tt r a cb a n.

sp. (Fig. 643), Pecopt. oreopteridis Goepp., Pecopt. Miltoni
Goepp., Peeopt. dentatus Goepp., Alethopteris Serlii Brongt.,

74*
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Alethopt. pteroides Brongt (die letzteren 5 Arten auch in

den Kounover Schichten), Alethopt. Pluckeneti Schloth.

;

Calamites Suckowi Brongt. (Fig. 653), Calam. canaeformis
Schloth., Calam. approximates Brongt. (Fig. 654); Astero-
phyllites equisetiformis Schl. sp. (Fig. 667); Annularia longi-

folia Brongt. (Fig. 648) ; Sphenophyllum Schlotheimi Brongt.
(Fig. 650), Sphen. emarginatum Brongt.: Cyclocladia major
L. et H.; Stachannularia tuberculata Weiss, welche Cala-
marien sammtlich auch im hoheren Horizont auftreten, ferner

die Selaginaeu: Lycopodites selaginoides Stbg. (Fig. 671):
Lepidodendron dichotomum Stbg. (Fig. 670), Lepid. elegans
L. et H. (Fig. 669) ; Lepidophyllum majus Brongt., Lepidoph.
horridum 0. Fst. ; Lepidostrobus variabilis Latt. ; Sigillariu

Cortei Brongt.; Stigmaria fkoides Stbg. (Fig. 678); Cor-
daites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683), welche letzteren 4
Arten auch im Hangendflotzzug erscheinen. Auf diesen be-
schrankt sind die Arten: Xylomides ellipticus K. Fst.,

Neuropteris c. f. crenulata Brongt., Odontopteris c. f. Per-
micnsis Brongt, Pecopteris Wolfii Stur, Callipteris con-

ferta Brongt sp., Taeniopteris c. f. coriacea Goepp.

,

Schizopteris trichomanoides Gutb., Caulopteris peltigera

Brongt. (Fig. 689), Caulopt. macrodiscus Brongt, Caulopt.

angustata K. Fst. (Fig. 690), Psaronius c. f. Cottai Gorda
(Fig. 705), Psaron. inexspectatus K. Fst, Calamites gigas

Brongt., Sigillaria elegans Brongt. (Fig. 677), Sigill. Brardii
Brongt., Sigill. denudata Goepp. (Fig. 676), Walchia piri-

formis Schl. (Fig. 681), Araucaroxylon spieaeformis Germ ,

Arauc. Schrollianum Goepp. sp. (Fig. 706), Arauc. Brandlingi
Goepp., Cordaites crassus Goepp. sp., Antholites gracilis

K. Fst., Sclerophyllum alatum K. Fst., Cardiocarpum Kiihns-

bergi Gutb., Jordaniamoravica Helmh., Carpolites insigms

K. Fst und wahrscheinlich noch einige andere Carpoliten.

Manetiner Ablagernng. Im Nordwesten der Pilsener

Steinkohlenablagerung, von derselben durch eine Phyllitzone

zwischen Drazen und Neustadtl getrennt, breiten sich post-

carbonische Gebilde in zwei wohl bestimmt zusammenge-
horigen Partien aus : einer umfangreicheren in der weiteren

Umgebung von Manetin, Netschetin und Preitenstein, deren

Grenze etwa von Manetin sudlich uber Fosslau, Litau bis Za-

hradka, von hier zunachst nordwestlich, dann nord- und
nordostwarts iiberWoiteschin, Karlshof, Radschin, Domaschin,
Modschiedl zum Fusse des Vladaf-Berges und von hier

sudwarts uber Frauenhof und Brdo zuruck gegen Manetin
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verlauft; und einer kleineren zwischen Stiedra, Worka, Pro-
horz und Kumerau. Die erstere Hegt zur Ganze dem mittel-

bOhmischen Urschiefergebirge, die letztere schon dem Karls-

bader Gebirge auf. Beide sind durch einen Urschiefer-

und Glimmerschieferstreifen von einander getrennt.

Die ganze Ablagerung stellt sich gewissermassen als

eine Fortsetzung der Pilsener Partie dar, welche von dieser

mOglicherweise dadurch abgetrennt wurde, dass die Decke
der postcarbonischen Schichten auf der zwischen beiden
nun zu Tage tretenden AufwOlbung des Phyllitgebirges ab-
getragen wurdc.

Fig. 100. Cltnodut obliquut Hancock n. Atthey. (GeratoduM Barrandti Fr.) t Cen-
tr»le Betaldelplttta Ton nnten. Weolft rerkleln. 2 Llnku iflBgel-Ganmeiibaln mlt

Zabn. "Wenig rerklelnert.
Gjukohle (Schwtrte) Ton KoanoT.

Die Schichtenfolge in dieser Ablagerung ist, soweit

bekannt, folgende: Zu unterst liegen graue Sandsteine und
Schieferthone, dann folgt ein KohlenflOtz, eine Brandschiefer-

lage, Schieferthon und Sphaerosiderite, kaolinischer Sand-
stein mit Araucariten, denn Conglomerate und zu oberst

rothe Sandsteine und Sandsteinschiefer. Da das Verflachen

der Schichten im Allgemeinen gegen WNW gerichtet ist,

so folgen auch die angefuhrten Glieder in dieser Richtung
uber einander, weshalb denn auch am ostlichen und sudlichen

Rande der Ablagerung die unteren grauen Sandsteine an-
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stehen, wahrend die rothgefarbten Schichten den ganzen
Westen und Norden, sowie auch die abgetrennte Parjie

bei Stiedra einnehmen.
Von grosster Wichtigkeit ist natQrlich das Kohlenflotz,

dessen Vorhandensein jedoch nur in der Nahe des ostlichen

Randes der Ablagerung nachgewiesen warden konnte. Es
gab Veranlassung zu Bergbauunternehmungen, z. B. bei

Modschiedl, Zwolln, Ladmefitz, Rading, Spankowa usw., die

jedoch zu keinem nennenswerthen Erfolge fuhrten. Am
langsten, d. h. bis in die letzte Zeit, erhielt sich der Berg-
bau am Sauberge bei Modschiedl. Das hier abgebaute
Kohlenflotz soil 0"7 bis 1 m machtig gewesen sein und aus
zwei durch ein Zwischenmittel getrennteu Banken bestanden
haben. Aehnliche Verhaltnisse sollen auch etwas sudlicher

bei Zwolln befunden worden sein, wogegen bei Ladmefitz

das FlOtz durch mehrere Schiefereinlagen gespalten und
weiter sudlich sehr verschwacht erschien. In der Richtung
des Schichtenverflachens, also gegen Westen zu, findet das

Kohlenflotz bald seinen Abschluss, wie sich aus vorgenom-
menen Bohrungen und Schachtgrabungen ergibt. So wurde
W vom Bergbau am Sauberge in 40 m Teufe das Grund-
gebirge erreicht, ohne dass ein Flotz durchsunken worden
ware und auch W von den ehemaligen Ladmefitzer Gruben
wurde mit 137 m das Grundgebirge angefahren, jedoch kein

abbauwurdiges SteinkohlenflOtz angetroffen. In der kleinen

losgetrennten Partie im Bereiche des Karlsbader Gebirges is

kein Kohlenflotz bekannt.
Der sudlich e und Ostliche Theil der Ablagerung wurde

frflher zum echten Carbon gestellt, allein die ZugehOrigkeit
des Kohlenflotzes sammt alien Begleitschichten zum oberen
permischen Flotzzuge (Fig. 701J ergibt sich zunachst aus
dem Auftreten der Schwarte mit Fischschuppen (namentlich

bei Spankowa) und dann aus dem recht reichlichen Vor-
kommen von verkieselten Araucaritenstammen bei Modschiedl,

Manetin, Preitenstein, Spankowa usw., deren primares Auf-
treten Karl Fkistmantel fur ausschliesslich auf den oberen
permischen Flotzzug (HangendflOtzzug oder Kounover Schich-
ten des Systemes) beschrankt erklart, Wahrend J. KuSta.
(vergl. S. 1160) allerdings der Ansicht ist, dass sie auch im
unteren permischen Flotzzuge vorkommen. Ueber die Zu-
gehOrigkeit der ganzen Manetiner Ablagerung zum Post-
carbon kann indessen kein Zweifel bestehen. Dagegen ist

das Alter der in der Umgebung der Manetiner und Pilsener
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Ablagerung verstceuten Conglomeratbldcke und losen Ge-
scbiebelagen, die theils zum Carbon (S. 1132), theils zum
Postcarbon gestellt werden, keineswegs so sicher, wie an-
genommen zu werden scheint; vielmehr gehflren dieselben

hochst wahrscheinlich dem Tertiar an.

In palacontologischer Hinsicht scheint die Manetiner
Ablagerung nicht reich zu sein, obwohl die geringe Aus-
beute an Thier- und Pflanzenresten wohl gewiss Theil auf
den Urastand zuruckzufuhren ist, dass hier wenig Gelegen-

heit zum Sammeln geboten war. Die Thierreste bestehen
vornehmlich(auschliesslich?) in Fischschuppen. Von Pflanzen-

resten werden folgende 13 Arten angefuhrt: Hymenophyllites
furcatus Brongt. ; Pecopteris arborescens Sch. sp. (Fig. 643),

Pecopt. Miltoni Goepp , Pecopt. dentatus Goepp., Pecopt.
Bredovii Goepp.; Alethopteris Serlii Brongt. (Fig. 645),
Catamites Suckowi Brongt. (Fig. 653), Asterophyllites e.qui-

sctiformis Brongt. (Fig. 667), Annularia longifolia Brongt.
(Fig. 646), Stachannularia tuberculata Weiss., Walchia
piriformis Schloth. sp. (Fig. 681), Arauearoxylon Schrol-
lianum Goepp. sp. (Fig. 706) und Cordaites borassifolius

Sternbg. (Fig. 683).

Hiemit haben wir sammtliche Ablagerungen des Carbon-
systemes in Mittel- und Westbohmen beschrieben und konnen
uns nun der Uebersicht der Lagerungsverhaltnisse zuwenden,
-auf welche oben schon mehrfach verwiesen wurde. Alle

Ablagerungen des Systemes mussen in Berucksichtigung

ihrer analogen Gliederung als ein Ganzes aufgefasst werden,
in welchera die Aufeinanderfolge der drei FlOtzziige, namlich
des carbonischen Liegendflotzzuges und des permischen
Mittel- und Hangendflotzzuges (vergl. Fig. 617) von unten
nach aufwarts und von Suden gegen Norden sozusagen
•eine ruckschrittliche ist, indem die Schichten, je junger sie

sind, desto weiter entfernt vom sudlichen Rande der Ab-
lagerung erscheinen. In Folge dessen fehlen in den kleinen

sudlichen und sudostlichen Partien des Garbonsystemes die

hdheren FlOtzzuge, d. h. das Postcarbon, ganzlich und auch
vom eigentlichen Carbon sind hier vorwaltend die tieferen

Schichtenzuge vorhanden. In den grossen nordlichen und
westlichen Ablagerungspartien triflft man die Gebilde des
«cht carbonischen Liegendflotzzuges nur an den sudlichen,

beziehungsweise ostlichen Randern, der untere permische
Flotzzug (Nurschaner Schichten) ist schon weiter gegen
Borden vorgeschoben und der HangendfiOtzzug (Kounover

\
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Schichten) ist in derselben Richtung noch mehr einge-
schrankt, breitet sich dafur aber bis zum nOrdlichsten Rande
der Ablagerung aus. Am Sad- und Ostrande kommen unter
demselben die tieferen FlOtzzuge des Carbonsystemes nur

•» a in verhaltnissmassig schmalen Streifen zu

& Tage. Es erscheint daher die Lagerung

1 der drei FlStzzuge uber einander treppen-
? fOrmig gegen Norden geneigt und alle

in sudndrdlicher Richtung durch die
verschiedenen Ablagerungspartien ge-
fuhrten Profile zeigen in dieser Hinsicht

!? eine vollkomraene Uebereinstimmung.

| Zum Belege seien die Profile Fig.
" 695, 701 und 702 angefuhrt. Das zweite

ist von Radnitz bis Wscherau in west-
licher und von hier uber Manetin und

jg Prohorz in nordwestlicher Richtung ge-

| fuhrt und durchschneidet die Radnitzer,

E. Pilsener und Manetin-Prohorzer Ablager-

ung. In ersterer ist nur das echte Carbon.
in der zweiten in treppenfOrmiger Ueber-

jr lagerung von Ost gegen West, als auch

| von Sud gegen Nord alle drei FlOtz-

zuge und in letzterer nur der post-

carbonische HangendflOtzzug zur Ab-
lagerung gelangt.

_ Das Profil Fig. 695 durchschneidet

| einen Theil der Kladno-Rakonitzer Ab-
2 lagerung und zeigt deutlich die in sud-
* nOrdlicher Richtung treppenformige

^ Uebereinanderfolge des echt carbonischen
S und der beiden permischen FlStzzuge.

r Dasselbe ist ausdem Profil Fig. 702 zu
ersehen.

5 Diese vollkommene Gleichartigkeit

| der Langerungsverhaltnisse zusammen
3 mit der auf demselben Horizon t durch-

wegs ubereinstimmenden Ausbildung der
KohlenflOtze bietet den uberzeugendsten

Belegtur den einstigen Zusammenhang und die ein-
heitliche Entwickelung sammtlicher Steinkoh-
lenablagerungen MittelbOhmens, welche nur durch
spatere Erosion und sonstige Einflusse getrennte Theile
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einer und derselben, gleichartig aufgebauten, grossen Ab-
lagerung bilden. Die Annahme eben so vieler einzelner

Becken,. als gegenwartig Ablagerungstheile vorhanden sind,

erscheint hiedurch ganz hinfallig.

Wichtig ist der hiemit zusammenhangende Umstand,
dass auch die KohlenflOtze keine beckenartigen Einlager-

ungen vorstellen, sondern durchwegs als einseitig zur
Entwickelung gelangte Strandbildungen erschei-

nen, deren Machtigkeit vom Ablagerungsrande gegen das

Innere in der Richtung des Verflachens nicht nur nicht zu-

nimmt, sondern die in dieser Richtung eine Verschlechterung

erfahren und ganz schwinden. Aus den namentlich durch

die Tiefbergbaue gewonnenen Aufschlussen hat sich ergeben,

dass die Ablagerung der Gesteinschichten und Kohlenfletze

unTerkennbar von der Configuration des Grundgebirges be-

Fig 701. Profit dureu da« Oarboniystem iwlacben KUdno und Scblan.

Naeh K. Ftittmanttl
1 Ornndgebirge. — 2 Etgentllcbes Carbon (LlegendnSt/.rug) — 9, 4 Poatcarbon :

S Mlttel-, 4 HangendflBtciug nlrdllcb Bber dm elgentllcbe Carbon hinansgerUckt. —
6 KohlenflStxe. — 6* Kreldegebllde.

einflusst vvurde (Fig. 647), indem in Terrainmulden desselben
grossere Anhaufungen vegetabilischen Materiales stattfanden

und die FlGtze sich daher machtiger entwickeln konnten,

als auf den Terrainrucken des Grundgebirges. Diese localen

Erscheinungen sind allerdings der allgemeinen Verschlechter-

ung der KohlenflOtze in der Richtung des Verflachens unter-

geordnet, sind aber immerhin von Bedeutung. Auf die

Machtigkeit der Kohlenflfltze haben gewiss auch verschiedene

andere ver§nderliche (meteorologische u. a.) Erscheinungen
eingewirkt. Durch dieselben wurde der gleichmassige Ab-
satz des Kohlenmateriales gehemmt, und zwar hauptsachlich

in carbonischer Zeit, da das permische Hangendkohlenfldtz
durch seine fast uberall gleich bleibende Machtigkeit auf
ruhige, gleichmassig anhaltende Verhaltnisse verweist.
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Die Ablagerungen des Carbonsystemes haben spater

vielfaehe StJrungen erfahren. Zahlreiche Klufte und Spalten
durchsetzen dieselben vornehmlich, wie es scheint, von S
nach N, dann von SO gegea NW und von SW gegen NO.
Mit denselben hangen zum Theil gewaltige Verwerfungen
zusammen, woruber im Einzelnen oben schon berichtet

wurde. Es sei in dieser Hinsicht auf die vielfachen Ver-
werfungen in den kleinen Steinkohlenablagerungen, namentlich

in der Radnitzer Partie (S. 1091), auf die bedeutenden Dis-

locationen in der Pilsener und besonders Kladnoer Ab-
lagerung (S. 1120, 1160) verwiesen. Uebrigens sind ein-

zelne Verwerfungen auch am Tage kennUicb. wie z. B. in

der Klein Pfileper Ablagerung (S. 1 103), ferner entlang des
Miesflusses, des Tfemosnabaches, in der (legend von Kottiken.

Ledetz u. a. in der Pilsener Ablagerung, am Rothen Bach
im Schlan-Rakonitzer Gebiete usw. Die Basaltmassen, welche

die Carbonablagerungen an mehreren Orten durchbrechen,

wie namentlich bei Vinafitz, Schlan und Libin N von Lubenz
in der Kladno-Rakonitzer, bei Prisov SO von Wscherau in

der Pilsener, bei Manetin, Netschetin und Dobrawitz in der

Manetiner Ablagerung, haben keine grosseren Storungen
der Lagerung bewirkt, ja im Mayrauschachte bei Motycin N
von Kladno hat man gefunden, dass Apophysen des Vina-

ritzer Basaltes wohl auf Spalten in die Kohlenmasse einge-

drungen sind, aber keinerlei Verwerfung hervorgebracht

haben. Die Steinkohle erscheint am Contact mit dem Bas-
alt verkoakst. Der von einigen Forschern angenommene
Einfluss eruptiver Massengesteine auf die Lagerung (S. 1 169)
ist wohl demnach, wenn in der That nachweisbar, von
untergeordneter Bedeutung.

b) Das Postcaxbon im Erzgeblrge

ist auf die kleine Brandauer Ablagerung beschrankl.

Die carbonischen Gebilde derselben (S. 1132) werden in der

Mitte der Ablagerung von rothen Schichten bedeckt und
uberwolbt, welche im Dorfe Brandau an der Strasse bis

zum Grunthaler Friedhof mehrfach aufgeschlossen sind. Es
sind hauptsachlich Conglomerate, die nach La.ube aus

Quarz-, Gneiss-, Porphyr- und Thonsteingeschieben ver-

schiedener Grosse, verkittet durch ein rothes, thoniges, zu-

weilen sandiges Bindemittel, bestehen und mit Lagen von
Porphyrtuff abwechseln, welcher zersetzt bunten Thon liefert

Die Machtigkeit dieser postcarbonischen Schichten durfte
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etwa 60 m betragen. Denselben ist nach 0. Feistmantel
ebenfalls ein Anthracitflatz eingeschaltet (Fig. 668), welches
aber nicht mehr abgebaut wird. Die schon von J. Jokely
ausgesprochene Zuweisung dieser Schichten zum Perm konnte
Mangels an Petrefacten wegen palaeontologisch zwar nicht

begrundet werden, stutzt sich aber auf die Analogie der
Verhaltnisse mit anderen Ablagerungen.

o) Das Postcarbon in Sttd- and OstbSnmen.

Budweiser Ablagerung. Das Perm in Sud- und
Ostbfihmen, worunter wir, urn eine zu grosse Zersplitterung

der Darstellung zu vermeiden, das ganze Gebiet ostlich von
der Moldau und sudlich von der Elbe und dem Adlerfluss

verstehen, erscheint in einer Anzahl zum Theil sehr kleiner

Partien NO von Budweis, W bei Chejnov, SW bei Wlaschim,
N bei Diwischau, N von Silber Skalitz, in der Umgebung
von Schwarz Eosteletz und Bohmisch Brod, SW von Ridan.

bei Sec" im Eisengebirge, dann bei Wildenschwert. sowie bei

Geiersberg und Landskron im aussersten Osten des Landes.

Die am meisten nach Suden vorgeschobene und zugleich

grOsste von den zuerst genannten isolirten Partien ist jene

bei Budweis. Dieselbe breitet sich NO von der Stadt in

einer Gneissdepression aus. Ihre Grenze verlauft, wenn wir

N von Brod beginnen, W an Hur vorbei uber Libnitsch, Ostlich

an Roth Oujezd vorbei gegen Koine und von hier uber
Lhotitz und Voselno, ostlich von Nemanitz zuruck gegen
Brod. In dieser Umgrenzung besitzt die Ablagerung eine

von SW gegen NO gestreckte Gestalt, deren Langsaxe etwa
7 "5, und die grosste Breite im nordlichen Theile 2 -75 km
betragt.

Die permischen Gebilde ruhen discordant auf dem
unterlagernden Gneiss. Der sudliche Theil der Ablagerung
bei Voselno, Nemanitz und Brod liegt tiefer als der nfirdliche

bei Roth Oujezd, Lhotitz und Koine, und im Querprofil neigt

sich das Terrain vom sudOstlichen Rande der Ablagerung
gegen Nordwesten. Die Schichtenfolge in dieser Ablagerung
ist nach F. Strasky*) folgende: Dem Gneisse liegen zu-

nachst theils conglomeratische theils sandsteinartige Arkosen
auf, die eine Machtigkeit bis 120 m erreichen, dariiber folgen

i'einkOrnige Sandsteine und pflanzenfuhrende Schieferthone,

welchen ein Flotz anthracitischer Steinkohle eingelagert ist.

*) Sitzber. d. kais. Akad. Wien. XIX. Bd., 1856, p. 325.
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Die Machtigkeit dui-fte 80—100 m betragen. Daruber folgen

endlich rothbraune, zum Theil auch graugmne, ziemlich

glimmerreiche Sandsteine, die stellenweise bei uberhand-
nehmendem Glimmergehalt schieferig werden und meist

recht feinkornig sind. Diese vorherrschenden und an der

Oberflache anstehenden Gesteinschichten besitzen eine Mach-
tigkeit von beilaufig 200 m. W von Libnitsch kommen darin

Kalksteinlinsen vor, angeblich mit Spuren von Fischschuppen.
Das AnthracitflOtz, welches in zwei Banken den tieferen

Schichten der mittleren Abtheilung eingeschaltet ist, verdient

nur stellenweise diesen Namen, weil es sich nur an einigen

Orten ermachtigt, wie z. B. am rechten Bachufer unterhalb

der Artilleriemagazine, dann etwa 2 km W von Hur und
eben so weit NW von Brod, sowie am entgegengesetzten

Rande der Ablagerung bei Lhotitz u. a. Hier uberall er-

reicht die FlOtzmachtigkeit hochstens etwas iiber 1 m, ge-

wOhnlich aber nur 0*3 m. Daher war Helmhacker*)
der Ansicht, dass an Bauwfirdigkeit dieses Anthracitschmitzes

nicht gedacht werden konne. Indessen sind Abbauversuche
schon vor mehr als 300 Jahren vorgenommen worden.
namentlich wurde um das Jahr 1550 von Voselno aus fast

die ganze Ablagerung durch einen etwa 3 km langen Stollen

(St. Eliasstollen) durchfahren, um die Bergbaue bei Hur
zu losen und neuestens wurde berichtet, dass im Herbst
1890 bei diesem letzteren Orte ein neuer Schacht eroffnet

wurde, welcher 400 q (?) Kohle taglich liefern soil. Die

anthracitische Steinkohle wird als sehr rein und von hohem
Warmeeffekt (uber 7000 Calorien) gelobt. Merkwurdig ist

der geringe Halt an Gfildischsilber, welchen E. Rajsky**)
in der Asche mit 00113% (0-0078% Ag. 0-0035% Au) be-

stimmt hat.

Die Lagerung der Permschichten ist eine muldenformige

(Fig. 703), indem das Verflachen vom westlichen Rande her

gegen Osten, vom dstlichen Rande aber gegen Westen ge-

richtet ist. Am Ostrande ist es verhaltnissmassig steil, in

der Mitte der Ablagerung wird es flacher. Mehr als 40*

scheint aber der Fallwinkel nirgends zu betragen. Die Ab-
lagerung wird von mehreren Verwerfungen durchsetzt, worin

eine Hauptschwierigkeit eines lohnenden Abbaues des schwa-

chen Kohlenfldtzes beruht. Ursprunglich wurde die Ablager-

*) Berg.- u. HQttenmann. Jahrb. etc. XXII. Bd. 1874, pag. 98.

*) Vergl. Cziiek.Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., V.1854, pag. 224.
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ung ffir devonisch, dann far jurassisch (Lias) und carbonisch*)

angesehen, bisD. Stub**) deren permischen Charakter aus

der Flora, die W von Hur und S von Lhotitz aufgesammelt

worden war, nachwies. Die Flora ist ziemlich reich, da in

den Schieferthonen im Hangenden des KohlenflOtzes, be-

sonders an einigen Stellen, eine Fulle von Pflanzenresten

vorhanden ist. Helmhacker vermochte 26 Arten zu be-

stimmen, worunter die bezeichnendsten etwa folgende sind:

Sphenopteris erosa Morris, Neuropteris cordata Goepp.,

Odontopteris obtusiloba Naum. (Fig. 642), Alethopteris con-

ferta Sternbg. sp., Alethopt. pinnatifida Gutb., Taenio-

pteris fallax Goepp., Taeniopteris multinervia Weiss, Aste-

rophylUtes spicatus Gutb., Ullmania longifolia Gein., Noeg-

gerathia platynervia Goepp., Walchia piriformis Schl. sp.

(Fig. 681), Jordania moravica Helm. Durch dieselben wird

Strum
vo» BudwtSt
nach Bida Vo—lno

ww#
Fig. 70S. Profit dareb die Bsdw«l<er Fermablagerang.

Naoh B. Helmhacker.

080

1 Gnaiia. — t, t Tertiar der BadweUer Ebeno a iw. 3 lour Sand, S plaatiaehar
rottaer and walwer Thon. — 4, 6, 6 Perm u. iw. I (iwUchea Votelno nod den Arttl-

leriemagaxinen toll 4 atehen) rothe and graagrane Sandatetne und Bandatelnaohtefer,

t aehwaner Bchleferthon mil dem AathracltfiSti, 6 Arkoie.

das permische Alter der Ablagerung vollkommen bewiesen.

Die kleinen Ablagerungen zwischen Wittingau
nnd BObmiseh Brod. Aus der Wittingauer Ebene
und von Muhlhausen sind verkieselte Starame bekannt,

welche allerdings auf secundarer Lagerstatte erscheinen, aber

immerhin auf die Moglichkeit verweisen, dass auch hier die

an Araucariten und Psaronien so reiche obere permische
Schichtengruppe vertreten sein kflnnte. Das genaue Studium
der z. Th. von A. FeiC gesammelten verkieselten HOlzer

und, falls mfiglich, der Verhaltnisse, unter welchen sie vor-

kommen, durfte die Frage zur Losung bringen. Die im
Ackerboden bei Muhlhausen W von Tabor gefundenen

*) Vergl. Cziiek, Jahrb. d. L k. geol. R.-A, V. 1864, p. 224.
**) Verh. d. k. k. geol. R.-A., 1872, p. 165.

Digitized byGoogle



1182 II- Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

Stamme werden als Psaronius radiatus Ung., Psar. Zeidleri

Corda und Psar. asterolithus Gotta angeffihrt. Auch JLje-

lopitys medullosa Corda wird von dorten genannt.

Genauer bekannt ist eine kleine postcarbonische Insel

fistlich voa Tabor. Diese Ablagerung des Rothliegenden
erstreckt sich siidwestlich von Chejnov gegen Turowetz in

der Umgebung von Neudorf. Das herrschende Gestein ist

rOthlicher, zum Theil grauer Sandstein, welcher vom Ghej-

nover bis zum Hrober Bache anstehend gefunden wird.

Die besten Aufschlusse bestehen am Kazdaberg (447 m),

wo D. Stur*), der Entdecker dieser Insel, das Streichen

der Sandsteinschichten sudndrdlich, das Fallen gegen Osten
gerichtet fand. Versteinerungen sind keine gefunden worden.

Weiter n6rdlich triflft man eine ahnliche postcarbonische

Insel inmitten des Gneissgebietes des bohmisch-inahrischen

Hochlandes Wvom Wlaschimbei den DCrfern Nesperska
Lhota, Chobot und Celiv**). An der Oberflache erscheiDen

hier fast nur graurothbraune Sandsteine. Die Reihenfolge

der Schichten ist vornehmlich durch den Bergbau bekannt
geworden, welcher hier im J. 1868 unternommen wurde
und zur Erschurfung eines etwa 30 cm machtigen Kohlen-
flOtzes gefuhrt hat Im Liegenden desselben erschien ein

grauer, Muscovit fuhrender, sehr unvollkommen schieferiger

Sandstein. Hierauf das KohlenflOtz mit schwarzbrauner.

stark glanzender, nicht abfarbender, leicht in prismatische

Stucke zerfallender Kohle; fiber derselben fast schwarze
dunnschichtige, feinkdrnige, vollkommen schieferige Schiefer-

thone mit zahlreichen, jedoch nicht gut erhaltenen Pflanzen-

resten. Noch weiter hinauf finden sich graue grobschichtige

Schieferthone ein, die je weiter nach oben immer sand-

steinartiger und zugleich roth werden. In die grauen Schiefer-

thone ist eine Schicht grauen lettigen Schieferthones einge-

lagert. Helmhacker fuhrt aus dieser Ablagerung folgende

Pflanzenreste an: Spongilopsis dyadica Gein. ; Sphenopteris

Naumanni Gutb. ; Pecopteris arborescens Schloth. sp.

(Fig. 643); Cordaitcs sp. und Cardiocarpon orbiculare Ett.

Auch Fischschuppen und ein Coprolith wurden hier gefunden.

Noch weiter ntirdlich breiten sich postcarbonische
Schichten bei Diwischau aus. Der nOrdliche Theil dieser

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., IX, 1858, p. 68».
<) J. KrejCi, Verb., d. k. k. geoL R.-A., 1868, pag. 239. - R-

Helmhacker, Archiv etc. II. 1877, pag. 440.
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Stadt liegt schon darauf und von hier erstrecken sie sich

nordwarts zum Hegerhause Censko, im Osten zu beiden

Seiten der Strasse zum israelitischen Friedhof und gegen
Mnechnov, im Westen gegen Dalov, ohfte aber dieses Dorf zu
erreichen. Im Liegenden erscheinen vornehmlich Conglo-
merate, im Hangenden rothe glimmerige Sandsteine.

Nordwestlich von hier, Nbei D o u b r aw i t z, sudwestlich

von RiCan, kommen rothe, an der Oberflache ganzlich zu

Ackerboden verwitterte Schichten vor, die ebenfalls fur

permisch gehalten werden.*)

Ablagerung yon Sehwarz Kosteletz und B6h-
misch Brod. Diese ziemlich umfangreiche Partie des Post-

carbons im ostlichen Mittelbohmen erstreckt sich vom Sazava-

flusse bei Silber Skalitz nordwarts uber Sehwarz Kosteletz

und BOhmisch Brod bis in die Elbeniederung, wo sie von
alluvialen Gebilden bedeckt wird. Auch im Osten verbergen

sich die permischen Schichten unter den Alluvionen der

Zasmuker, Koufimer und Plananer Gegend, jedoch unter-

liegt es keinem Zweifel, dass sie unter der Decke derselben

vom Gneiss des bohmisch-mahrischen Hochlandes begrenzt

werden, welcher im Saden, von Silber Skalitz bei Drletin,

das Perm deutlich discordant unterlagert. Im Westen wird

die Ablagerung theils von Phylliten, theils von Granit be-

grenzt und im nordlichen Theile auch von jiingeren Ge-
bilden bedeckt.

Die ganze Ablagerung stellt eine Einklemmung zwischen
dem Gneiss des bohmisch-mahrischen Hochlandes und dem
mittelbOhmischen Granitgebirge vor. NSrdlich von Silber

Skalitz fiber Voplan, Konojed und Nuditz bis zum Radlitzer

und Krymlover Plateau breitet sich das Postcarbon in zu-

sammenhangender Erstreckung aus; um Sehwarz Kosteletz

und Bfihmisch Brod wird dasselbe aber zum grossen Theil

von Kreideablagerungen und Alluvien bedeckt, so namentlich

in einem Zuge von Prusitz uber Sehwarz Kosteletz, Pfe-

hvozd, Tuchoraz, Liblitz bis Pofifian, mit einer Ausbuchtung
gegen Kaunitz und einem zweiten, mehr gegliederten Zuge
von Prusitz uber Brnik, Modednik, Sined und Lstibof bis

PofiCan, welcher hauptsachlich bewirkt, dass das Postcarbon

in diesem Theile nur in den zahlreichen Thaleinschnitten

unter der Kreidedecke zu Tage tritt. Im Osten wird dieser

•) Friedr. Katzer, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXXim 1888,

pan. 872.
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Zug von dem Chotej§-Kseler Thale abgeschnitten, welches

bei sQdnOrdlichem Verlaufe die graaitische Unterlage der

permischen Schichten entblfisst. Es scheint «iner gewaltigen
[:' Verwerfungsklufl zu entsprechen, an welcher der westlicbe

Theil der Ablagerung abgesunken ist. Diese Kluft scheint

auch die eigentliche Grenze zwischen dem Gneiss- und
Granitgebirge zu bezeichnen.

Das allgemein herrschende Gestein ist ein vorwaltend

rother Sandstein. An gunstigen Aufschlussen trifft man aber

j zu unterst Conglomerate, deren durch eine glimmerig thonige,

meist rothe Bindemasse verkittete Gerfllle selbst KopfsgrOsse

erreichen. Dieselbeu bestehen durchwegs aus archaeischen

Felsarten: rothen Gneissen, Hornblendegesteinen, Graniten,

Dioriten usw. Ueber denselben folgen erst Sandsteine, meist

von ziemlich lockerem Gefuge und rother, jedoch schicht-

weise auch brauner, rostgelber und grauer Farbe, welche
stellenweise mit Gonglomeratlagen abwechseln und welchen
auch graue Schieferthonschichten eingeschaltet sind. Die

rothen Sandsteine und Sandsteinschiefer pflegen haufig blau-

oder grungrau gefleckt zu sein. Die Schichtung des Sand-
steines ist meist eine vollkommene, ausgenommen jene
ziemlich grobkSrnigen Lagen der Liegendzone, welche ar-

kosenahnliches Aussehen besitzen, wie bei Tismitz, der
Chrast- und Peklovmuhle usw., und an einigen Stellen, wie
z. B. den beiden letztgenannten Orten durch einen Gehalt
an Malachit und Azurit ausgezeichnet sind. Bei der Peklov-
muhle, dann NO von Nouzov am Fusse des Dobrushugels
und NO von Mocednik bei Vititz treten im Liegenden der
Ablagerung schwache FlOtzchen unreiner Steinkohle, be-
ziehungsweise Brandschiefer auf (Fig. 704), welche fruher

Gegenstand eines wenig ergiebigen Abbaues waren. In den
obersten Schichtenzugen erscheinen Kalksteinconcretionen

und am Nordende der Ablagerung bei Kaunitz, wo sich das
Perm unter dem cenomanen Quadersandstein verbirgt, ganze
Kalksteinschichten von rflthlichgrauer Farbe, die leider sebx
arm an Petrefacten sind. Desgleichen erscheint sudlich vom
alten Tuchorazer Schloss im rothen Sandstein dichter grauer,

in dunne Platten abgesonderter Kalkstein, der einzelne

Spuren von Versteinerungen enthalt. Das wenig machtige
Lager ist aber gegenwartig fast ganzlich ausgebeutet.

Die Machtigkeit des Postcarbons ist am westlichen
Rande der Ablagerung besonders im Suden am Zvanowitzer
Bache eine verhaltnissmassig geringe, in der Mitte der Ab-
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lagerung aber sehr bedeutend. Bei BOhmisch Brod in der
Richtung gegen Tuchoraz, bei Pfehvozd, Peklov, Schwarz
Kosteletz und im Waldgebiete von Konojed bildet bloss der
obere rothe Sandstein ansebnliche Berge und steht an Ge-
hangen und in Steinbruchen haufig in mehr als 20 m hohen
Wanden an. Bei Pfistoupin SO von Bdhmisch Brod wurde
seinerzeit zum Zwecke der Ermittelung von KohlenflOtzen

mit grossem Kostenaufwand eine Bohrung vorgenommen
und eine Tiefe von etwa 1000 m erzielt, ohne dass das
Grundgebirge erbohrt worden ware und leider auch ohne
dass Kohlenflotze gefunden worden waren. J. EbejOI hat
diese uberraschende Machtigkeit des Rothliegenden dadurch
zu erklaren gesucht, dass die Bohrung gerade auf einer

Verwerfungsspalte stattfand, durch welche die wirkliche Mach-
tigkeit vervieftacht wird.

Die Lagerungsverhdltnisse sind im Ganzen einfach. Im
sudlichen Theile der Ablagerung ist das Streichen der

KiUtr Pfiitoupiner Hradtiin
Vervtr/ung Bokrloch W

Fig. 704. Profil dorch die PermabUgarang bei BShmUch Brod.

Nich J. Ktejil.

4 Poatesrbon. — * KohlenMUchen. — 8 Phylllt. — 4 Kreldegebllde. — S Grnnlt

Schichten im Allgemeinen sudwestlich, das Fallen unter

etwa 30° nordostlich, nur am westlichsten Rande am Zva-
nowitzer Bache verflachen die Schichten westwarts, gewisser-

rnassen unter den Granit. Im nordlichen Theile der Ab-
lagerung wendet sich das Streichen mehr gegen Norden
und das Verflachen ist fast durchwegs dstlich oder ostnord-

ostlich, und zwar zum Theil unter recht steilen Winkeln.
KeejCI nimmt eine Aufwdlbung der Schichten an (Fig. 704).

Im ostlichen Theile, dort wo im Thale von Ksel und Vititz

(Bilaner Bach) unter dem Postcarbon Granit an die Ober-
fitache kommt, scheint die Ablagerung in sudnordlicher

Richtung von einer Dislocationsspalte durchsetzt zu werden,
an welcher sich die Lagerungsverhaltnisse ahnlich gestalten

durften, wie an der Pfibramer Lettenkluft (Fig. 182).

In palaeontologischer Hinsicht ist die Schwarz Ko-
steletz-Bohmisch Broder Ablagerung ziemlich arm, da Petre-

facten nur aus den Begleitschichten der Kohlenflotzchen und

Katnr, Geologic too BShmen 75
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sparlich aus den Kalksteinen bekannt sind. Von Thierresten

sind nur einzelne Fischschuppen gefunden worden und
von Pflanzenresten werden 25 Arten angefuhrt, worunter
Fame entschieden vorherrschen Die Fundorte sind bei

Peklov nOrdlich von Schwarz Kosteletz. bei dieser Stadt

auch an anderen Orten und bei Bdhmisch Brod. Die hau-

figer vorgekommenen Arten sind: Odontopteris obtusiloba

Naum. (Fig. 642); Pecopteris arborescens Schloth. sp.

(Fig. 643), Pecopt. dentatus Goepp.; Alethopteris Serlii

Brongt. (Fig. 645), Alethopt aquilina Brongt. ; Catamites ca-

naeformis Schloth., Calam. approximates Brongt. (Fig. 654)

;

Asterophyllites equisetiformis Schloth. sp. (Fig. 667) ; Annula-
ria longifolia Brongt. (Fig. 648) ; Walchia piriformis Sch.

(Fig. 681), Walchia flaccida Goepp. (Fig. 682); Cordaites

borassifolius Stbg. (Fig. 683) ; Cardioearpum Gutbieri Gein.

Karl Feistmantel betont die palaeontologische Ueberein-
stimmung mit den Kounover Schichten.

Ablagertragen im Eisengebirge. Im Bereiche des

Eisengebirges (S 545 ff.) erscheinen Gebilde, welche fur post-

carbonisch gehalten werden, in zwei kleinen Partien in der

Terraineinsenkung zwischen Se£ und Rudov. Die erste

beflndet sich N von Set (SO von Ronov) und besteht we-
sentlich aus ziemlich festen lothbraunen Arkosen, Sand-
steinen und Gonglomeraten, die flach gegen N einfallen.

Die andere breitet sich etwas weiter westlich in der Thal-
niederung zwischen Pocatek, Eraskov, Skoranov, Novy Dvur
bis gegen Rudov aus und lehnt sich an das nordOstliche

Gehange der Eahkova Hora an. Das vorherrschende Ge-
stein ist ein brfickeliger Quarzsandstein mit thonig glim-

merigem rothem Bindemittel ; feste Conglomerate und graue

Schieferthone (mitten in Eraskov) erscheinen nur selten.

Am Fusse der Eankova Hora kommen oberflachlich ver-

streut auch Enollen von rdthlichem Hornstein und Jaspis

vor, die mOglicherweise verwitterten Permschichten entstam-

men. Das Verflachen der Schichten scheint vorwaltend

gegen S gerichtet zu sein. Die Seder Ablagerung besitzt

nur etwa 1 Jim im Durchmesser, die Pocateker ist cca 5 km
lang und 2 km breit. Die erstere ruht auf Syenit und Granit,

die letztere theils auf Granit, theils auf Gneiss. Die Machtig-

keit der Ablagerungen ist gering (10—20 w»). Aufschlusse

gibt es nur wenige, der Umfang der Partien lasst sich aber

ziemlich genau feststellen, weil der Ackerboden im Bereiche

derselben roth gefarbt erscheint.
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Die Ablagerung an der Ostgrenze Bdhmens bei

Wildenschwert, Landskron und Geiersberg reiht sicb nicht

nur unserer Eintheilung gemass, sondern wegen der ubor-
einstimmenden Gesteinsbeschaffenheit und Schichtenfolge an
die ubrigen schon beschriebenen Partien des Postcarbons
Ostlich von der Moldau an. Denn wie in diesen in der
Liegendzone Conglomerate, im Hangenden rothe Sandsteine
vorherrschen, so trifft man dieselben auch in der Ostlichsten

Partie. Es ist hierauf immerhin Gewicht zu legen, weil bei

dem ganzlichen Mangel an Versteinerungen der petrographi-

sche Habitus der Gesteine den einzigen Anhaltspunkt zu
einem Vergleiche bietet

Die Postcarbonablagerung an der Ostgrenze BOhmens
bildet die Fortsetzung jenes langen Zuges, welcher von
Mahrisch Kromau uber Rossitz, Letowitz und Mahrisch
Trubau an der Westseite des mahrischen Syenitmassives
hinzieht und zwischen Abtsdorf und Landskron die bOh-
miscbe Grenze uberschreitet. An der Grenze bei Turpes,
Thomigsdorf und Luckau wird er von jungeren Gebilden
bedeckt, unter welchen nur einzelne Inselchen zum Vor-
scbein kommen. Von Rudelsdorf an erstreckt sich das Perm
aber in ununterbrochenem Zuge uber Dittersbach, Liebenthal,

Friedrichswald und Zampach bis gegen Lititz. Dieser Zug
wird im Osten von einer Linie begrenzt, die von Landskron
W an Rothwasser vorbei uber Geiersberg, Schreibersdorf,

Dlouhonowitz bis gegen Bohousov gezogen werden kann.

Die westliche Grenze ist scharf durcb Kreitjeablagerungen be-
zeichnet und zieht von der Hermigsdorfer Hdhe, an Trie-

bitz vorbei, uber Rathsdorf bis Tschemowir am Stillen Adler,

dann am anderen Ufer uber die Friedrichswalder H6he und
Hlavna zum Wilden Adler bei Lititz. Unter den Kreidege-

bilden breitet sich das Postcarbon allenfalls noch weiter

gegen Westen aus, wie sich daraus ergibt, dass in dem
Thaldurchriss des Wilden Adlers bei Wildenschwert um
Kerhartitz und weiter westlich bei Hradek auf der archae-

ischen Unterlage unter der Kreidedecke Permschichten zum
Vorschein kommen, deren Machtigkeit hier allerdings so ge-

ring erscheint, dass ein Auskeilen des Postcarbons in west-

licher Richtung sehr wahrscheinlich ist.

In dieser ganzen Erstreckung sind rothe thonige Sand-
steine das an der Oberflache herrschende Gestein. Einen
Einblick in die Schichtenfolge vermag man nur an sehr

-wenigen Stellen, wie im Adlerthal unterhalb Geiersberg, bei

75*
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Rothwasser und Zampach zu gewinnen Zu unlersl, direct

auf dem archaeischen Grundgebirge liegen grobe Conglo-
merate, deren Verbreitung jedoch eine beschrankte ist

Hieruber folgen die erwahnten, meist rothen, glimmerigen
Sandsteine und Sandsteinschiefer, in deren unterer Zone
durch einen Kohlenscburf bei Rothwasser schwarze Schie-

ferthone mit dunnen EohlenschnQrchen nachgewiesen wur-
den. Hier erscheinen auch Knollen eines kieselreichen Kalk-

steines, bei Zampach aber treten im Hangendsten der Ab«
lagerung graurothe Kalksteine in ganzen Schichten auf.

Die LagerungsverMltnisse sind wesentlich durch die

tektonischen Vorgange beeinflusst, welche die Entstehung
des Adlergebirges bewirkten (vergl. S. 533 ft). An der Ost-

grenze der Ablagerung bei Luckau, Landskron. Rothwasser,
Geiersberg, Schreibersdorf. Dlouhonowitz sind die Schichten
ausserst steil gehoben, ja oft fast senkrecht stehend. Weiter
westlich wird das Fallen der Schichten flacher. Das Schichten-
streichen entspricht im Ganzen der Langserstreckung der
Ablagerung, beziehungsweise der Hebungsaxe des Adlerge-
birges (NW), wovon Ausnahmen vornehmlich am Ostlichen

Rande vorkomraen. Das Verflachen ist meist westlich oder
sudwestlich.

Petrefactenfunde sind mir aus dieser Ablagerung nicht

bekannt.

d) Das Postcarbon auf der Sttd- and Ostseite des Biesengebirges.

Ablagerang am Sttdfusse des Riesen^ebirges.
Diese Ablagerung erstreckt sich von Eisenbrod und Rovensko
ostwarts uber Semil, Lomnitz, Neu Paka, Starkenbach, Petzka,

Hohenelbe, Arnau bis Trautenau und Eipel. Sie bildet ein

langgestrecktes Viereck, welches sich sudlich von der Be-
grenzungslinie des Riesengebirges (S. 456 u. 484) von Par-
schnitz an der Aupa bis Eisenbrod ausbreitet und zwar bis

Eisenstadtl, BOhm. Proschwitz, Eal, Neuschloss, Prausnitz und
Podhrady bei Eipel. Dieses ganze. postcarbonische Vorland
des Riesengebirges hat K. v. KoftiSTKA*) von Ost nach
West in orographischer Beziehung folgendermassen gegliedert

:

das Plateau von Soor, das Hugelland von Wiltschitz,

den Zwitschin-Rucken mit seinen Vorlagen, das Plateau von
Falgendorf und den Kozakov-Rucken.

*) Archiv etc. II. Bd., 1. Abth. Prag 1877.
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Das Plateau von Soor wird im NW vom Trau-
tenauer und Pilnikauer Thale, im W und SW vom Elbe-
thale, im SO, und NO vom Aupathale umgeben. Es be-

sitzt fast eine kreisrunde Ausdehnung und steigt von
300—350 m Seehflhe an der Sohle der Thalfurchen rasch

zu 400 m auf, um sich dann weiter in flachen Wellen bis

zu 600 m Seehohe zu erheben. Der hSchste Punkt des
Plateaus ist der Gamberg bei Prausnitz-Kaile (607 m), die

zweithOchsten Berge : der Fichtenberg und die Graue Koppe
bleiben unter 600 m (584, bezw. 552 m). — Das Hu gel-
land von Wilts chitz und Nieder Langenau schliesst

Fig. 705 bl« 707. Vei klpwlie StKmrao if bdhmltchen Potlcarboni.

Z. Tb. Dieh K. Feittmantel.

1 Psaroniui ef. Cottai Cord*. Qaeracbnltt in n»t. Or. — 8 Araucaroxylon Schralti*

aniut Ooepp tp. — 8 Ptaronius infaretut Uog. 9 and S Terklelnen.

sich zwar geologisch an das Soorer Plateau an, umfasst
aber orographisch die Verlangerung von drei Rucken des
Hochgebirges : jenem des Wachur Berges, des Behmischen
und des Schwarzen Berges. Diese Rucken fallen zwar dort,

wo die krystallinischen Schiefer aufhOren, 3—400 m tief steil

gegen Suden ab. wodurch die geologische Grenze des
eigentlichen Riesengebirges sehr deutlich gekennzeichnet ist

;

allein die zwischen den Rucken in's Vorland austretenden

Bache haben hier durch ihre erodirende Thatigkeit Ver-

langerungen derselben zu Stande gebracht, welche dem
Postcarbon angehoren und als Vorlagen des Riesengebirges

zu betrachten sind, umsomehr, als sie in Folge des ver-
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schiedenen geologischen Aufbaues von ihrer urspriinglichen

Richtung abgelenkt erscheinen. Die hdchsten Kuppen in

diesem Gebiete sind : der Sepl Berg bei Jungbuch (582 m),

der Wiltschitzer Berg (542 m) und der Koppenberg bei

Forstbad (525 m). — Der Zw i t s ch i n - Ru ck e n erstreckt sich

von NW gegen SO. Das Centrum desselben, die eigentliche

Zwitschin-Kuppe, ist arcbaeisch (S. 518) und nur die nord-
westliche Erstreckung des Ruckens gehort dem Perm an,

wahrend das sudSstliche Ende von Kreidegesteinen gebildet

wird. Der hochste Punkt ist 671 m hoch. Die Vorlagen
des Ruckens (Chlum, S. 519) gehoren vorwaltend dem Kreide-
gebirge an. — Das Plateau von Falgendorf schliesst

sich bei Mastigbad an den Zwitschinrucken an. Es stellt ein

Hochlandvor, welches aus den umgebenden Terrainfurchen

:

dem Elbthale, der Einsenkung von Hohenelbe fiber Hrabacov
bis Ernstthal, der Iserthalfurche und dem Olesnathale, von
cca 300 m rasch auf 400 m SeehOhe ansteigt und dann,
stark gewellt, sich selbst bis 560 m erhebt, um noch von
mehreren Berggruppen uberragt zu werden. Eine mehr als

12 km lange Bodenerhebung, in deren Mitte Falgendorf liegt,

streicht vom Dorfe Bela uber Lewiner Oels bis Gross Borowitz
in der Richtung WNW—OSO. Auf ihr sind die massigen
Kuppen: der Jiva Berg (547 m), Babka Berg (548 m), Levin
Berg (571 m), Kaiser Berg (605 m) und Cista Berg (570 u)
aufgesetzt. Ihre Fortsetzung zieht gegen Klein Borowitz
und DOberney weiter fort. In Falgendorf kreuzt sich mit ihr

fast rechtwinkelig eine von N gegen S ziehende Terrainer-

hebung, welcher der Wachberg (630 m) und der Horka
Berg bei Studenetz angehoren. Aehnlichen Bodenanschwel-
lungen, jedoch ohne bestimmt ausgesprochene Richtung, ge-
horen der Dechnik Berg (556 w) bei Cikvaska, der Hajisko
(597 m) bei Mfifcna, der Kozinec (560 m) bei Starkenbach u. a.

an. — Jenseits des Olesnathales erhebt sich der oben ziemlich

flache von NW gegen SO ziehende Kozakovrucken, so
benannt nach dem hOchsten Punkt, dem Kozakov Berge
(745 m) SW von Semil. Der Rucken dacht nach SW und
NO bis zu 500 m ziemlich steil, dann bis zu 400 m sehr
sanft ab und breitet sich hier fast plateauartig aus. Im
SW gegen das Thai von Leskov-Rovensko ist der weitere
Abfall wieder ziemlich steil, ebenso im NO gegen das Iser-

und Olesnathal. „Gegen SO senkt sich der Rucken des
Kozakov bis zu 490 m, indem er hier zwischen Hofensko
und Kl. Kotelsko einen breiten Sattel bildet. Hierauf er-
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hebt er sich wieder bei Struzinetz zu 550 S, biegt bier
nach Suden urn, erbebt sich dann bei Hradek und Krosov
bis zu 665 m, worauf die Richtung wieder in die ursprung-
liche sud6stliche umspringt und in dieser Richtung bis Neu
Paka fortziehend die schOnc, aussichtsreiche Kuppe des
Berges Tabor (684 m), des wildromantischen Bradlec (661 m)
und der Kumburg (641) bildet. Auf dieser ganzen Strecke
hat der Bergriicken eine Lange von mehr als 25 km, wovon
jedoch nur etwa die ersten 15 km als eigentliche Rucken-
lange gerecbnet werden kdnnen; denn von Neudorf an ist

auf der Nordseite die trennende Tiefenlinie des Olesnathales
so wenig charakteristisch, dass man von hier an bis Neu
Paka schon die Verbindung des Kozakovruckens mit dem
Plateau von Falgendorf constatiren kann."

Die orographische Beschaffenheit des Terraines lasst

einen Zusammenhang mit dem geologischen Aufbau er-

kennen, indem die hervorragenden Kuppen und Berge
sammtlich von eruptiven Massengesteinen gebildet werden,
welcbe die postcarbonischen Sedimente durchsetzen.

Die Ablagerung gehdrt zu jenen, welche am fruhesten

die Aufmerksamkeit der Geologen fesselten. Fb. A. Reuss
1797, K. v. Raumer 1819, J. Motejlek 1829, Zobel und
v. Carnall 1831 und F. X. M. Zippe 1831 waren die

ersten, welche sich mit ihr befassten ; an dieselben schlossen

sich spater A. E. Reuss, E. Beyrich, E. Porth, J. Jokely,
J. KrejCI und A. Fri6 an. Das Verdienst, das Postcarbon
am Sudfusse des Riesengebirges zuerst genauer erforscht

zu haben, gehdrt E. Porth an, dessen treffliche und bis-

lang nicht genugend gewurdigte Darlegungen voile Beacht-
ung verdienen, welche ihnen bei einer Neuaufnahme des
Gebietes, die schon des Vergleiches mit den mittelbohmischen
Ablagerungen wegen dringend geboten ist, wohl auch zu
Theil werden wird. E. Porth unterschied drei Stufen, von
welchen die unterste durch Conglomerate, die mittlere durch
kupfererzhaltige Sandsteine und die obere durch Hornsteine
fuhrende dunkelrothe Schichten hauptsachlich charakterisirt

wird. Auch Jokely behalt die Gliederung der Ablagerung
in drei Stufen bei, welche sich aber mit jenen E. Porth's
nicht decken. Seine Eintheilung ist folgende: 1. Untere
Stufe, umfassend Conglomerate und Sandsteine, Schiefer-

thone und Sandsteine mit Eupfererzen, Kalkmergel und
Brandschiefer. 2. Mittlere Stufe enthalt Arkosensand-
steine, Schieferthon und Sandstein, Kalkmergel und Brand-
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schiefer mit Fisch- und Pflanzenresten. 3. Obere Stufe:
grauer Schieferthon und Mergelschiefer mit Hornstein und
Brandschiefer, braunrother Schieferthon. J. KrejCi hat sich

dieser Eintheilung im Ganzen angeschlossen, die einzeinen

Stufen jedoch, am sie genau zu fixiren, nach den Orten der

typischsten Entwickelung Semiler, Braunauer und Ealnaer
Stufe benannt, in welche letztere er das Hangendglied von
JOKELY's mittlerer Stufe einbezogen zu haben scheint. Seine

Auffassung ist in dieser Hinsicht nicht ganz klar.

Solange als neue genaue Aufnahmen zu keinem wohl-

begrandeten Ersatz fur die Gliederung Jokely's gefuhrt

haben werden, durfte es sich empfehlen, dieselbe beizube-

halten, wiewohl schon JOKELY selbst und nach ihm Beyrich,
sowie namentlich Wolf darauf hingewiesen haben, dass die

Eintheilung je weiter gegen Osten, desto weniger den wirk-

lichen Verhaltnissen entspricht. Nicht zu verkennen ist die

Uebereinstimmung mit der allgemeinen Schichtenfolge in

den kleinenPermablagerungen Sstlich Ton der Moldau und viel-

leicht durfte es genugen, wie in diesen, vom petrographischen

Standpunkte aus nur zwei Stufen zu unterscheiden : die

untere mit vorherrschenden Conglomeraten, die obere mit
Schieferthonen und Sandsteinen, sowie Kohlenfiotzchen, be-

ziehungsweise Brandschiefern. Vorlaufig werden wir uns
aus dem angegebenen Grande an die JoKELY'sche Ein-

theilung halten.

Die untere oder Semiler Stufe besteht im Lie-

genden aus Conglomeraten von grauer oder graubrauner
Farbe mit bis kopfsgrossen Geschieben von Quarz und
krystallinischen Schiefern, gebunden durch ein Sandstein-

mittel, das firtlich sehr hervortritt. Schieferthoneinlagen sind

selten. Hieruber folgen griinlichbraune oder graue, mitunter

kalkige Sandsteine, in welchen stellenweise Kohlenschnure
von 10— 70 cm Machtigkeit vorkommen, wie z. B. bei Nieder

Stiepanitz, und welche mit Banken eines gleichfarbigen

Schieferthones, der nach obenzu allmalig herrschend wird,

wechsellagern. Darin erscheint ein im Durchschnitt 10, aber

auch bis 80 m machtiges, von grauen Schieferthonen be-

gleitetes Mergel-BrandschieferflOtz mit Lagen oder Mugeln
von Mergelkalkstein, Hornstein und Schwarzkohle, stellen-

weise auch von Thoneisenstein oder Sphaerosideriten, sowie
eingesprengten, selten mehr angebauften Kupfererzen.

Die Stufe ist nur in einem 1 bis 4 km breiten Streifen

entlang des Biesengebirges, dessen archaeische Gebilde sie
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unmittelbar tiberlagert, verbreitet und kann aus der Semiler

Gegend uber Starkenbach, Hohenelbe, Herraannseifen, Frei-

heit bis Trautenau verfolgt werden. Das Brandschieferflotz

ist von Semil bis Mohren S von Freiheit mehr minder gut
aufgeschlossen . Zwischen letzterem Orte und Forstbad
besitzt es eine verhaltnissmassig flache Neigung und ist

Fig. 70S uud 70S Stegocephalen dea bobmlachen Poatearbona

Nach A. Trii.

1, t Nytaaia trachyitoma Tit. 1 tTnterkfefer, V, nat. 6r. 2 Zahn aua demaelben ernal
vergrSaa. Gaakohle Ton Nuracban. — 8, 4, 6 Chelydmaurus Vranyi Fr. 3 Drel Zabne
aua dem Oberklefer elnea fragmentaren Scbgdels von Bupperedorf bei Hraun&n,
3raal vergrftaa. 4 Sehmelsfaltea tod der Spltze deraelhen Zabne 20mal Tergrbaa. 6 Be-

nrirtee Tbler in "/, natttrl. Groaae nach Beaten ana dem rothen Kalkateln Torn
O e 1 b e r g bet Braunaa.

durch Verwerfungen in vier Lappen getrennt, die durch
das Mohrenbachthal scharf abgeschnitten werden, so dass

sudlich von demselben keine Spur des Brandschiefers mehr
erscheint. In Hohenelbe ist eine mehrere Meter machtige
Partie der Brandschiefer eigenthumlich entwickelt. Dieselbe

enthftlt namlich eine grosse Menge meistens kaum faustgrosser

Sphaerosiderite und Thoneisensteinkugeln, welche meist in
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Schnuren angeordnet sind und durch Verwitterung sich

aus dem Gesteine herauslosen und die Abhange bedeck rj.

Friiher wurden die Brandschiefer haufiger als jetzt von den
Landleuten auf den Feldern in kleinen Meilern ausgebrannt,

ran die an Kali und Phosphorsaure ziemlich reiche Asche
als Dungemittel zu gewinnen.*) Gewisse Abarten eignen

sich recht gut zur Leuchtgas-Fabrikation und werden zu

diesem Zwecke in der That verwendet An das Brand-
schieferflotz ist auch das Vorkommen von meist oxydischen
Kupfererzen gebunden, wegen welcher es friiher an vielen

Punkten aufgeschlossen war. Im Liegenden des FlMzes
erscheinen, wie erwahnt, an einigen Stellen Schwarzkohlen-
fldtzchen, wie namentlich bei Bitouchov, Pfikre, Rybnitz,

Unter Stiepanitz und Hohenelbe, auf welche ehedem na-
mentlich bei Stiepanitz Bergbau betrieben wurde. Jokely
stellt zur unteren Stufe auch die Brandschiefer mit Schwarz-
koblenfldtzchen und die Mergelkalksteine bei Nedvez, Ho-
fensko, Slan6 und Cikvaska sudlich von Semil, welche
allerdings einen hohen Horizont derselben einnehmen sollen.

Fruher wurde hier hauptsachlich der bituminOse Mergel-

kalkstein abgebaut, da er gebrannt als Dungemittel guten
Absatz fand. Gegenwartig wird auf dem Hofensko-Nedvezer
Flotzzuge Steinkohlenbergbau betrieben. Die Zusammen-
setzung desselben im mittleren Theile von Hofensko wird
wie folgt angegeben: Ob en brauner Schieferthon 10»»,
darunter brauner Sandstein 20 m, lichtgrauer Sandstein und
Conglomerat 1 m, grauer Schieferthon mit Pflanzenresten

1 m, grauer Mergelkalkstein 2 m, Brandschiefer 1 m, Schwarz-
kohle 0'3»», Mergelkalkstein 0'5m, unten grauer Schiefer-

thon. Bei Nedvez ist die Schichtenfolge ahnlich, nur dass
sich hier unter dem etwa 4 m machtigen grauen Sandstein
und Schieferthon mit Pflanzenresten ein etwa 2 m machtiger
Melaphyrstrom ausbreitet. Die bei Slane und Cikvaska
erschurften Flotze sind verworfene Theile des Nedv§zer
Zuges mit entgegengesetztem (nordlichem) Einfallen.

*) A. E. Reuss, Sitzber. der kais. Akad. Wien, XVI1L Bd. theilt

eine Analyse des bituminOsen Scbiefers von Oberlangenau mit Die-

selbe ergab 5-29% K,0, 4-78% P,Os und 36-56° /„ organ. Substanz.
Von neueren Analysen ist die genaueste jene des bituminosen Scbie-

fers von Hohenelbe von Ant. Belohoubek (Zpravy o zased. kral.

6. spoleC. nauk, If84). Das frische Gestein enthielt 1-7726*/. K 2

0-50177, P,0
?
nnd 20- 1006% organ. Subst, chemisch gebund. Wasser

usw. Durch die Verwitterung des Gesteines erleiden die letzteren Sub-
stanzen starke Einbusse, auch nimmt P 2 O s ab, wogegen der Kaligehalt
relativ steigt. Am meisten jedoch wachst der Gehalt an Fe,03 .
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A

,

Die mittlere Stufe des Postcarbons am Sudfusse
des Riesengebirges (welche J. KEEJCf Braunauer Stufe ,.

benannt hat j besteht in der unteren Zone aus mehr minder .

'. f,

orthoklasreichen Arkosen, die vorwaltend in den tiefsten

Banken zum Theil conglomeratisch erscheinen, meist roth-

braun gefarbt sind und blassrothliche bis schneeweisse |

feinkornige Sandsteine, sowie dunkelrothe bis violette, stark

abfarbende, dunnblatterige Schieferthone eingelagert ent-

halten. Hornsteine und Kalkmergel sind selten. Die Arkosen
sind reich an rerkieselten Stammen. Das obere Glied der
Stufe besteht vorwaltend aus ziemlich feinkOrnigen rothlichen, y
mitunter gebanderten und geflammten Sandsteinen und glim- ;'j

merigen Schieferthonen, zum Theile mit hellgrunen Flecken
oder Lagen eines chloritischen Glimmers. Stellenweise er-

scheinen Mergelkalksteine und Hornsteine in ziemlich mach-
tigen Banken. Auffallend ist oft der Mangangehalt der

Schichten.

Diese Stufe ist auf der Sudseite des Riesengebirges

am meisten verbreitet, da sie abgesehen von der Zone der

unteren Stufe entlang der archaeischen Schiefer des Gebirges

und von der stuckweisen Bedeckung durch die obere Stufe,

das ganze oben umgrenzte Gebiet des Rothliegenden ein-

nimmt. Namentlich erscheint sie im Hangenden der unteren

Stufe in einem Streifen, dann zwischen den einzelnen

Schollen der oberen Stufe und sudlich von diesen letzteren

in einer durchschnittlich 1 Meile breiten Zone 'entlang der

sudlichen Grenze der Ablagerung. Das Kreidesystem legt

sich hier unmittelbar an die Mittelstufe an. Jok£ly hat

hervorgehoben, dass beide Glieder derselben nicht gleich-

massig gelagert sind, sondern dass im nordlichen Bereiche

das sandig-thonige hangende Glied bis auf einige Ausnahmen,
wie zum Beispiel bei Branna SW von Hohenelbe, direct die

untere Stufe ilberlagert, wahrend im sudlichen Bereiche

die Liegend-Arkosen herrschen. Diese Lagerung soil aber

keineswegs durch Verwerfungen herbeigefuhrt sein, sondern

es soil hier ein Fall thatsachlich ubergreifender Lagerung
stattfinden. Die Originalprofile JokSly's Fig. 711 und 712
veranschaulichen seine Auffassung derVerhaltnisse ambesten.

Die obere oder Kalnaer Stufe besteht aus intensiv

rothen sandigen Schieferthonen mit untergeordneten Lagen
sehr murber, glimmerreicher, rother Sandsteine und festerer a

Arkosen. Sie enthalt mehrere Mergelschiefer- und Brand- 1

schieferfldtze, die von Lagen von Hornstein, Jaspis, Garneol,

3
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Thoneisenstein und Sphaerosideriten begleitet werden, ahnlich

wie in der unteren Stufe. An diese letztere erinnern lebhaft

auch die im Brandschiefer bisweilen eingeschlossenen Schnflre

und Linsen von Steinkohle und die Kupfererzfuhrung, welche
jener in der unteren Stufe analog ist.

Diese Stufe bedeckt die tieferen Schichtenzuge grossten-

theils nur in einzelnen, meist oslwestlich gestreckten Schollen,

den Fragmenten einer ehemals gewiss mehr verbreiteten

Decke. Die westlichste dieser Schollen erstreckt sich vom
Kozakov fiber den Stran-

skoberg und Pohof, zwi-

schen Horensko und
Strufinetz hindurch bis

fiber KoSfalov hinaus.

Nordlich davon erscheint

ein Lappen bei Cikvaska,

sudlich bei Lomnitz und
Liebstadtl. Deutlicher

umgrenzen lasst sich ein

noch sfidlicherer Strei-

fen, der von Kyje S von
Lomnitz uber Zdar, Si-

fenov, Krsmol bis zum
Kloster von Neu Paka
verfolgt werden kann.
Weiter Ostlich trifft man
einige geringere Schol-
len zwischen Stikau
und Vrchovina sowie W
von Stupna Nordlich
von hier erscheint eine

kleine Partie bei Karlov.

dann eine Scholle zwi-
schen Svojek und Merz-

dorf und noch weiter nordlich ein Zug zwischen Kundratitz
und Merzdorf sudlich von Starkenbach. Eine grosse Scholle
erstreckt sich von Rovnacov uber Huttendorf, Kalna, Pels-
dorf, MOnchsdorf, Proschwitz bis Arnsdorf N von Arnau.
In dieser von dor grossen und kleincn Elbe durchfurchten
Partie ist die Stufe am besten entwickelt. Sudlich von der-
selben, bei Falgendorf und S bei Gross Borowitz. sowie
Sstlich von Arnau kommen noch einige geringfugige Lappen
vor, sonst aber herrschen im Osten von Arnau uber Pil-

Platto mil FShrten tod Starlern.

Naeh .i. Irii.

Saurichnita BUtlerianut Hoebit. Oroiie fttnffiDge-
rlge ribrien. Ltnki uuter dleten kleine Tier flnge
nge Fiibrten Ton Saurtchnilu perlatut Fr. «/n »»
lOrl. OrSue. Ana dem rolhen Sanditein des Strii-

nik-HttgeU be) Sera 1 1.
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nikau bis Trautenau und Eipel an der Oberflache durchwegs
Gesteine, welche der Mittelstufe eingereiht werden. (Vergl

Seite 1195).
Mehr Wichtigkeit als den ubrigen Gliedern der Stufe

kommt den mergeligen und bituminosen Schichten zu,
welche die grosste Aehnlichkeit mit jenen der unteren Stufe

besitzen. Werden nun diese als erstes BrandschieferflOtz

bezeichDet, so bilden jene das zweite BrandschieferflOtz,

von welchem wohl zu bemerken ist, dass es E. Porth
nicht in die oberste, sondern in das Hangendglied der
mittleren Stufe einreihi Das zweite BrandschieferflOtz wurde
fruher vornehmlich bei Kostalov abraummassig fur die

Reichenberger Gasanstalt gewonnen, und auch anderwarts
abgeteuft, jedoch erwies es sich weniger anhaltend als das
untere FlOtz. An mehreren Orten, namentlich im stkdlichen

Strich, fehlen die Brandschiefer und es erscheinen nur die

sie sonst begleitenden mergeligen grauen Schieferthone mit
Schnuren von Homstein, Jaspis usw. An anderen Stellen

herrschen wieder Kalksteine auffallend vor, wie zum Beispiel

bei Tatobyta N von Rovensko (welche Kalke KrejCi aber
zur Mittelstufe einbezieht). Die Kupfererzfuhrung ist eine

analoge wie beim unteren BrandschieferflOtz, und war die

Hauptursache, weshalb das FlOtz an vielen Stellen, z. B.

am Kozakov, bei Pohof, Huttendorf, Ober und Nieder
Kalna, Hennersdorf, Pelsdorf, Nieder Langenau, Forst usw.
aufgeschlossen wurde.

Bezuglich des Verhaltnisses zur mittleren Stufe fuhrt

Jok£ly an, dass die obere Stufe theils auf dem oberen,

theils aber auch direct auf dem unteren Gliede der mittleren

Stufe ruht und dass einige Schollen den alteren Schichten
deutlich discordant aufliegen. Auch komme es vor, dass

Schollen der oberen Stufe keilfdrmig zwischen die alteren

Schichten eingeklemmt sind, wie besonders auffallig am
Klimentberg SW von Starkenbach zu sehen sei (Fig. 712).

Die Parallelisirung dieser drei Stufen des Postcarbons
am Sudfusse des Riesengebirges mit den permischen Ab-
lagerungen Mittel- und West-B6hmens ist sehr schwierig

durchzufuhren. Wir werden dieselbe erst versuchen, nach-
dem wir auch das Perm des dstlichen Vorlandes des

Riesengebirges werden kennen gelernt haben. (S. 1206 ff.)

Nun wollen wir noch die Lugerungsverhaltnisse der
ganzen Postcarbonablagerung am Sudfusse des Riesenge-
birges zusammenfassend uberblicken. Die Lagerung ist im
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Grossen und Ganzen muldenfdrmig, indem die Schichten

im nOrdlichen Bereiche gegen Suden, im sudlichen aber
gegen Norden verflachen. Die Muldenaxe erstreckt sich von
West gegen Ost und der nOrdliche Muldenflugel fallt be-
deutend steiler gegen dieselbe ein, als der sMliche. Das
Streichen der Schichten ist im Allgemeinen west-ostlich,

nurdie Conglomerate derunteren Stufe, welche unmittelbar

dem archaeischen Riesengebirge auflagern, machen in ihren

Streichungslinien bei ziemlich steilem Verflachen (20—50° S)

alle Biegungen der Urgebirgsgrenze mit. Je weiter sudlich,

desto deutlicher tritt das west-Ostliche Streichen hervor
und das Schichtenfallen wird flacher. Das untere oder erste

BrandschieferflOtz besitzt ein sudliches Verflachen von 20°

bis 25°. Das zweite oder obere Brandschieferflotz besitzt

ein sudliches Einfallen nur in seinen nOrdlichen Ausbissen.

Die mittlere und obere Stufe zeigt im grOssten Theile ihrer

Verbreitung, sudlich von Lomnitz, Liebstadtl, RovnaCov,
Arnau, Pilnikau, flaches nOrdliches Fallen.

Im Einzelnen erscheint die Lagerung vielfach gestOrt.

Namentlich scheint die ganze Ablagerung von einer Anzahl
beilaufig der Hebungsaxe des Riesengebirges parallel ver-

laufender Dislocationsspalten durchsetzt zu»werden, die

sich besonders im westlichsten und Ostlichsten Theile mit

nordwestlichen , beziehnngsweise fast sudnordlichen Ver-
werfungen combiniren, wodurch die Ablagerung in Schollen

zerlegt erscheint, die gegen einandermannigfaltig verschoben
sind. (Vergl. Fig. 711, 712). Es ist sehr moglich, dass die

von Jok£ly mehrfach betonte ubergreifende Lagerung der
einzelnen Stufenglieder (vergl. weiter oben) auch nur auf

Dislocationen zuruckzufuhren ist. Zur Feststellung dieser

Verhaltnisse ist eine neue systematische Aufnahme des
Gebietes unbedingt nSthig.

Auch in palaeontologischer Hinsicht lasst unsere

Kenntniss des Postcarbons am Sudfusse des Riesengebirges

noch sehr viel zu wunschen ubrig. Beide Brandschieler-

flOtzzuge sind reich an organischen Einschlussen, namentlich

haben sie zahlreiche Fischreste und Pflanzenabdrucke ge-

liefert, und die Arkosen sind reich an verkieselten Helzern.

Die Zahl der festgestellten und beschriebenen Arten beider

organischen Reiche ist aber bis jetzt verhaltnissmassig gering.

In den ersten beiden Banden seiner Beschreibung der

Pennfauna BOhmens fuhrt A. FriC noch keinen Thierrest
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1200 M. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

aus der Ablagerung an. Von friiher her*) sind bekannt:
Fahrten von Saurichnites salamandroides Gein. und Sau-
rich. lacertoides Gein. von Unter Ealna, Branna und Hut-
tendorf ; dazu kommen neuestens bei Semil entdeckte 12 cm
lange und 13 cm breite, fOnffingerige Fahrten des Riesen-
sauriers Saurichnites Rittlerianus Hochst. und kleine vier-

flngerige Fahrten von Saurieh. perlatus FriC (Fig. 710),

feraer Xenacanthus Decheni Beyr. (Pleuracanthus?) von
Hohenelbe, Kalna, Kostalov, Semil, Acanthodes gracilis Rom.
von Hohenelbe, Palaeoniscus Rohani Haeckel (Fig. 715)
von Semil, Kostalov, Kalna Pal. Vratislavensis Ag. (Fig.

716) von Ealna, Arnau, Pal. angustatus Gein. von Kalna,

Branna, Huttendorf, Pal. Kablikae Gein. von Kalna, Pal.
lepidurus Ag. angeblich von Hohenelbe, Pal. luridus Haeck.,

Pal. obliquus Haeck., Pal. caudatus Haeck. und Pal. Reussi
Haeck.**) sammtlich von Semil.

Pflanzenreste wurden hauptsachlich bei Nedvez, Ho-
fensko, Cikvaska, Stiepanitz, PlouCnitz S von Lomnitz, Krs-

mol, Neu Paka, Petzka, Kalna und Hohenelbe gesammelt.
Namentlich werden folgende Arten genannt: Hymenophyl-
lites semialatus Gein., Neuropteris tenuifolia Schloth., Odon-
topteris obtttsiloba Naum. (Fig. 642), Adiantites aquilina
Brongt, Pecopteris arborescens Schloth. sp. (Fig. 643), Pe-
copt. oreopteridis Goepp., Alethopteris Serlii Brongt. (Fig.

645), Lonchopteris rugosa Brongt., Taeniopteris abnormis
Gutb., Psaronius infarctus Ung. (Fig. 707), Psaron. radia-
tus Ung., Psar. helmintholithus Cotta, Psar. scolecolithus

Ung., Psar. bohemicus Gorda, Psar. Haidingeri Stenzl,

Psar. asterolithus Gotta, Tempskya pulchra Gorda, Temp,
microrhiga Corda, Temp, macrocaula Corda, Calamites Suk-
koioi Brongt. (Fig. 653), Galam. approximates Brongt. (Fig.

654), Asterophtjllites equisetiformis Schloth. sp. (Fig. 667),
Sphenophyllum Schlotheimi Brongt (Fig. 650), Stigmaria
ficoides Brongt (Fig. 678), Walchia piriformis Schl. (Fig.

681), Araucaroxylon Schrollianum Goepp. sp. (Fig. 70o),

Cardiocarpum (rutbieri Gein.

Araucariten sind besonders bei Petzka (Burgruine), bei

Stupna und am Kozinec bei Starkenbach so reichlich vor-
handen, dass man hier in der That von versteinerten Waldern

*) H. B. Geinitz, Dyas od. die Zechstein-Formation u. d. Roth-
liegende. Leipzig 1861.

**) Denkschr. d. kais. Akademie, Wien 1850.
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sprechen darf. Psaronien finden sich in grosser Menge na-

mentlich urn Neu und Alt Paka. J. KrejCi ist der Ansicht,

dass die Araucariten fuhrenden Sandsteine bei Petzka schon

dem oberen Postcarbon angehdren, d. h. den Zechstein in

Bohmen vertreten kOnnten.

Ablagerung auf der Ostseite des Riesengebirges.
Durch die Eipeler Mulde und das Thai von Parschnitz wird
von der grossen, eben beschriebenen Erstreckung jener Theil

des Postcarbons getrennt, welcher sich hanptsachlich in der

Braunauer Landesausbuchtung ausbreitet und welchen wir als

Ablagerung auf der Ostseite des Riesengebirges bezeichnen.

Die am Sudwestfusse des Schwadowitzer Riickens entlang der

Kreide zu Tage ausgehenden echten Carbonbildungen kenn-
zeichnen einen Senkungsbruch (S. 1139), welcher die eigent-

licheGrenze zwischen den beiden Ablagerungspartien am Fusse
des Riesengebirges bildet. Knapp sudlich von diesem Bruche
bei Roth Kosteletz und Nachod erscheinen zwar auch post-

carbonische Bildungen, die sichaber durch ihrubereinstimmen-

des Streichen und nOrdliches Verflachen geologisch wohl mehr
an die sudliche Ablagerung anschliessen, indessen der Ueber-
sichtlichkeit halber im Anschluss an die ostliche Ablagerung
beschrieben werden sollen.

Die orographischen Verhaltnisse der Ablagerung auf

der Ostseite des Riesengebirges wollen wir an der Hand der

trefflichen Schilderung K. v. Ko&istka's *) naher besichtigen,

weil dieses reich gegliederte Terrain namentlich dadurch von
Wichtigkeit ist, dass es gegen Sudosten die Verbindung des

Riesengebirges mit den mahrisch-schlesischen Sudeten herr

stellt. Oestlich von Schatzlar erhebt sich ein scharfer,

von N gegen S ziehender Riicken, welcher von den ost-

lichen Auslaufern des Riesengebirges nur durch den Sattel

von K6nigshan getrennt ist und den Namen Rabenge-
birge oder Ueberschaargebirge fflhrt. Derselbe be-

ginnt S von Liebau mit dem Gutschen Berge (853 m)
steigt in der schdnen regelmassig geformten Spitzberg-Kuppe
zu 874 m an und senkt sich dann bei Albendorf zuui Thale
des Glasewassers hinab. Die westlichen bewaldeten Ab-
hange sind steiler als die ostlichen. Von diesem porphy-
rischen Raabengebirge zweigen sich vier deutlich von ein-

ander geschiedene Bodenerhebungen ab: der Riicken von
Schwadowitz oder Ealtman-Rucken nach SSO, das Aders-

») Archiv etc. II. Bd. 1. Th. p. 103 ff.

76
Katztr, Geologie von BObmen.

Digitized byGoogle



1202 II Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

bach-Politzer Sandsteingebirge nach SO, das Heidelgebirge

nach und endlich die vierte Bodenwelle, welche nach NO
ziehend. das Raabengebirge mit dem Waldenburger Berg-

lande in Preussisch Schlesien verbindet. Diese beiden
letzteren Terraingebiete liegen aber schon ausserhalb Bohraens
und werden daher nur soweit als nothig beriicksichtigt werden.

Der Schwadowitzer oder 2altman-Rucken wird
vom Raabengebirge durch die Furche von Parschnitz-Alben-

dorf orographisch zwar geschieden, hangt mit demselben
aber geologisch zusammen, indem der sudliche Theil des

Raabengebirges, sowie der 2altman-Rucke in der Haupt-
sache aus postcarbonischen Gesteinen aufgebaut sind. ' Der
letztere Rucken erstreckt sich von Petersdorf bei Parschnitz

bis Hronov a. d. M. 17 km weit in fast gerader Linie. Aus
dem Aupathal erhebt er sich in steilen, 50— 100 m hohen
Lehnen bis etwa 400 m, wo er sich in sanften Wellen aus-
breitet, iiber welche der eigentliche Rucken mit steilen

Boschungen bis zu 650 m ansteigt, welcher dann noch im
nOrdlichen Theile von einigen Felswanden : Na pustinach bei

Slatina (710 w"), bei den Branden (648 »»), am Hexen-
stein (721 m) und im sudlichen Theile von einigen flach-

gewOlbten Kuppen flberragt wird.

Das Sandsteingebirge von Adersbach und
Politz schliesst sich orographisch unmittelbar an den
Schwadowitzer Rucken an, stellt aber in geologischer Hin-
sicht einen isolirten Theil des dem machtig entwickelten

Kreidesysteme entsprechenden Sandsteingebirges in Nord-
und Ostbdhmen vor und kommt daher hier vorlaufig nicht

naher in Betracht. Beachtung mussen wir aber der. sog.

Braunauer Mulde und dem dieselbeauf der nordfistlichen

Seite umsaumenden Heidelgebirge widmen. Die erstere

ist der Thalweg der Steine auf b6hmischem Gebiete. Dieser
Fluss entsteht in dem waldigen Berglande bei Steinau in

Preussisch Schlesien aus einigen Bachen, zieht ursprunglich

von Ost nach West, dann von Nord nach Sud in einem
fast schluchtartigen Thale, tritt bei Neusorge unterhalb Fried-
land in B6hmen ein, durchzieht die Braunauer Mulde,
welche sich somit gewissermassen als Thalerweiterung dar-

stellt, unb tritt dann unter Ottendorf in's Glatzische aus. Der
ganze Untergrund der Mulde, in deren Mitte etwa Braunau
liegt, ist permisch; im SW wird sie von dem aus Kreide-
schichten aufgebauten Sternrucken und im NO von dem
schonen, durchschnittlich 700 m hohen Porphyr- und Mela-
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phyrrucken des Heidelgebirges oder Braunauer Porphyrge-
birges eingeschlossen, uber welchen sich einige Kuppen
ziemlich namhaft erheben, wie der Spitzberg (879 m) bei

Grenzddrfel, der Johannesberg (784 m) und der Heidelberg

(739 m) beim Dorfe Johannesberg und der Schulzenberg

(751 m) bei SchOnau. Fig. 713 stellt den grOssten Theil

der Braunauer Mulde vor. Man sieht hier links den Stern-

rucken mit der vortretender Felswand der Ringelkoppe und
dem spitzigen Hutberge an seinem hinteren Ende, rechts

die Bergreihe des braunauer Porphyrgebirges und ganz im
Hintergrunde die Waldenburger Berge und das sog. Durre
Gebirge. Dazwischen breitet sich die Mulde aus.

Das Terrain der sich sudlich anschliessenden, inner-

halb der bohmischen Grenze scheinbar isolirten Partien des

Postcarbons zwischen Roth Kosteletz und Nachod, bei Bohm.
Braunauer

Hutbtrg Ringelkoppe Braunau Porphyrgebirge

Fie. 718. Die Braacaaer Mulde. Aufgenoramen too drr Grouen Ben>chenar.

Nach K. Bill t. KorMka.

Cerma und Giesshubel bietet keine besonders hervorzu-

hebenden Eigenthumlichkeiten dar. Einige sudlicher ge-

legene, ganz geringe Partien stellen die Verbindung der Ab-

lagerungen am Fusse des Riesengebirges mit dem Landskron-

Geiersberg-Lititzer. beziehungsweise mit dem langen mah-

rischen Zuge des Postcarbons (S. 1187) her.

Die echt carbonischen Gebilde des Schatzlar-Schwado-

witzer Zuges (S. 1138) werden concordant von postcarbo-

nischen Gesteinsschichten uberlagert, welche fast den ganzen

^altmanrucken zusammensetzen und sich ostwarts bis

unter die Kreidesandsteine des Adersbach-Politzer Gebirges

erstrecken (Fig. 679). Das herrschende Gestein sind rothe

feldspathreiche Sandsteine, welche besonders in den tieferen

Lagen in conglomeratische Schichten ubergehen, wahrend

schichtweise, namentlich aber im Hangenden in bedeuten-

76*
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derer Machtigkeit Schieferthone und Kalksteine auflreten
und hier auch ein aus mehreren Banken bestehendes Stein-
kohlenfiOtz erscheint (Fig. 679).

Dieser permische sog. Radowenzer FlStzzug
wird in Bezug auf die echt carbonischen Liegendfldtze (S. 1138)
als HangendflOtzzug bezeichnet. Er beginnt im Norden
dicht an der Grenze des Porphyres des Raabengebirges bei

Berggraben und zieht in sfldOstlicher Richtung fiber Qualisch,

Radowenz, Jibka, Wustrey bis gegen Zlicko von Hronov,
wo er von den Sandsteinen des Kreidesystemes bedeckt
wird. Die Eohlenbanke, deren Anzahl gegen zehn betragt,

besitzen eine sehr verschiedene Machtigkeit von 5 bis 100 em
und verflachen wie die Begleitschichten unter 30—35° in

NO. Steinkohlenbergbaue bestehen seit einigen Decennien
vornehmlich in der Gegend von Qualisch und Radowenz,
wo im letzten Jahre etwas uber 50.000 Metercentner Kohle
gewonnen wurden.

Wahrscheinlich im Hangenden dieses Kohlenfldtzes,

etwa so wie die Schwarte im Hangenden des Eounover
Fldtzes, erscheint bei Potschendorf an der Landesgrenze
NO von Trautenau Brandschiefer mit Koprolithen, anderen
Fischresten und Pflanzenabdrticken (worunter auch Schutzia

Helmhackeri Stur vorkommt) und daruber ein Kalkstein-

fldtz. Ueber das permische Alter dieser Schichten kann
gar kein Zweifel obwalten. Aehnliche Ealkmergelfldtze er-

scheinen auch anderwarts, wie namentlich bei Wernersdorf
und Wapenka. Bei Unter Wernersdorf waren die mit Kupfer-
erzen impraegnirten Kalkfldtze seinerzeit Gegenstand eines

allerdings geringfugigen Bergbaues.
Die kaolinischen Sandsteine und Conglomerate des

Zaltmanruckens sind besonders interessant durch ihren

grossen Reichthum an verkieselten Stammen. Dieselben
waren noch vor 30 Jahren zu Tausenden auf der Bergwand
von Radowenz gegen die Brandhauser, auf dem Slatinaer

Oberberge und bei Jibka vorhanden. Sie besassen meist
einen Durchmesser von 50—65 cm, zuweilen selbst bis 150 cm,
und eine Lange von 30 em bis 2 m, selten bis 6 m, in

welchem Falle sie stets in mehrere Stucke zerbrochen waren.
Die meisten Stamme waren oval, einige auch vollkommen
rund, aber eine Abrollung war an denselben nicht wahr-
zunehmen. Die Stamme mussten also an Ort und Stelle

gestanden haben, woraufhin H. R. Goeppebt 1

*) das Vor-

* Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1857, pag. 725. — Ueber die ver.
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kommen als versteinten Wald von Radowenz bezeichnete.

Die Stamme gehOrten hauptsachlich den Arten: Araucaro-
xylon Brandlingii Goepp. sp. und Araucar. Schrollianum
Goepp sp. (Fig. 706) an. Gegenwartig freilich ist der ver-

steinerte Wald fast verschwunaen, weil die grossen Stamme
alle fortgeschafft und zu verschiedenen Zwecken verbraucht

worden sind; an denselben erinnem nur die zahlreichen

kleinen Stammfragmente , die sich an den angegebenen
Stellen noch vorfinden.

Die versteinerten Walder befinden sich im Liegenden
des permischen Steinkohlenflotzes ; im Hangenden desselben

folgen raeist kaolinreiche rothe Sandsteine und grobkOrni-

gere Arkosen. Von Jibka sudostwarts entlang der Kreide-

grenze erscheinen die postcarbonischen Schichten thonig-

sandig.

Rothe oder rothbraune, mitunter licht gebanderte oder
geflammte feldspathige Sandsteine und glimmerige Schiefer-

thone, sowie thonig-sandige Schichten scheinen das ganze
etwa 8 km breite Adersbach-Politzer Kreidegebirge zu un-
terlagern, unter welchem sie im Osten am Fusse des Stern-

ruckens entlang der Linie Deutsch Wernersdorf-Kaltwasser
wieder zu Tage kommen. Sie fallen dann fast die ganze
Braunauer Mulde bis zum porphyrischen Heidelgebirge

an der aussersten Landesgrenze aus; nur bei Strassenau

und Johannesberg am Fusse des Heidelgebirges kommen
unter denselben grobkfirnige Arkosen zum Vorschein. Das
Streichen der Schichten ist im Ganzen nordwestlich, das
Fallen sehr flach sudwestlich, zum Theile fast schwebend,
dennoch unverkennbar jenem des Radowenzer FlOtzzuges

entgegengesetzt, so dass das Postcarbon in der Braunauer
Landesausbuchtung eine Mulde mit flachem nordOstlichem
und steilerem sudwestlichem Flugel bildet, deren Mitte das

Adersbach-Politzer Kreideplateau einnimmt.
Von grosstem Interesse sind die den glimmerigen Sand-

stein- und Schieferthonschichten eingeschalteten zwei Zuge
von Brandschiefern und mergeligen rOthlichen, zum Theile

auch bituminosen schwarzen Kalksteinen. Der liegende die-

ser Zuge kann aus der Gegend von Tunschendorf in Glatz

tiber Ottendorf, Grossdorf, den Oelberg N von Braunau und
Heinzendorf bis Ruppersdorf und Grenzdorfel verfolgt wer-

steinten Walder im nOrdl. Bohmen u. in Schlesien. 36. Jahresber. der

Schles. Ges. fur vaterland. Cultur. 1858.
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den, wenn er auch vielfach im Zusammenhange gestort ist

Nordlich von demselben bei Schonau und Hermsdorf . in

unraittelbarer Nahe des Porphyrgebirges treten Brandschiefer

zu Tage, die wohl mit Recht nur fur Partien dieses sich

unter der Oberflachendecke fast schwebend ausbreitendeo

Ottendorf-Oelberger Zuges betrachtet werden durfen, welche
in den Thalfurchen durch Erosion entblosst worden sind.

Der Kalkstein wurde am Oelberge bei Braunau durch Stol-

lenbetrieb gewonnen und lieferte hier zahlreiche Thierreste

von grosser palaeontologischer Wichtigkeit. Auch Ruppers-
dorf und Ottendorf sind bekannte Fundstatten von Verstei-

nerungen.
Der zweite oder hangende Brandschieferzug ist reicher

an Kalkschichten, jedoch weniger machtig als der erste.

Aus der Wunschelburger Gegend in Glatz streicht er, viel-

fach von Lehm bedeckt, fiber Bernsdorf, Marzdorf und Haupt-
mannsdorf bis Halbstadt, wo er vom Steinethale abgeschnitten

zu werden scheint. Auch er wird als reich an organischen
Einschlussen bezeichnet.

Jokely hat die gesammten Permbildungen der ganzen
Braunauer Mulde seiner mittleren Stufe der Ablagerung auf
der Sttdseite des Riesengebirges und zwar vorwaltend dem
hoheren Theile derselben eingereiht und den Schwadowitz-
Radowenzer Zug in eigenthumlicher Weise gegliedert. KrejCi
hat die araucaritenreichen Sandsteine des Zaltmanruckens
noch fur carbonisch und erst den Radowenzer Flotzzug fur

permisch angesehen und ist in Betreff des Braunauer Perms
nicht nur der Ansicht Jokely's beigetreten, sondern hat die

Braunauer Ausbildung der mittleren Stufe fur typisch er-

klart und diese daher Braunauer Stufe benannt. Wie Jokely
hielt auch er diese Gebilde fur junger als die eine sehr
ahnliche Fauna fuhrenden Brandschiefer von Semil, Kosfalov.

Hohenelbe und Hermannseifen. wahrend A. FriC 1889
diese Frage fur noch nicht spruchreif erklarte.

Gegenwartig dttrfte kaum mehr angezweifelt werden.
dass der ganze 2altmanrucken und namentlich auch die

versteinerten Walder dem Postcarbon angehOren und dass
der Radowenzer Kohlenflotzzug im Allgemeinen dem Kou-
nover Hangendflotzzug in MittelbShmen entspricht. Ein
weiterer directer Vergleich ist schwierig durchzufuhren, weil
viele Umstande darauf verweisen, dass die Bildungsverhalt-
nisse in den Ablagerungen Ost- und Nordostbohmens an-
dere waren als in Mitt el- und WestbShmen, Ein Aequi-
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valent der Nurschaner Schichten ist in den ersteren uber-

haupt nicht vorhanden und jene Bildungen, die mit den
Kounover Schichten parallelisirt werden kOnnen, besitzen

doch einen so verschiedenen Charakter, dass die Gleich-

stellung nicht streng durchgefuhrt werden kann. Nach dem
gegenwartigen Stande unserer Kenntniss der Permablagerung
am Fusse des Riesengebirges scheint es am angemessend-
sten zu sein, die ganze Ablagerung in den Hangendzug
des Garbonsystemes in Bohmen einzubeziehen, d. h. sie in

Parallele mit den Kounover Schichten zu stellen, jedoch

Fig. 714 bit IK. Tblerreate del bSboUchen Poatnrbooi

Z. Tta. n»ch A. VtU.

1 Mtlantrpeitm putillum ft. N»t OrOsse. OelberiM Brinnio. — * Palatonitcut

Roham H»ek Verkleln. Koitilov. — S Palaumiiem Vratitlavtntii Agati. Verklatn.

Bapparadorf bet Brannma.

die verschiedene Ausbildung hervorzuheben Die Jo-

KELY-KREJCi'sche Gliederung, als nur im westlichen Theile

der Ablagerung einigermassen deutlich hervortretend, wird

wohl fallen gelassen werden mflssen. Wurde man sie durch

die oben angedeutete ersetzen, dann wurde sich fur die Se-

miler und Kostalover Brandschiefer einerseits und fur die

Braunauer rothen Kalke, beziehungsweise fur die Brand-

schieferfldtzzuge der Ablagerung auf der Ostseite des Riesen-

gebirges anderseits beilaufig dasgleiche Alter ergeben. Es

ist wahrscheinlich, dass diesem Gliededes Postcarbons in Nord-
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bohmen aber ein etwas jungeres Alter zuerkannt werden
musste als der Kounover Schwarte Mittelbdhmens. In der
Uebersichtstabelle S. 1211 wurde versucht diese Auffassung.

welche mit den palaeontologischen Verhaltnissen in Einklang

zu stehen scheint, zum Ausdruck zu bringen.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Permablagerung
auf der Ostseite des Riesengebirges besonders wegen der

Thierreste sehr wichtig. A FriC besehreibt in den ersten

zwei Banden seines schon vielmal genannten Werkes fol-

gende Arten: Branchiosaurus umbrosus Fr. vom Oelberg

bei Braunau, Melanerpeton pusillum Fr. (Fig. 714) eben-
daher, Melanerp. pulcherrimum Fr. von Ruppersdorf, Pa-
laeosiren Beinertii Gein. vom Oelberg, eine wahre See-
schlange der Permformation, die wohl 15 m lang gewesen ist,

Chelydosaurus Vranyi Fr. (Fig. 709) ebendaher und Sphe-
nosaurus Sternbergii H. v. M., dessen Fundort nicht genau
angegeben werden kann. Sonst sind noch bekannt: Xena-
eanthus Decheni Beyr. vom Oelberg und von Ruppersdorf,
Pleuracanthus sp. vom Oelberg (Fig. 693), Palaeoniscus
Vratislavensis Ag. (Fig. 716) und Pal. lepidurus Ag. von
Ruppersdorf.

Pflanzenreste kommen namentlich in den Begleitschich-

ten des Radowenzer SteinkohlenflOtzes, in den schwarzen
bitumindsen Kalksteinen von Oftendorf, in den Brandschie-
fern und Schieferthonen des Oelberges bei Braunau und in

den analogen Schichten bei Hermsdorf vor. Zu den haufig-

sten und charakteristischsten Arten gehOren: Sphenopteris
tridactylites Brongt, Sphen. erosa Gutb., Hymenophyllites
semialatus Gein., Hymen, complanatus Goepp., Noeggerathia
cyclopteroides Goepp., Noeg. platynervia Goepp., Noeg.pal-
maeformis Goepp., Neuropteris Loshii Brongt., Neuropt. te-

nuifolia Schloth., Neuropt. auriculata Brongt. (Fig. 632),

Calliptcris conferta Brongt. Callipteris affinis Goepp.,
Odontopteris crassinervia Goepp., Odont. serrata Kut , Odont.

stipitata Goepp., Cyclopteris rarinervia Goepp., Cyclopt-

cordata Goepp.,^ Adiantites aquilina Brongt., Pecopteris arbo-

rescens Schloth. sp.(Fig. 64b), Pecopt. oreopteridis Goepp.,
Pecopt. dentatus Goepp., Pecopt. Schlotheimi Goepp., Ale-
thopteris lingulata Goepp., Taeniopteris coriacea Goepp.,
Taen. fallax Goepp., Taen. dbnormis Gutb., Asterocarpus
Geinitsi Gutb., Dioonopteris permica Goepp., Sagenopteris
taeniaefolia Goepp., Schizopteris trichotnanoides Goepp.,
Schiz. ncuropteroides Goepp., Calamites gigas Brongt., Cal.
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Suckowi Brongt. (Fig- 653), Asterophyllites equisetiformis

Schloth. sp. (Fig. 667), Aster, elatior Goepp., Annulana Ion-

gifolia Brongt. (Fig. 648), Annul, sphenophylloides Zenk. (Fig.

649), Sphenophyllum Schlotheimi Brongt. (Fig. 650), diese

letzteren drei Arten nur bei Radowenz vorkommend, he-
pidostrobus attenuates Goepp., Lepid. pachystachis Goepp.,

Sigillaria Cortei Brongt., Sigil. alternans L. et H. (Fig.

674), Sigil. rimosa Goldb., Sigil. Brardi Brongt., Sigil.

denudata Goepp. (Fig. 676), Walchia piriformis Schloth.,

Wal. flaccida Goepp. (Fig. 681, 682), Wal. filiciformis

Schloth., Wal. linearifolia Goepp., Araucarioxylon Schrol-

lianum Goepp. sp. (Fig. 706), Arauc. Brandlingi Goepp.,

Cordaites borassifolius Stbg. sp. (Fig. 683), Cord, princi-

palis Germ, sp. (Fig. 684), Schutzia anomala Gein., Schutzia

Helmhackeri Stur, Trigonocarpus fibrosus Goepp., zahlreiche

Arten von Rhabdocarpus und Cardiocarpus, fast sammtlich

von Braunau, Didymotheca cordata Goepp., Carpolithes mem-
branaceus Goepp.

Von dem Hronov-Schwadowitzer Permzuge wird nur
durch einen schmalen Kreidestreifen bei Zbecnik und Boh-
dasin die oben schon erwahnte Roth Kosteletz-Nachoder

Ablagerung des Postcarbons getrennt. Dieselbe wird im
Osten von Hronov bis Klein Pofi6 vom Mettauthale, bezie-

hungsweise von dem archaeischen Mensegebirge begrenzt,

iiberschreitet bei Beloves die Landesgrenze und breitet sicb

in der Lewiner Bucht in Glatz aus, nach BShmen nur noch
im Zipfel N von BOhmisch CermA und dann in einem Aus-
laufer voO Kfisnei uber Unter GiessMbel bis Sattel her-

ubergreifend. Die westliche Grenze in BOhmen wird von
Kreideablagerungen gebildet und im Allgemeinen durch die

Ortschaften Lipi (S von Nachod), Brafec, Ober Rybnik,

Roth Kosteletz, Lhota, Bohdasin bezeichnet. Unter der

Kreidedecke breitet sich das Postcarbon zwar noch weiter

gegen Westen aus, nimmt aber unverkennbar an Machtig-

keit ab und keilt schliesslich ganz aus, so dass W von Ska-
litz das Kreidesystem direct dem archaeischen Grundgebirge
aufliegt. Es ist klar, dass man es hier nur mit einer Rand-
bildung zu thun hat. Belege des Gesagten bieten die Thal-

furchen des Eipelflusses und seiner Zufliisse Von der Rie-

senburg N bei Skalitz bis an die Mundung des Liebenthaler

Grabens windet sich die Eipel in einer Schlucht, in welcher

unter der Kreide das Perm wohl entbldsst ist, allein nur
wenig zahlreiche Aufschlusse bestehen Dafur ist die Schich-
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1210 !'• Palaeozoische Gruppe. — Carbnnsystem.

tenfolge im Mstetiner Querthale gut aufgedeckt. Man sieht

hier Arkosen in haufigem Wechsel mit rothen thonigen

Sandsteinschiefern und Kalkmergellagen, welche zuweilen

auch nur einzelne Schrullen bilden. Sudlich von der Riesen-

burg thalabwarts stehen unter den Kreideschichten nur

Phyllite und Gneisse an, das Postcarbon erstreckt sich also

nicht weiter gegen Suden. Etwas fistlicher im Thalbette des

Olesnitzer Baches bei Studnitz unterteufen Permschichten

die Kreidedecke schon in einer schwachen Lage, deren

Machtigkeit ostwarts gegen Nachod zu rasch anwachsl. Der
schmale im Eipelthale zu Tage tretende Streifen ist nur ein

durch Erosion entblGsster Strich des unter der Kreidedecke
verborgenen Theiles der Ablagerung am Siidfusse des Rie-

sengebirges und zugleich die westliche Fortsetzung der

grSsseren Nachod-Roth Kosteletzer Erstreckung, woraus sich

schon der enge Zusammenhang dieser mit jener ergibt,

welcher durch die analoge Gesteinsbeschaffenheit und das

ubereinstimmende Slreichen und Fallen (S. 1201) noch niehr

bekraftigt wird. Im nOrdlichen Theile von Bohdasin fiber

Roth Kosteletz etwa bis Unter Rybnik und Pavlisov herr-

schen rothe Feldspathsandsteine und glimmerige Schieferthone.

welche flach gegen N einfallen und von ziemlich giobkOr-

nigen Arkosen unterteuft werden. unter welchen in der

Nachoder Gegend graue Schieferthone, kalkhaltige Sand-
steine und Phyllit- Conglomerate liegen. In dieser Liegend-

zone der Ablagerung erscheinen auch einzelne Lagen oder
Knollen von Kalkstein, wie z. B. am linken Mettauufer bei

Nachod m Wege zum Bauernhofe U Vita u. a

Weiter sudlich bis zum Wilden Adler kommen nur
mehr einige kleine Perminseln zum Vorschein. Etwa 5 km
S von Sattel steht bei Kounov, Rozkos und Rowney
eine grOssere Partie von Conglomeraten an, deren machtige
Banke in den bis in's Grundgebirge eingefurchten Thallaufen

gut entblOsst sind Auch hier bestehen die Conglomerate
hauptsachlich aus Phyllitstucken, die von eineni thonig kie-

seligen Bindemittel zusammengehalten werden.
Weiter sudlich tritt eine Permpartie im Thale von

Lukawitz N von Reichenau auf. Sie besteht wesentlich

aus thonigen Sandsteinen von dunkelrother Farbe, welche

nur an wenigen Stellen entblSsst sind. jedoch die Roth-
fiirbung des Ackerbodens in der Umgrenzung der Partie

veranlassen.

Noch sudlicher erscheint eine isolirte Partie postcar-

bonischer Gebilde im Jahodover Walde, etwa in der
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Uebersicht der Ablagerungen des Carbonsystemes
in BShmen.

Ablagerungen

Carbon
|
Post.carbon (Perm)

Untere

Rad-

nitzer

Kohlen-

flBta-

grnppe

Obera

Bad-

nitzer

Kohlen*

a»te-

gruppe

Mlttel-

JEoblen-

flBtz-

gruppe

(Nnr-

chaner
Schlch.

1
lea)

1

Hangend-
Kohlen&Stz-

gruppe

Weet-
bShml-
•obe

Entwlk-
kelung
(Eou-
noTer
Scbich-
ten)

OttbBh-
mliche
Entwlk-
kelang

. (Semi-
ler.uad
Brau-

: nauer
; Setaich-

teiO

a) In Mittel- nnd Westbobmen.

Radnitzer Ablagerung ....
Stiletzer Ablagerung . ...
Liseker Ablagerung . . .

Klein Pfileper Ablagerung ; .

Holoubkauer Ablagerung . .

Ledkover Ablagerung ....
MirOschauer Ablagerung . .

Kladno-Rakonitzer Ablagerung
Pilsener Ablagerung . .

Merkliner Ablagerung . . .

Wranovaer Ablager. (bei Mies)
Manetiner Ablagerung unit der

Partie bei Stiedra

b Im Ersgeblrge

Brandauer Ablagerung . .

Niklasberger Vorkommen . .

c) In Sttd- nnd Ostbobmen

Budweiser Ablagerung . . .

Die Ablagerungen von Wittin-

gau, Mahlbflusen, Chejnov,
Wlaschim, Diwiscbau, Dou-
brawitz ...

Schwarz Kosteletz - Bohmisch
Broder Ablagerung . . .

Ablagerungen im Eisengebirge
Ablagerung an der mahrischen
Grenze

d) Am Fusge des Rtesen-
gebirges

Ablagerung auf der Sudseite .

Ablagerung auf der Ostseite .

+
+

+
4-

+
+

, ?

+

+

+

+
+
+

+
+

+ 1

+
+

+ •

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+ 1
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Mitte zwischen Reichenau und Slatina, dort wo bei Cihadlo
der Weg gegen Jahodov abzweigt. Man findet hier ausge-
schwemmt, sowie unter der Kreide anstehend grobkornige

Sandsteine. Nflrdlich von der Strasse bei Cihadlo selbst

kommen rothe thonige Sandsteine vor, die auf Syenit zu
ruhen scheinen.

Versteinerungen sind aus diesen Partien des Postcar-

bons nicht bekannt.

. Hiemit haben wir sammtliche Ablageningen des Car-
bonsystemes in B6hmen einzeln beschrieben. Aus der Ueber-
sichtstabelle S. 1211 ist ihre Gliederung zu ersehen, so dass

ein Vergleich der Entwickelung derselben erm<5glicht wird.

Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf das ganze
Carbonsystem.

Eruptive Massengesteine sind im eigentlichen

Carbon eine seltene Erscheinung, spielen aber im Postcar-

bon zumal am Fusse des Riesengebirges eine sehr wich-

tige Rolle.

Porphyre treten in den mittelbOhmischen Ablager-

ungen nicht deutlich zu Tage, durch den Bergbau sind aber

sog. Porphyrtuffe mehrfach nachgewiesen. Dieselben sind

jedoch nicht genauer untersucht und durften moglicherweise

zum Theil verwitterte Porphyre sein. Sie werden von Vej-

vanov bei Radnitz, von Petrowitz, Lubna. Hostokrej und-
Wellhotten, sowie von Kladno (Layerschacht) angefuhrt. Sie

sind von rother, seltener von grauer Farbe, erscheinen meist

in Schichten und sollen die Ursache der Rothfarbung der

Permschichten vom MittelkohlenflOtzzuge aufwarts sein.

(Vergl, S. 1160.)

Am Fusse des Riesengebirges werden die postcarbo-

nischen Ablageningen von bedeutenden Porphyrmassen be-

gleitet. Am westtichsten erscheint Porphyr an der Sudwest-
seite des Jeschkengebirges in einem Zuge von Liebenau,

wo er die sudliche Grenze eines Permstreifens bildet, wel-

cher im Norden von einem Melaphyrzuge begrenzt wird.

(Fig. 717). Der Porphyrzug erstreckt sich etwa von Fried-

stein bis Bystr6, wo er am machtigsten entwickelt ist. Etwas
westlich, gegen Bohm. Aicha zu, erscheint bei Vlcetin im
Bereiche der Kreide eine Porphyrkuppe. Im ganzen Zuge
herrscht felsitischer Quarzporhyr. Das Gestein von Liebenau
ist fur denselben typisch. Es enthalt nebst graulichen Quarz-
k6rnchen auch zahlreiche oft von Tafelchen eines rothen
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Eisenglimmers umschlossene Feldspathe, ausgeschieden in

einer Grundmasse mit schSner, dadurch bewirkter Strom-
structur, dass Feldspathstreifen mit Quarz- und Glasstreifen
abwechseln.

Weiter sudlich tritt Poiphyr im Kozakovrucken bei

Turaau auf. Er erscheint bier unter dem Melaphyr- und
Basaltstrome als altestes Glied dieser drei Eruptivgesteine
und ist petrographisch dem Saulenporphyr, welcher N von
Klein Tscheraosek (S. 342) an der Elbe den Phyllit durch-
bricht, ahnlich. Seine Grundmasse ist nach Bo&icky sehr
reich an Haematitkornchen, enthalt Feldspath und Glas-

streifen. Die porphyrischen, 1—3w»m grossen Quarzkorner
umscbliessen gewohnlich Glaseinschlusse von regelmassigen
Quarzumrissen.

Der rothe Porphyr von Tatobyta SW von Semil, dann
die Porphyre von Bezdedin NW, 2dar und Oujezdec SO

Liibataa

/TW

Fig. til. Profil bel I.lebonau.

1 Cenomsner Quaderiandtteln. — i Taroner Planer, 9 Qoader. — 4 Postcarbon (rather
Sandsteln). — 6 Phylltt. — « Alluviam. — 7 Melaphyr. — 8 Porphyr.

von Lomnitz, sowie die Porphyre nachst Oujezd und Stav

SW von Neu Paka erscheinen sammtlich nahe oder ganz
an der West- und Sudgrenze der Ablagerung und bilden

einzelne hervorragende Kuppen, an welche sieh die Sedi-
i nente, wie es scheint, ohne StOrung anlagern. Die Stadt

Petzka liegt zum grossten Theile auf einer prachtvollen Por-

phyrbreccie, welche auch zahllose Brocken von Permsand-
steinen, jedoch angeblich keine Bruchstiicke von Arkosen
oder Gonglomeraten einschliesst. Sie scheint daher dem
jiingeren Postcarbon anzugehoren, wogegen die Porphyre
vorpermisch oder mindestens altpermisch sein durften.

Auf der Ostseite des Riesengebirges setzt Porphyr das

Babengebirge von Schatzlar (S. 1201) und das Heidel-

gebirge an der Landesgrenze von Braunau (S. 1201) zu-

sammen. Die Permschichten lagern sich an dieselben an,

ohne Stdrungen erkennen zu lassen, die Porphyre mussen
also alter sein. Es ist dies namentlich an den inselfGrmig
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1214 II- Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

aus dem Postcarbon aufragenden kleinen Porphyrkuppen
und Rucken ersichtlich, wie z. B. zwischen Dittershach und
Hauptmannsdorf NW und bei Oelberg X von Braunau,
sowie bei Scheidewinkel 0' von Ottendorf. Die petrogra-

phische Beschaffenheit der meist rothbraunen Quarzpor-
phyre dieser Gebiete ist eine ahnliche wie bei den Porphy-
ron auf der Sudseite des Riesengebirges. Das Gestein von
Roppersdorf enthalt nebst zahlreichen QuarzkSrnchen auch
trube weissliche und braunliche Feldspathkomchen, die wohl
theils Orthoklas, vorwaltend aber Mikroklin und Oligoklas

sind. Hie und da erscheinen einzelne Zirkonkrystalle. Im
sudOstlichen Theile des Gebirges unterscheiden sich die

Porphyre zum Theil insofern von den Abarten der nflrd-

lichen Erstreckung, als grOssere Feldspath- und Quarzkorn-
chen haufig das Uebergewicht fiber die dichte Grundmasse
gewinnen.

Melaphyre sind mehr verbreitet als die Porphyre,

obwohl sie ausschliesslich auf die Ablagerungen im Nord-
osten Bdhmens beschrankt sind. Sie erscheinen in einem
Zuge langs des Liebenauer Permstreifens bis zum Kozakov
(Fig. 717), dann in besonders machtiger Entwickelung um
Lomnitz. Semil und Starkenbach, zwischen Liebstadtl, Neu
Paka und Falgendorf und um Hohenelbe. Auf der Ostseite

des Riesengebirges treten sie gegen die Porphyre zuruck.

Man triflft sie nur in der Gegend von Schatzlar und an der

aussersten Landesgrenze von Braunau im sog. Schonauer
Gebirge.

Die Melaphyre erscheinen theils in Stromen vorwaltend
aber in Lagern und machtigen, haufig durch Erosion im
Zusammenhange gestorten Decken (meist jungere Melaph.),

wohingegen die Gangform sehr selten ist. So z. B. kann
das lagen- und deckenf<3rmige Auftreten bei Semil, Liebenau
(Fig. 717), Kozakov, Eisenstadtl, Neu Paka, Arnau, Hohen-
elbe und Schatzlar uberall, wo Aufschlusse bestehen, beob-

achtet werden, zumal in den Einschnitten der Iser und
ihrer Zuflusse. Dagegen wird das gangformige Auftreten

des Melaphyrs nur von wenigen Punkten verzeichnet: bei

Zdiretz zwischen Lewiner Oels und Roskopov am Wachberge
bei Rovnacov, zwischen Widach und Gross Borowitz XO
von Petzka usw. An ersterem Orte breitet sich der Gang
oben deckenfOrmig aus. (Fig. 718.)

Das gegenseitige Verhaltniss der Melaphyre und des

Rothliegenden ist noch nicht genau ermittelt. E. Porth
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war der erste, welcher sich eingehend mit dem Studium
desselben befasste. Von ihm stammen denn auch die werth-
vollen Angaben uber das relative Alter der Melaphyrgesteine

Bfihmens, auf welche sich spater Jokely stutzte. Neue
Untersuchungen in dieser Richtung waren hocherwunscht.

Jokely unterscheidet funf Melaphyrdurchbruche, von
welchen die drei alteren zwischen den Schichten seiner

unteren Stufe des Rothliegenden, im Hangenden des Brand-
schieferflGtzes, in Sandsteinen und Schiefern lagern. Sie

sind langs der Iser zwischen Semil und Dolanek NW von
Starkenbach deutlich zu beobachten. Das erste (unterste)

Lager keilt sich bei Ober Sytova aus, das zweite setzt bei

Dolanek Ostlich bis uber Hrabacov fort und das dritte zieht

ostlich bis uber Branna. Zwischen dem Straznik- und
Kozinecberge ist es auf eine Strecke unterbrochen, N von
der Principalekkuppe keilt es ganz aus. Die zwei jungeren
Melaphyrlager, von welchen
das untere mehr mandelstein- ^-""ZTT-T"^^
artig, das obere mehr massig
und krystallinisch zu sein -i

:
;-' --Aj}tf^ -

scheint, lagern theils auf den 6^1" iU?f^XZ"--
oberen Schichten der mittle- h^^('^.iic^K~J--^~',
ren Stufe des Rothliegenden, Jz^UL^li
theils in und auf den Schich- ^ 7U% Ein ,,,,„ oben deckeilWrmig .u.

ten der Oberen Stufe JOKELY's. bmitender Melaphyrgangim,Permi«ndstein.
r, j. .„ », , y EUenbabuprofil bei Zdlreu.
Zu diesen jungeren Melaphy-
ren werden gezahlt: die vielfach zerrissene Melaphyrdecke
zwischen Neu Paka und Huttendorf, die machtige Decke zwi-

schen Lomnitz und Tatobyta, jene des Hrupkaberges von
Lomnitz, des Kozakov, der Melaphyrrucken zwischen Tuhan
und Hofensko sammt dem Stranskoberge bei Pohof, sowie

die Melaphyrmassen zwischen Mficna und Bystre, zwischen

Cista und Gross Borowitz. Diese jungeren Melaphyrdecken
sind entweder unmittelbar uber einander gelagert, oder

durch eine Zwischenlage von tuffartigem Letten oder san-

digen Thonen getrennt.

TsCHERMAK*) hat diese Eintheilung im Wesentlichen

beibehalten und betont, dass im dritten Melaphyrlager keine

Mandelsteine vorkommen und dass die jungeren Melaphyre

uberhaupt keine bunte Abwechslung in Bezug auf Structur

und Aussehen zeigen. Der Structur nach m6chte Tschermak

*) Die Porphyrgesteine Oesterreicbs. Wien 1>69.
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die jungeren Melaphyre in drei Abtheilungen eintheilen,

namlich 1) grobkornige bis mittelkornige Gesteine, wie sie

bei Stransko auftreten, 2) mittelk6rnige bis feinkQrnige Ge-

steine, welche das gewohnliche Vorkommen bilden, und 3)

dichte bis halbglasige Gesteine, z. B. von Kruh und Zdiretz.

E. Boricky glaubte aber auf Grund seiner eingehenden Unter-

suchungen hervorheben zu durfen, dass sich weder fur die

alteren, noch fur die jungeren Melaphyre, um so weniger fur

einzelne diesen Hauptabtheilungen angehonge Str6me eine

bestimmte petrographische Gharakteristik feststellen lasse.

Dennoch scheinen die augitreichen Plagioklasmelaphyre vor-

zugsweise im dritten Melaphyrlager verbreitet zu sein, wie bei

Kozinec, Hrabacov, Branna, die augitarmen Plagioklasmela-

phyre vornehmlich im vierten Melaphyrdurchbruche, wie bei

Nedvez, Walditz, Eundratitz, Kosfalov, Stransko, Roskopov.
Ousti bei Paka, am Kaiserberge, bei Lewiner Oels, Trosky,

2labek, der Radostny Muhle und am Kozakov, endlich die

augitfreien Plagioklasmelaphyre hauptsachlich im vierten und
funften Melaphyrergusse. Hieher gehort die Melaphyrdecke
zwischen Paka und Huttendorf, welcher die Vorkommen
von Jiva bei Paka, Zdiretz, Karlov, Lewin, Goldzeche bei

Widach angehoren, sowie die in die sudostliche und nord-

westliche Fortsetzung der Kozakover Melaphyrdecke fallen-

den Lokalitaten: Morcinov, Liebenau, Saskal. Auch die fast

durchwegs augitarmen Orthoklasmelaphyre z. B. von Morci-

nov auf der Seite gegen Lomnitz, von Bradletz, von Widach.
Studenetz, 2dar-Studenetz und vom Wachberge bei Stude-

netz, von Nieder Kruh, Hennersdorf, dann von Johannesberg,

von Schonau und Tunschendorf im Heidelgebirge von
Braunau gehoren dem vierten oder wahrscheinlicher funften

Melaphyrergusse an, so dass man nach Bo&icky wohl zu

der Annahme berechtigt ist, dass die augitreichen Plagio-

klasmelaphyre vorzugsweise den alteren, die augitarmen und
augitfreien zum grossten Theile aber den jungeren Durch-
brflchen angehoren, und die Orthoklasmelaphyre in der

grossen Mehrzahl die jungsten von alien sind.

Die Structur der Melaphyrgesteine Bohmens ist theils

eine gleichmassig krystallinische, theils mikroporphyrische.

blasige oder mandelsteinartige. Eine deiitlich porphyrischt

Structur ist nicht beobachtet worden. Die blockformig-

Absonderungsform ist bei den Melaphyren die gewohnlichste.

Selten ist eine pfeiler- oder saulenfOrmige Absonderung,
die man z. B. am Melaphyr in dem Eisenbahneinschnitt bei
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Lewiner Oels, deutlicher noch bei Hrabacov N von Starken-
bach und bei Benesov beobachten kann. Noch seltener
ist die kugelffirmige oder concentrisch schalige Absonderung,
die wie bei anderen Massengesteinen als Ergebniss der Ver-
witterung zu betrachten ist. Vereinzelt macht sich auch
eine plattenfarmige Absonderung geltend.

In Betreff ihrer mikroskopischen Zusammensetzung ist

hervorzuheben, dass nach E. BoBiCKi *) die bOhmischen
Melaphyre mit sehr wenigen Ausnahmen keine Hornblende
entbalten und dass
alle Abarten eigent-

lich eine zusammen-
hangende Reihe bil-

den, in welcher eine

scharfe Trennung
nicht gut durchzufuh-
ren ist. Immerhin
lassen sich die b<3h-

mischen Melaphyre
nach dem vorwaltcn-
den Plagioklas- oder
Orthoklasgehalt und
dem mehr oder min-
der reichlichen Au-
gitgehalt zunachst in

ZWei HaUptgTUppea : Fig. 719. Angitumer Plagloklaf-Mel»phyr Ton Zla-

1) Plagioklas -Mela- b
°ZT*Vl'T?"'

pnyre Una i) Urtno- rjmwandlnng«proce»i de. OHtLm in Magnetlt und
klaS-MelaphVTe Und HaematH elneneiti, und in eine deleBaltahnllche Sub-
,. \ J

. ', iUde anderieiu. Farblote, mono* u. trikllne Feld-
Oiese Welter jeae m ipatalelitchen, brSnnllcher Auglt, icbirtne Magnetlt-
J—-: TTntiimrimniin ona blatrothe HaematltkBmeben and grllnllehe i>rt-
ilTVl

^
Ulliei-gruppeu, f„arigePartlenelneideleMltatanliebenMlnerale« Widen

n&mlich ! aUKitreiche e,n Gemenge In elnem ttanblgen mlkrolithenbaltlgen
.. °, .,' Gluoemente.

augitarme und augit-

freie Melaphyre, eintheilen. In den Plagioklas-Melaphyren

ist mindestens die Halfte des vorhandenen Feldspathes

triklin, in den Orthoklas-Melaphyren aber monoklin.

Nach dieser von Doelter**) begrundeten Eintheilung

hat E. Bokicki? eine bedeutende Anzahl bShmischer Mela-

phyrvorkommen beschrieben. Namentlich bespricht er ein-

*) Petrogr. Studien an den Melaphyrgesteinen Bohmens. Archiv

d. naturw. Landesdurchforsch. III. Bd., Prag 1876.

•*) Tscrjermak's Mineral. Mittheil. 1875, pag. 289 ff.

Katttr, Geologic Ton Bobmen. 77
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gehend zunachst die augitreichen Plagioklasmela-
phyre mit granitischer Mikrostructur von Wichau bei

Starkenbach und von Hofensko, welches letztere Gestein
weisse Feldspathkrystalle und schwarzliche augitische Korner
mit blossem Auge erkennen lasst; dann die augitreichen

Plagioklasmelaphyre mit vorwaltend felsitischem Gemente
von Hofensko (schwarzlich grun), aus dem Einschnitte von
Hofensko gegen Kosfalov, SO von Lomnitz, von Neudorf

bei Lomnitz, von Ko-
zinec (Fig. 722) und
Hrabacov (Fig. 723)
bei Starkenbach und
von Branna, sowie
den augitreichen Pla-

gioklasmelaphyr mit

felsitischem halb ent-

glastem und zugleich

staubkOrner- und tri-

chitreichem Gemente
vom Felsen zwischen
Rybnitz und Bene-
sov. Weiter be-

schreibt Bo&icky die

augitarmen Pla-
gioklasmelaphy-
re aus dem Stein-

bruche oberhalb Wal-
In der Mitto eia OllTlndarcbecbnltt der dureb alnen jjj. u • Tr xfi] nn /i

8«rom urtar Feldapatblelitehen In ivrel Helften ge- allz DG1 A-OSiaiOV Una
theilt wird, In aloe granllcbgrtlne oder graowelae Sub- zahlt ZU denselben
itim nmgewandalt and Ton einem dlcbten Krmnia - - , B .

tartar MagnetltkSrner nmakamt lit. Aebnllcbe OllTln- teilier daS Settf tein-
durcbMholtte oban and nntan, rachts and link*. Dai l-i—i-,, p.,,i.;„ „„„
Cement, am r/elehem ublreicbe monokUna n. trlkllne KOrnige tresiein VOn
Feldapathlelatcben herrortreten, beatrbt ana elnam Ge- PofiC bei Semil (F)(T.
manga aebr carter Aoglt- a. Magnetllkorncben, aowle >.„. . ~ • -

Peldapatblelatchen, alngabettet In elna grauwelue 120), CiaS UeStein aUS
Gi«ab.t.na. dem Eisenbahnprofil

bei Pofi6, das grunlichschwarze in Sauren schwach brau-
sende Gestein von Loukov zwischen Ruppersdorf und Semil,

den sehr festen grauschwarzen Melaphyr von Bofkov bei

Semil nahe der Brucke uber das Voleskafhisschen, ferner

die Gesteine aus dem Steinbruche bei Kundratitz, den grau-
schwarzen Melaphyr aus dem Hangenden des KohlenflGtzes
von Nedvez bei Semil, den Melaphyr von Kosfalov und
oberhalb Jaberlich am Easchen, das grauschwarze Gestein
von Jiva-Roskopov, den feinkornigen grauen Melaphyr von

Fig. 7*0. Augltarmer Ortbokla«-Melapbyr rom Wach
barge (Sural) bei Stndencti. laomal vergroaa.

Nach E. Boficky.
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Melaphyre. 1219

Ousti bei Paka, den schwarzgrauen sehr feinkornigen Melaphyr
von Lewiner Oels, das dunkelgraubraune und gelb gefleckte
Gestein vom Gipfel des Kaiserberges unweit Neu Paka, den
grauen Melaphyr der Trosky (Pauna, Baba) bei JiCin, den

Fig. 711 bit IK. Mikroatructur einlgar Melapbyrgeatelne Bohmene.
Nach E. Boricky.

J Fait aagltfreler Melaphyr too K o a a k o t. ]50mai Tergrota. Im brUanllchgranen
atanbigen Cement llegan Feldapathdnrchachnitte, nmgewandelter grttnl. OliTln, Kuaeerat
apgrltcher Augit, Nadeln a. Stabohen tod Magnetlt (od. Tltaneiaen). — 8 Angitralcher
Plagloklaa-Melapbyr Ton Koelnec. 160mal TergrBaaert. In der Mltte tin grtlnlicher,

wemlg nmgewandelter OllTinkryatall, an welehen aieh farblose Dnrahachnltte dea
monokllnea i links i and dea triklloen, gerieften (recbta) Feldapathea anachmiegen.
Zd betden Seiten Ton Streifon dea Cementea darchaogene Augiiduruchachnitte, ferner
Magnet Itkornchen a. Unge, dBnne Titinelienatabehen. Daa Cement lat mlkrollthen-
relcb and grnnllch geftrbt. — 8 Aagltreleber Plagioklat-Sdelaphyr Ton HrabaKoT
60mal TergrBaaert. Farbloae Feldapathleiatchen, grUnllcher Ollvin elngeachloeaen in

briianliehen Aagltaggregaten, grauweia*ea, felaltlachea tntglaatea Cement. — 4 Augit
armer Ortboklaa-Melaphyr vom Wachberg (Strai) bei Btodenetr.. SOOmal Ter-
gr&aa. Farbloae, lm polar. L. dnnkle Bubatans, um weJche AagitkryttaUtchen radial
anareordaet find. In der nnteren Ha! fie Aggregate von grUnen Deleaaltaternchen,
darch Umwandlang dea OliTlna oder dea Cementea entatanden. — 6 Andere Partien
deaeelben Melaphyra. eoomal Tergr. In der Mltte Seleariuternchen, random gran-

weiaae AngitkSrner xwlacben farbloaen Feldapathdurchachnitten (am Rande).

grunlich getapfelten Melaphyr von Zlabek (Fig. 719), das

sehr feinkOrnige, dunkel br&unlich graue Gestein von der

Radostny-Muhle am Kozakov (Fig. 721) bei Turaau. Aehn-
liche Gesteine kommen auch in Blocken in der Umgebung
des Dorfes Kozakov vor, und findet man am Kozakovberge

77*

Digitized byGoogle



1220 H- Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

uberhaupt mehrere ziemlich abweichende, zum Theil auch
orthoklasreiche Melaphyrabarten, die sammtlich von einem
machtigen Nephelinbasaltstrome bedeckt werden, dessen
dunkle Farbung die Scheidegrenze von dem braunlichen

Melaphyre scharf markirt.

Weiter beschreibt BofclCKY dicaugitfreienPlagio-
klasmelaphyre von Saskal, von Liebenau, in welchem
vereinzelte, erbsengrosse Kugelchen opalartiger Kieselerde

vorzukommen pflegen, von Morcinov, in dessen einer

schwarzlich braungrauen, sehr feinkGrnigen Abart einzelne

farblose Nadeln bemerkbar sind, wahrend in einer anderen
Abart graugelbe erdige K6rnchen und bis erbsengrosse

Chalcedonkugelchen eingeschlossen sind. In der Gegend
von Morcinov sind die Melaphyrgesteine dem Aussehen nach
uberhaupt recht verschieden. Auffallend sind blasenreiche,

schlackenahnliche und zum Theil an Griinerdemandeln reiche

Abarten, die wohl grosstentheils zu den Orthoklasmela-
phyren zu stellen waren. Zu den augitfreien Plagioklasmela-

phyren gehdrt ferner: Das Gestein von Jiva bei Paka, der

Melaphyrmandelstein von Zdiretz, dessen Mandeln aus Grun-
erde und Ghalcedon oder aus Quarzdrusen bestehen, der

Melaphyrvon der Muhle Karlov, in welchem sparliche grunliche

Korner vorkommen, der graubraune Melaphyrmandelstein
von Lewin bei Neu Paka, der sehr feinkornige kalkspathreiche

Melaphyr aus der Nahe der nGoldzeche" bei Widach, das

grunliche sehr feinkornige Melaphyrgestein von Moschna bei

Benesov, der an erbsengrossen Kugelchen reiche Melaphyr
von der Machovska skala bei Rybnitz, der Melaphyr von
der Windmuhle zwischen Studenetz und Lhota, das ziemlich

reichlich Grunerde und Jaspiskugelchen enthaltende Gestein

vom Ziegenrucken bei Branna, wahrend das bei Weitem
vorwaltende Gestein dieses Berges dem oben erwahnten
Melaphyre von Hrabacov ahnelt; weiter der dunkel gelb-

graue Mandelstein von Friedstein, dessen Blasen entweder

mit Cacholong, Chalcedon, Grunerde oder Kalkspath aus-

gefullt, oder mit Quarzdrusen ausgekleidet sind, welchem
Gesteine der Mandelstein vom Raschen im Jeschkengebirge

recht ahnlich ist.

Nicht so reichlich als Plagioklasmelaphyre erscheinen

Orthoklasmelaphyre, deren Trennung von den ersteren und
deren jenen entsprechende Eintheilung nur schwierig durch-

zufvihren ist. Als augitreicher Orthoklasmelaphyr
ware eine Varietat von Johannesberg bei Braunau zu be-
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Melaphyre. 1221

zeichnen. Weit gewOhnlicher sind a u g i t a rm e r th o k 1 a s -

melaphyre, zu welchen B oftiOKY das dunkel graubraune
Melaphyrgestein von Bradlec, das Gestein vora Gipfel des
Berges gegenuber Widach bei Neu Paka, den feinkOrnigen
Melaphyr von Zdar-Studenetz und von Studenetz selbst,

dann den durch ein au^gezeichnet gekfirnelt glasiges Cement
bemerkenswerthen Melaphyr vom Wachberge (Straz) Ostlich

von Studenetz (Fig. 720), das dunkelgraue fast dichte Gestein
von Nieder Kruh, eine Abart des Melaphyrs vom Ziegenrucken
bei Branna, den Melaphyr, welcher zwischen Hennersdorf
(Unter-Branna) und
Hohenelbe auftritt,

das mikroporphyri-

sche Melaphyrgestein

von Johannesberg bei

Braunau, den schwar-
zen dichten Melaphyr
von Schonau und den
Melaphyr von Tun-
schendorf bei Brau-
nau zahlt.

Als augitfrei-
er Orthoklasme-
laphyr wird das
Gestein zwischen Bo-
rek und Raschen be-

zeichnet.

Ein Unterschied
der Structur lasst sich

zwischen Plagioklas-

und Orthoklasmela-
phyren, deren Trenn-
ung ja uberhaupt eine nur kiinstliche ist, nicht nachweisen,

da beide Hauptgruppen in gleichmassig kdrnigen, mikro-

porphyrischen, blasigen und mandelsteinartigen Varietaten

auftreten. Allerdings befinden sich unter den blasigen und
mandelsteinartigen Abarten die meisten augitfreien Melaphyre.

In den ubrigen Verbreitungsgebieten des Postcarbons

in BOhmen sind Melaphyre nicht vorhanden. Nur in der
Lukawitzer Permpartie (S. 1210) am rechten Thalgehange
beim Slavenka-Wirthshaus und gegen Lukawitz zu erscheint

im Liegenden der Kreidegebilde ein Melaphyrmandelstein,
dessen Zersetzung allerdings so weit vorgeschritten ist, dass

Fig. IK. AnglUrmer Pltgioklu-Melipbyr von
gonal TergrSu.

Kach E. Boficky.

PoHS.

Honokllner u. trlkliner F«ld«p»th, brittmllcber Anglt.

grttnllehar OllTln, tobwaner Magnatlt (od«r TlUneUen)
elngebettat In eine amorphe, itaabkBrner- a. mlkro-

llthanbaltlge Grundmaiie.
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1222 H- Palaeozoische Gruppe. — Carbctnsystem.

der ursprungliche Typus desselben nicht mehr festgestellt

werden kann.

Die Basalte, welche die Garbonablagerungen an eini-

gen Stellen durchbrechen werden erst weiter unten beim
Tertiar besch'rieben werden.

Erze kommen im Bereiche des Carbonsystemes in

Bohmen in vielleicht abbauwurdiger Menge nur in der jun-

geren Formation, d. h. dem Perm vor. Der Sphaerosiderite.

die namentlich in friiheren Zeiten abgebaut wurden und als

Eisenerze in ziemlich ausgedehntem Masse Verwendung
fanden, ist bei den Beschreibungen der einzelnen Ablager-
ungen mehrfach gedacht worden. Es sei auf die obigen
Angaben verwiesen.

Von grosserer Wichtigkeit und allenfalls von hohem
Interesse sind die Kupfererzvorkommen in der Schwarz
Kosteletz-Bohmisch Broder Ablagerung und in der Verbreit-

ung am Fusse des Riesengebirges. Eine bergmannische Ge-

winnung der Erze findet aber derzeit nicht statt.

In der ersteren Ablagerung (S. 1183) enthalten die

orthoklasreichen unteren Conglomerate an mehreren Stellen

Malachit und Azurit. Die Erze erscheinen aber nicht auf

Gangen oder in begrenzten Lagern, sondern ungleichmassig
im Gestein eingestreut. An einigen Orten ist der Sandstein

damit ganz impraegnirt, ja Malachit erscheint stellenweise

als einziges Cement der Quarz- und Feldspathkorner, wah-
rend anderwarts und leider zumeist die Kupfererze nur in

einzelnen Flecken und Putzen, oder als Anflug auftreten.

Malachit herrscht vor, Azurit pflegt sich beizugesellen, selten

kommt er allein vor. Beide erscheinen fast durchwegs in

erdigen Abarten.

Die erzhaltigen Conglomerate und Sandsteine treten

bei dem Meierhofe Chrast SW von B6hm. Brod, bei Tis-

mitz, Pflstoupin, Tuchoraz und bei der Peklovmuhle N von
Schwarz Eosteletz auf. Bei Chrast wurde im J. 1851 der
Bergbau eingeleitet und spater eine Sudhutte errichtet, in

welcher auch die bei Peklov von demselben Gewerken gefor-

derten Erze auf Kupfervitriol und Gementkupfer verarbeitet

wurden. Der Betrieb soil damals erfolgreich gewesen sein.

allein — wie sich J. F. Schmidt ausdrflckt — „die bei

dem Besitzer eingetretene Untugend der Trunkenheit und
des verschwenderischen Schuldenmachens" fuhrte dessen
Hinscheiden im Irrenhause und den Verfall der Werke her-
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bei. Im J. 1867 wurden zwar WiederbelebuDgsversuche un- A
ternommen, die jedoch zu keiner Rentabilitat fuhrten.

Von grOsserer Bedeutung scheinen die Kupfererzvor- ' ,";

kommen des Postcarbons auf der Sud- und Ostseite des
Riesengebirges zu sein, wenn auch die bisher vielfach vor-

*

genommenen Abbauversuche zu keinem besonderen Ergeb- i'

nisse gefiihrt haben. Vielleicht waren an dem Misserfolge ,;','?

vielmehr Mangel an genugendem Eapital und falsche fiber- ,'

,

:
;

spannte Voraussetzungen uber die Rentabilitat der F6ider- '(:':

ung im Eleinen schuld, als wirkliche Hoffnungslosigkeit des <
',

Bergbaues in dieser Gegend. Wenigstens C. A. Hering *) ist

der Ansicht, dass die Hebung des bier liegenden Metall-

schatzes eine wicbtige nationalokonomische Frage sei, deren
LOsung erspriessliche Erfolge erhoffen lasst. Die von ihm
n&her untersuchte Lagerstatte der Grube Fortuna zu Ober
Kalna stellt sich in jeder Hinsicht gunstiger dar als die be-
kannten Kupfererzlagerstatten im Mansfeldischen und wenn
diese mit Erfolg abgebaut werden konnen, so erscheint die

Rentabilitat eines ahnlichen Unternehmens am Fusse des
Riesengebirges, zumal in der Hohenelber Gegend wohl ge-

sichert Dem Aviderspricht freilich sehr bedenklicb die ganz
entschieden ausgesprochene Ansicbt Jokely's, dass ein 4
grosser Aufwand von Mitteln dazu gehOrt, urn neben der
sonst schon schwierigen Metallausbringung auch das entspre-

chende Rohmaterial zur Verhuttung zu erzeugen, weshalb
bei den Rothliegenderzen der Erfolg eines berg- und hdt-

tenmannischen Unternehmens ein zweifelhafter oder nur
zeitlich gesicherter bleiben musse. Denn die Erzfuhrung
ist keineswegs auf stetig fortsetzende Horizonte gebunden,
sondern zeigt sich ohne Regelmassigkeit bei alien Schichten
der drei Stufen (S. 1192 ff.), und wenn Erze am haungsten in

den Begleitschichten der Brandschieferfldtze gefunden wur-
den, so scheint dies eben nur in der genaueren Eenntniss
dieser letzteren zu beruhen. Am reichsten ist die Erzfuhrung
dort, wo in Folge von Dislocationen die Permschichten eine

auffallend gestdrte Lagerung besitzen. Allein eben hiedurch
wird der Bergbau sehr erschwert und die Nachhaltigkeit

des Betriebes am meisten gefahrdet.

Gegenwartig werden, wie oben erwahnt, die Kupfer-
erze nirgends bergmannisch gewonnen, vor Jahren standen

*) Die Kupfererzlagerstatte der Dyas im nordOstl. Bobmen in Be-
zug auf ihre Abbauwflrdigkeit. Oest. Zeitschr. f. Berg- und Httttenwesen
XXXVI, 1888, p. 676 ff.

t
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1224 n. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

jedoch mehrere Baue im Betriebe. Einiger sei etwas naher

gedacbt.

In der Bergflur Eozinec und bei HrabaCov N von
Starkenbach wurden zu Anfang der 50er Jahre d. J. Kupfer-

erze gewonnen u. zw. auf einem aus mehreren, 1— 3 m mach-
tigen erzfObrenden Schichten bestebenden Lager, dessen Han-
gendes am erzreichsten war. J Grimm*) gibt das Streichen

der Schichten h8, das Verfl&chen 10—15° S, die Erzmach-
tigkeit mit 4 Fuss an. Aehnliche Verhaltnisse bestanden

bei Ruppersdorf, Rybnitz und Pfikre, wo das Kupferlager

aber unter 50° in N einfiel. Dieses Erzlager ist, nach den
vorhandenen Resten zu urtheilen, schon vor alten Zeiten

abgebaut worden.
Beim Bau der Pardubitz-Reichenberger Eisenbahn vvur-

den mehrere Kupfererzlager aufgeschlossen, das wichtigste

bei Kostalov**) im Hangenden des in SSO verflachenden

BrandschieferflOtzes zwischen sehr festen Conglomeraten.
Das flach einfallende Lager bestand von oben nach unten:

aus grauem sandigem Thon mit zur Firste fuhrenden Aa-

chen thonigen Rotheisensteinnieren ; aus grunlich grauem
glimmerig sandigem Thon ohne Kupfererze; aus grauem
Thon mit Pflanzenresten, der eigenthchen, Kupfererze fuh-

renden Schicht; dann Conglomeraten und Sandsteinen. In

einem Schurfschacht in der streichenden Strecke nach St.

16 gegen Pohof zu wurde in der funften Klafter ein etwa 1 m
machtiges, Fahlerze, Malachit und Azurit fuhrendes Lager
angefahren. Unter dem Hangendconglomerate folgte Kohle.

Fahlerze und Azurit haltiger Schieferthon, darunter Malachit

fuhrende Conglomerate und Schieferthone und zu unterst

feste erzleere Conglomerate.
Bei Semil wurde eine Schnur von Concretionen ent-

blCsst, die wesentlich aus silberhaltigem Kupferglanz be-

standen.

Bei Kama besteht die Erzlagerstatte aus einem theils

grauen, theils schwarzen Schiefer, welch' ersterer haupt-

sachlich von Malachit und Kupferlasur, letzterer von Kupfer-

glanz durchsetzt wird, welche Erze jedoch nicht gleich-

massig eingesprengt, sondern vorwaltend in einzelnen Lagen
concentrirt auftreten. Das Lager fallt mit 8° in W ein und

*) Berg- u. hUttenmann. Jahrbuch etc, VII, 1868, pag. 79.

**) F. X. M. Zippe, Sitzber. d. kais. Akad. Wien. XXVIII, p. 199.
- O. Polak, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., 1858, DC, pag. 239. - Ver-
handl. derselben Anst. 1858, pag. 57.
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ist 2t» machtig. Die effective abbauwiirdige Erzmachtigkeit

wird mit 0'75 m angenommen. Dach und Sohle besteht aus
bitumindsem Brandschiefer.

In gleicher Beschaffenheit wurde das Lager auch bei

Huttendorf, Hennersdorf und Pelsdorf nachgewiesen und
auch weiter ostlich bei Langenau, Forstbad, Hermannseifen
usw. ist es abbauwurdig befunden worden, wie denn auch
in fruheren Zeiten Bergbau hier betrieben wurde.

Bei Ober Wernersdorf SW von Weckelsdorf wurde
zu Anfang der 60er Jahre d. J. ein Bergbau auf Eupfer mit

grossen Kosten eingeleitet. Die erschurfte Lagerstatte be-

stand aus zwei Trummern : einem liegenden von 6— 15 cm
und einem hangenden von 2—8 cm Machtigkeit, die haupt-

sachlich Fahlerz fOhrten, welches auch in den Zwischen-
mitteln eingesprengt war. Den von Grimm*) angeregten
Hoffnungen entsprach der Erfolg des Baues leider nicht.

Er gieng deshalb bald ein.

Von sonstigen Erzvorkommen im Bereiche der Carbon-
ablagerungen am Fusse des Riesengebirges sei noch der
Spuren einer wahrscheinlichen Silber- und Goldgewinn-
ung gedacht. Bei Stupna und Widach (S. 1216) NO von Neu
Paka flnden sich ansehnliche Melaphyrhaldenzuge vor, welche
als Reste der einstigen Gewinnung edler Metalle in dieser

Gegend bezeichnet werden. Hiemit sollen auch die Ortsnamen
Stupna (stoupy), Petzka (pece) zusammenhangen. Nach Jo-

kely sind hier vielleicht Silbererze oder reiche silberfuh-

rende Kupfererze, oder Schwarzen mit metalhsch ausge-

schiedenem Silber gewonnen worden, wahrend F. Po§epny **)

auf einen wahrscheinlichen Goldbergbau bei Stupna ver-

weist. Spuren von wirklichen Goldwaschereien trifft man
bei Trautenau, wo sie sich am Ostabhange des Bolken-
berges entlang des von Goldendls kommenden Thales von
Wolta auf die Distanz von ungefahr 1 '/a im hinaufziehen.

Es scheint, dass hier die carbonischen Conglomerate gold-

fuhrend waren. PoSepny ware geneigt, die Gegend von
Trautenau fur ein Analogon der so seltenen palaeozoischen

Goldseifenablagerungen anzusehen. Vielleicht liesse sich hie-

durch auch das rathselhafte Stupnaer Goldvorkommen er-

klaren.

*) Kupfererzlagerstatte im norddstlichen BOhmen. Prag, 1857.
•*) Ueber einige wenig bekannte alte Goldbergbaue Bohmens.

Oest Zeitechr. f. Berg- u. Httttenw., XXXVD, 1889, Nr. 28, 24.
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Die Steinkohlenproduction Bohmens aus dem
Bereiche des Carbons und Postcarbons ist sehr bedeutend.
Im J. 1889 waren laut statistischem Berichte des k. k.

Ackerbauministeriums von 256 Unternehmungen 90 im Be-
triebe, welche mit 20.466 Arbeitern 37,002.33b q Steinkohlen

im Werthe von 10,969.038 fl. erzeugten.' Hievon entfielen

auf den R. B. A.-Bezirk Prag 15 Unternehmungen (von 56).

welche 9,854.724 q Eohle lieferten. Die reichste Fdrderung
besass Kladno-Bustehrad (9,207.090 q), der Rest entfiel auf

die Baue bei Rakonitz, bei Herrndorf, Mutejowitz und Hfedl.

sowie 14.823 q auf die kleinen Ablagerungen bei Klein

Pfilep und Lisek. Am meisten producirten: die Ost-ungar.

Staatseisenbahngesellschaft in Kladno (5,656.807 q), die Prager
Eisenindustriegesellschaft in Kladno die Buslehrader Eisen-

bahngesellschaft in Duby, Vlad. Vondracek u. C. bei Lubna
und Bruno Woller bei Lubna.

Im R. B. A.-Bezirke Schlan erzeugten 20 (von 68)

Unternehmungen 9,652.265 q Kohle, u. zvv. den grOssten

Theil auf dem Kladno-Bustehrader Liegendflfltzzug, der Rest
bei Wotwowitz und Schlan. Am meisten fOrderten: die

Prager Eisenindustriegesellschaft bei Vinafitz und Cvrcowitz,

(Arbeiter-Kolonie bei Brandeisl), die Bustehrader Eisenbahn-
gesellschaft bei CvrCowitz und die ost.-ungar. Staatseisen-

bahngesellschaft bei Vinafitz und Hnidous N von Kladno.

(Vergl. S. 1095, 1100, 1109, 1158.)

Im R. B. A.-Bezirke Pilsen waaren 25 (von 64) Unter-

nehmungen im Betriebe und erzeugten 6,546.034 g Stein-

kohle, namlich 2,236.392 q in der MirOschauer, 2,075.276 q
in der Radnitzer (Bfaser), den Rest in der Ledkover Ab-
lagerung und bei Zebnitz N von Plass, somit noch in der

Kladno-Rakonitzer Ablagerung. Am meisten producirte die

Steinkohlengewerkschaft MirOschau, die Actiengesellschaft

„Montan- und Industrialwerke, vormals J. D. Stark ", die

Littitzer Steinkohlengewerkschaft, Graf Zdenko Sternberg in

Bras und Furst Thurn u. Taxis in Littitz. (Vergl. S. 1084.

1105, 1107, 1148.)

Im R. B. A.-Bezirke Mies waren von 36 Unternehmungen
15 im Betriebe. GefOrdert wurden 8,800084 q Steinkohle,

wovon auf die Pilsener Ablagerung 8,452.658 q, auf die

Merkliner Ablagerung (Wittuna) 345.149 q und auf die Wra-
nowaer Partie 2277 q entfielen. Die bedeutendsten Erzeug-
ungen hatten: der westbohmische Bergbau-Actienverein in

Lihn und Nurschan, die Pankrazschen Erben in Nurschan
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and die Prager Eisenindustriegesellschaft in Steinaujezd, Blatt-

nitz und Wellana. Fast die Halfte der Erzeugung wurde
hauptsachlich nach Suddeutschland exportirt und ein Theil

der gasreichen Plattelkohle gieng nach Italien und in die

Schweiz.
.
(Vergl. S. 1124, 1129, 1132.)

Im R- B. A -Bezirke Kuttenberg waren von 21 Unter-
nehmungen 14imBetriebe,die mit 1941 Arbeitern 2,141.300 q
SteinkohJe erzeugten. Hievon entfielen auf den Schatzlarer

oder LiegendflOtzzug 1,263.822 q, auf den Schwadowitzer
oder mittleren Flotzzug 823.876 q, auf den Radowenzer
oder Hangendflotzzug 56.058 q und auf den Hofensko-Ne-
dvezer Flotzzug 3544 q. Grdssere Erzeugungen wiesen aus :

,

Prinz zu Schaumburg-Lippe in Schwadowitz, die Gehruder
Miiller'sche Steinkohlengewerkschaft in Lampersdorf, v. Er-

langer u. Sonne in Schatzlar und J. Rzehak in Radowenz
und Wustrey. (Vergl. S. 1138, 1194 und 1204.)

Endlich war noch im R. B. A.-Bezirke Brux in der
kleinen Brandauer Ablagerung eine Unternehmung auf An-
thracit im Betriebe, welche mit 2 Arbeitern 1929 q im
Werthe von 1142 fl. erzeugte, wovon 890 q nach Sachsen,
der Rest im Inlande abgesetzt wurde. (Vergl. S. 1132.)

Von der gesammten Steinkohlenerzeugung BOhmens
wurden 6,007.392 q Steinkohle und 11.900 q Cokes nach
Deutschland, zumal Baiern, nach Italien und in die Schweiz
exportirt, 30,995.834 q, entsprechend 83.76%, aber im In-

lande abgesetzt. Der Export ist im Steigen begriffen.

Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen ergibt,

ist in Bdhmen weder das Praecarbon (Eulm und Kohlen-
kalk), noch das obere Postcarbon (Zechstein) zur Entwik-

kelung gelangt Letzteres kdnnte vielleicht durch gewisse

Schichten des Rothliegenden im Nordosten des Landes ver-

treten sein; allein sicher ist doch nur das echte Carbon
(productive Steinkohlenformation) und das untere Postcar-

bon (Rothliegendes) in Bdhmen vorhanden. Eine genaue
Parallelisirung der bdhmischen Carbonablagerungen mit ent-

sprechenden Bildungen anderer Gebiete lasst sich aber nicht

streng durchfuhren. Die Ursache beruht zunachst in der

eigenthumlichen Entwickelung des Perms in Westbohmen,
dessen untere Stufe — die Nurschaner Schichten — selbst

in Ostbdhmen kein Aequivalent aufzuweisen vermogen und
denen auch keine Zone des Perms in anderen Gegenden
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1228 II. Palaeozoische Gruppe. — Carbonsystem.

vollkommen entspricht Folgender Versuch einer Paralle-

lisirung durfte sich am besten begrunden lassen

:

Parallelisirong des bdhmischen Carbonsystemes
mit Ablagerungen anderer Oebiote.

Bohmen
Sachsen

nach H. B. Geinitt

Saar-Rhelngebiet
nach E. Weiss

a

II
s lsi
a.

Semiler u. Braunauer
Schichten

Kounover Schichten

Ntirschaner Schicht.

Ablagernng des DBhlener
Beckens (Planeniohen

Oraadea). Zwtokaaer Farm

II. bis V. Vegetati-

onszone bei Zwickau

Lebacher Schichten

Cuseler Schichten

Ottweiler Schichten

Saarbrucker Sch.
c
a

3u

Obere Radnitzer
Schichten

Untere Radnitzer
Schichten
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III. Mesozoische Gruppe.

Allgemeine Uebersicht.

Auf den Gesteinsreihen der palaeozoischen Periode
gelangten im weiteren Abschnitte des Ausbaues der Erd-
rinde Gebirgsglieder zum Absatze, die sich durch einige

petrographische und palaeontologische Eigenheiten von den
Gebilden der vorausgegangenen Periode in bemerkenswer-
ther Weise unterscheiden. Zunachst macht sich in der Be-
schaffenheit aller Gesteine der mesozoischen Gruppe eine

unverkennbare Abnahme des Einflusses krystallinischer Aus-
bildung bemerkbar und die in der palaeozoischen Gruppe
so verbreiteten Thonschiefer fehlen ganzlich. In palaeonto-

logischer Hinsicht ist das Verschwinden ganzer, im voran-

gegangenen Zeitabschnitte machtig entwickelter Thier- und
Pflanzengeschlechter und das scheinbar unvermittelte Auf-

treten neuer Formen sehr auffallend, jedoch ist diesbezug-

lich zu erwagen, dass uns derzeit zum Vergleiche nur zeitlich

weit von einander entlegene Ablagerungen zu Gebote stehen

und unsere Kenntniss des organischen Lebens der jungsten

palaeozoischen und altesten mesozoischen Gebilde wohl
uberhaupt noch zu gering ist, um ein sicheres endgiltiges

Urtheil fallen zu kOnnen. Immerhin besitzen die Ablager-

ungen der sog. mesozoischen Periode genug charakteristische

Zuge, auf Grand welcher sie den alteren palaeozoischen,

sowie den jiingeren kaenozoischen Bildungen gegenuber
abgegrenzt und als ein Ganzes zusammengefasst werden
k6nnen.

Die mesozoische Gruppe umfasst drei Systeme: die

Trias, den Jura und die Ereide. Das unterste, dem
Postcarbon direct aufliegende und eigentlich nur eine Fort-
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1230 ML Mesozoische Gruppe. — Jurasystem

setzung desselben vorstellende Triassystem fehlt in B5h-
men ebenso wie die obere Abtheilung des Postcarbons
(Zecbstein) ganzlich. Auch das zweite System ist nur in

ganz kleinen Partien im Norden des Landes an der sach-

sischen Grenze bei Zeidler verbreitet. Das Kreidesystem

dagegen nimmt fast das ganze nordliche Drittel BShmens
ein und erstreckt sich in zahlreichen Lappen auch uber den
Osten, sowie tief in die Mitte des Landes. Dieses System
gehSrt zu den wichtigsten in Bdhmen und ubt besonderen
Einfluss auf die orographische Beschaffenheit eines grossen

Theiles von Bdhmen aus. Wir haben fur dieses eigenartige

an der Oberflache nur sanft gewellte und monotone, jedoch

durch tiefe Thaleinschnitte, steile Wande und seltsame Fel-

sengebilde ausgezeichnete Plateau die Benennung „b6h-
misches Sandsteingebirge" (S. 26) angewendet. Eine oro-

graphische Uebersicht desselben soil der Beschreibung des

Kreidesystemes vorangestellt werden.

Die beiden in BOhmen vertretenen mesozoischen Sy-

steme: Jura und Kreide, sind verhaltnissmassig sehr genau
erforscht. Das Hauptverdienst daran gebuhrt bezuglich des

Jura O. Lenz und G. Bruder, bezuglich der Kreide A. E.

REUS8, J. KREJfif und A. Fei6, dessen Schule auch eine

Anzahl jiingerer Krafte entstammt, die sich mit der pa-

laeontologischen Detailbearbeitung des Kreidesystemes be-

fassen.

i. Das Jdrasystem

besitzt in Bflhmen nur eine ganz geringe Verbreitung, er-

scheiht aber trotzdem durch seine beiden oberen Forma-
tionen: den braunen Jura oder Dogger*) und den
weissen Jura oder Halm vertreten. Die Geringftigigkeit

des Vorkommens schliesst jedoch eine Einzelbeschreibung

der Formationen aus.

Das Vorhandensein des Jura in Bohmen wurde schon
von den alteren Forschern vermuthet und namentlich Graf
C. Sternberg und Altmeister Zippe glaubten (1820) in

den pyropfuhrenden Geschieben von Triblitz und Podseditz

*) WUrde die Kellowaygruppe noch zum Malm einbezogen, wie
ja vielfach geschiebt, dann ware in BOhmen nur dieser allein ent-

wickelt.
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Liasversteinerungen entdeckt zu haben, von welchen sie an-
nahmen, dass sie'durch Basalteruptionen aus unbekannten
Tiefen an die Oberflache gebracht worden seien. Die wirk-

lichen Juravorkommen in Nordbdhmen bei Schonlinde war
Zippe geneigt (1831) dem Muschelkalk (Mittel-Trias) einzu-

reihen und auch H. B. Geesttz sprach die Vermuthung aus,

dass die Kalksteine am Maschkenberge bei Neu Daubitz, in

welchen seinerzeit undeutliche Abdrucke von Gasteropoden
und Bivalven gefunden worden waren, vielleicht dem Mu-
schelkalk angehdren kOnnten. Planitz*) (1830), sowie einige

Forscher nach ihm. hielten den Kalkstein fur cretaceisch.

Erst 1862 erklarte Geinitz**) das Vorkommen bei Zeidler

und Khaa fur die Fortsetzung der Juraablagerung von Hohn-
stein in Sachsen, welche zunachst auf petrographische und
geotektonische Grunde gestutzte Ansicht sich bestatigte, als

1863 von Geinitz und Hocke bei Khaa Versteinerungen
gefunden wurden, die ersterer als jurassisch bestimmte.

Durch die 1865 von A. FeiC unternommene Aufsammlung
wurde die Kenntniss der Jurafauna Bflhmens sehr erwei-

tert***); die ersten eingehenden und bezuglich der Lager-
ungsverhaltnisse auch jetzt massgebenden Arbeiten uber
das Juravorkommen in Nordbohmeu wurden aber 1870
und 1872 von O. Lenz verOffentlicht. f) Neuestens hat sich

G. Beudeb fleissig mit unserem Jura befasst und die Re-
sultate seiner vornehmlich palaeontologischen Studien in

einer Reihe beachtenswerther Abhandlungen ft) nieder-

gelegt, die wohl Alles, was gegenwartig uber das Juravor-

kommen in Bdhmen ermittelt werden kann, erschdpfend
darstellen.

Die Granitgrenze des Lausitzer Gebirges (S. 439) bil-

det von Hinter Hermsdorf bis gegen Neu Daubitz in Bdhmen

*) In Leonhards Basaltgebilden Bd. II. pag. 315.
»*) Sitiber. d. Isis 1862, pag. 840.
**•) Archiv etc. Bd. I, 2. Abth. pag. 24.

f) Ueber das Auftreten jurassischer Gebilde in BOhmen. Zeit-

schr. f. d. ges. Naturw. 1870. pag. 337. — Ueber Juraablagerungen an
der sachsisch-bohmischen Grenze. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1872,

pag. 92. — Jurafossilien aus BOhmen. Ibid. pag. 274.

ft) Zur Kenntniss der Juraablager. von Sternberg bei Zeidler in

Bohmen. Sitzber. d. kais. Akad. Wien, LXXXUI, 1881, pag. 47. — Neue
Beitrage zur Kenntn. d. Juraablag. lm nordl. Bohmen. Ibid.. LXXXV,
1882, pag. 450. - Neue Beitrage etc, U. Ibid. XCI1I, 1886, pag. 193. -
Ueber d. Juraablag. an d. Granit- u. Quadersandsteingrenze in Bohmen
u. Sachsen. Lotos, 1886. — Palaeontol. Beitrage zur Kenntn. der nord-
bohm. Juragebilde. Ibid. 1887.
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1232 1U. Mesozoische Gruppe. — Jurasysteni.

eine in nordOstlicher Richtung ausgeschweifte Bucht, in

welche der Quadersandstein eindringt. An der Grenze des-
selben mit dem Granit treten Juraschichten auf. welche in

Folge einer gewaltigen LagerungsstOrung dem Kreidesand-

stein scheinbar aufgelagert sind. AufschlGsse, aus welchen
zu ersehen ist, dass sich der Granit uber die Kreide ergiesst,

sind sehr zahlreicb. Zwischeneingeschaltete Juragebilde er-

scheinen aber nur an einigen Stellen : in Sachsen bei Hohn-
stein, Saupsdorf, Hinter Hermsdorf, in Bohmen bei Zeidler,

Khaa und Neu Daubitz.

Beim Jagdschloss Sternberg nahe Zeidler bei Schon-
linde scheint das jurassische Vorkommen eine flach elli-

psoidische Einlagerung zwischen dem Granit und dem Qua-
dersandstein zu bilden. Es besteht aus wechsellagernden
Schicbten von Kalken, Mergeln und Thonen, welche letz-

teren haufig grossere Ealksteinbrocken eingeschlossen ent-

halten. Das Schichtenstreichen ist sudostlich, das Fallen

unter etwa 30° in NO unter den Granit gerichtet. Die Kalk-

steine, welche verhaltnissmassig sehr petrefactenreich sind,

sind theils weich, dunkelgrau (Ammonitenkalk), theils hart

und von schmutzig weisser Farbe. Die letzteren fuhren

vornehmlich Brachiopoden (Brachiopodenkalk). Zwischen
beiden pflegt nesterweise eine Spongien fuhrende Zwischen-
schicht zu erscheinen. Auch bei Hemmehubel waren W
vom Orte hart an der sachsischen Grenze Kalksteine auf-

geschlossen. Der gegenwartige Aufschluss bei Sternberg

zeigt im Hangenden dunkelrothen Thon (bis 3 m), darunter

eine schwache helle Kalkschicht (Brachiopodenkalk?) und
unter dieser dunnplattigen, anscheinend sehr machtigen und
petrefactenleeren Ealkstein von unbestimmter Stellung.

Bei Ehaa am nordwestlichen Fusse des phonolithischen

Maschkenberges und in der Richtung gegen Nassendorf zu

waren ehemaJs Kalkgruben gedffnet, aus welchen die Kalk-

steinfragmente stammen, die man auch jetzt noch im Wald-
terrain ostlich vom ersteren Dorfe antrifift. Dieselben ge-

hOren drei verschiedenen Abarten an : einem sandigen grob-

k6rnigen hellgrauen Kalkstein, in welchem Belemniten und
Fischzahne gefunden wurden und welcher wahrscheinlich

den Dogger repraesentirt ; einem sehr harten, dichten, gelb-

lichen Plattenkalke mit Bivalven, welcher dem Brachiopoden-
kalk von Sternberg entsprechen durfte; und einem dichten

dunkelgrauen thonigen oft ganz aus Versteinerungen zu-

sammengesetzten Kalkstein, in welchem eine Serpula und
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Schalenstucke von Bivalven am haufigsten erschienen. £r
scheint mit dem Ammonitenkalk von Sternberg ubereinzu-
stimmen. Ausserdem erscbeint ein dunkler, schieferiger,

glimmeriger Kalkmergel.
Am Maschkenberge bei Neu Daubitz befindet sich der

am langsten bekannte und vielfach beschriebene Jurakalk-

steinbruch. Die machtigen Ablagerungen besteben hier aus
mit Thonen und Mergeln abwechselnden Kalksteinschichten,

die sudostwarts streichen und sehr steil nach unter den
Granit einfallen. Gegenwartig ist der Contact des Kalkstei-

nes mit dem Granit nicht mehr ersicbtlich, wohl aber sieht

man die Juraschicbten uber dem Quadersandstein. Der Kalk-

stein wird an einer Stelle von Basalt durcbbrochen, wel-

cher von einer Basaltkalkbreccie begleitet wird, die durch
Umhullung von Kalksteinstucken durch Basaltmasse ent-

standen ist. Der Kalkstein ist verfindert und gewdhnlich
blau gefarbt. Lenz kannte aus diesem Steinbruche keine

Versteinerungeu, ausser Stiel-

gliedem von Crinoiden. (Vergl.

S. 1231.)

Bezuglich der Lagerung
durfte es wohl kaum einem
Zweifel unterliegen, dass die „.
i-i_ . i ~j _ i • i Ft/. 7i7. Profil durch den bShmiaebea
bOhmischen und sachsischen jur» bei Kh.«.

Juragebilde Ursprflnglich eine I Kreide»indit«ln. » Malm. » Dogger.

zusammerhangende, von Kreide-
braa *

sandsteinen bedeckte Ablagerung bildeten, die durch den
gewaltigen Druck, wclcher das Empordringen des Granites

bewirkte, in mehrere Schollen zersprengt und in eine solche

Lage gebracht wurden, dass sie nun das Hangende des

Quadersandsteines und das Liegende des Granites bilden.

(Fig. 727). Dieser machtige Druck bekundet sich auch in

dem verzerrten Aussehen der meisten Petrefacten, sowie
darin, dass scharfkantige Kalksteinstucke in die thonigen

Scbichten hineingepresst erscheinen.

Aus den palae'ontologischen Funden ergibt sich, dass

in den bOhmischen so geringhigigen Juravorkommen der

Dogger (vergl. S. 1230) und Malm vertreten sind. Allerdings

erscheint aber in Folge der Umkippung der Schichten der

Malm im Liegenden und die dem Dogger zuzuzahlenden

Gebilde im Hangenden direct unter dem Granit. (Fig. 727).

Das Vorhandensein des Dogger bei Khaa gilt fur erwiesen.

Auf einer Waldwiese bei Nassendorf bestand namlich ein

Katztr, Geologle Ton BStaman. '°
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kleiner Steinbruch, in welchem folgende Schichtenreihe ent-

blosst war : oben Sandsteine mit kalkigem Cement and Dog-
ger versteinerungen, darunter graugelbe und graue Mergel
mit Kalkconcretionen mit Malmversteinerungen.

Bei Sternberg wird das Liegendste des Profiles von
etwa 2 m machtigen, versteinerungslosen, fetten rothen
Thonen gebildet, welche wahrscheinlich den untersten Stu-

fen des Malm entsprechen. In dem gemeinsamen Vor-

kommen des Malm und Dogger bei ganzlichem Fehlen des

Lias stimmt die bohmische Juraablagerung mit dem Jura

in Oberschlesien, Polen, Mahren und Niederbaiern uberein.

6. Bruder fuhrt aus dem bohmischen Jura von den
beiden Fundorten Khaa und Sternberg (1887) zusammen
133 Arten an. Wir mussen uns darauf bescbranken, einige

der bezeichnendsten namhaft zu machen. 1) Aus dem
Dogger, d. h. dem sandigen grobkornigen Sandstein und
Mergel von Khaa: Harpoceras heeticum Rein. sp. (Fig.

728), Amaltheus dorsocavatus Quenst. sp., Belemmtes semi-
hastatus rotundus Quenst., Pecten cf. pumillus Lam., Pe-
cten demissus Phill. 2) Aus dem Malm u. zw. dem un to-

re n Malm, der Biarmatus- und Transversarius-Stufe von
Sternberg: Perisphinctes convolutus impressae Quenst;
aus dem mittleren Malm, der Bimammatus-Stufe, d. h.

den Brachiopodenkalken und Schwammlagern von Stern-
berg und Khaa: Amaltheus Uhligii Brad., Perisphinctes
biplex rotundus Quenst (Fig. 730),* Area cf. Heeabe d'Orb.
(Fig. 734), Megerlea loricata Schloth. sp., Waldheimia cf.

pseudolagenalis Mosch., Waldh. cf. magasiformis Zeusch.
(Fig. 733), Terebratula Lenzi Brad. (Fig. 732), Tereb. bi~

suffarcinata Schloth., Tereb. Zieteni Lor., Tereb. formosa
Suess, Rhynchonella moravica Uhlig., Rhynch. Astieriana
d'Orb., Disaster granulosus Munst. sp., Gidaris coronata
Quenst, Blastinia aff. costata Quenst. sp., Myrmecium ro-

tula Quenst. sp., Peronella cylindrica Goldf. sp., Peron.
radieiformis Goldf. sp., Cypellia dolosa Quenst sp., Spo-
radopyle obliqua Goldf. sp., Oophimd labyrinthica Brad.
(Fig. 736), Melonella radiata Quenst sp. (Fig. 735), Oy-
Undrophyma milleporata Goldf. sp., Hyalotragos patella
Goldf. sp., Hyalotr. peeieoides Goldf. sp. ; aus den auch
dem mittleren Malm angehorenden Ammonitenkalken
vonSternbergundEhaa: Belemnites excentricus Blainv.
(Fig. 731), Belem. unicanaliculatus Ziet, Perisphinctes in-

conditus Font., Perisph. cf. Ernesti Lor., Perisph. involu-
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tus Quenst. sp., Reinekia Balderus Opp. sp., Oleostephanus

718 bii 78$. Veratelnenuigen daa bBbmliohan Jura.

Z. Th. nacb Q. Brudtr.

/ Uarpoctrat hrcticum Rein. sp. Elwaa »erklelo, Eb» (Dogger) — 2 OppeUa ttnuOo-
batc. Opp. ap. Verklein. Sternberg o. Kbit (Malm). — 3 PtritphincUt bipUx to-

tundm Qoentt BrnebetBck wentg rerkleln. Khaa, — 4 BelaemifM ef excmtrtau
Blatfnr . Sternberg. — «, 8 Tertbratula Letui Brader. Ebendabar. — 7, 8 Wald-
htimia nagatiformit Zetteeh. ap. Nonnaltypnt "Weolg rerkleln. Bbendaber. — 9
Area ef. Utah* a'Orb. Khaa. — 10 MtUnulla radiala Quenst ap. Wenlg rerkleln.
Sternberg. — It 12, Oophgma labyrinihica Brnder. 11 Btwaa Terkletn., 19 mehr

ala Jmal vergroesert. Sternberg (Sehwammieblebt).

stephanoides Opp. sp., OppeUa tenuilobata Opp. sp. (Fig.

729), Amaltheus alternants v. Buch sp., Aptychus laevis

78*
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latus Quenst., Pholadomya acuminata Hartm., Avieula la-

cunosae Quenst. sp., Fecten subtextorius Quenst, Lima no-

tata Munst., Serpula gordialis Schloth., Balanocrinus sub-

teres Munst. sp.

Parallelisirang des bdhmisehen Jura mit Ablager-
nngen benaehbarter Gebietc.

I
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2. Das Kreidesystem.

Die funf Formationen, welche dieses System zusam-
mensetzen, lassen sich namentlich unter Berucksichtigung
ihrer Verbreitung naturgemass in zwei Abtheilungen einthei

len, namlich die untere Kreide, umfassend das Neokon.
und Gault, und die obere Kreide, bestehend ans den
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Genoman, Turon und Senon. In BOhmen ist nur diese letz-

tere Abtheilung durch Glieder aller drei Formationen ver-

treten, welche wie in den Nachbarlandern Mahren z. Th.,

Sachsen, Baiern und Schlesien vornehmlich aus dickban-

kigen, durch ihre quaderformige Absonderung ausgezeich-

neten Sandsteinen, kalkig mergeligen Schichten, sog. Planern

und Tbonen aufgebaut sind. Die durchschnittliche Gesarnmt-
machtigkeit des Systemes durfte mit 300 m nicht za hoch
gegriffen sein.

Das Ereidesystem wurde zuerst 1831 einigermassen

systematisch von Fr. X. M. Zippe geschildert, welcher je-

doch nur Grunsand, Quadersandstein und Planer unterschied,

ohne uber die eigentliche Reihenfolge der Stufen zu einer

richtigen Vorstellung gelangt zu sein. So stellte er z. B.

die im Liegenden des Systemes auftretenden Schieferthone

und Thone zum Tertiar. Seine Mittheilungen in Sommer's
KOnigreich Bohmen*) und seine Einzeichnungen in die Krei-

bich'schen Kreiskarten bildeten aber die Grundlage der spa-

teren genaueren Aufnahmen des Gebietes. Hohe Verdienste

am die Erforschung des bOhmischen Kreidesystemes hat sich

A. E. Rkuss**) erworben: Sehr wichtig sind auch die Ar-
beiten der Geologen der k. k. geolog. Reichsanstalt : Feed.
V. HOCHSTETTER***), J. JOKELY t), M. V. LlPOLDft), F.

*) Uebersicht d. Gebirgsformat. in Bohmen. Prag, 1831. — Som-
mer's Konigreich Bohmen. 1., 2., 3., 4.. 5., 11., 12., 13., 14. und 16. Bd.
Prag 1833-1849.

**; Geognost. Skizzen aus BOhnien I. Die Umgebung von Teplitz

und Bilin. Prag 1840. II. Die Kreidegebilde des westl. Bohmens. Prag,

1844. — Bemerk. fiber d. geognost. Verhalt. des Koniggritzer Kreises

etc. Leonhard's n. Bronn's Neues Jahrb. f. Min. etc. 1844. — Die Ver-
steinerungen der bohm. Kreideformation. Stuttgart, 1845-46. — Kurze
Uebersicht der geognost. Verhalt. Bohmens. Prag, 1854. — Die Gegend
zwischen Kommotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen. Prag, 1867. — Fer-

ner eine Anzahl palaeontofogischer Abhandlungen.
*»*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., VII, 1856, pag. 326. - Ein Durch-

schnitt durch den Nordrand der bohm. Kreideablagerungen bei Warten-
berg. Ibid. XVU1, 1868. pag. 247. — Die geolog. Verhaltn. von Bad
Wartenberg u seiner Umgeb. Prag, 1871.

f) Kreideform. bei Raudnitz. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1857,

pag. 776. — Kreide bei Tetschen u. B.-Kamnitz. Ibid. pag. 800. — Ge-
olog. Verhalt. um Liebenau. Ibid. 1868, pag. 91. — Verbreit. u. Glie-

derung der Kreide etc. im Aordl. Theile des Leitmeritzer und Banzlauer
Kreises. Ibid. 1859, pag. 60. — Die Quader- und Planer-Ablagerungen
des Bunzlauer Kreises in Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XII, 1862,

pag. 367. — Verhandl. ders Anst. 1862, pag. 169 ff.

ft) Kreideform. in Mittelbohmen. Verhandl. d. k. k. geol. R.-A.

1861. pag. 48, 106. — Kreideform. in Ostbohmen. Ibid. 1862, pag. 238.
— Vergl. auch Jahrb. etc. 1862, pag. 511.
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1238 UL Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

v. Andrian*), M. Paul**), H. Wolf***) und namentlich

U. SchlonbachI), deren Leistungen hohe Anerkennung
verdienen. An diese heimischen Krafte schlossen sich bei

Erforschung des bflhmischen Kreidesystemes mehrere aus-

Jandische Geologen an, als H. B. Geinitz ft)> B. Gotta ttt)i

A V. GUTBEER*t), W. GUMBEL**f), E. BEYRICH***tV
Just. RoTHf*) u. A., deren Arbeiten sich zum Theil aller-

dings nur auf beschrankte Gebiete an der Grenze beziehen,

zum Theil aber auch als Grundlage der Vergleichung der

bdhmischen Ablagerung mit jenen der Nachbarlander allge-

meine Bedeutung besitzen.

Dieses waren die Vorarbeiten, welche das Comite zur

*) Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XUX. 1868, pag. 206.
**) VerhandL d. k. k. geol. R.-A., 1868, pag. 253, 295. — Die

geolog. Verh&ltnisse des nOrdl. Chmdimer u. sfldl. Koniggratzer Krei-
ses im ost. Bohmen. Jahrbuch etc. XIII, 1863, pag. 451.

***) Bericht etc Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XIV, 1864, pag. 463.
— Ueber die Gliederung der Kreideformat. in Bohmen. Ibid. XV, 1865,

pag. 188.

t) Die Bracbiopoden der bobm. Kreide. Jahrb. d. k. k. geol.

R.-A., XVIII, 1868. — Die Kreideformation im Isergebiete in Bohmen.
VerhandL d. k. k. geol. R.-A., 1868, Nro. 11. — Die Kreideform. im
nordl. Isergebiete u. in d. Umgeb. von Bohm. Leipa, Bohm. Kamnitz
and Kreibitz. Kreideform. in d. Umgeb von Chrudim, Kuttenberg, Neu
Bydiov, Koniggratz, Jifiin, Hobenelbe. Ibid. Nro. 12. — Kreideform. in

d. Umgeb. von Josefstadt u. Koniginhof. Ibid. Nro. 13. — Kreidebild-

ungen von Jicln. Kreide der Umgebung von Teplitz u. Laun. Ibid. 1868,
Nro. 14.

tt) Charakteristik der Schichten u. Petrefacten des sacbsisch-

bohm. Kreidegebirges. Dresden, 1839-1842. Neue Ausgabe m. Suppl.
Leipzig. 1850. — Quadersandsteingebirge in Deutscbland. Freiberg, 1 S49
bis 1860. — Das Quadergebirge oder die Kreideformation in Sachsen.
Leipzig, 1850. — Das Elbthalgebirge in Sachsen. Cassel. 1874.

•ftt) Geognostische Wanderungen II. Dresden, 1838. — Erlauter-

ungen zu Sekt. VI u. VII der geogn Karte von Sachsen. 1839-1840.

*t) Geogn. Skizzen a. d. sachsischen Schweiz u. ihrer Umgeb-
ung. Leipzig, 1858.

**f) Kurze Notiz Ober die Gliederung der s&chs. u. baier. oberen
Kreideschiehten. N. Jahrb. f. Min. etc 1867, pag. 664. — Skizze der
Gliederung der oberen Schichten d. Kreideform. (Planer) in Bohmen.
Ibid. pag. 796. — Beitrage zur Kenntniss der Procaen- oder Kreidefor-

mation im nordwestl. Bohmen in Vergleichung mit den gleichzeit. Ablag.
in Baiern und Sachsen. Abhandl. d. k. baier. Akademie d. Wiss. MQn-
chen, 1868.

***+) Ueber die Lagerung der Kreideformat. im schlesischen Ge-
birge. Berlin, 1856. — Geol. Karte des niederschles. Geb. u. d. angrenz.
Gegenden. (Mit Rose, Roth u. Runge). Berlin, 1862-1866.

t*) Erlauter. z. d. geognost. Karte vom Niederschles. Gebirge.

Berlin, 1867.
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Allgemeines 1239

naturwissenschaftlichen Durchforschung BShmens benutzen
konnte, als es zur detailirten Aumahme und allseitig ein-

gehenden Untersuchung des bOhmischen Ereidegebietes
schritt. In die diesbezuglichen Arbeiten theilten sich die

beiden verdienten vaterlandischen Forscher Joh. KREJfii*)
und A. Fric**), die zwar in Betreff der Gliederung und Pa-
rallelisirung der bOhmischen Ereide in den Jahren 1864 bis

1869, zu einem vorlaufig abschliesenden Resultate gelangten,
welches aber allerdings nicht in jeder Hinsicht endgiltig sein

konnte, weil die schwierigen stratigraphischen Untersuch-
ungen des ausgedehnten Systemes in Bohmen, Mahren, Glatz

und Sachsen und die palaeontologischen Studien im Be-
reiche desselben mit der Zeit zu Revisionen fflhren mussten.
Namentlich beschaftigt sich A. Fri<5 und einige jungere
Krafte mit palaeontologischen Untersuchungen der einzelnen
Stufen Beachtenswerthe Beitrage zur Stratigraphie des Kreide-
systemes hat C. Zahalka***) geliefert. Einige andere vor-

*) Studien im Gebiete der bOhm. Kreideformation. Allgem. und
orograph. Verhaltnisse, sowie Gliederung der bOhm. Kreideformation.
Archiv etc. I. Bd. 1869. — Ueber ein neues Vorkom. d. Bernsteins in

d. bohm. Ereideform. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wissensch. 1875,
pag. 148. — Verbreitung d. Kreideform. am obersilur. Plateau zwischen
Prag und Beraun. Ibid. p. 186. — Erlauterungen zur geolog. Karte
der Umgeb. v Prag. Archiv etc. IV. 1889; Das Eisengebirge. etc
Ibid. V. 1882. Beide gemeinschaftlich mit R. Helmhacker. — Geo-
logie 1877—9, pag. 737—789.

**) Ueber die Calianassen d. bohm. Kreideform. Abh. d. kgl.

bohm. Ges. d. Wiss. VI, 1. 1867. — Die Vertheilung der Gephalopoden
im bohm. Kreidegeb. Sitzber. derselb. Ges. 1870, p. 26. — Palaeontol.
Untersuch. der einzelnen Schichten der bOhm. Kreideformation. Archiv
etc. Bd. I. bis VII. u. zw. Perutzer u. Korytzaner Schichten. 1869. —
Weissenberger u. Malnitzer Schichten. 1877. — Iserschichten. 1883. —
Teplitzer Schichten. 1889. — Diese Monographien sind auch in bOh-
mischer Sprache erschienen, meist etwas spater als die deutschen Aus-
gaben una zum Theil in Einzelnheiten erganzt — Studien im Bereiche
der Weissenberger u. Malnitzer Sch. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d.Wiss.
1873, pag. 152. — Ueber einen neuen Fisch aus d. Planer des Weissen
Berges b. Prag. Ibid. 1879, p. 3. — Entdeckung von Vogelreaten in d.

bohm. Kreideform. Ibid. 1880, p. 276. — Gephalopoden d.bOhm. Kreide-
form. Mit U. SchlOnbach. Prag 1872. — Reptilienu. Fische d. bohm.
Kreideform. Prag 1878. — Die Grustaceen der bohm. Kreideformat.
Prag 1867. Mit J. Kafka.

**•) Prvni zpravft o geolog. pomGrech v^Siny Brozansk^. Krajina
mezi Lovosicemi, Giikovicemi a Lukavcem. Zpravy o zased. kr41. Cesk6
spol. nauk 1884. — Geologie vySiny Rohateck6 u Roudnice n. L. Ibid.

1885. — Druha zprava o geolog. pomfirech vysoC. Brozansk6. Krajina
mezi Cf2kovicemi, Lukavcem, Libochovicemi a Budyni. Ibid. 1887.
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1240 IH« Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

nehmlich palaeontologische Arbeiten finden weiter unten
Erwahnung. Hier sei nur noch besonders auf die auch fur

die Stratigraphie sebr wichtige Abhandlung 0. Novak's
uber die Echiniden des bflbmischen Genomans verwiesen.*)

Die von KrejCi und FriC in den Jahren 1864—68
Yorgenommenen Begebungen des bohmischen Kreidegebietes

gaben Veranlassang zur Eintheilung des Systemes in 8

Stufen, zu deren Fixirung den palaeontologisch wicbtigsten

Fundorten entnommene Namen in Anwendung gebracht

wurden. Diese Stufen sind von unten nach oben: 1) Pe-

rutzer Schichten, 2) Korytzaner Sch., 3) Weissenberger Sch.,

4) Malnitzer Sch., 5) Iserschichten, 6) Teplitzer Sch., 7)

Priesener Sch. und 8) Chlomeker Schichten. Zunachst wurde
festgestellt, dass die beiden untersten Schichtenstufen dem
Genoman angehflren und spater wurden die Weissenberger,
Malnitzer, Iser- und Teplitzer Schichten zum Turon, die

beiden obersten Stufen zum Senon gestellt, wobei jedoch
A. Fric noch 1880 betonte, dass die Grenze zwischen Turon
und Senon nicht scharf gefuhrt werden konne.

Die Parallelisirung dieser Stufen mit Gliedern des

Kreidesystemes in den Nachbarlanden, insbesondere Sachsen,

stiess indessen auf Schwierigkeiten, welche wesentlich durch
die Ausscheidung und Auffassung der Iserstufe bewirkt

wurden. Die beiden Autoren legten ursprunglich allerdings

das Hauptgewicht auf die orographische Individuality des

als Iserschichten bezeichneten, weitverbreiteten Gesteins-

complexes, allein ira Verlaufe der weiteren eingehenderen
Studien wurde auch die palaeontologische Selbstandigkeit

der Stufe immer mehr hervorgehoben. Schlonbach war
geneigt die Iserschichten als Aequivalent der Malnitzer Grun-
sandsteine anzusehen, GCmbel und Geinitz verlegten einen

Theil derselben (Schneebergschichten) an die oberste Grenze
des bohmisch-sachsischen Senon, und eine fernere Schwierig-

keit beruhte darin, dass in Bohmen die Iserstufe einen
Horizont unter den Teplitzer Schichten einnehmen, in

Sachsen aber die entsprechenden Schichtenstufen in u m -

gekehrter Beihenfolge uber einander liegen soil ten. Eine
LOsung dieses Widerspruches versuchte 1881 A. Slavik **).

indem er die Isersandsteine an die obere Grenze des Turons

*) Studien an Echinodermen der bohm. Kreideformation. Nr. I.

Die irrpfrularen Echiniden der Cenomanstufe. Abhandl. d. kgl. bohm.
Uo?. d. Wiss. VII. R. 2. Bd. Praff. 18S7.

"*) Sitzber. d. kgl. Ges. d. Wiss., Prag. 28. Oktob. 1881.

Digitized byGoogle



Alljretneines 1241

stellte und die Iser- und Teplitzer Stufe (Oberquader und

;0£»3

Quadersandstein mit
Cardium Ottonis

Sphaerosiderite

Gelbe und graue
Baculitenthone

Plknerkalke mit Tmbratula \

tubrotunda od. blanliche Mergel
J

Bryozoenschichten
j

Trigoniaschichten 1

Zweiter Kokofiner Quader

Zwlicbenplaner

Enter KokoKner Qaider
Byiltier PebergangMChlchten

AvelUneoacblcht
Lauoer Knollen
Halnltaer Grnnjand

Vehlowitzer Planer

Dfinover Knollen

Semitzer Mergel

Cblomeker
Sehiehten

Prleaener
Sehiehten

Teplitxer
Sehiehten

Iner-
Sehlehtea

Malnltzer
Sehiehten

Welasen-
berger

Sehiehten

Kalke, Sandatelne ele. mit mariner!
Fauna eenomanen Alters

|

Qnadersandateln mit Landpflanten,
Gcbleferthon mit Kohteniehmltun

Korytzaner
Schichtrn

Perutzer
Schlrhten 5

Grand gebirge

Fig 787. Prof A. F r 1 Vs Gliederung des Kreldesyatemes in Bohraeu.
(Vergl. S. 1248).

Naeh nnserer Auffavaung folgen auf die Malnltzer Scblcbten direct, Oder auf einon
Thell dar Iieraehlcbten die Teplitzer Sehiehten, die noch zam Turon gehSren,
wUbrend der andere Theil der Iaerscblchten dai Llegende der Prleaener Sobichtea

bildet and turn S • n o n elnbezogen werden muss.

Strehlener Sehiehten in Sachsen) fur zvvei verschiedene Facies

desselben Horizontes erklarte. Dieser Auffassung trat A.
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1242 III. Mesozoische Gruppe. — Kreide system.

FriC indessen nicht bei*), sondern verflffentlichte 1883
eine Uebersicht der Schichtenfolge und Gliederung des

bflhmischen Kreidesystemes, die in Fig. 737 wiedergegeben
ist Man ersieht aus derselben, dass er zum Turon nur-

mehr die Weissenberger und Malnitzer Schichten stellte,

alle vier hdheren Stufen aber zum Senon einbezog und die

ursprunglich aufgestellte Reihenfolge der Schichten beibe-

hielt Auch wurden einige Profile so gedeutet, dass die

Teplitzer Schichten uber Iserschichten liegen, welche Deutung,

wie ich mich an den betreffenden Punkten bei Abtsdorf

selbst uberzeugte, wohl kaurn einen Zweifel zulasst. Allein

eine Uebertragung dieses localen Verhaltnisses auf die

ganze Ausdehnung der beiden Stufen, wie sie von

Krej& und FriC aufgefasst werden, scheint nicht durch-

fuhrbar zu sein, da NovIk's Studien an Echinodermen,

ebenso wie die allgemeinen palaeontologischen Unter-

suchungen im Bereiche der Teplitzer Schichten ergeben

haben, dass denselben ein tur ones Alter zukommt, wahrend
sich fur gewisse Schichten der sog. Iserstufe entschieden ein

s e n o n e s Alter herausstellt.

Hieraus ergibt sich, wie mir scheinen will, die L6sung

der ganzen Streitfrage. Sie lautet: die Stellung der
Iserschichten uberhaupt ist derzeit noch unbe-
stimmt und wird erst auf Grand neuerlicher genauer

Untersuchungen festgestellt werden mussen. Es durfte sich

herausstellen, dass ein Theil derselben zum Turon ge-

h6rt und in der That die Teplitzer Schichten unterteuft,

beziehungsweise vertritt, wahrend ein anderer Theil
zum Senon einbezogen werden muss und als selbstandige

Stufe angesehen werden kann.

Diese Auffassung gelangt in der Uebersichtstabelle

S. 1243 zum Ausdrack und in der Beschreibung des Kreide-

systemes soil ihr soweit als thunlich Rechnung getragen

werden. Ehe wir jedoch auf diese selbst eingehen, wollen

wir in kurzen Zugen ein orographisches Bild des dem Sy-

steme entsprechenden Sandsteingebirges entwerfen.

*) Seine diesbezllgliche Ausserung lautet : „Solche Verniuthungen
konnten nur damals aufgestellt werden, wo man vom palaeontologischen

Charakter der Iserschichten noch nichts wusste. Gegenwartig hat man
hinreichende Grtlnde, aus der Fauna auf die Selbstandigkeit der Iser-

schichten zu schliessen."
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1244 HI- Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

Das bOhmische Sandsteingebirge.

Das ganze vom Kreidesystem eingenommene Terrain,

welches sich vom Fusse des Erzgebirges aus der Gegend
von Saaz und Brax nordostwarts bis zum Lausitzer und
Jeschken-Gebirge, dann entlang der Vorberge des Riesen-

gebirges im Osten bis zum Adlergebirge und fiber die

mahrische Grenze hinaus, im Suden aber bis zu den Silur-

und DevonhOhen MittelbOhmens und dem Sudwestfusse des

Eisengebirges erstreckt, — zeigt im Wesentlichen uberall

dieselbe Oberfl&chengestaltung. Es stellt im grossen Ganzen
em santlwelliges Plateau vor, welches von tiefen schlucht-

artigen, vielfach gebrochenen Thalern durchzogen und im
westlichen Theile von glockenfOrmigen jungplutonischen
Bergkuppen uberragt wird. Eine besonders charakteristische

Eigenthumlichkeit desselben sind die oft in mehreren Stufen

aufsteigenden, langgezogenen steilen W&nde, welche dem
Plateau auch die Benennung Wandgebirge eintrugen, sowie
die auf eine regelmassige Zerkluftung zuruckzufuhrenden
eckigen, prismatischen Formen, welche durch weitgehende
Erosion an einigen Punkten des Gebirges seltsame Gestalten

angenommen haben und sich zu malerischen Felsengruppen

und Labyrinthen vereinigen.

Dieser besondere Oberflachencharakter macht sich mehr
minder auffallend in der ganzen Ausbreitung des Kreide-

systemes geltend, am bezeichnendsten tritt er aber dort

hervor, wo Sandsteine herrschen. Und weil dies im grSssten

Theile der Erstreckung des Systemes stattfindet, so erscheint

die Bezeichnung des demselben entsprechenden eigenartigen

Terraines als Sandsteingebirge wohl gerechtfertigt.

Im Aligemeinen senkt sich das Sandsteingebirge von
seiner sudlichsten Grenze von Unhoscht, Neu Straschitz und
Postelberg nordwarts, ebenso von seiner Ostlichsten Grenze
am Adlergebirge und von der mahrischen Grenze gegen die

Elbe. Jenseits derselben steigt es wieder in mehreren breiten

plateauftirmigen Rucken zu 300 bis 400m an, erhebt sich

aber am hdchsten an der bOhmischsachsischen Grenze und
in der isolirten Politz-Adersbacher Partie in der Braunauer
Grenzausbuchtung. Wir wollen das Gebirge nun in seinen

von naturlichen Grenzen umschlossenen Theilen etwas naher
besichtigen.

Zwischen der Elbe, Moldau und dem Mittel-
? e b i r g e, d. h. zwischen Lobositz, Raudnitz, Melnik. Unhoscht
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Das bohmische Sandsteingebirge. 1245

und Postelberg bildet das Sandsteingebirge zunachst dem
Leitmeritzer Mittelgebirge in drei nach Sudwest streichenden

Zugen die sudostlichen Abfalle desselben gegen die Eger
und weiter landeinwarts das Plateau des flip oder Georgs-

berges, die Hochflache des 2banwaldes und die plateau-

fOrraigen Rucken von Unhoscht und des Weissen Berges
bei Prag. Diese Jetzteren hangen alle zusammen und ver-

.
mag man namentlich von den das linke Moldauufer bei Prag
einschliessenden Hohen, zumal vom sog. Sandberg, den pla-

teaufdrmigen Rucken uber den Weissen Berg (379 mi)

meilenweit zu verfolgen. Er fallt nach SW ziemlich steil

ab, breitet sicb dagegen in nordostlicher Richtung immer
mehr aus, sich so zu einem umfangreicben Plateau aus-
dehnend, welches gegen SSW einen steilen Abfall besitzt,

aber gegen NO in zahlreichen zu einander ziemlich paral-

lelen Rucken gegen das Eger- und Elbethal allmalig ab-

dacht. Dieses Plateau erreicht im Zbanberg (528 m), einem
breiten Rucken, seine grosste H6he. Es wird von ausge-
dehnten dichten Waldungen bedeck t und kann fuglich in

diesem Theile 2banwald benannt werden.*) Zwischen
Pochvalov und Dufiitz S von Laun zweigt sich nach NO
ein schmaler plattenfOnniger Rucken ab, der sich bei Bor,

wo er den Namen Teinitzer Wald (T^nicky les) fuhrt, nach
Ost und West zu einer Hochflache ausbreitet, welche N
vom Zichowetzer Jagerhause ihre grOsste SeehOhe erreicht,

um dann allmalig gegen die Eger abzudachen. Einen der
hdchsten Punkte der Hochflache nimmt die Ortschaft Pe-
rutz ein und wurde dieselbe daher als Plateau von Pe-
ru t z bezeichnet. Gewissermassen eine Fortsetzung desselben
in ostlicher und norddstlicher Richtung bildet das Plateau
des Georgsberges. Dasselbe erhebt sich von der Tiefen-

linie zwischen Klenc und Vodochod gegen Nordosten all-

malig bis zu 300 m HOhe, von welcher es dann fast unver-
mittelt in das Moldauthal abfallt. (Vergl. Fig. 618). Ueber-
ragt wird diese Hochflache von dem weithin sichtbaren

sagenreichen Rip oder Georgsberg (454'6m) bei Rovne SO
von Raudnitz. Nach NW sendet das Plateau einen schma-
len Rucken, den sog. R o h a t e c aus, welcher sich bei Rau-
dnitz zwar bedeutend senkt, aber weiterhin, entlang der Elbe,

in einer langgezogenen steilen Wand hinzieht, westwarts
in sanften Wellen gegen das breite Egerthal abdachend.

*) K. v. Kofistka, Archiv etc. 1. c. I. Bd., 1869, 1. Abth. pag. 126
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1246 HI. Mesozoisebe Gruppe. — Kreidesystem.

NOrdlich vom Leitmeritzer Mittelgebirge,
d. h. nordlich von Tetschen und BOhm. Kamnitz erhebt
sich in der Fortsetzung des Erzgebirges der hone Theil des
bohmischen Sandsteingebirges, den wir mit dem Namen
„Bdhmische Schweiz" belegen wollen, welchcr sich

nach allgemeiner Gepflogenheit allerdings eigentlich nur auf
den westlichen Flugel dieses Gebirgstheiles bezieht. Der-
selbe lasst sich namlich nach K. v. KoftiSTKA in drei grosse,

orographisch zusammengehdrige Theile zerlegen: den eben
erwahnten westlichen Flugel, welcher den Hohen (Tetsche-

ner) Schneeberg und die Dittersbacher Haide umfasst; die

Mittelgruppe, welcher der Tannenberg- und Lausche-Rucken
angehdren; und den ostlichen Flugel, den Rucken von
Oywin und Hochwald.

Der westliche Flugel wird im Westen von dem
Thale, welches von der Kdnigswalder Eirche nach Tyssa
hinaufzieht, im Osten von dem Sattel zwischen dem Otten-

und Kaltenberg und dem Daubitzer Thai, bezw. der Strasse

nach Langengrund und Schnauhubel begrenzt. Nordwest-
warts erstreckt sich derselbe weit nach Sachsen und um-
fasst dort die sog. Sachsische Schweiz. Es herrschen hier

uberall „ubereinander sich erhebende Terassenformen mit

fast senkrecht absturzenden, wild zerrissenen Wanden vor.

Die Rucken sind ausgedehnte Plateaus, welche jedoch durch
schmale, tief eingeschnittene Erosionsthaler nach alien Richt-

ungen durchzogen erscheinen. Kleine Basaltkuppen ragen
hauflg hervor". Dieser ganze westliche Theil der bdhmischen
Schweiz wird durch das Elbe- und Kamnitztbal in drei

Theile zerlegt. Westlich von der tiefen Elbspalte, d. h. ober
Tetschen und Herrnskretschen, erhebt sich ein machtiger
Bergstock, welcher sich in der Seehohe von etwa 350 m
zu einem ausgedehnten dicht bewaldeten Plateau ausbreitet,

das im Westen mit dem Erzgebirgsrucken unmittelbar

zusammenhangt. Inmitten dieses Plateaus zieht von Ost
gegen West ein flacher Rucken, der sog. Grosse Daum
(478 m), welcher im Westen beim Zeischkenhugel endigt.

Gegenuber von diesem erhebt sich nun in zwei scharf ab-

geschnittenen Stufen eine von SW gegen NO gestreckte

Terasse, der eigentliche Hohe Schneeberg (723'7 m),

welcher ziemlich am hOchsten Punkte einen massiven Aus-
sicbtsthurm tragt, von welchem man eine wundervolle

Aussicht weit nach Bohmen und Sachsen hinaus geniessen

kann. Vom Fusse dieser Terasse steigt der Boden gegen W
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allmalig an und bildet am sudwestlichen Rande einen scharfen

Rucken, welcher
in seiner Gesammt-
heit als Tyssaer
Waade bezeich-

net wird,aus mach-
tigen Sandstein-

bankenbestehtund
an seinem sudli-

chen und westli-

chen Abfalle eine

etwa 5 km lange

ununterbrochene
Reihe steiler, fiber

60 m hoher, male-
rischer Felswande
zeigt. (Fig. 788).

Zwischen dem El-

be- und Kamnitz-
thale breitet sich

eine durch den en-

gen felsigen Tbal-

grund von Win-
disch Kamnitz in

zwei Theile zerleg-

te Hochflache aus,

die Binsdorfer
Plateau benannt
wurde und die Ver-

bindung des

Schneebergpla-
teaus mit der D i t-

tersbacher
H a i d e herstellt.

Diese letztere er-

streckt sich vom
Kreibitz-Kamni-

tzerBache und der

Elbe im Westen
an der Landes- ^
grenze bis zurTer-
raineinsenkung zwischen Daubitz und Schnauhubel im Osten.
Die Grundform des ganzen Terraines ist ein breiter Rucken,
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welcher SO von Schandau beginnend, in ostsudSstlicher

Richtung bis Dittersbach zieht. wo mit demselben unter

einem rechten Winkel ein zweiter ebenso abgeflachter Ruk-
ken, voa Wolfsberg in sudsudwestlicher Richtung kommend.
zusammentrifft. Diese Rucken bauen sich in zwei Terassen
auf. Die untere (bis 300m SeehOhe) bildet eine Vorstufe, die

obere den eigentlichen Rucken, welcher sehr steil in Slufen,

oder bis uber 150 m hohen senkrechten Wanden aufragt

Diese zweite Terasse ist es eben, welcher die so beruhmten
Felsgebilde angehdren, die Jahr fur Jahr Tausende von
Touristen in die „b6hmische Schweiz" fuhren. Die Gestaltung
dieses Felsenterraines wird wesentlich von der Gesteinsbe-

schaffenheit bestitnmt, woruber sich K. v. K0618TKA klar und
richtig zugleich folgendermassen aussert : „Schon beim ober-

flachlichen Anblick der kolossalen Sandsteinfelsen, welche
theils als steile bis 100 m hohe Wande uns entgegenstarren,

theils reihenweise geordnet die Formen isolirter Thiirme, oder
ungeheuerer, von der Hauptmasse durch tiefe Klufte abge-
sonderter, geneigter und auch uberhangender Platten an-

nehmen, auf deren oberstem Ende grosse wurfel- oder plat-

tenformige Felsstucke in scheinbar sehr zweifelhaftem Gleich-

gewichte balanciren, — schon beim ersten Anblick dieser

Bildungen unterscheidet man zweierlei Absonderungsflachen,
welche sich im ganzen Quadersandsteingebirge vorfinden

und ihm seinen Namen geben. Die ersten sind fast hori-

zontale, meilenweit fortziehende Stufen, in denen die empor-
strebenden Terassen zu wiederholtenmalen absetzen, bevor
sie ihre normale H6he erreichen". Sie entsprechen der na-
tflrlichen Schichtung des Gesteines. Die zweite Art der Ab-
sonderungsflachen steht auf der ersten senkrecht und besteht
aus Klflften und Spalten, die sich fast rechtwinklig durch-

kreuzen und zusammen mit den Schichtflachen den Sand-
stein in wurfelige Bl6cke oder Quader zerlegen. Unter die-

sen verticalen Kluften singl bei genauer Verfolgung derselben

alsbald diejenigen zu erkennen, welche trotz vielfacher Un-
terbrechung und Ablenkung dennoch eine constante, zu dem
Hauptrucken des Gebirges parallele Richtung einhalten und
meist durch eine bedeuteude Lange und ziemliche Breite

ausgezeichnet sind. Diese Klufte sind auf tektonische Ur-
sachen zuruckzufuhren, wahrend die sie kreuzenden verti-

calen Spalten durch Contraction bei Verhartung des Sand-
steines erklart vverden kdnnen. Die ubrigen Erscheinungen.
auf welche man hier, als auch an anderen Punkten des
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bdhmischen Sandsteingebirges so haufig stosst, als merk-
wurdige Felsengestalten, naturliche Brucken, grosse Hdhlen,
uberh&ngende Felsmassen usw., haben ihren Grund in der
ungleichen Zerstorbarkeit des Sandsteines, bezw. in der ver-
schiedenen Einwirkung der Verwitterung und Erosion. An
grotesken Felsgebilden und wildromantischen Thalern ist

die bohmische Schweiz, zumal der Dittersbacher Theil sehr
reich. Von Herrnskretschen ostw&rts schreitend erreichen wir
zunachst das beriihmte Prebischthor (444 m), weiterhin am
Wendepunkte der zweiten Terasse, das grossartige Felsen-
theater von Dittersbach (Fig. 739), uber welches man be-
sonders vom Rudolfstein einen sehr belehrenden Ueberblick
erhalt. Man sieht hier, dass das ganze Terrain ursprunglich

Budot/ttein

Fig. 789. Der Falienkeasal von Dittersbach Tom Tonsberge gaiehen

N»ch K. RItt. T. KoHslka

ein Plateau war, ehe es durch Ausweiterung von Kluften

und Spalten zerwiihlt wurde. Ueber die normale Hohe des
Plateaus erheben sich der Golischt (484'8m), der kegelfOr-

mige Suppige Berg, die Sandsteinbanke der Schranne, sowie
der Tannigt Berg, welcher letztere nicht nur wegen der
„vielen wechselnden Fernsichten, welche verschiedene Punkte
seines breiten Plateaus darbieten, sondern noch mehr wegen
der wilden und romantischen Felsenpartien seiner nachsten
Umgebung. wie der Hohen Wand, der Theodorenhalle, der
Gnomenkluft, des Pferdestalles usw., ein viel besuchter Punkt
ist." Vom Golischt streicht der Hauptrucken deutlich nord-
Ostlich bis zum Hemmhubel bei Khaa, von welchem gegen
2fW der Ziegenrucken abzweigt, welcher mit der schonen

Katttr, Geologic von Bobmen. 79
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h-

Martinswand endet. Weiter nordwarts verlieren sich all-

malig die eckigen und pittoresken Gestalten des Sandsteines

und machen endlich den abgerundeten Formen des Lausitzer

Granitgebirges Platz.

Die Mittelgruppe der bohmischen Schweiz (nacb
unserer Auffassung) besteht aus zwei flach gewolbten, durch-

schnittlich 520 m hohen Rucken, welche sich auf der An-
tonienhohe (551'9 m) NO von Falkenau (N von Haida) fast

rechtwinklig durchkreuzen. Ueberragt werden diese Rucken
von zahlreichen domformigen Phonolithkuppen, namentlieh

dem Tannenberg (7795m), Tollenstein (6708 m), Scho-
berberg (635'3 m), Kleisberg (759"9 m) auf dem sudndrdlich,

dem Kaltenberg (735'8m), der Finkenkuppe (800*3 m), dem
Grossen Friedrichsberg (709'3 m) und der L a u s ch e (796

-5 m)
auf dem westOstlich streichenden Rucken.

Das Thai von Eunnersdorf bis Lindenau und die

Bodeneinsenkung bis Schaslowitz trennt diesen Gebirgs-

theil vom Ostlichen Flugel der bdhmischen Schweiz, dem
schmalen, von NW nach SO ziehenden, kaum 500 m hohen
Rilckenvon Oywin und Hochwald, an welchen sich drei

rechtwinklig nach S auslaufende, breite, etwa 300 m hohe
Rucken anschllessen, die von zahlreichen isolirten Basalt-

kuppen uberragt werden. Der Hauptrucken wird in BOhmen
durch eine von Basalt- und Phonolitbergen gebildete Vor-

stufe fast verdeckt, auf der Nordseite in Sachsen steigt er

aber aus dem Zittauer Thale in steilen Wanden auf und
bietet daher von hieraus einen imposanten Anblick. Oben
ist der Rucken ziemlich flach, etwa 1500 m breit und tragt

einige schone Phonolithkuppen, unter welchen der Hoch-
waldberg (751'5m) hart an der Landesgrenze bei Herrn-
dorf besonders hervorragt und eine prachtvolle Rundsicht
nach Bohmen und Sachsen gewahrt. Auf der Nordseite des

Ruckens haben sich „die Gewasser durch die vorderen stei-

len Thalwande nach ruckwarts bis zum Hauptrucken tief

eingeschnittene Thaler ausgewaschen, welche senkrechte,

zerkluftete und wild zerrissene Thalwande, einen ebenen
Thalgrund und iiberhaupt ein ahnliches Aussehen haben,
wie die meisten Thalfurchen in der bflhmisch-sachsischen
Schweiz. Es gilt dies besonders von dem auf sachsischem
Boden liegenden vielbesuchten Thale von Oywin". Von den
Querrucken sei der von Gross Morgenthal nach S strei-

chende Kunn ersdorfer Rucken genannt, an welchen
sich sudwestlich orographisch und geologisch zwei Boden-
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anschwellungen anschliessen : das Schwoikagebirge, welches

aus dem niedrigen (250 m) Lande SO von Burgstein in

Gestalt einer ausgedehnten, von Basaltgangen und Kuppen
uberragten Sandsteinplatte mit steilen, wild zerklufteten Fels-

wanden aufsteigt, und N von Bohm. Leipa die vom Spitz-

berge (446 m) gekrdnte Terrainanschwellung. Auf dem
Schwoikagebirge befindet sich der Slavifiekberg (535 m),
dessen Name (bedeutend : kleine Nachtigall) daher abgeleitet

wird, dass bei einer gewissen Windrichtung besonders des
Abends, sich hier deutlich und laut Klange ahnlich denen
einer Orgel vernehmen lassen, was wohl in der eigenthum-
lichen Zerkluftung der Sandsteinfelsen seinen Grund hat".

— Mehr minder parallel zum Kunnersdorfer Rucken strei-

chen mehrere andere Querrucken, darunter der L amber g-

Waldauer Rucken als der bedeutendste. Er lasst sich von
Ringelshain sudwarts bis Neuland etwa 12 Am weit verfolgen.

Oestlich vom Mittelgebirge in der ausgedehn-
ten Erstreckung uber Jungbunzlau, Turnau, Chlumetz bis
zur Elbe bei Kdniginhof und Koniggratz, sowie bis zum
postcarbonischen Vorlande des Riesengebirges bei Liebenan
und Rovensko ist die Oberflachengestaltung des bdhmischen
Sandsteingebirges im Allgemeinen bedeutend einfacher als

in seinem hohen Theile an der sachsischen Grenze. Die
Gegend bildet hierein recht einfdrmiges, flachwelliges Pla-

teau, uber welches nur wenige breite Rucken etwas mehr
hervorragen und Niederungen begrenzen, deren Lage eben
dadurch tiefer zu sein scheint, als sie in Wirklichkeit ist.

Nur an wenigen Steilen erhebt sich das Terrain etwas mehr
und zeigt eine ahnliche Felsbildung wie in der bdhmischen
Schweiz. Es ist dies besonders ostlich von der Iser in der
Gegend zwischen Turnau und JiCin und bei Adersbach
in der Braunauer Grenzausbuchtung der Fall. Nirgends aber

fehlen dem Sandsteingebirge die charakteristischen orogra-

phischen Merkzeichen: tiefe Thaler mit ebenem Thalgrunde
und steilen oft verticalen Thalwanden, welche an der Sohle

kein Schuttwall zu begleiten pflegt; und oben flache in

steilen Wanden oft terrassenformig aufsteigende Hflhenzuge.

Vom Elbethal steigt das Kreidegebiet in nordlicher

Richtung ziemlich sanft an, jedoch entwickeln sich einige

plateaufdrmige Rucken, welche das Oblige Terrain iiber-

ragen. Der westlichste derselben streicht von Auscha und
Bleiswedel NO von Leitmeritz, wo er sich unter einem
rechten Winkel an das Mittelgebirge anschliesst, in suddst-

79*
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licher Richtung fiber Mscheno etwa bis Bezno N von Neu
Benatek. Bei Mscheno, bis wohin er am deutlichsten ausge-

pragt ist, verbindet

I

er sich mit einem von
Liebstadtl uberWeiss-
wasser beilaufig pa-
rallel zum Erz- und
Mittelgebirge, also

von NO nach SW
ziehenden breiten

Rucken undbeide zu-

sammen umschlies-

sen eine Niederung,
die im Norden vom
Mittelgebirge und

dem beschriebenen
Theile des Sandstein-

gebirges eingesaumt
wird und Becken
von Hirschberg-
L e i p a benannt wur-
de. Aus der Mitte

desselben erhebt sich

mit scharfen Contou-
ren der Rucken des
Thiergartenwaldes
von Hirschberg bis

zu fast 400 m. Der
sich bei Oschitz und
Liebenau an das
Jeschkengebirge an-
schliessende Rucken
besitzt hier eine See-
h6he von cca 350 m
und bildet vielmehr
eine waldbedeckte
Hugellandschaft, wel-
che sich im ausser-
sten Westen in eine

Vorstufe ausdehnt,
die sehr steil in das

Polzenthal abfallt. Auf dieser Vorstufe erhebt sich die
schone waldbedeckte und ruinengekronte Basaltkuppe des

r

I
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Rollberges (696*1 m), welche nach alien Seiten eine uber-
aus reizende Aussicht uber das gesegnete Polzengebiet ge-

wahrt. Weiter nach SW entwickelt sich ein niedriges, sanft

gewelltes Plateau, welches sich zwischen Huhnerwasser,
Weisswasser und Mscheno in besonders charakteristischer

Weise ausdehnt und fast in seiner Mitte von zwei sich un-
mittelbar neben einander erhebenden Phonolithkuppen uber-
ragt wird : dem Grossen Bosig, mit der gleichnamigen Schloss-

ruine (600*2 m) und dem Kleinen Bosig (575 m). K. v. Ko-
Sistka's Skizze Fig. 740 zeigt nicht nur die charakteristi-

schen Eigenthumlichkeiten des Plateaus von Weisswasser, son-
dern kann im Allgemeinen als Typus der Hochflachen des
bdhmischen Sandsteingebirges gelten. Nordwestlich von
Mscheno in der Gegend von Dauba bis zum Mittelgebirge er-

hebt sich das Terrain wieder bis auf 450 m Seehohe, er-

scheint aber wie in der bdhmischen Schweiz durch zahllose

Thalschluchten nach alien Richtungen durchzogen und wird
von mehreren basaltischen und phonolithischen Bergkuppen
uberragt. Durch das lange Thai von Chudolas wird dieses

Terrain in zwei Theile getrennt: einen sudOstlichen zwi-

schen dem Kokofiner und Ghudolaser, und einen nordwest-
lichen zwischen diesem und dem AUer-(Munkerbach-)Thale.
Diese beiden Theile erheben sich in drei Stufen. Bezeichnende
Hochpunkte des ersten sind der Nedoweska-Rucken und der
Grosse Berg (478*5 m), des letzteren : der Spitzberg bei Weg-
stadtl, der Lange Berg (475 m) bei Skalken und der Tschirberg
bei Welhutta. Gharakteristisch fur dieses Gebiet und bedeut-
sam fur das ganze bohraische Sandsteingebirge ist der Um-
stand, dass die Haupttiefenlinien eine sudnordliche, bezie-

hungsweise westOstliche Richtung einhalten, wobei in die

Hauptthaler zahlreiche kurze Querthaler munden, welche
SO- Oder SFF-Richtung, entsprechend den Hebungslinien
des Riesen- und Erzgebirges, besitzen. Dasselbe Verhalten
macht sich auch in dem gerade nordlich davon gelegenen
Theile der bohmischen Schweiz geltend, was man wohl als

das Resultat der sich hier kreuzenden Druckrichtungen an-
sehen darf.

Oestlich vom Iserthale steigt das Kreideterrain

in der nordlichen Partie alsbald wieder an, im sudlichen

Theile, namlich JV von der Elbe um Lissa, Nimburg, Pode-
brad ist es aber verhaltnissmassig flach. Etwas mehr cou-

Mrt ist die Erstreckung nordlich von Elbeteinitz um Ghlu-
jaetz, Konigstadtl und Kopidlno, sowie um Hoch Vessely und
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Hofitz. Gegen Kdniggratz zu sind die Oberflachenlinien meist

monoton. Die interessan-

i*

rr

i
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I

teste Partie dieses Theiles

des bohmischen Sand-
steingebirges ist das

Bergland vonGross
Skal und Prachov
zwischen Turnau und
Jiein, dessen etwa 220
m hohe Flache von eini-

gen oben abgeplatteten

Rucken uberragt wird.*)

Der erste ist das Sokol-
gebirge bei Klein Ska],

ein 6 km langes, von N
gegen S verlaufendes, bis

zu 562 m (Sokol Berg)
ansteigendes Bergmassiv,
welches gegen die Iser

steil absturzt, gegen das
Wartenberger Thai aber
sanft verflacht. Dieses
Thai trennt es vom
zweiten Rucken, n&m-
lich jenem von Gross Skal,

welcher etwa 18 km lang
und A km breit ist und
das umliegende Terrain
um 100—150 m uberragt
Am nordostlichen Fusse
dieses Ruckens ist der
Badeort Wartenberg sehr
romantisch gelegen, un-
weit davon das Schloss
Gross Skal (353 m) und
das Schldsschen Wald-
stein (388-5 m). Ueber-
ragt wird dieserAbschnitt
des Ruckens von der Ba-
saltkuppe (465 3 m), auf
welcher die St. Annaka-

*) K. v. Kofistka, Archiv etc. 1. c II., 1877, pag. 79 ff.
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pelle von Vyskef steht. Durch eine Erosionsfurche wird der-

selbe vom mitlleren Theile des Ruckens getrennt, welcher
nach dem basaltischen Trosky Berg (483 m) mit der gleich-

namigen Ruine, benannt werden kann. Von diesem Theile

wird der letzte Abschnitt des Ruckens NW von JiCin sehr

deutlich geschieden. Derselbe, aus Quadersandstein beste-

hend, fallt allseits schroff ab und ist in seinem Innern von
tiefen Erosionschluchten durchschnitten. Die ganze Partie

kann Prachover Felsen (Fig. 741) genannt werden. Im
engeren Sinne heisst so jedoch nur der mittlere, wildroman-
tische Theil (462 m); im Osten dominirt der Pfevysin oder
Brada Berg (467 m), im Westen die Velka Hura (459 m).

Der sudostlichste Theil des ganzen Ruckens ist in Fig. 741

Fig. 74i. Ftllenpartle Peliny bet Chotien.

abgebildet. Der dritte Riicken ist jener des Muzsky Berges
von Munchengratz. Er ist 25 km lang, von NW nach SO

gestreckt, etwa 400 m hoch und wird von der kegelfdrmigen

Basaltkuppe Mu2sky (465 m) uberragt. Die vierte bedeu-
tendere Bodenerhebung des Gebietes ist der geologisch wich-

tige Ghlomek-Rucken, der von BezdeCin bei Jungbunzlau
bis BaCalek bei Liban 17 km weit streicht, sich dann nach
NO wendet, um sich bei Zajakur mit dem Mu2sky-Rucken
zu verbinden. Beide schliessen hier eine halbkreisformige

Niederung ein, an deren Oeffnung gegen die Iser sich die

isolirte Berggruppe Baba (362 m) befindet, welche viel-

leicht der Ueberrest eines fiinften Ruckens sein diirfte.

Oestlich von der Elbe und vom Eisenge-
birge erscheint das bohmische Sandsteingebirge im n6rd-
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lichen Theile, wo es sich an das postcarbonische Vorland

des Riesengebirges (S. 1189ff.) anschliesst, ziemlich hoch und
coupirt, welcher Gharakter, allerdings unter Beibehaltung

der schon mehrfach hervorgehobenen Terraineigenthumlich-

keiten des Kreidegebietes etwa bis Jaromef, Skalitz und
Neustadt a. d. Mettau anhalt Weiter sudlich bis Dobruschka
Opocno und Hohenbruck, sowie Ostlich von Pardubitz bis

Holitz ist das Terrain im Ganzen flach. Ein hoherer be-

waldeter Rucken zieht von Hohenbruck und Neu KOnig-
gratz gegen Borohradek, wie denn uberhaupt das Terrain

gegen Osten verh&ltnissmassig rasch ansteigt. An der Nord-
ostseite des Eisengebirges um Chrudim, Luze, Hohenmauth
bildet das Sandsteingebirge ein flach welliges Plateau, weiter

Ostlich, zumal von der Linie Chotzen-Kosteletz-Solnitz gegen
das Adlergebirge hin nimmt es aber bergigen Charakter an
und umfasst hier ein waldreiches Gebiet, welches zu den
landschaftiich schonsten Gegenden BOhmens gezahlt wird.

Namentlich bieten die Thalfurchen des Stillen und Wilden
Adlers bei Ghotzen (Peliny, Fig. 742), Brandeis, Wilden-
schwert, sowie bei Kosteletz, Pottenstein, Lititz mit ihren

steilen Wanden und waldigen Lehnen zahlreiche romantische
Partien. Trotz der verschiedenartigeren Gestaltung der hie-

sigen Terrainformen tritt doch ein ziemlich zusammenhan-
gender Rucken hervor, welcher sich von Opocno in sud-
Ostlicher Richtung Qber Gastolowitz bis BOhm. Trubau und
uber die mahrische Grenze hinaus verfolgen lasst. Er fallt

nordwarts gegen die mit postcarbonischen Ablagerungen
ausgefullte Furche von 2ampach-Dittersbach (S. 1187) steil

ab, verfl&cht aber svidwestwarts sanft. Zwischen der Ruine
Landsberg und Wildenschwert wird er von dem Stillen Adler
durchbrochen, dessen Querthal weiterhin so tief in die Kreide-

sehichten eingefurcht ist, dass in der Thalsohle unter den
steilen Sandsteinwanden postcarbonische Gesteine (bei Ker-

hartitz und Nieder Lichve, S. 1187), ja selbst das Urgebirge
(Phyllite bei Wildenschwert und Hradek, S. 545) zum Vor-

schein kommen.
Vollkommen abgetrennt von der grossen Erstreckung

des Kreidesystemes erscheint im Braunauer Landeszipfel

eine inselfOrmige Partie: das Sandsteingebirge von
Adersbach und Politz, welches sich unmittelbar an
den postcarbonischen Schwadowitzer Rucken (S. 1202) an-
schliesst. Es gleicht einem Becken, dessen aufgebogene
Rander aus Planer bestehen, welcher in der Mitte von Sand-
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stein bedeckt wird. Das Pl&nerterrain ist sanft wellig, der

Quadersandstein bildet aber uberall steile, zerrissene Felsen-

wande. Er uberlagert den Planer in drei isolirten, grossen

Bodenerhebungen: den Felsen von Adersbach-Weckelsdorf,

dem Vostas Berge und dem Heuscheuergebirge. *)

Die ursprungliche Masse der Adersbacher Felsen
muss ein Plateau von etwa 700 m H6he gebildet haben,

von welchen mehr als 200m dem Kreidesandstein zukommen
und dessen Machtigkeit bezeichnen. Die Mettau umfliesst

das Plateau am Otsrand in einer tiefen Furche, gegen
welche sich alle Tiefenlinien des Terraines senken. Durch
Erosion ist die ursprungliche Platte in ein Felsenlabyrinth

umgewandelt worden, dessen nordwestlichen Theil man von
Nieder Adersbach, und den suddstlichen Theil vom Eisen-

Fig 14B. Die Adertbecher Falun geiehen tod den HShen nordllch Tom Adersbacher
Sehloue.

Kacb K. Rltt. v. Kofutka.

hammer bei Unter Weckelsdorf aus besuchen kann. Von
Adersbach uberblickt man schon von aussen die zahllosen

Saulen, ThOrme und schroffen Wande (Fig. 743J, welche

das Labyrinth bilden und unzahlige mehr minder lange und
enge Schluchten einschliessen. Die Wande haben eine

HOhe von 100 bis 150m uber der Sohle und halten vor-

nehmlich eine nordwestliche Richtung ein, welche sich fort-

wahrend mit einer sudwestlichen Richtung kreuzt. Die

Schluchten nach NW fuhren zur Ruine Althaus auf dem
gleichnamigen Berge (675 m), die Schluchten nach SW und

S sind grossentheils ungangbar und fuhren alle auf den die

Sandsteinfelsenim Sadwesten abschliessenden, felsigen Rucken

des Fuchsberges. Die nach SO ziehende Hauptschlucht

*) K. v. KoMstka, Archiv etc. 1. c. II, 1877, pag. 107 ff.
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(Wolfsschlucht) vermittelt die Verbiudung mit dem sud-

ostlichen Theile des Felsenlabyrinthes, den Weckelsdorfer
Felsen, in welchen alle Schluchten dieselbe Richtung von SO
nach SW einhalten. Im Sudosten erheben sich die Felsen

steil und hoch uber die Landschaft in einer ringsum ab-
fallenden Kuppe, dem sog. Storchberg (785 m), dem hOchsten
Punkt des Adersbach-Weckelsdorfer Gebietes. Etwa 1 km
Ostlich von demselben befindetsich eine kleine, isolirte Felsen-

partie beim Schlosse Bischofstein. Sie tragt auf ihrem
schmalen Kamme die Ruine Eatzenstein (707 m).

Die Mitte des Adersbach-Politzer Sandsteingebirges

zwischen Nieder Mohren und Piekau nimmt die isolirte Berg-
kuppe des Vostas (688m) ein, welche terrassenformig an-

steigend, von einer etwa 100 m breiten und funfmal so

langen Felsplatte gekrSnt wird, die nach Nordost senkrecht,

nach Sudwest aber sanft abfallt.

Die dritte grosse Bodenerhebung ist das Heuscheuer-
gebirge und sein nordlicher Auslaufer der Sternrucken
oder das Faltengebirge. Zwischen Nachod, Reinerz
und Wunschelberg erhebt sich dasselbe als ausgedehntes,
7

—

8 km breites Planerplateau von etwa 650 m Seehohe.
Am sudwestlichen und nordostlichen Rande wird dasselbe

von kleinen kurzen Thalern durchschnitten, auf seiner hOch-
sten Erhebung ist das Plateau jedoch fast vSlIig eben, nur
an einzelnen Stellen von isolirten Sandsteininseln unter-

brochen, wie namentlich beim Dorfe Karlsberg, an dessen
nordlicher Seite sich die beiden Heuscheuern, d. h. zwei

oben horizontal abgeplattete Sandsteinmassen erheben. Die

ngrosse Heuscheuer" ist 910, die „kleine" 866m hoch.

NOrdlich von diesen Hochpunkten zweigt sich vom Plateau

bei Passadorf ein scharfer Rucken ab, der sich in mehr-
fach gekrummter Linie bis Hutberg N von Politz a. d.

Mettau erstreckt und aus Quadersandstein besteht, nach

Osten sehr steil und in zerrissenen Wanden, nach Westen
etwas flacher abfallt. Dies ist das eigentliche Faltengebirge.

Die ganze Riickenlinie desselben wird durch einen mitunter

kaum einige Schritte breiten Felsgrat bezeichnet, welcher

die Braunauer Mulde (S. 1202) auf der Westseite einsaumt
und stellenweise in dieselbe vortritt, wie namentlich in der

Ringelkoppe (Fig. 713), dem Geierskorb und bei der Stern-

kapelle, einem Wallfahrtsort mit prachtvoller Aussicht.
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Cenoman.

Dem Genoman gehfiren die beiden untersten Stufen
des bdhmischen Kreidesystemes : die Perutzer und Ko-
rytzaner Schichten an. Es sind Rand- und Strand-
bildungen, too welchen die untere, eine unzweifelhafte Suss-
wasserablagerung, vielmehr die Umrandung als das Liegende
des Systemes bildet, welches an vielen Orten direct mit der
marinen Korytzaner Schichtenstufe dem Grundgebirge auf-

liegt. Diese Stufe wurde von Schlonbach als Zone der
Trigonia sulcutaria und des Catopygus carinatus bezeich-
net, von welch' letzterem Echiniden es aber sehr zweifel-

haft ist, ob er uberhaupt in Bohmen vorkommt. Es sei

hier sofort bemerkt, dass der Erhaltungszustand der Petre-

facten in mehreren Schichtenstufen unseres Kreidesystemes
ein so schlechter ist, dass die Bestimmungen mancher Ver-
steinerungen kaum als beilaufig richtig aufgefasst werden
durfen.

Perutzer Schichten. Die tiefsten Ablagerungen des
Kreidesystemes in BChmen sind Susswassergebilde,
die vornehmlich aus Quarzsandsteinen und aus Schiefertho-

nen bestehen. Die Sandsteine sind meistens feinkOrnig, von
weisser oder hellgelblicher Farbe ; nur stellenweise erhalten

sie ein grfiberes Korn oder gehen in Conglomerate uber,

die gewohnlich sehr eisenschussig sind. Das Bindemittel

pflegt thonig und eisenhaltig, in hOchst seltenen Fallen auch
kalkig zu sein. Frisch gebrochen sind die Sandsteine milde
und leicht zu bearbeiten, an der Luft verharten sie aber

bald. Sie eignen sich vorzuglich zu Bildhauer- und Stein-

metzarbeiten und werden zu diesen Zwecken in ausgedehnten
Steinbruchen gewonnen. Besonders beliebt ist in Bdhmen
der Hofitzer Sandstein, welcher bei alien neuen monumen-
talen Bauten zur Verwendung gelangt ist, wie namentlich
beim Nationaltheater, beim St. Veitsdome, beim Museum in

Prag, bei der St. Barbarakirche in Kuttenberg usw. Dieser

Sandstein durfte ubrigens zum Theil auch den Korytzaner
Schichten angehdren, wie die Spuren von Versteinerungen

beweisen, die in manchen Bldcken gefunden werden. Na-
mentlich gewissse Schichten enthalten sehr fein vertheilten

Pyrit, welcher die Hauptursache der geringeren Verwitter-

ungsbestandigkeit ist und auch verursacht, dass der Stein,

welcher frisch bearbeitet, namentlich in gewissen Abarten,

einen sehr warmen Ton besitzt, an der Luft bald schwarz
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und unansehnlich wird. An vielen Stellen erscheint der

entblOsste Quadersandstein sehr locker und zerfallt auch zu
feinem weissen Sand, welcher gewonnen und zurn Scheuern
verwendet wird. Die Conglomerate gehoren den tieferen

Banken des ganzen Schichtencomplexes an, besonders aber
pflegen die Schieferthone nur im Liegenden den Sandsteinen
in machtigeren Lagern eingescbaltet zu sein. Sie sind meist
etwas glimmerhaltig von rothlich grauer, seltener hellgelber

oder rother Farbe, in frischem Zustande stets feucht, theils

schieferig und sich. plattig abldsend, tbeils bruchig und in

kleine Stuckchen zerfallend. Am Ausgebenden pflegen sie in

fetten feuerfesten Thon umgewandelt zu sein, der in aus-

giebiger Weise zur Ghamotte- und Thonwaarenerzeugung,
oder als Farbemittel (weisser Thon) verwendet wird. Diese
Schieferthone sind die Hauptfundstatten der reichen Geno-
manflora BOhmens. An einigen Stellen enthalten sie auch
Kohlenschmitzen eingeschaltet, die schon zu manchem hoff-

nungslosen Bau Veranlassung gegeben haben. In diesen
Kohlennestern sind bei Skuticko SW von Hohenmauth (1850)
und bei Pekelec von Wamberg (1875) Knollen von gelb-

braunem und hyacinthrothem sprOden Bernstein, (Succinit,

Schraufit) gefunden worden. Die fein porOsen Sandsteine
sind ziemlich wasserdurchlassig. Das Sickerwasser sammelt
sich aber auf den Schieferthonschichten an und tritt an den
Lehnen der Erosionsthaler in Quellen zu Tage. Das Wasser
pflegt sehr rein und halbweich zu sein.

Die Verbreitung der Peiutzer Schichten ist keine grosse

und namentlich keine zusammenhangende. Ueberall, wo sie

im Verbande mit anderen Kreideschichten auftreten, erschei-

nen sie als das tiefste Glied des Systemes und documen-
tiren sich als Strandbildung. Einzelne Partien derselben

trifft man aber auch weit entfernt von der Grenze des zu-
sammenhangenden Kreidesystemes auf alteren Formationen
abgelagert.

*

Im Gebiete zwischen der Moldau, Elbe und
dem Mittelgebirge erscheinen die Perutzer Schichten
zunachst in Prag selbst, da die hoheren Punkte der Stadt
und der Vororte von zerrutteten Sandsteinen und Conglo-
meraten der Stufe bedeckt werden. Im Liegenden der h6-
heren Schichtenstufen treten sie am Laurenziberge auf, wo
seinerzeit der Abbau eines Kohlenschmitzes am Ostlichen

Gehange bei der Hasenburg versucht worden ist. Sie be-
stehen hier aus Schieferthonen im Liegenden und Sand-
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steinen ira Hangenden, welche Gesteinsfolge ziemlich in der

ganzen Stufe dieselbe ist. Westlich von Prag sind die Pe-
rutzer Schichten namentlich bei Scharka, Vorder Eopanina,
Stfesowitz, Tejnka, Veleslavin, Repy, Hostiwitz, Motol, am
Vidovleberg bei Jinonitz entblOsst, sndlich und sudwestlich

von Prag bei Butowitz, Stodulek, Radost-Wirthshaus, Ku-
chelbad, Slivenetz, auf dem ganzen Kalksteinplateau bis zur

Beraun bei Zelezna und Hyskov, oberhalb Radotin und bei

Bane. Es sind dies durchwegs Punkte am Rande der das
PhylUt- und Silurgebirge bedeckenden Kreidelappen oder
Partien der weit gegen Suden vorgeschobenen Ereidedecke,

die vormals zum grtssten Theil zum Diluvium, ja selbst

zum Tertiar (S. 1237) einbezogen wurde und deren Spuren
man bis in der Gegend von Pribram antrifft.

Am Westende des Vidovleberges von Waldhof und
in der Nahe des Radost-Gasthauses kommen in den Perutzer

Schichten Kohlenschmitzen vor, welche ubrigens wohl sel-

ten irgendwo ganzlich fehlen. In den fiber das Silur- und
Devonplateau sich erstreckenden meist stark zerrutteten

Resten der Stufe, zumal in den lichten sandigen Schiefer-

thonen und wenig festen Sandsteinen erscheinen stellen-

weise kleine Butzen von Eisenerzen, gewOhnlich thonigem
Limonit, selten Sphaerosiderit. Durch Verwitterung der

Schichten, in welchen sie ursprunglich eingeschlossen waren,
gelangen sie an die Oberflache. So trifft man sie bei Re-
pora, Tachlowitz, Mezoun, wahrend an anderen Orten, wie

z. B. bei Kuchelbad, Slivenetz, Ofech, Zbuzan, Dobfic, Hoch
tljezd erst die Deckenschichten durchkuttet werden muss-
ten, um zu den Erzen zu gelangen, welche dann in Bau-
ern- oder in RennOfen verhuttet wurden. Gegenwartig frei-

lich wurde sich die Gewinnung dieser Erze durchaus nicht

lohnen. Bei Neudorf (Nova ves) nahe Ohrada NO von Re-
pora kommen in zerfallenen Perutzer Schichten Nester von
oolithischem Haematit vor und haufig erscheinen die Sand-
schichten nur von Limonit oder Haematit durchdrungen and
bilden dann linsenfdrmige Platten von Eisensandstein oder
eisenschussigen Conglomeraten, wie z. B. in der Scharka und
am Weissen Berg. Durch Verwitterung und ZerbrOckeln

der Begleitschichten gelangen Bldcke und Nester dieser festen

Gesteine an die Oberflache. Sie werden namentlich bei Hlu-

bocep, Kuchelbad, Slivenetz u. a. gefunden und sind schon
von ZlPPE als dem Kreidesysteme angehOrig erkannt wor-
den. Die lettigen, aus den Schieferthonen entstandenen, ein
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feoerfestes Material abgebenden weissen Thone werden na-

mentlich zwischen Hlubocep und Slivenetz, oberhalb Kuchel-

bad in der Richtung gegen Slivenetz, bei Mezoun und Let-

nik in der Gegend von Ofech , bei Dobfifi, bei Bane, Jilovist

und Ridka angetroffen und zur Chamottewaarenerzeugung.
oder als feiner TOpfer- und Oefnerthon, auch als Putz- und
Farbthon gewonnen. In der Nahe der kohlenfuhrenden Lagen
pflegt der Thon braungrau, aber besonders plastisch zu sein.

weshalb er zu Modellirzwecken gesucht wird. Stellenweise,

wie bei DobfiC und Ofech, zeigen die Thone eine von fein

vertheiltem Haematit herruhrende rothe Farbung, wegen
welcher sie mehrfach falschlich fur postcarbonisch angesehen
worden sind. Sehr interessant ist schliesslich die eigenartige

Ausbildung der Perutzer Schichten zwischen Zelezna und
Hyskov N von Beraun. Das Liegende der Stufe ist hier

ebenso wie an den ubrigen genannten Punkten thonig, allein

keine Schieferthone sind entwickelt, sondern der Thon bil-

det eigentlich fast nur das Bindemittel einer Unzahl von
BlOcken und Gerollen von Silur- und Devongesteinen, na-
raentlich Quarziten und Ealksteinen, welche letztere in dem
Thale W von Zelezna (Vapenice) ausgegraben und gebrannt
wurden. Diese groben GerOllanhaumngen werden weiter hin-

auf von theilweise zerstortem Sandstein uberlagert.

Der Einzelnheiten der genannten Fundstellen der Pe-
rutzer Schichten in der Nahe von Prag ist deshalb einge-

hender gedacht worden, weil sich ahnliche Verhaltnisse auch
an anderen Vorkommen wiederholen, auf die nun nicht

naher eingegangen zu werden braucht.

Am Nordrande des Plateaus des Rip und der Hoch-
flache des Zbanwaldes treten die Perutzer Sandsteine zu-

nachst bei Raudnitz an den steilen Wanden bei Pfestavlk

und Kosteletz ( WSW von der Stadt) auf, wo seinerzeit ein

Theil des Baumateriales fur die Festung Theresienstadt ge-

wonnen wurde. Etwas siidlicher an den Gehangen der Thal-

schluchten von Mseno und Bernikau sieht man uber rothen

postcarbonischen Sandsteinen (S. 1162) Ausbisse von Schie-

ferthon und Quadersandsteine, die sich bis weit gegen Podol
hinziehen. Hier sind grosse Steinbruche angelegt, welchen
zum Theil das Material zur Renovirung des St Veitsdomes
in Prag entstammt. Westlich von Kosteletz lassen sich die

Perutzer Schichten entlang der Eger uber Poplz bis Stra-

donitz verfolgen. Sie bestehen, wie uberall, aus Schie-

ferthonen mit Kohlenausbissen im Liegenden und Qua-

Digitized byGoode



Cenoman. — Perutzer Schichten. 1263

dersandsteinen irn Hangenden. Am besten aufgeschlossen

sindjsie in der Perutzer Schlucht, welche unter Stradonitz

in das Egerthal mundet. Man sieht hier an den steilen Thal-
lehnen die an organischen Einschlussen sehr reichen Perutzer

Schichten als Hangendes des Postcarbons, selbst aber wer-
den sie von Korytzaner und Weissenberger Schichten uber-

"». 744 bli 747. Tblerreite dor Permeor Schichten de* bShm. Kreldeayiteuu.

N«ch A. PH<?.

1 Unto PtrutztntU Fc P e r a tm. — Ju.8 Unio regularU Fr. Kaonltl. — 4 Vnio ten-
biculariaidtt Fr. E b e n d a h e r. —6 Tanalia PichUri Httra. Ftruli.

Alle Fig. Mbr wenlg Terklelneri

lagert. Weiter westlich ist das Terrain in zwei Terrassen
abgestufl, deren eine von Perutz uber Vrbno, Donin, Sulz
gegen Smolnitz, die andere (tiefere) von Stradonitz uber Sla-

vetin, VlCi gegen Brdloch zieht. Dieselben enthalten alle drei

untersten Stufen des bohmischen Kreidesystemes, die Pe-
rutzer Schichten selbst nur an der Basis. Von hier nun
scheinen sich dieselben im Liegenden der hOheren Stufen
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sudostwarts uber Zlonitz gegen Neu Straschitz zu erstrecken,

obwohl man nur einzelne Ausbisse am Fusse der kleinen

isolirten Partien des Planerplateaus antrifft, wie bei Klein

Palee, Zlonitz, Dfinov, Kralowitz, Bakov, Trpomech, Drnov
und Kralup, namentlich am Hostibejk und bei Lobec, sowie

bei Rinholetz und Pecinov S von Neu Straschitz, wo sich

ein ergiebiger Fundort von Genomanpflanzen namentlich

versteinerten WurzelsWcken von Baumfarnen befindet. West-
lich von Laun im Bereiche des Mittelgebirges trifft man Pe-
rutzer Kreideschichten am meisten nach W vorgeschoben
bei Tuchofitz, wo sie einen etwa 4 m machtigen Ausbiss

zwischen dem Tuchofitzer Berge und dem Haidberge bilden.

f Es treten hier pflanzenfQhrende Schieferthone zu Tage.
'. Weiter sudlich bei Markvaretz und Gr. Lippen sind die

Schieferthone 6 m machtig und werden von etwa 8 m Qua-
dersandsteinen bedeckt, die nach aufwarts in eisenschussigen

Sandstein und Planer iibergehen. Etwas nordlicher bei Lip-

penz sind pflanzenfuhrende Schieferthone einem glimme-

rigen Sandstein eingeschaltet, welcher von turonem Planer

und Grunsand, sowie von senonen Baculitenthonen uber-

lagert wird. An alien diesen Punkten ist das Yerflachen

der Schichten etwa 15° in N. In das Bereich des Mittel-

gebirges gehflrt auch noch der Ausbiss der Perutzer Schich-

ten im Elbethale am Hradeker Berg zwischen Gross Cerno-

sek, Libochovan und Kamaik. Zu unterst liegen hier eisen-

schussige Conglomerate, auf welchen 2—4 m machtige Schie-

ferthone mit Kohlenbrocken und Pflanzenresten ruhen, wel-

che von festen Korytzaner Sandsteinen bedeckt werden.
(Vergl. S. 1278.)

In der BOhmischen Schweiz sind die Perutzer

Susswasserschichten nirgends entbldsst, sondern die hdheren

Stufen stossen unmittelbar an die alteren Formationen an.

Erst im aussersten Nordosten am ndrdlichen Fusse der Lau-

sche (S. 1250) an der Grenze tritt eine isolirte Partie von
Sandsteinen und Schieferthonen mit Pflanzenresten auf. Des-

gleichen sind die Perutzer Schichten in der ganzen Erstreck-

ung des Sandsteingebirges vom Mittelgebirge bis zum Iser-

flusse nur sehr wenig verbreitet, namlich im Liegendsten

der steil gehobenen Kreideablagerungen am Fusse des Jesch-

ken bei Bohdankov, wo auf permischer Unterlage rSthliche

milde Schieferthone mit Kreidepflanzen ruhen, die von Qua-
dersandsteinen uberlagert werden und vielleicht auch bei

Klein Skal von Turnau im Bereiche des gehobenen Schich-
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Fig. 748 bit 767. Pflanaenreite dei bBbmlachen Kreldeiyatemea.

Nach J. VtkHovtky.

J WidringUmia Btichii Ett K a a n 1 1 a. — t, 8 Qtinitaia erttaeta Ung. a Terklelnerter
Xwelg, 1 Blattspuran TergrSMert- — 4 Oeratottrobut tchinattu Vel. Bohd&nkoT.— 6, 8 Btquoia faitigiata Siernb. 8 Elmeloe Bobuppen In natllrl. Or Eoipoili,— 7, 8 u. 9 /Tratmero mtrabilti Corda. 7 fichelnbarer Zapfen, 8 u. B Wahrarbelnllehe
Krucht der Pflanze Ton ontan nnd Im Qneraohnltt wenlg Terkleln. Kralnp. — 10
Ou*tninghamia elegant Corda. Fragment atnea Zwelges. V y lerowltx. — // Pimm
protopioea Vel. Ebendaber. — /* Pimu longittina Tel. Kralnp. — /( Pinus «J-

-
i Tel. Pllner bel 8 oh Ian. — It (in der linken oberen Eeke) Hadelbbaebel Ton Piuut

Quenstedti Heer. L&ndaberg.
AUe Fig., wo nleht andera angegeben, etwa nm '/> verklelnert

Kettter, Geologic Ton BBhmen.
80
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tenrandes am sudlichen Fusse des Kozakovruckens, wo die-

selben Verhaltnisse herrschen, die Schieferthone aber keine
Pflanzenabdrucke zu enthalten scheinen

Oestlich von der Iser bis zur Elbe bei K6ni-
ginhof und Pardubitz, und sudlich von der Elbe zwischen
der Moldau im Westen und dem Eisengebirge im Osten
ist die Perutzer Cenomanstufe weit ansehnlicher verbreitet,

freilich aber auch hier nicht in ununterbrochenem Zusam-
menhang. Das erwahnte Vorkommen bei Klein Skal ist der
nordwestlichste Punkt, wo die Stufe zu Tage kommt
Weiterhin am Rande des permischen Vorlandes des Riesen-

gebirges erscheinen Perutzer Schichten nirgends an der

Oberflache, jedoch vermuthet man sie im Liegenden der

Korytzaner Quadersandsteine, welche hier entwickelt sind.

Dasselbe gilt von den Gehangen des Zwitschinberges (S. 518),

wo unter den tiefsten Quadersandsteinen bei Schurfungen
Schieferthone gefunden worden sein sollen. Genauer ist die

Anwesenheit der Perutzer Schichten nicht belegt und alien-

falls ist die Grenze zwischen diesen und der Korytzaner
Stufe nicht genau festzustellen. Sudwestlich vom Zwitschin

im Bereiche des Planers erscheinen die Perutzer Schichten

nur an Verwerfungsspalten entblosst. Eine solche streicht

von Luzan (0 von JiCin) in sudCstlicher Richtung etwa bis

Klein Burglitz. An derselben ist eine Scholle des Kreide-

gebirges abgesunken, so dass nun der Quadersandstein der

cenomanen Perutzer Stufe an die turonen Weissenberger
Schichten anstOsst. Zwischen Konecchlumi und Hofitz bildet

er einen ansehnlichen waldigen Bergzug, der sich von Hofitz

bis Klein Burglitz als niedriger Rucken fortsetzt. In den
Querthalern des Jaworka- und Bystfice - Baches ist der

Schichtenbau gut zu erkennen (S. 519). Man sieht hier

Phyllite als Grundgebirge, darOber rothe postcarbonische

Sandsteine, auf welchen Quadersandsteine der Perutzer und
Korytzaner Schichten liegen. zwischen welchen eine scharfe

Grenze nicht gezogen werden kann und die weiter gegen
Westen von turonen Planern uberlagert werden. Der vor-

zuglichen Beschaffenheit des Hofitzer Sandsteines ist oben
(S. 1259) schon gedacht worden. — Sudlich von der Elbe
trifft man die Perutzer Schichten typisch entwickelt und
sehr gut entblfisst dstlich von Prag in einem Zuge, der von
Kobyhs bis Kaunitz bei BOhm. Brod verfolgt werden kann.

Es herrschen hier Sandsteine vor, deren Machtigkeit stellen-

weise 15 m und darflber betragt. Dieselben besitzen in
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dem hoheren Niveau gleichmassige Beschaffenheit und qua-
derfdrmige Absonderung .und bilden Terrassen rait steilen

Wanden, in den tieferen Lagen werden sie grobkOrniger,

enthalten haufiger Eohlenspuren und gehen oft in Conglome-
rate fiber. Im Liegenden sind auch vornehmlich die an
Pflanzenresten so reichen Schieferthone entwickelt, welche die

Sandsteine stellenweise auch in Lagen durchschiessen. In die-

sem ganzen Zuge sind Steinbruche (theilweise unterirdisch)

angelegt. diegr6sstenbeiNehvizd,dann bei Kaunitz,Vyserowitz,

Ghvala, Prosek usw. Dieselben liefern seit alten Zeiten das
Material fur monumentale Bauten MittelbOhmens. So wurden

Fif. 768 bla 194. Ineektanreate del Feraticr Sehlehten del biSum. Kreldeayatemea.

Nach a. mi.
1 SilpMtu pritau Fr. Rechte Flflgeldeeke und Tbell der Brnat. Keuntta. —I Otio-

rlapuhUu mutant Fr. Fragment der FlOgeldecke TergrBan. Mieno bel Budin. — S,4
Brachinitu truncatu* Fr. 3 Fragment der Flttgeldeeke Vyierowlti, 4 Zwel Rip pen
deeaelben Fragmeatea atark rerfrfttaaert. — &, 8 tVemalui ertiuetut Fr. 6 Eler elner
Blattweape aof einem Blatta. 8. Eln aolcbea El vergrSaaert. Bobdankor bel BBhm.
Alcba. — 6 Phrggafwea vticaeea Fr. HOIae elner KBcberfllege. Kaanitc. Dm die
Halfte TergrSaa. — 7 Tinea AraUat Fr. Minlrgang einer Hotte. Vylerow lti. — 9
Ptrmitti Vtlmomkyl Fr. Abdrnck der Flllgeldecke elnea Lanfkafera. L I p p e n bel Latin.

fur die Prager Karlsbrucke, zum Theil auch fur den St. Veits-

dom, Quader von Prosek, Chvala, Vyserowitz und Kaunitz
verwendet. Das Verflachen der Schichten ist sanft nordlich

und in dieser Richtung keilt die Perutzer Stufe auch aus,

weil weiter nOrdlich in der Gegend von Brandeis und Elbe-

Kosteletz auf dem Grundgebirge direct die Korytzaner
Schichten abgelagert sind. (Fig. 766). Sudlich von diesem zu-

sammenhangenden Zuge erscheinen Perutzer Cenoman -

schichten allerdings in mehr minder zerruttetem Zustande
als Ueberreste einer wohl ehemals zusammenhangenden
Decke in ziemlich weiter Verbreitung. Hieher gehOren die

80'
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losen Sande und Schotterlagen in der Stadt Weinberge
auf dem Plateau vom Purkyneplatz zum sog. Kuhstall N
von Wrschowitz, bei Wolschan, oberhalb des Ganal'schen

Gartens, bei Nusle, Vysehrad, Pankratz, Neuhof — alles in

der nachsten Umgebung von Prag, dann die analogen AL-
lagerungen und Partien von Schieferthonen bei Unter
Mecholup, Strasnitz, Dubed, Oujezd, zwischen Ouval und
Bechowitz usw., wo man dieselben zum Theil noch im Ver-

bande mil weniger angegriffenen Sandsteinen sieht. Dagegen
durften die von KrejCI und Helmhackeb audi hieher

gezahlten Lehme in der Umgebung von Rican und weiter

sfldwestlich nicht cretaceischen Ursprunges sein, sondern
Eluvialgebilde, d. h. das Resultat der Verwitterung des

Phyllites vorstellen. Auch die Kreidedecke .des Postcarbons
in der Umgebung von B6hm. Brod und'Schwarz Kosteletz,

die fast ganzlich aus Korytzaner Schichten bestebt, lasst

stellenweise die Anwesenheit der Perutzer Stufe vermuthen,
wie besonders bei Prusitz S, — Svrabov, Kralka, Molitorov

und Dobropfil von Schwarz Kosteletz, wo Ausbisse von
Schieferthonen bestehen. Erwiesen ist das Vorkommen von
Perutzer Schichten bei Melnik N von Sazau und Sstlich

von hier bei Smrk und Blato W von Kohljanowitz. Es
sind dies, so weit bekannt, die sudlichsten Partien des
Kreidesystemes in dieser Gegend. Sie bestehen aus Schiefer-

thonen mit reichlichen Pflanzenresten und daraus entstan-

denen weissen Thonen, welche von den TOpfern der Gegend
verwendet werden. Weiter dstlich sind Perutzer Schichten
nur an wenigen Stellen vorhanden, da meistens die Kory-
tzaner Stufe direct auf dem Gneissgrundgebirge ruht So
trifft man Perutzer Sandsteine und Schieferthone in dem
kleinen Thale bei Gtitar bei Kolin als Liegendes der exogyren-
reichen glaukonitischen Korytzaner Sandsteine, desgleichen

im Bachthale bei Drobowitz S von Caslau. Am rechten

Ufer des Doubravkaflusses wird das Eisengebirge von einem
schmalen Kreidestreifen begleitet, welcher von Elbeteinitz

bis Weiss Podol nur aus Korytzaner Schichten besteht,

wahrend weiter suddstlich uberBestvin, Maled, Libitz, Kreutz-

berg bis Radostin an der mahrischen Grenze unter ihnen
und den Weissenberger Schichten auch noch Sandsteine
und Schieferthone der Perutzer Stufe zum Vorschein kommen.

Im Ostlichsten Theile des Sandsteingebirges, flstlich
von der Elbe und dem Eisengebirge bis nach
Mahren hinuber erscheint die Perutzer Cenomanstufe an-
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geblich im Liegenden, beziehungsweise im unteren Theile

jener Quadersandsteine, welche nordlich vom Zwitschin-
berge beginnend das permische Voriand des Riesengebirges

fiber Klein Borowitz, Oels-Doberney, Ketzelsdorf, Deutsch
Prausnitz ostwarts bis Havlowitz begrenzen. Auch die Basis
der kleinen isolirten Quadersandsteinpartien im Bereiche
des Perms bei Saugwitz am rechten Eipelufer soil den Pe-
rutzer Schichten entsprechen. Das hugelige Terrain zwischen
dem Aupathale und dem Schwadowitzer Rucken (S. 1202)
wird wesentlich von der Korytzaner und Weissenberger
Stufe eingenommen, jedoch erscheinen an den Randern
auf der permischen Unterlage theils conglomeratige und
eisenschussige, theils graue ziemlich grobkdrnige Sandsteine

/ i »

Fig. 766 bia 767. FarmUbnme aua den Peratser Seblcbten.

/ Ontopteri* Saunitiiana Dorm. ip. — 1 Diduania punctata Sternb. «p. — S Oucopttru
/VettvaU Dorm. Partlen der StammobarfUoben mlt Blattaparan and Blattaarben elwai

rerkleinert. Ana dam Quadenanditeln ron Eiuilli

mit kleinen Lagern von Schieferthon mit undeutlichen
Pflanzenabdrucken (nach KEEJfii), welche somit der Perutzer
Stufe angehoren durften. Man trifft Ausbisse dieser Schichten
namentlich bei Mstetin und Lhota S von Eipel, bei Kra-
molna, Trubijov und Volesnitz NW von Nachod und ver-

mag sie entlang der postcarbonischen Gehange nordwarts
bis Sedlowitz von Trautenau zu verfolgen. Die Lagerung
ist in diesem Streifen sehr interessant. Sie kann in einigen

Querrissen ziemlich gut beobachtet werden. Geht man z. B.

von Eipel gegen Schwadowitz, so sieht man zunachst anti-

klinal aufgerichtete Permsandsteine hierauf bei Zales Quader-
sandsteine mit sanfter ndrdlicher Neigung, welche nebst der
Korytzaner mdglicherweise auch die Perutzer Stufe um-
fassen und dann vom Zaleser Kirchenhugel an fast schwebend
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gelagerte Planer der Weissenberger Schichten. Weiter ostlich

am Fusse des Schwadowitzer Ruckens sieht man aber die

Planer and die sie unterteufenden Korytzaner Quadersand-
steine in steiler, ja senkrechter Aufrichtung. Dieselbe La-
gerung lasst sich bei Hertin und in der Gegend von Hronov
beobachten. Sie hangt mit dem hier durchgehenden grossen

Senkungsbruch (S. 1139) zusammen und lasst denselben

deutlich erkennen. — Weiter sudlich berrschen vornehmlich

turone Planer, unter welchen, wie schon erwahnt, die ce-

nomanen Stufen, zumal die Perutzer Schichten, nur an
Bruchspalten zu Tage treten. Dies ist der Fall an der

Kreideterrasse im Jahodover Walde SO von Reichenau, im
waldigen Rucken zwichen Wamberg und Deutsch Rybna,
weiter sudlich am Chlum und an den Lititzer und Potten-

steiner Bergen (Kaprad, S. 543), wo die Perutzer Schichten

theils auf Gneiss, theils auf Granit lagern. An den Lititzer

Bergen sind es grobkdrnige Sandsteine mit steilem, theils

ToM*ert Kihvizd Vyierowiti

»

Fig. 768. Profil dure I: die Kre!iio»b>ageruogeii r.wUcheD Vyierowlti und Toaien.

N»ch J. Knjcl

t Perntzer Schichten. — f Korylcaner Schichten. — 8 Welnenberger Schiehten. —
* DIlaTlallehm. — 5 Silur. — t Allnrlam.

sudwestlichem, theils ndrdlichem VerMchen, an der West-
seite des Eapradberges sind es ebenfalls grobe Sandsteine,
die zu Muhlsteinen verarbeitet werden, und Schieferthone
mit Eohlenspuren. Diese letzteren erscheinen auch im Thale
des Wamberger Baches bei Hradisko. In dem sudlicheren

Gebiete treten Perutzer Schichten zunachst entlang der
Ostgrenze des Eisengebirges in der Gegend von Ghrudim
und Chrast auf. Es sind hauptsachlich Sandsteine, welche
am Rande der Planerterrassen zu Tage kommen, zum ge-

ringsten Theile auch kohlenfuhrende Schieferthone. Diese
letzteren trifft man bei Skrovad S von Chrudim, bei Sku-
tieko (vergl. S. 1260) und Stepanov. Weiter sQdOstlich

erscheinen Perutzer Sandsteine bei Peraletz und Budislav
NW" von PoliCka, sodann bei dieser hubschen Stadt
selbst, sowie sudfistlich von derselben in der Grenzaus-
buchtung von Swojanov bei Goldbrunn, Schonbrunn, Dit-

tersbach, Neu Rohozna und Swojanov, ebenfalls am Rande

Digitized byGoogle



Cenoman. Perutzer Scliichten. 1271

des Planerplateaus an der Grenze gegen den Gneiss, be-

ziehungsweise Granit des Polickaer Gebirges (S. 584 ff.).

Bei Schflnbrunn koramen an den Waldlehnen Schiefer-

thone mit Kohlenschmitzen zu Tage, die Veranlassung

zu unbedeutenden Kohlenschurfen gegeben haben. In der
Erstreckung des Kreidegebirges nordlich und ostlich von

Fig. 769 bla 774. Verateinerungan der Korytzauer Scfaicblen des bStim. Kieidosyslemea.

/ Ottrea diluviana Lam. — 2, 8 InoctTamus striata* Want. Wenig v*rkle!n. — 4 Peeten

atptr Lank. Etvra l
/ ;

nat. Gr. — 5 Lima Keiehenbachi Gelo. — ff Trigonia tulcataria

Lam. Btwaa rerkleln. — 7 CidarU vesiculosa Goldf. Fragment der Schale nnd liollrte

Stacbel.

hier erscheinen die Perutzer Schichten wieder nur im
Liegendsten der ikbrigen Stufen am Rande der Kreide-

umsaumung der Permmulde von Landskron - Geiersberg

(S 1187). Auf der Ostseite des Permstreifens sind zwar die

Perutzer Schichten nicht ganz sicher nachgewiesen auf der

Westseite in dem hier steilen und hohen Kreideriicken,

namentlich im Thaleinschnitte des Stillen Adlers bei der

Ruine Landsberg von Wildenschwert und weiter siidlich

sind sie aber typisch entwickelt und lassen sich am Fusse

der Kreidelehnen Ober den Hornberg bei SchOnhengst (SO
von Abstdorf) bis nach Mahren hinuber verfolgen. Es sind

hauptsachlich Sandsteine mit wenig machtigen (etwa 1 wi)
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Einlagen von pflanzenfuhrenden Schieferthonen, die meist

eine grOssere Festigkeit und dunklere Farbe als an anderen
Fundorten besitzen.

Weiter ostlich am Fusse des Adlergebirges, sowie in

der Braunauer Grenzausbucbtung, beziehongsweise dem
Politz-Glatzer Ereidegebiete scheinen die Perutzer Schichten

zu fehlen.

Der palaeontologische Gharakter der Perutzer Schichten

wird von den Pflanzenresten bestimmt, welche an vielen

Orten sowohl in den Sandsteinen als besonders in den
Schieferthonen in grosser Reichlichkeit auftreten. Von Thier-

resten, welche zu den Seltenheiten gehoren, sind bis jetzt

aus der Stufe bekannt gemacht worden: die Susswasser-
mollusken: Unio Perutzensis Fr., Unio regularis Fr., Unio
scrobicularioides Fr., Tanalia Pichieri Horn. ; die Insekten-

reste: Silphites priscus Fr., Otiorhynchites constans Fr.,

Braehinites truncates Fr., Nematus eretaeeus Fr., Phry-
ganaea micacea Fr., Tinea Araliae Fr. und Feronites Ve-

lenovskyi Fr., die sammtlich auf S. 1263 und 1267 abge-

bildet sind, sowie recht zweifelhafte Fahrten einer Land-
schildkrote.

Die reichhaltige Flora der Perutzer Schichten fand

schon vor einigen Decennien die Beachtung heimischer For-

scher. E. Purkyne war der erste, welcher 1852 in den
damals fur tertiar angesehenen Thonen bei Euchelbad Blatt-

abdrucke fand. Spater stellte O. Feistmantel deren
cretaceisches Alter fest. In neuerer Zeit widmete~sich dem
eingebenden Studium der bShmischen Kreideflora J. Vele-
novsk^*), welcher in einer kurzlicb erschienenen Uebersicht

der Flora des Cenomans die Fundorte : Vyserowitz, Kaunitz,

Nehvizd, Hloup§tin und Vysocan, Euchelbad, Vidovle, Liditz,

Perutz und Stradonitz, Mseno, Charvatec, Lippenz, Eralup,

Melnik, Landsberg und Bohdankov naher beschreibt und 146

bestimmte Pflanzenarten anfuhrt, von welchen am haufigsten

*) Vorl&uf. Bericht fiber die dicotyledoaen Pflanzen der bobm.
Kreideform. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1881, pag. 218. —
Die Flora der bohm. Kreideformat. Beitrage zur Palaeont. Oest-Ung.
n. d. Orients. Wien 1885—7. — Neue Beitrage zur Kenntniss der

Pflanzen d. bohm. Cenomans. Sitzber. d. bohm. Ges. d. Wiss. 1P86. —
Einige neue Pflanzenformen d. bohm. Kreide. Ibid. 1887. — Die Gymno-
spermen d. b. Kreidef. Prag 1887. — Die Fame der bohm. Kreide-
form. Abhandl. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. VI. 1888. — Kyeteha «e-

skeho cenomanu. Ibid. VII. 1889.
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und ziemlich uberall gefunden werden : Laccopteris Dunheri
Schk., Cunninghamia elegans Cda. (Fig. 753), Dammara
borealis Heer, Widdringtonia Meichii Ett. (Fig. 748),
Myricophyllum Zenkeri Ett. (Fig. 797), Myrieoph. serratum
Vel (Fig. 792), My-
ricanthium amenta-
ceum Vel., Eucalyp-
tus Geinitei Heer
(Fig. 975), Eucal. an-
gustus Vel. (Fig. 974)
und Dewalquea cori-

acea Vel. Von den
sonstigen Arten seien

als fur einzelne Fund-
stellen bezeichnend,
oder sonst interes-

sant angefuhrt : Glei-

ehenia Zippei Gorda,
Dicksonia punctata
Stbg. sp. (Fig. 766),
Thyrsopteris capsu-
lifera Vel , Pteris
frigida Heer, Pteris
Albertini Dunk.,

Kirchnera arctica
Heer, Oncopteris Ne-
tvalli Dorm. (Fig.

767), One. KauniUi-
ana Dorm. (Fig. 765),
Sagenopteris varia-

bilis Vel., Podoeami-
tes lanceolatus Heer,
Krannera mirabilis
Cda., Sequoia fasti-

giata Stbg. (Fig. 751),

&£gu. heterophylla
Vel., Ceratostrobus
sequoiaephyllus Vel.,

Ceratostr- echinatus
Vel. (Fig. 750.), PZttfoma cretacea Vel., Ptnws longissima
Vel. (Fig. 755), Pint** protopicea Vel. (Fig. 754), Prnus
Quenstedti Heer (Fig. 757), Frenelopis bohemica Vel., PZa-
<an»* fae»ts Vel., Dryandrophyllum cretaceum Vel. (Fig. 799),

Kj. 776 bl» 779 Rankenfflailer d« bobm. Kreide«y«teme«.

Nacta J. Kafka.

1 BcaiptUum quadratum Darw. Lloki S Anslchten der
Carina wenlg rergroai., rechta Bcatam 3mal vergrbi*.
— * Scalp, maximum Son. ip. V»r. bohemica K af. Carina
l'/,mal rergroia. — 8 Scalp, tuberculatum Darw. Tergnm
4mal TergrBaa. — 4 PoMctpu fallax Darw. Tergnm
6mal TergrBaa. — S PoUic. glaber Bom. Oben ("zwlachen
8. XL 4) Tergnm. darnnter links Soutum, die obere
laterale («1) und rostrolaterale Platte des Boitrnm,
recbta A die carlnolaturale und I die untere laterale
Platte dei Boitrnm. i (unter 4) Carina 3mal rergriiaa.

Fundort : K a m a] k a.
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Grevilleophyllum constans Vel. (Fig. 793), Gonospermophyl-
lumhekeaefoliumVei. (Fig. 798), Diospyrophyllum protect*™
Vel. (Fig. 959), Araliphyllum formosum Heer, Aral. Ko-
waleivskianum Sap. (Fig. 980), Aral, transitivum VeL
(Fig. 977), Aral. Daphnophyllum Vel. (Fig. 978), Hedero-
phyllum primordiale Sap. (Fig. 979), Menispermophyllum
Oelakovsky'anum Vel. (Fig. 846), Sapindophyllum pelagieum
Vel., Sapindoph. apiculatum Vel. (Fig. 965), Gissophyllum

vitifolium Vel. (Fig. 958), Sterculiphyllum limbatum VeL
(Fig. 847), Bombacophyllum argillaceum Vel. (Fig. 848),

Magnolia amplifolia Heer (Fig. 845), Hytnenaeophyllum
primigenium Sap. (Fig. 971), Oredneria bohemica Vel., De-
tvalquea pentaphylla Vel. (Fig. 966), Butomites cretaceus VeL

Korytzaner Schichten. Diese tiefste marine Stufe

des Kreidesystemes in Bohmen liegt entweder den Perutzer

Schichten auf, wo diese entwickelt sind, oder runt direct

auf alterem Grundgebirge. Die petrographische Beschaffen-

heit derselben ist sehr verschieden, der palaeontologische

Charakter dagegen uberall im WesentHchen derselbe, so

zwar, dass es kaum moglich ist, durch gewisse Fossilien

gekennzeichnete Unterabtheilungen zu unterscheiden. Nach
dem petrographischen Habitus sind die Schichten aber von
A. FeiC in funf verschiedene Fades eingetheilt worden:
1. Sandige Schichten, d. h. theils feinkfirnige, oft

plattige, grunliche oder gelbliche Sandsteine wie bei Tyssa
und Zlosejn, oder grobkornige von Eisenoxyd dankelroth
gefarbte Sandsteine wie bei Pankratz, oder glaukonitische

Sandsteine wie bei Friedrichswald und Smrcek. 2. Ealkige
Schichten, namlich feste weisse oder grauliche petre-

factenreiche Ealksteine wie bei Eorytzan, oder Kalkbreccien,

bestehend aus Petrefactentrummern, wie bei Debrno, oder

graue sandigerdige Kalksteinknollen wie bei Klein Herrndorf.

3. Conglomeratschichten u. zw. kalkige Conglome-
rate mit Ger6llen von Gneiss, Phyllit, Kieselschiefer usw.

wie bei Pfemysleni, kalkige Radioliten-Sandsteine wie bei

Mezholez, sandiger nur stellenweise conglomeratischer Kalk-

stein wie bei Radovesnitz. 4. Mergelig kalkige Schich-
ten, namlich graue Kalkmergel wie bei Eamajka, oder

verschieden gefarbte feste kalkige Ausfullungen von Spalten

des Grundgebirges, wie bei Kolin. 5. Glaukonitische
Letten und Sandschichten wie bei Prosek.

Die Verbreitung der Korytzaner Schichten ist eine

grSssere als jene der Perutzer Stufe, jedoch erscheinen sie
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Fig. ISO Mi 788. Sohwlrome dw bShmUehen Kreldeiyttemet.

N»ch P. Poita

I Vtntriaittlt* radiatut IrUnt. ECwa "., nat, Or. Kyitra. — ( Oratfeularia £i««ii PoJ.

V] nat. Or. Leneichlti. — 8 Plmmtoma bohcmicum ZItt. Fragment clooe gronien Exam-
plan Etwaa rerklelnert. Br an de it a. d. Adler. — 4 PUurottoma ta/plnu Pot.*/, nat.

Qr. Koechtltx. — 6 Go4loplyiMum Frici PoK '/, »*'• Or. Teplltier Schichten tod
Marias chain. — « MtteotAo* oipmttuai Bom. Etwa '/, sat. Or. ZblilaT. —
7 <7ftoiwBa nttida PoJ. '/, oat. Or. By la a bet Kutlanbarg. — 8 Vtmuulima PhtOipri
Renat. Etwaa rerklelnert. Kamajka. — 9 Seutalia perluta Renin sp. Kleloeri Exem-

plar. V e I in.
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an der Oberflache nicht zusammenhangend und wegen der

Ueberlagerung durch die jungeren Stufen des Kreidesystemes
auch nicht uber grosse Flachen ausgebreitet

In dem Theile des bfihmischen Sandsteingebirges

zwischen der Moldau, Elbe and dem Mittelge-
birge und im letzteren selbst treten die Eorytzaner
Scbichten zunachst in Prag am Laurenziberg im Hangea-
den der Perutzer Schichten (S. 1260) auf und erstrecken

sich von hier im Liegenden des Planers westwarts uber
den Weissen Berg bis JenC, Ghejn und Ptitsch. Gegen
Norden Ziehen sie am Rande des Planerplateaus von Liboc
uber Nebusitz bis Lisolej, wahrend sie weiter gegen Norden
und Nordwesten in weniger zusammenhangender Erstreckung,

dafQr aber stellenweise sehr gut entblOsst, am Tage an-

stehen. Eine besonders lehrreiche Einsicht in die Schichten-

folge und die Lagerungsverhaltnisse der Kreideschichtea

erhalt man im Thale des Tuchomefitzer Baches von Ko-
panina abwarts, wo die Perutzer Schieferthone und Quader-
sandsteine, die Eorytzaner glaukonitischen Sandsteine und
die Weissenberger Planer deutlich uber einander liegen. Im
Thalchen zwischen Gross und Klein Herrndorf sieht man
am sudlichen Gehange fiber schutterem glaukonitischem

Sandstein der Korytzaner Schichten eine thonig sandige

etwa 2 m m&chtige Bank voll von festeren sandig-kalkigen

und glaukonitischen Knollen, welche in Lagen aus dem
Sandstein herrorragen. Sie sind durch einen grossen Reich-
thum an Petrefacten ausgezeichnet. Mann kann diese Bank
bachabwarts gegen Norden bis uber Statenitz hinaus ver-

folgen, in welcher Richtung der Ealkgehalt derselben merk-
lich grosser wird, indem sich stellenweise aus derselben

grauer, unreiner, mit Eieselschieferbrocken angefullter Kalk-
stein entwickelt, der meist dem phyllitischen Grundgebirge
direct aufgelagert ist. Es scheint, dass sich eine ahnliche

Kalkschicht ehemals weiter gegen Westen und Norden er-

streckt hat, worauf einige isohrte Partien zwischen Okof
und Noutonitz, bei Hoi, zwischen Trnooujezd und Holubitz

und bei Debrno (sammtlich N von Prag) schliessen lassen.

An einigen dieser Stellen ist die Kalkschicht gegen 8 m
machtig und bankweise sehr petrefactenreich. Die besten
Aufschlusse bestehen in zahlreichen Steinbruchen bei Ho-
lubitz und Debrno. Weiter nOrdlich zumal am Hostibejk

bei Kralup (Fig. 618) und auf der Lobecer Anhdhe sind

die Korytzaner Schichten nicht mehr kalkig, sondern murbe,
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sandig und glaukonitisch. Die haufig schwammige Ueber-
gangsschicht von der Perutzer zur Korytzaner Stufe wird
hier ndro2di" genannt. Die Korytzaner Sandsteine sind
sehr reich an Steinkernen von Versteinerungen, etwa 4 m
machtig und verflachen wie die Kreideschichten dieses Ge-
bietes uberhaupt sanft nord-
lich. Bei Muhlhausen werden
sie von Weissenberger Planern
bedeckt und diese herrschen
an der Oberflache auch west-
warts bis in das Egergebiet.

Hier kommen unter den Pla-

nern und uber den Perutzer
Sandsteinen glaukonitiscbe Ko-
rytzaner Schichten an den
steilen Lehnen der Thaler, wel-

che vom Zban gegen Norden
auslaufen, uberall zum Vor-

schein, zumal im Zuge von
Smolnitz bis Perutz, dann bei

Jungferteinitz , Zlonitz , Dolin
und Drnov SW von Welwarn,
kurz an den Randern des
vielfach zerrissenen Planerpla-

teaus NW von Prag. Nur aui

der Strecke zwischen Rozdelov
bei Kladno und Jenc von
Unhoscht scheinen die Weis-
senberger Planer direct dem
Phyllit aufzulagern. Weiter
nordwestlich im Bereiche des
Mittelgebirges erscheinenkleine

Partien der Korytzaner Schich-
ten am westlichsten bei Koje-
titz am Rande des Duppauer
Gebirges, dann im Egerthale

zwischen Kaaden und Tschach-
witz an mehreren Orten in

Gestalt kleiner Klippen von Quadersandstein, welcher direct

dem Urgebirge aufgelagert ist. Auch im Thale des Gold-

baches bei Lieboritz scheint eine geringe Partie der Korytza-

ner Schichten nebst Weissenberger Planern entbldsst zu sein.

Weiter Cstlich sind Korytzaner Quadersandsteine bei

Fig 789 Mi 791. Nerlnaiden if bStam.
Kraldeayitemea.

N»oh W. Wmutttt.

1 /feriiua nobfltt r. Mtlnnt. B a d o t • ••

.

n It i. — I Ntrinta CottalQeln. Stelnkern
ron Zlotejn. — 8 Itieria 8andb«rgentit

Weios. Sandberg bei SehSnau.

Alia Vlg. etna nm >/> rarklain.
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Litschkau, TuchoHtz und Lippen (0 von Saaz) anstehend.
Besonders gut entblosst sind sie am Haidberge zwischen
den beiden letztgenannten Orten, wo sie in zwei Partien

getrennt auftreten. Sie werden von Perutzer Schichten und
Von rothem Permsandstein unterteuft, von Planern und bei

TuchoHtz von tertiarem Susswasserkalk iiberlagert. Von
TuchoHtz in nordlicher Richtung Qber Lippen, Lippenz,
Zemech bis gegen Laun lasst sich eine Verwerfang verfol-

gen, welche das Kreideplateau des Zbanberges von jenem
des Mittelgebirges trennt und fur die Beurtheilung der

Schichtenfolge in ersterem von Wichtigkeit ist. Im Bereiche
dieser Dislocationskluft trifft man Korytzaner Quader weiter

nordlich nur im Thalchen bei Lippenz unweit der Hasina-
muhle. Erst jenseits des Egerflusses bei Weberschan und
in der Schlucht von Hradek kommen unter dem Weissen-
berger Planer wieder kleine Partien von Schichten zu Tage,
die zur Korytzaner Stufe einbezogen werden konnen, besser

entwickelt und petrefactenfiihrend ist dieselbe aber erst in

den kleinen EntblOssungen bei Watislaw W von Lobositz

(wo im eisenschussigen Quader auf Kluften Barytkrystalle

vorkommen), im Wopparner Thale und am Hradekberge bei

Gross Tschernosek (Fig. 74), wo sie am Nordabhange auf

Perutzer Schieferthonen, an den steilen Gehangen des Drei-

kreuzberges aber unmittelbar auf Gneiss ruhen.

Im Bereiche des eigentlichen Mittelgebirges sind die

Korytzaner Schichten wenig verbreitet. Es werden hieher

die von Reuss so benannten Hippuriten und Conglomerat-
schichten der Umgebung von Bilin gezahlt, welche im Lie-

genden der turonen Teplitzer Planer auf Gneiss (S. 343)

aufruhen und dessen Spalten und Taschen ausfullen. Leider

bieten die betreffenden Fundstellen in der Rachel, welche

zwischen Liebeschitz und Kautz gegen den Phonolithberg

Borschen hinauffflhrt, in den Schillingen S vom Biliner

Sauerbrunnen am linken Ufer des Bielaflusses, im Cischka-

thal und bei Kutschlin gegenwartig keinen wunschenswerthen
Aufschluss dar. NSrdlich vom Mittelgebirge sieht man die

Korytzaner Schichten aber in der Gegend von Klostergrab.

Graupen und Teplitz*) in steilgehobenen Banken am Fusse

des Erzgebirges deutlich anstehen: am westlichsten bei

Deutzendorf und Haan, dann bei Janegg, Settenz, Weiss-

*) G. C. Laube, Geolo?. Excursionen im Thermalgebiet des

nordwest Bohmens. Leipzig 1884. pap. 32 fT.
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kirchlitz, Rosenthal, Graupen. Schande, Tellnitz, Kninitz

und Konigswald. An den beiden zuerst genannten Punkten
sind es nur ganz kleine Partien glimmerigen Quadersand-
steines mit Exogyra columba; bei Janegg auf dem Herren-
hubel vrird harter Sandstein gebrochen, welcher vielleicht

der Korytzaner Stufe angehort ; in der Teplitzer Gegend zumal
bei Settenz und am Sandberg wird der Porphyr allenthalben

j

Fig. 792 bit Tj9. Pilanzeoreite dei bbbmiecbcn Kreldeayatemee.

Nach J. Vtlmavaky.

1 Muricophyllum terrahm V«l. VySerowiti. — 8 OmilUofhyUum eoiuttau Vel. Pe-
rot*. — 8 Qutrctu wett/alica Ho» Klealingawalde. — 4 Fietu FmmfVtl. Pltoer

dm "We lea en B e r g e a. — h FieophyUuvi ttylorum Vel. Jffeno. — S Myricophyllum Ztn-

ktri Ett. ap. Kannltl. — 7 Omotptrmaphyllvm hekeatfMum Vel. Landsberg. —
8 Dryandrophyllum crttaetum Vel. Kucbelbtd.

Alle Figuren um eln Drittel rerklelnert.

von ahnlichen Conglomerat - Schichten, wie sie von Bilin

erwahnt wurden, bedeckt. Die Conglomerate bestehen hier

aber nicht vornehmlich aus Gneiss-, sondern aus Porphyr

-

gerfillen, welche durch graugelben Hornstein verkittet sind.

In den Hohlraumen des Conglomerates kommen schone

weingelbe Barytkrystalle vor; bei Weisskirchlitz waren sei-

nerzeit am westlichen Gehange des Louisenfelsens harte

Kalksteine voll von Versteinerungen der Korytzaner Stufe

entblosst: die Verhaltnisse bei Rosenthal sind aus dem
Profil Fig. 800 ersichtlich; dieselbe Lagerung, namlich

)

Digitized byGoogle



1280 HI. Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

Streichen der Schichten in NNO und Fallen unter etwa 40*-

in SSO, herrscht auch an anderen Entblossungen entlang der
BOschung des Erzgebirges (Fig 801), so auch bei Graupen,
welche Stadt selbst zum Theil auf Korytzaner Sandstein
steht. Bei Schande ist das Verflachen des dort am Gneiss
und Basalt angelagerten Korytzaner Sandsteines steil sud-

sudostlich; auch am Ausgange der Sernitzer Schlucht und
bei Liesdorf treten unter denselben Verhaltnissen Quader-
sandsteine in einigen Klippen auf. Die „Wand" genannte
steile Lehne zwischen Tellnitz und Kninitz besteht ebenfalls

Ftg. BOO. Profil tn alnam Btalnbraeba bei Boientfcal.

H»eh A. FrU.

I, Gnelu. — 3, », * Koiytianer Schichten, n. aw. % Qnadanandatain nit Jann
mlwmba, 3 patrafaetenrelcba Seblebt, « porBier Sandateln (Waiaaenbargar Sebleb-

ten 11). — 6 TepUuar Soblchtan. — « TartUr.

NW

Fig. SOS. Erofll dnreh daa Kreldasyatem am Puna das Erxgeblrgaa bal Onapan.
Naoh J. KnjO.

1 Koryttaner Sehlebtan. — * Teplltiar Sohiobtan. — 8 Tartllrgebttda. — 4 Dilnrlal-
Iabm und Sehotter. — 5 Gnaiaa. — * Porptayr.

aus Quaderfelsen der Korytzaner Stufe, zu welcher wohl
auch die versteinerungsleeren Sandsteine bei Ktaigswald*)
gehflren.

Hier schliesst sich an die besprochene Erstreckung
des Sandsteingebirges die bflhmische Schweiz an, in

welcher die Korytzaner Schichten, u. zw. mit Ausschluss
der kalkigen Facies, ebenfalls nur im Liegenden der turonen

*) Laube stellt den Quadersandstein der Wand und jenen von
Konigswald zum Turon. Auf der Flache, die sich vom Fusse der
Wand gegen Znckmantel hinzieht, wurden auf den Baculitenthonen
der Priesener Schichten BlOcke von Quadersandstein gefunden, die nach
FriC vielleicht der Chlomeker Stufe angehOren kOnnten, somit nicht
als von der Wand herabgesturzte BlOcke anzusehen seien.
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Stufen am Rande der Ereideablagernngen in eioigen zer-
rissenen Partien zu Tage kommen, deren einstiger Zusam-
menhang mit Recht angenammen werden darf Eine dieser
Partien bildet den Keiblerberg zwischen Nollendorf und
Jungferndorf, die andere
nimmt die Hohe zwischen
Oberwald und Schdnstein
ein, die dritte erscheint

am Spitzberg bei Peters-

wald gewissermassen durch
Basalt festgenagelt und
die vierte auf dem Krol-

berge zwischen Peterswald
und Neuhof. Lose Blficke

an der sachsischen Grenze
bei Tyssa. die wahrschein-
lich aus der Basis der Tys-
saer Wande stammen, ha-

ben zahlreiche Versteiner-

ungen der Korytzaner Stufe
geUefert. Weiter nordOst-

lich sind die Korytzaner
Schichten nicht entblCsst,

sondern kommen erst wie-
der am Nordrande der
Quaderfelsen von Oywin
zum Vorschein u. zw. in

dem scharfen Kamm, wel-
cher sich an das Jeschken-

Fig 808 bit 814. PUehiShne dee b«hml«chen
Kreideayetemea.

Naeh A Frit.

1 Oomphodut AgauM Beau. Vergrbu. ZbS-
liv. — S Squatina JtUUtri Beau. Weill-

klrchltti. — 8 Lamna acuminata Ag. »/» >•*.

i_« 111 j Or. Koichtlli — 4 OtotUu apptndieutaitu Ag.
gemrge anlennt una am £»•< T*rkiein. weu.er Berg. — e ouxku

bp«;ten am Trfipplshpn? hpi *•**•«**» *""' Wenig rerkleln. an Jan.

Pankratz zwischen Gabel
-----

und Kratzau (Fig. 815),
ferner bei Bohdankov, Lie-

benau und Klein Skal auf-

geschlossen ist. (Fig. 717).

Hier uberall sind die Sand-
steine steil gehoben (Fal-

len 30—50° in S W) und
stossen westwarts an fast horizontal gelagerte turone und
senone Kreideschichten an. Zum Theil werden sie von Pe-
rutzer Schichten unterlagert.

Mehr verbreitet und charakteristisch entwickelt sind

Fr. Net. Or. Welaeer Berg. — 7 Hyhodui
diipar Beaut. 2mal rergri)». Welntltch-
1 1 ti. —8 Oxyrhiva Mmtttti Ag. Etwee Terkleln.
Ttlutr Berg. — 8 OlodturuduRtntt.Yet-
klein. Wei • klrcblltc. — 10 Ptychodui la-

titlfmut Kg. Koeobtlti Weotg rerkleln. —
// Lamna mbulata Ag. Von Torne and von der
Belt*. Wenig Terklein. Koiyuin. - It By-
bodut Broimi Bene*, sioal rergrBss W e i s -
k 1 r ch 1 1

1

1. — 18 Qarchariat pritcul Gleb.Tler-
mal TergrSei. Z b 1 1 1 a t.
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die Korytzaner Schichten ostlich tod der Moldau bis
zum Eisengebirge und zwischen dem Iserflusse
und der Elbe. In diesem letzteren Theile des Sandstein-

gebirges uberlagert die Korytzaner Stufe fiberall am Rande
der Ablagerungen die Perutzer Schichten, deren Verbreitung

oben (S. 1266) angegeben wurde, namentlich gleicb dies-

seits der Iser in der Fortsetzung des Liebenauer Eammes
bei Eoberov am Fusse des Kozakovruckens, im Hofitzer

Bergzuge von LuZan bis Bin-glitz und in der Fortsetzung

des Zwitschinruckens bei Koniginhof. Sie ist hier uberall

durch Sandsteine vertreten, welche, wenn sie nicht durch
Meeresconchylien oder ihren Glaukonitgehalt charakterisirt

sind, schwierig von den Quadern der Perutzer Stufe unter-

schieden werden konnen.
Sudlich von der Elbe sind die Korytzaner Schichten

aber in verschiedenen Facies entwickelt Man trifft sie zu-

nachst bei Prag auf der AnhOhe von Prosek als etwa 1 m
TrVfMbtrg machtige lettige oder san-

dige glaukonitische Schicht
zwischen dem Perutzer
Quadersandstein und dem
Weissenberger Planer ent-

wickelt. Von hier lasst sie

rig. sa. Prom bei Puknts. sich uber Vysocan und
UMhj.if^. Hloup&tfn verfolgen, bei/,,Q^.„»d.teta.- 8 Phy,u,- <,Aunrtnm . wek

P
ietzterem

g
orte sie

sehr lettig erscheint und in mehreren Gruben gewonnen wird,
um als sog. Hloupetfner Grun als Surrogat der Kaadener
Grunerde in den Handel gebracht zu werden. Weiter dstlich

bei Chvala und Jirna ist die Schicht mehr sandig und fest

und liefert auch Petrefacten, wird aber noch ostlicher bei

Nehvizd und Vyserowitz wieder lettig. Nordlich von Prag
am rechten Moldauufer bestehen die besten Aufschlusse der
Korytzaner Schichten in der Umgebung von Zdiby, Man
sieht bier gegenuber von Rostok auf dem Holosmetky ge-
nannten Hugel in einem losen eisenschussigen Sandstein
ein Gonglomerat von Rudisten- und Korallentrummern mit
Kieselschieferbrocken eingeschaltet, welches gegen Pfemysleni
zu immer fester und kalkiger wird, um schliesslich in festen

grauen Kalkstein flberzugehen. Ein schoner Aufschluss bei

letztgenanntem Dorfe wird in Fig. 816 dargestellt. Die
hiesigen Conglomeratschichten der Korytzaner Stufe stim-
men sowohl in petrographischer, als auch palaeontologischer
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1
Hinsicht mit den von Reuss beschriebenen Kutschliner

Gonglomeratschichten uberein. Noch weiter ndrdlich am
rechten Moldauufer flnden wir Korytzaner Schichten in der •[

Fortsetzong der Ausbreitung von Debrno und Kralup (S. 1276)
zunacht urn Zlongitz, bei Postfizin, Yodolka, namentlich
aber zwischen KopeC, Eorytzan, Grossdorf und Cenkov,
welche Gegend ausserordentlich reich an Petrefacten ist, '

-\

nur dass dieselben meist nur bei gelegentlich vorgenom- l\

menen EntblOsungen der kalkigen Schichten in Menge ge- \
funden werden. Der Hauptfundort ist Eorytzan. Westfich .1

und nordwestlich von hier werden die Schichten sandiger

und bei Zlosejn ahneln sie ganz dem Korytzaner Sandstein
von Tyssa. Mit dieser Veranderung des petrographischen '%,

Habitus geht eine merkliche Veranderung des palaeonto- • \

Fig 818. Profil am Wege Ton Pfemyslen{ naeh Ghabern.

Huh A. Frit.

I t, 8 Perntear Schichten, u. tw.i 1 Oonglomarat, % Schiaferthon mit Kohlenapnren,
S Qo*der»»nditeln. — 4, 6, S Korytnnar Sehlahtan, n. iw, : 4 Graaar Kalkitein mit
Exogyra columba, t Conglomarat, t glankoaltlaeha 8aada. — 7 Waliienbarger Schtch-

ton. — « PhyllH.

logischen Charakters Hand in Hand, besonders verschwin-
den die Rudisten fast ganz. Oestlich und sudflstlich von
Eorytzan, bei Mlikojed, Lobkowitz und Kojetitz halt im
Ganzen die kalkige Facies an. Bei Elbekosteletz und
Brandeis sind die nur an sparlichen Aufschlussen zugang-
lichen Schichten meist sandig. Es versteht sich, dass alle

diese Schichten unter der turonen Planerdecke fortsetzen

und zusammenhangen.
Denn die Korytzaner Stufe als die liegendste der ma-

rines Etagen des bOhmischen Kreidesystemes kann unter den
hdheren Schichtenstufen nur am Rande der Ablagerungen,
oder in Erosionsfurchen, oder an Verwerfungen zuTage tre-

ten. So trifft man sie am Rande des Sandsteingebirges in der
Gegend von BOhmisch Brod, Planan, Kolin, Kuttenberg und
Caslau. Bei Bdhm. Brod, Schwarz Kosteletz und Koufim
ist die Stufe im Hangenden der Perutzer Schichten (S. 1266)

81*

*
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nur undeutlich entwickelt. Bei Radim und Chotutitz SW
on Pecek ist dieselbe in ihrer kalkig mergeligen Fades
recht gut entwickelt, welche auch bei Planan die Uneben-
heiten des Gneiss-Grundgebirges ausfGllt. Weiter ostlich bei

Chocenitz ist die Stufe als etwa 4 m machtiger Rudisten-

kalk ausgebildet. Die Umgebung von Eolin und Kuttenberg
gehort zu den in palaeontologischer Hinsicht wichtigsten

Fundstatten der Korytzaner Schichten in Bohmen. Bei Velim

am Friedrichshugel (S. 88), in der nachsten Nahe von Kolin

und hinter der Elbe (Na Zalabi) fullt die kalkigmergelige,

besonders petrefactenreiche Facies der Stufe Klufte und
Taschen im Gneiss und Amphibolit aus. (Fig. 817). Sud-
westlich von Kolin bei Ctitar, Radovesnitz und Zibohlav
erscheinen die Korytzaner Schichten aber in der kalkigen

Facies, namlich als dichter, aus Muscheltrummern zusammen-

Fig. 8/7. Profll in eiaem Stelnbrneh* Id Kolio Na Zaiabi.

Naeh A. FHl.

Aof Onelu / rahen Korytzaner Schichten *, welch* auch Spalten dw Onelaw* atu-

fllllen und rom Dilnrium S bedeckt werden.

gesetzter Kalkstein, der zum Theil von Perutzer Schichten

unterteuft wird (S. 1268) und sehr reich an Versteinerungen,

besonders Rudisten (worunter aber Radioliten ganzlich feh-

len) ist. SO von Kolin bei Nebovid sind die Korytzaner

Schichten ebenfalls vorwaltend kalkig, ihre Fauna unter-

scheidet sich aber wesentlich von jener der fruher genann-

ten Orte. Aehnliche aus lauter zertrumraerten Petrefacten

zusammengesetzte Kalkschichten sind weiter sudlich bei Mis-

kowitz und Mezholez (W von Kuttenberg) entwickelt, nur
dass sie hier ausserordentlich reich an Radioliten sind, wel-

che bei Nebovid fehlen. Den hiesigen Steinbrfichen wurde
vornehmlich das Baumaterial der Barbarakirche in Kutten-

berg entnommen, welches durch seine geringe Verwitter

ungsbestandigkeit den raschen Verfall dieses herrlichen go

thischen Baudenkmales verschuldete. Man kann die Rudisten

conglomerate bis Lhota N von Maleschau verfolgen ; jedocl
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schon bei den Muhlen Reseto und Bilejov in den Feldern
beim ehemaligen Magneteisenbruche (S. 126) trifft man con-
glomeratische Ealkschichten, in welcben keine Spar von
Radioliten zu finden

ist. Dasselbe gilt von
den festen grunlichen

Sandsteinen, die auch
bei Maleschau anste-

hend gefunden wer-
den. NordOstlich von
hier bei Bylan, Kut-
tenberg, Gang, Se-
dletz, NeSkareditz,

Tfebe§itz herrschen

durchwegs mehrmin-
der kalkige Abarten

der Korytzaner

Schichten, welche

zumal bei den erst-

genannten Orten

reich an Spongien-
resten sind. Bei Kut-

tenberg sind in dem
kalkigen Sandstein

an der Strasse nach
Polican grosse Stein-

bruche angelegt. Bei

den drei zuletzt an-

gefuhrten DOrfern

sind theils Breccien-

kalke, theils merge-

lige Schichten ent-

wickelt, welche die

Unebenheiten des

Gneissgrundgebirges
ausfQllen. Bei Ka-
majka zwischen Neu-

hof und Chotusitz

von Kuttenberg wer-

den KMfte und Taschen des Gneisses von festem dichtem

Kalkstein ausgefiillt, auf welchem graue mergelige Schich-

ten liegen, die sehr reich an Versteinerungen sind, deren

Artenzahl wohl 100 ubersteigt. Dasselbe gilt von einem

Fig. 818 bla 8*0. Peleeypoden dea bBbmiichen Krelde-
ayatemea.

Nach A. Frit.

1, St Sxogyra cmica Sow. 1 Von oben, etwaa verklein.,

2 Sebloaa elcea grttaeeran Exemplars*. Ohoro alak.

—

8, 4 0$trta diluvtaua Lin. 8 Oberachaie tod oban, 4 eln
gancea Exemplar Ton rorne, "/» oatttr. Or. M n n ch a n>
grit a. — B Ezogyra MatkeroKiana d'Orb. TJntaraobale

etwaa rerkleln. Cboroulek.
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ahnlichen Fundorte bei Zbislav NO von Caslau am Fosse

des Eisengebirges. Bei letzterer Stadt selbst und sudostlich

von derselben und in der Ronover Gegend, sowie Nyon
Zbislav bei Brambor ist die Korytzaner Stufe dorch Sand-

steine vertreten, welchen nur untergeordnete Kalkbanke ein-

geschaltet sind. Bei Elbeteinitz am linken und rechten Elbe-

ufer ist die kalkmergelige Fades der Stufe in Kluften des

archaeischen Grandgebirges entwickelt. Weiterhin bei Iio-

witz, Krakovan, BeluSitz scheint die Stufe ziemlich verbrei-

tet zu sein. In den verschiedenen Steinbruchen sind haupt-

sachlich feste Schichten und plattige Kalke zuganglich.

Im Bereiche des bohmischen Sandsteingebirges fist-

lich von der Elbe und dera Eisengebirge bis zui

Landesgrenze erscheinen die Korytzaner Schichten in ihrer

kalkigen conglomeratartigen Facies zunachst am Nordende
des Eisengebirges bei Telcltz und Ghvaletitz, weiter sudost-

lich fiber Choltitz, Hefmanmestec bis Ghrudim ist die Stufe

aber nur undeutlich entwickelt. Erst sudlich von Chrudim
bei Skrovad lagern auf den viele Meter hohen Wanden des

Perutzer Quadersandsteines eisenschussige Sandsteine mit

marinen Petrefacten. Weiterhin bei Bitovany und Smrcek
treten im Hangenden der hier recht machtig entwickelten

Perutzer Schichten, die durch mehrere langst verlassene

Kohlenschurfe aufgeschlossen sind. glaukonitische Conglo-

merate und Sandsteine auf, in welchen Steinkeme voa Ver-

steineningen nicht selten vorkommen. Bei Skutieko liegen

auf den kohlenfuhrenden Perutzer Schichten (S. 1270) sandig

kalkige Banke, die von glaukonitischen Sandsteinen uber-

lagert werden, welche jenen von SmrCek entsprechen. Der

ganze, hier die Korytzaner Genomanstufe repraesentirende

Schichtencomplex wird etwas nOrdlicher bei Kosteletz und

Skala deutlich wiedererkannt. Die Schichten sind hier setar

petrefactenreich und verflachen in NNO.
Weiter sudostlich am Rande des Kreidegebirges in der

Gegend von ProseC, Polidka und Swojanow sind die Kory-

tzaner Schichten nur an wenigen SteUen besser zuganglich

und lassen sich meist nur nach den glaukonitischen Sanden

und Letten erkennen, die zwischen dem Perutzer pflanzen-

fuhrenden Quadersandstein im Liegenden und dem Weissen-
berger Planer im Hangenden zum Vorschein kommen. Auc

L

am entgegengesetzten Rande des Kreideplateaus entlang de

Geiersberger Permstreifens sind Korytzaner Schichten, al

Grunsand entwickelt, nur untergeordnet am Tage anstehen^
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Am besten sind dieselben langs des Bergruckens von
BOhm. TrGbau von Konigsfeld Qber den Steinberg zur Ruine
Landsberg in zahlreichen Steinbruchen aufgeschlossen, wenn-
gleich Petrefacten hier ausserst seltene Erscheinungen sind.
Haufiger treten sie erst bei Friedrichswald auf, wo die Korytza-
ner Schichten direct auf dem Perm zu liegen scheinen. Auch
bei Pottenstein imd am Ghlum bei Wamberg sind glauko-

Fig. 8il bit 838. Holluken da* bSbmlaeben Tnroo«.

Nub A. Frit.

1 Tectuneuiut lent MIUi. Liid. — * JTotiea Itmdlota K. RSm. J> 1 1a o t. — 3 Oyprina
quadraia d'Orb. Weluer Berg. — 4 Cardifa duiia d'Orb. Samiti. — 6 Gratia-
telta cf. arauta BSm Ii la ban an. — 8, 1 Futut llitrimut d'Orb. P»»t iwelmal ver-
grOta. Ebendahar. — 8 Plmrottmaria teriato granutata Goldf. Miebelob. — S |P«-

ttca BSvteri Oelo. Llebenan.
All* Fig. (atwier 6, 7) etwai Tarklelnart.

nitische Korytzaner Sandsteine entwickelt. Ein Grunsand-
streifen mit sparlichen Versteinerungen kann auch vom Lands-
kroner Schlossberge uber den Kesselberg gegen Jockelsdorf

verfolgt werden. Nardlich vom Adlerflusse kommen die Ko-
rytzaner Schichten nirgends zum Vorschein. Erst am Nordt
rande des Plateaus im Thaleinschnitte der Elbe bei Jaro-

mef und Koniginhof, sowie im KOnigreicher Walde bei Ha-
wlowitz, bei Eipel, bei Trubijov NW von Nachod usw., sind
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im Hangenden der Perutzer Schichtea (S. 1269) wieder
Spuren von Gruasanden aazutreffen.

Im Adersbach-Politzer Sandsteingebir ge
scheinen die Korytzaner Schichten direct dem Grundgebirge
aufzuliegen und zwar sind sie vorwaltead als glaukonitische

Sandsteine, zum Theil aber auch als dunkelgraue Planer

entwickelt. Sie sind am besten bei Liebenau N von Adersbach,
am Turovberg SW von Starkstadt, bei Zabokrk SW von

Politz im Mettauthale und am Abfaile des Wandgebirges
in die Braunauer Mulde aufgeschlossen. Die Schichten sind

hier Gberall sehr arm an Versteinerungen. In die Fort-

setzung dieses Gebirgstheiles fallt das Kreidevorkommen
am nordlichen Abfaile des Adlergebirges auf bohmischem
Boden. Es besteht wesentlich aus Weissenberger Planern,

welche vom Reinerz-Glatzer Plateau herubergreifen und am
rechten Adlerufer von Friedrichswald fiber Kemdorf, Schwarz-
wasser bis Barenwald von glaukonitischen Sandsteinen un-

terlagert werden, welche aber nur bei letzterem Orte deut-

licher entbldsst sind. Auch im Querdurchbruche des Adlers

bei Nesselfleck und Tschihak.Yvon Wichstadtl kommen Ko-

rytzaner Grunsande zum Vorschein.

Fur die palaeontologische Charakterisirung der mari-

ne!) Schichtenstufen des bflhmischen Kreidesystemes sind

die vereinzelt vorkommenden Pflanzenreste bedeutungslos,

weshalb wir die Aufzahlung derselben unterlassen werden.

Von Thierresten sind fur die cenomanen Korytzaner

Schichten neben der leitenden Trigonia sulcataria Lam.
(Fig. 773) bezeichnend: Lamna raphiodon Ag., Callianassa

Tourtiae Ag., Baculites baculoides d'Orb., Ammonites ce-

nomanensis Pictet., Belemnites lanceolatus Sow., RosteUaria
Parkinsoni Mant, Keilostoma conicum Stol., Nerita nodoso-

costata d'Orb., Nerita dichotoma Fr., Turritella cenoma-
nensis d'Orb., Nerinea longissima Reuss, Myoconcha cretacea

d'Orb., Nucula impressa Sow., Peetunculus ventrosus Gein.,

Inoceramus striatus Mant. (Fig. 770), Pecten acuminatus

Gein., Pecten aequicostatus Lam., Pecten asper Lam. (Fig.

771)., Lima tecta Goldf., Lima aequicostata Gein., Lima
Reichenbachi Gein. (Fig. 772), Lima aspera Mant, (Fig.

866) Spondylus lineatus Goldf., Ostrea carinata Lam.,

Ostrea diluviana Lin. (Fig. 769), Crania gracilis Goldf.,

Bhynchonella dimidiata Schl., Synhelia gibbosa Goldf. sp.,

Isis tenuistriata Reuss, Stichobothrion foveolatum Reuss,

Pontes Michelini Reuss sp., Pyrina Des Mottlinsi d'Arch.,
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Catopygus Albensis Gein., Holaster suborbkularis Defr.,

Cidaris vesiculosa Goldf. (Fig. 774), Craticularia tenuis

R6m., Verruculina Phillipsi Reuss (Fig. 787), Seliscothon

Pig. 82!) bH 898 Molltukm del bShmlaehen Tarons.

N«eh J. Frii.

1 Area tubglabra d'Orb. L » u n — 3 Ptettn curvaltu Qeln. Llpkowlli. — 8 J>nl«
.Ttluoiii Ooldf. Welmr Berg. — 4 Area tutdinmiU d'Orb. Dfinov, — B SUitput
Pettrti Zlttel. Linn. — S TtUina ttmieottata Renm. Wllmf Berg. — 7 Panopaaa
gurgitu Broogt. litis. — 8 P.tetm puUhellut Nllu. Wenlg TergrBuert. LIiil —
3 Photaiomya aequivaivi* d'Orb. Gm t o r f. — 10, 11 Ptcttn Dujardinii A. BBra. ! 10

Uotere, 11 obore Scbaie. Klrcbberg bel Li ben* a.

Alle Fig., *u»«r S, ilnd etw» am '/, rcrklelnert.

giganteum R6m. (Fig. 785), Chonella nitida Pod. (Fig. 786),

Scytalia pertusa Reuss sp. (Fig. 788), Guettardia triloba

Mich., Eadiolites saxoniae Gein., Rad. German Gein., Bad.
Baueri Tell.
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Turon.

Dem Turon anderer Gebiete eatsprechen in Bohmen
die Weissenberger und Malnitzer Schichten, viel-

leicbt ein Theil der Iserschichten und die T e p 1 i t z e r S ch i ch-

ten nach der Eintheilung des Systemes von KeejCi und
Fri<5. Letzterer Autor zahlt die ganze Iserstufe und die

Teplitzer Schichten (Fig. 737), welche er in das Hang en do
der Iserstufe verlegt, zum Senon; erstgenannter Forscher
dagegen hat in seiner letzten Arbeit die Teplitzer Schich-
ten als Turon in das Liegende der senonen Iserschichten

versetzt und ist somit zu seiner Ansicht vom J. 1867 zu-
rackgekehrt. Es will mir nun scheinen, dass die Schwie-
rigkeiten der Parallelisirung (S. 1240) behoben werden k6nn-
ten, wenn man jenen Theil der Iserschichten, der verlass-
lich als Liegendes der Teplitzer Schichten erkannt worden
ist, aus dem Senon ausscheiden und mit den Weissenberger,
Malnitzer und Teplitzer Schichten zum Turon einbeziehen

wollte. In der folgenden Beschreibung des bOhmischen Tu-
rons werden wir diesen Verhaltnissen nach Moglichkeit Rech-
nung tragen. mochten aber betonen, dass zur endgiltigen

Losung der Frage neue stratigraphische Untersuchungen im
Bereicne der turonen und untersenonen Schichten von-
nfithen sind.

Weissenberger Schichten. Ueber der Eorytzaner
Stufe folgt ein Schichtencomplex, der im Wesentlichen aus
den charakteristischen sandig-mergeligen wohlgeschichteten

Gesteinen besteht, die unter der Bezeichnung Planer bekannt
und als vorzuglicher Baustein geschatzt sind. Untergeordnet
schliessen sich an dieselben Quadersandsteine an, die auf
Grand ihres p laeontologischen Verhaltens zu dieser Stufe

einbezogen werden mussen. Die Planer sind theils gelbe

oder graue, mehr minder sandige und kalkige, meistens pe-

trefactenreiche Mergel, wie vorwaltend inMittelbohmen; oder
plattige feinkOrnige Sandsteine, gewohnlich ohne Verstei-

nerungen, wie in Ostbohmen ; oder schuttere Sandsteine mit
zahlreichen Petrefacten (Exogyra columba, Ehynchonella

plicatilis). Nur die ersteren weitverbreiteten Planer konn-
ten von Fw<5 weiter in drei Zonen gegliedert werden, die

er nach typischen Vorkommen von unten nach aufwarts:

1) Semitzer Mergel, 2) Dfinover Enollen und 3)
Vehlowitzer Planer benannt hat. Die ersteren sind

sandige, graubraune, frisch stets feuchte Mergel, die nur
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stellenweise in etwas festere Planer ubergehen. Sie eignen
sich wenigstens zum Theil zur Ziegel- und Thonwaaren-
fabrication und werden auch als wichtig in dkonomischer
Hinsicht bezeichnet, da in ihrem Bereiche gewisse Obst-
baume besonders gut fortkommen. Die DfinoverKnollen
entwickeln sich allmalig aus den unterlageraden Mergeln,

indem diese letzteren in sandigen Planer ubergehen, welcher
Reihen von Knollen ein-

schliesst, die an den Ge-
hangen aus den leicht ver-

witternden Planern meist

deutlich hervortreten. Sie

bestehen in der Kegel aus
einem festen Kalkmergel,
werden aber auch sandig,

in welchem Falle manch-
raal die ganze Schicht in

Quadersandstein ubergeht.

Die Vehlowitzer Pla-
ner endlich sind jenes ty-

pische, in regelmassigen
Banken abgelagerte, san-

dig-mergelige oder kalkige,

als Baumaterial geschatzte

Gestein, auf welches sich

die REUSS'sche Benennung
Planersandstein und die

Bezeichnung Weissenber-
ger Schichten zunachst be-

zieht. Vehlowitzer Planer
wurde das Gestein deshalb
benannt, weil in den Stein-

bruchen bei Vehlowitz die

Lagerung desselben zwi-

schen alteren und jungeren
Schichten gut beobachtet
werden kann.

Die Verbreitung der Weissenberger Schichten ist eine

grosse, namentlich in Mittel- und OstbOhmen, weshalb wir

nur bei einzelnen wichtigen und interessanten Aufschlussen

linger verweilen kOnnen.
Im Gebiete westlich von Prag zwischen der Mol-

dau, Elbe und dem Mittelgebirge, sowie in letzte-

Pig. 889 bli 841. Oanoldanraite aus der bBh-
, mUobea Krelds.

N*eh A. Frit.

I Wlrbal Ton Oxyrhima ManttUi Ag. a Die llnke
HilfM too oben. b Sehenutlieher Qnersehnltt
dareh die Mitt* del Wlrbeli. W e i • • e r Berg.
— * Wirbel too Otodut appendieutatu* Ag.
Ebendaher. — 8 Xoprolith (tod (Mod, ap-

ptadlculaltu Ag. ?) Ebend»her.
Alle Fig. etwu Torklelnert.
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rem selbst, setzl die Stufe in typischer Entwickelung zu-

n&chst das Plateau des Weissen Berges zusammen, von
welchem sie ihren Namen ableitet, erstreckt sich weiter

westwarts uber Schlan, Laun und Rakonitz bis zur Eger
und Elbe und ist auch im Mittelgebirge an vielen Punkten

Fig. 84*. Profll »m Elngtnge In dan Tunnel bet Blnfaoleti.

Naeh A. Frii.

I Perutier Pflanzenmergel. — 3 Perntaer Qnader. — 8 Gelbliehe, 4 grane Semltzer
Mergel. — 5 Dunne Imge Ton Braunetsenateln. — « Drinorer Knollen. — 7 \>.

hlowiuar Pinner (Dee liui m celgt die HSbe In Metern en.)

vom Westrande der Saazer Tertiarebene bis in die Leit-

meritzer Gegend vorbanden. Am Weissen Berge sind, wie
schon oben erwahnt, die drei Zonen der Stufe nicht deutlich

entwickelt, dafur sind aber die Planer in bedeutender Mach-
tigkeit (cca 10 m) in zahlrei-

chen Steinbruchen sehr gut

aufgeschlossen. Leider sind

dieselben arm an Versteiner-

ungen. Sudlich vom Weissen
Berge am Scheitel des Vido-
vle-Berges bei Jinonitz er-

scheint eine isolirte Planer-

partie als sudlichster Rest
der in dieser Richtung einst

gewisss weiter ausgebreiteten

Stufe. NOrdlich vom Weissen
Berge in den Steinbruchen
zwischen Vorder Kopanina,
Horomefitz und Tuchomefitz
wird namentlich jene gleich-

massig feinkOrnige, grobbankige Planerabart (zlata opuka) ge-

wonnen, die sich zu Steinmetzarbeiten, welche vor den Ein-

flussen der Witterung wenigstens theilweise geschfltzt sind,

gut verwenden lasst. (Die alten Grabmaler im St. Veitsdome
zu Prag sind aus diesem Gesteine hergestellt). In der west-

Flg. 848. Profit dee 2binbergea oberhalb
Hfedl.

Naeh A. Frit.

B Poatearbon (Bothllegendea). — p Parn-
tier Schlefortbone, * Parntter Qnadenand-
•teln. — t1 Oelblleha, t" grana Bamltier
Margel. — d DHnoTar Enoilen, aumelit
dureh Sebntt Terdeckt. — » Vehlowltir
PUnar nit HBhlangen naoh Sponglan.
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licheren Erstreckung uber Kladno bis Unhoseht (S. 1277) and
Neu-Straschitz ist die Gliederung undM&chtigkeit der Weissen-
berger Schichten uberail ziemlich dieselbe, ubereinstimmend
mit der EntblOssung bei der Einfahrt in , den Tunnel bei

Fig. 844. Bnchodtu Halocion Ag.

Plkner dot Weliaen Bergei bcl Png.
'/, nitttrL GrBm.

Rinholetz SO von Neu Straschitz, welche in Fig. 842 dar-

gestellt ist. Interessant und wichtig ist der Schichtenbau des

Pig. 846 bl» 848. Pfltnienreit > dea bShmliohen Kretdtiyitamei

N»ch J. Vtlmovtiy.

1 Magnolia ampli/olia Heer. VySerowlti. — I MmttpermepKyUam dttaiotuHamtm
Vel. K a eh • I b * d. — 8 StermliphyUum limiatum Vel. L i b i 5. — 4 BombacophyUnm

araillaceum Vel. NehTlxd.
Alle Fieuren etw»i rrrklelnert

Zban-Plateaus, den man von Hfedl aufwarts recht deutlich

verfolgen kann. Auf dem postcarbonischen Grundgebirge
liegen Perutzer Schieferlhone und Quadersandsteine, welche
angeblich direct von den Weissenberger Schichten bedeckt
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werden, wie aus dem Profil Fig. 843 zu ersehen ist. Der
Planer ist hier wahrscheinlich in Folge der Auslaugung
des kalkigen Gementes sehr poros und leicht, dabei aber

immerhin fest, weshalb er ein vorzugliches Baumaterial
abgibt. Aehnliche Planer sind auch am Loustln bei Kruso-
witz,

kbeiLippen SIT von Laun, bei Tfiblitz usw. verbreitet.

Im nordticheren Gebiete erscheinen Weissenberger Schichten

auf den Hohen N von Kralup und nehmen fast die ganze
Lehne von Muhlhausen gegen Hledseb ein. Die tieferen

Schichten (bis 20 m machtig) sind sandig und mergelig,

wahrend im Hangenden etwa 4—6 m machtige feste Bau-
planer anstehen. Dieselben lassen sich am Plateaurande
uber Ober Befkowitz, Eostomlat, Bechlin, Raudnitz, 2ido-

witz verfolgen, die mergeligen Liegendschichten sind aber

nur stellenweise entblOsst. Am nordwestlichen Rande des

Fig. 8*9. Macropoma tpteiotum Fr.

lUataarlrt nach 8 von Vahlowltc atwnmendan ExamplaxeD. '/, natBrl. OrSia*.

Rip-Plateaus langs der Eger sind die Weissenberger Schichten

vornehmlich als fester Bauplaner entwickelt, welcher sich

von hier ostwarts rings um den Georgsberg, um Wranna und
Jungfernteinitz ausbreitet. Die Steinbruche bei Smolnitz

(50 von Laun), Slavetin, Perutz, Pdtek haben eine bedeu-
tende Anzahl Versteinerungen geliefert.

Im Gebiete des Mittelgebirges erscheinen Weissen-
berger Planer am westlichsten am Rande der Saazer Tertiar-

ebene bei Dollanka N von Podersam an der Lehne des

Fichtelbaches, wo sie von neogenen Sandschichten bedeckt

werden. Besser entblosst ist die Stufe aber ostlich von hier

im Einschnitte des Goldbaches zwischen Michelob und Lie-

boritz, wo namentlich bei Schellesen mehrere Planerbruche

eroffnet sind. Das kalkreiche Gestein wird hier z. Th. zum
Kalkbrennen verwendet. Ueberlagert wird dasselbe von
einer an Rhynchonellen reichen Schicht, auf welche die

Malnitzer Grunsande folgen. Am Wege von Michelob uber

Liebeschitz nach Tuchofitz sind sehr harte Planer in
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mehreren Steinbruchen aufgeschlossea. — Voh Tuchofitz
vermag man dann die Weissenberger Schichten langs der

oben (S. 1278) erwahnten Dislocationsspalte uber Lippen,

Lippenz, Zemech, Gitolib bis uber Slavetin hinaus verfolgen.

Die Entwickelung ist hier aber eine eigenartige und die

Lagerungsverhaltnisse sind recht verwickelt Ndrdlich von
Lippenz sieht man am steilen Gehange des Hasinabaches
auf dem postcarbonischen Grundgebirge Perutzer pflanzen-

fuhrende Schiefertbone und Sandsteine, auf welche fast un-
vermittelt lichte sandige Planer der Weisenberger Schichten
folgen, in deren hdchsten Lagen Exogyren sehr haufig auf-

treten. Dieselben werden von Malnitzer Grunsandstein be-

deckt. Alle Schichten besitzen eine flache Neigung gegen
Norden, so dass man dieselben Schichten, die den Gipfel

der Anhdhe oberhalb Lippenz bilden, bei der Hasinamuhle
fast in der Thalsohle antrifft. In Folge einer Verwerfung

Fig. 8B0. Btryx Zippti Ag. V, n»t. Or. JMiohplitaor Ton Vehlowltt.

erscheinen die Grunsande abermals am Gipfel der ndrdlicher

gelegenen Anhdhe, und dasselbe wiederholt sich noch ein-

mal, ehe die Schichten nordwarts zur Eger verflachen.

(Das Profil Fig. 870 ist sehr verkurzt.) Hier trifft man sie

am Abhange der AnhOhe, „am Sande" am Wege nach
Malnitz gut entbldsst. Zu unterst liegen quadersandstein-

ahnliche Planer, die besonders reich an Rhynchonella pli-

catilis sind und von einer Schicht mit reichlichen Magas
Geinitzii und einer Exogyrenbank uberlagert werden, auf

welche dann der Malnitzer Grunsand folgt. (Fig. 884).

Am linken Ufer der Eger in der Umgebung von Postel-

berg und auf der Brozaner H6he trifft man die Weissen-
berger Schichten im Liegenden der hier verbreiteten Te-
plitzer Stufe nur in den Tbaleinschnitten, u. zw. am meisten

gegen W vorgeschoben zwischen dem Millayer und Rannaier
Berg bei Hradek (Fig. 870) und Weberschan im N von
Lann. Die fruher schon erwahnten an Rhynchonellen reichen
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Schichten bilden auch hier das Hangendste des Planer-

complexes. Weil sie im Winter abgeraumt werden, damit man
zum eigentlichen Bauplaner gelange, werden sie von den

Arbeitern Winterstein genannt. Unter dem festen, in grossen

Steinbruchen aufgeschlossenen Planer liegen an entblossten

Stellen gelbe Mergel und darunter schwarze glimmerige

(Semitzer) Mergel, welche gewissen Perutzer Schieferthonen

sehr ahnlich sind, aber hauptsachlich Meeresconchylien ent-

halten. Eine kleinere Partie der Weissenberger Schichten

erscheint am Fusse der Basaltkegel bei Tfiblitz und Schelko-

witz. Entlang der Eger kann man die Stufe von der Libo-

chowitzer Zuckerfabrik fiber Radovesitz, weiter von Zabo-
fesk fiber Bfezan bis Hostenitz verfolgen. Ferner sind

Weissenberger Planer bei Watislaw und langs des Wopparner
Thales zwischen Wellemin und Klein Tschemosek N von
Lobositz, sowie am rechten Elbeufer am Hradekberge bei

Gross Tschemo-
sek aufgeschlos-

sen. Sie werden
hier uberall von

jungeren Kreide-

schichten bedeckt.

(Fig. 858).

In der b 6 h-

mischen
S c hw e i z sind

die Weissenberger
Schichten wenig verbreitet und eigenthumlich entwickelt
Ueber den versteinerungsreichen Korytzaner Schichten des
Schneeberges bei Tyssa (S. 1281) erheben sich steile Sand-
steinwande, welche man langs des Eulauer Thales bis

Bodenbach und von hier an beiden Ufem der Elbe in alien

Thalern und Schluchten entblosst findet. Sie bestehen aus
gelblichem oder braunlichem Quarzsandstein, der sich in

machtige Quader absondert und ein vorzuglicb.es Stein-

metzmaterial liefert. Dass diese Sandsteine der Weissen-
berger Stufe angehOren, ergibt sich aus ihrem palaeontolo-
gischen Charakter. Die Stufe umfasst somit die malerischen
Wande und Lehnen von Tetschen bei Herrnskretschen und
scheint hier dem Urgebirge direct aufzuliegen. Am Schnee-
berg- Plateau bildet sie die ganze erste Terrasse und wird
nach obenzu von chloritischem grauen sandigen Mergel
begrenzt, der die Malnitzer Schichten repraesentiren durfte
und seinerseits von Sandsteinen fiberlagert wird, welche

Fig. 851. Aloia bohtmica Fr
-MalnilziT Schichten bei Veblowllt.

1
. nitUrl. OrS»e.
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der Iserstufe zugewiesen wurden. (Fig. 857) Auch an den
steilen Lehnen des unteren Kamnitzthales sind die Weissen-
berger Schichten in ihrer Sandsteinfacies entwickelt. Weiter
norddstlich treten die Weissenberger Schichten nirgends

mehr deutlich zu Tage. Der Lagerung nach kdnnten aber
gewisse sandig mergelige Schichten im Hangenden der
Korytzaner Stufe am Sudwestsaume des Jeschkengebirges

Fig. 881 bli 856. Molloaken des bohmlieben Turotu.

Nach J. Fric.

t Itocardia tv&lunulata d'Orb. Wtltier Be r g. — > ErpphyUa UntietdarU Stot. Llun.
3 Nucuta ttmilunari* Bouai. K e m 1 1 S. — 4 Qjirdium puatulotun Mllaat. Lino. —

£ Pntocardium hUlanum Bow. ap. Ebendaher.
Pig. 1, 2, «, 5 etw* 3

/s n *t. GrOtie. — Fig. 3 tweimtl vergrouert.

bei Svetla, ProseC, VlCetin, Bohdankov in die Weissenberger
Stufe einbezogen werden.

Im Gebiete des Sandsteingebirges vomMittelgebir-
ge OstHch bis zum Iserflusse erscheinen Weissenberger
Schichten, wie schon erw&hnt, zunachst bei Gross Tscher-
nosek, wo zwei Planerstufen unterschieden werden konnen.
Die Stellung der unteren ist nicht ganz genau festgestellt,

die obere entspricht aber ohne Zweifel den Vehlowitzer

Kautr, Geologie tod Bohmen. 82
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Fischplanem. Das Profil von Gross Tschernosek fiber Michels-

berg (Fig. 858) zeigt die Schichtenfolge in dieser Gegend.

Oestlich von Leitmeritz sind die Weissenberger Schichten

bei Tfebautitz, Ruschowann, in der Umgebung von Gastorf,

Wegstadtl und Melnik am rechten Elbeufer sehr gut entwickelt

Namentlich bei Gastorf haben die gelegentlich des Eisen-

bahnbaues gemachten EntblSssungen die

Dreigliederung der Weissenberger Stufe

(S. 1290) vollkommen bestatigt Das Pla-

nerplateau, welches sich von Gastorf gegen

Wegstadtl hinzieht, liefert jene trefiliche

Planerabart, die zu Pflasterplatten (Gas-

torfer Platten) und anderen Steinmetzar-

beiten verwendet wird. In der Schlucht,

'&hE«
,

Ki:.b£- seiche die Libocher von der Vehlowitzer

n»ch a Frti. HOhe trennt, sieht man zu unterst graue

t wetiMsberg. Bohich. Kalkplaner, hierauf schwarzliche Sandmer-

^llSSmSSS^ 6el' dann an Rhynchonellen reiche Kalk-

sandsteine, schlecht entblosste Fischpla-
ner und endlich Knollenschichten, welche der Malnitzer
Stufe angehoren dtirften. (Fig. 937) In der Melniker Gegend
sind am linken Elbeufer bei Bejkev dunkle sandige Semitzer
Mergel in einer geringen Partie vorhanden; am rechten
Ufer trifft man aber nur Dfinover Knollen unterhalb Melnik

Baddbfl
DrtOauteln MithtUbtrg

Oroit
TtchtrnMdc Eli*

Fig. 868. Profit Ton GroB« Tichernoiek Ober Hichelsberg.

N»ch A. FHl.

1 Untere, lobere Tarrtwe der Vehlowitzer PlSner. — 8 Malnitzer Behlehten, Gran,

sand. — 4 Teplltter Schichten. — 6, S Prleeener SohiohteD.

und an den Gehangen uber Vehlowitz bis Liboch, auf

welchen sich die beriihmten Melniker Weingarten ausbreiten.

Beilaung die Mitte des Gehanges wird von Rhynchonellen-

sandstein eingenommen, wahrend die oberste Zone der

Stufe, die Fischplaner, bei Vehlowitz so typisch entwickelt

und vorzuglich aufgeschlossen sind, dass die Zone nach
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diesem Fundorte benannt werden konnte. Weniger deutlich

sind die Weissenberger Schichten im Liegenden des sog.

Isersandsteines und einer sandig-mergeligen Zwischenschicht,
die als Malnitzer Schichten gedeutet wird, am Rande des
Plateaus bei Ghlomek, Vrutitz, Bischitz, Cecelitz, Nedomitz.
Auch im Kokofiner Thale von Vrutitz aufwarts kommt sie

zu Tage, ebenso im Libocher Thale aufwarts bis Toschen
bei Dauba. In der Gegend von Auscha scheint in der Fort-

Fig. 869 Mi SIX. Mollnaken dee bShmlieben Tnrona.

Naob A. Trii.

t Sxogyra columia Goldf. Malnltx. — $ Inoetramtu labiatui Oelu. Wtlmr Berg.— 3 Ottrta ttmiplana Sow. BeidSkor bei Randalls, — 4 Magai Qtinitti SchlBnb,
Malnlta. — S Lima canalifera (Jol df. WelaaerBerg. — 6 Ezogyra conlca 8ow.
Llpkovrlti. — 7 Lima elongata Sow. WelaaerBerg. — 8, 9 Lima atptra Mant.

9 (») fragment der Senile atark rergrdaaert. Klrohberg bei Ltebenan
Vlg. 4 In eatttrL GrBaie, Fig. « In >/, oat Or. Alia ubrlgen Fig. ttwa »/• »»» Or-

setzung der Egerlinie eine Senkungslinie mit norddstlichem

Streichen durchzugehen, an welcher interessante Lagerungs-
verhaltnisse stattflnden. Von Simmer bis Bleiswedel und
Sterndorf zieht namlich der Plateaurand als steile Stufe

hin, an deren Fusse sich im Thale von Auscha an die tu-

ronen Schichten senone Baculitenthone anlagern. Das Pla-

teau, auf welchem Auscha, Olhotta, Neuland, Skalken liegt,

besteht wesentlich aus Weissenberger Schichten, welcne

82*

Digitized byGoogle



1300 UI. Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

hier aber vorwaltend als Sandstein entwickelt sind, unter

welchem nur in der Gegend von Auscha auch Planer zum
Vorscheine kommen, wahrend im Hangenden Malnitzer

Schichten und Isersandsteine abgelagert sind.

In der grossen Erstreckung des Kreidcsystemes 6st-

lich vom Iserflusse und der Moldau bis zur
Elbe bei Koniginhof und Pardubitz und zum Eisengebirge,

wollen wir die Weissenberger Schichten zunachst sudlich

von der Elbe im Osten von Prag verfolgen. Dieselben

nehmen hier die Hohe des Plateaus ein von Prosek ost-

warts fiber Kbel, Satalitz, Mstetitz, Mochov. sowie nord-

warts fiber Zdiby bis Klomin und neigen sich allmalig zur

Elbeniederung, in welche sie stellenweise aber doch in

steilen Wanden abfallen. Gute Aufschlusse sind hier einige

vorhanden. Am Wege von Pfemyslenf nach Chabern (Fig.

•« * t

I 5 | I 2 | .1 I

rig. 667. Profll dnreh du Kratdeayatam iwlietaan Nen BtnAtek und Bohm. Brad.

Nach A. Frii.

1 Iwiebiehtan. — t, 8, 4 Weisaenberger Botalehlen, o. ifr. « Semltzer Merge), 3 l>f:'-

novcr Knollen, 2 Vehlowltzer Vlloer. — 6 Korytsanar and Perutt«r Schlcbian -
S Poatcarbon (Rotbliagendaa).

816) lassen sich die Semitzer Mergel nicht deutlich unter-

scheiden, dagegen kann man dieselben in einem Wasserriss.

welcher den Weg von Brnky nach Chabern kreuzt, direct

auf dem phyllitischen Grundgebirge aufliegend beobachten.

Die Dfinover Knollen sind uberall gut entwickelt und auch

die Vehlowitzer Planer im Hangendsten der Stufe, und zu-

gleich des Systemes in dieser Gegend, sind stellenweise

recht machtig. NO von Kralup (N von der Bahnstation

Auschitz) erhebt sich fiber die Ebene der Dfinover Berg, nach

welchem die mittlere Zone der Weissenberger Stufe benannt

wurde. Am Wege von Roth Lhota nach Dfinov sieht man
zu unterst Semitzer Mergel, die nach obenzu sandig werden

und drei Reihen der kalkigen Knollen, je etwa 2 m von ein-

ander entfernt, enthalten, die so bezeichnend fur die Mittel-

zone der Stufe sind. Eine Ueberlagerung durch Vehlowitzer

Planer findet hier aber nicht statt.
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Die Gegend Ostlich von Mochov urn Pferov, Bfistvi,

Semitz, wiewohl sie nur auf isolirte Hfigel (Fig. 867) be-
schrankte Reste der Weissenberger Schichten enthalt, die

hier einst unzweifelhafl in zusammenhangender Erstreckung
die tieferen Schichtenstafen bedeckten, l&sst die von FeiC
ermittelte Dreigliederung der Weissenberger Schichten am
besten erkennen, namentlich am Pferover Berge und am
Semitzer HGgel. Auf diesem letzteren (Fig. 868} sind bei

Semitz die Liegendmergel der Stufe so gut aufgeschlossen

und so reich an Versteinerungen, dass sie nach dieser

Fundstelle benannt wurden. Hieruber folgen etwa in der

Mitte des Hugels Drinover Knollen und zu oberst Vehlo-
witzer Planer, deren sehr verschiedene Ausbildungsart auf

dem steilen Westabhange des Hugels vortrefflich studirt

werden kann. Dieselben Verhaltnisse bestehen auf dem

Fig SK8. Der SemlUer HOgel Ton Alt Vetted geieben.

Nub A. FrU.

Caber Semltter Mergeln i Ilegt die an kahlen Steilen bel 1 entblStite Zone der DH-
noTer Knollen and daruber am Bergglpfel (Unkf) Vehlowltier Pllner.

Hugel von Sadska, wahrcnd in den isolirten Schollen der
Stufe bei Bfistvi, Manderscheid, Eaunitz, zwischen Bdhm.
Brod und PeCek, sowie bei Kaufim nur die tieferen Zonen
erhalten sind. (Fig. 867) In der Gegend von Kolin, Kutten-
berg und Caslau sind die Weissenberger Schichten im Han-
genden der Korytzaner Stufe nur in geringen und ziemlich

zweifelhaften Resten vorhanden. Dagegen zieht sich entlang

des Eisengebirges von Weiss Podol uber Bestwin und Stu-

denetz bis Ereuzberg ein schmaler aber deutlicher Streifen

der Stufe (Siroka mez), welcher bei Bestwin gut aufge-

schlossen ist. Zu unterst liegen Semitzer Mergel, deren obere

Grenze durch eine Reihe kleiner Quellen bezeichnet wird,

daruber Dfinover Enollen und zu oberst Vehlowitzer Planer,

ja selbst Spuren der Malnitzer Schichten. Je weiter gegen
Sudosten desto machtiger und sandsteinartiger werden die

"Weissenberger Schichten, in welchen besonders bei Stude-

netz und Zdiretz ausgedehnte Steinbruche angelegt sind.

N6rdlich von der Elbe trifft man die Weissenberger
Schichten nur an wenigen Steilen im Liegenden der hier
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1302 III. Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

die Terrainoberflftche einnehmenden hoheren Schichten -

stufen des Kreidesystemes, so bei Lissa, welche Stadt
selbst auf Semitzer Mergeln und DHnover Enollen liegt

(Fig. 867), wahrend weiter nOrdlich nur Vehlowitzer Planer
entwickelt und in einigen Bruchen aufgeschlossen sind;

dann bei Eostomlat W
und Zdonin iVvon Nim-
burg, in der Gegend
von Podebrad und Elbe-
teinitz. Hier bilden

Weissenberger Schich-
ten die steilen bepflanz-

ten Lehnen, welche von
Sendraiitz uber Kona-
rowitz bis L?.owitz hin-

ziehen. Weiter nOrdlich

wird die Stufe von jun-
geren Kreideablagerun-

gen bedeckt und koramt
erst am Nordrande des
Systemes in der Gegend
vonRovensko und Jicin,

in der Thalfurche bei

Liebenau und Klein Skal,

zwischen den steilgeho-

benen Korytzaner
Schichten (S. 1281)
und den fast horizon-

talen hCheren Kreide-
stufen wieder zum Vor-
schein, um sich am

Abhange des Eozakov-
und Taborruckens im
Hangenden der Korytza-
ner Schichten hinzuzie-

hen. Am besten entwik-
kelt ist sie am Kirchberg

bei Liebenau. Auch im Thailand von Luzan uber Mlazo-
witz, Miletin und Burglitz, sowie im Elbethale bei KOnigin-

hof dQrften die Haogendschichten der Korytzaner Sand-
steine der Weissenberger Stufe angehOren.

Im Gebiete ostlich von der Elbe und dem
Eisengebirge bis zum Adlergebirge und zur mahrischen

Fig. 869. Enoploelfthia Ltachii Mill
RetUarlrt n»oh 17 Ezemplaren tod) We I ••en

B e r g • bei Pr«g.

HKlfie der natBrl. OrBue.
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Grenze ist das Kreidesystem ebenso wie zwischen der Iser

und Elbe zum grossen Theil durch Planer vertreten, in

deren machtigem Complex die einzelnen Schichtenstufen

nicht leicht gegenseitig abzugrenzen sind. Langs des Nord-

randes des Kreidesystemes am Fusse des hdheren post-

carbonischen Berglandes werden in den terrassenfOrmigen

Hugeln von Gradlitz fiber Hoficka zur Aupa die Korytzaner

Schichten von der Weissenberger Stufe bedeckt. Auch die

Lippent Jlalnitz

Krtuzbtrg
Pritun

Eftr

8WS

Rannoier
Berg Braitk

N09fig. 870. Profll dareb daa Kreldwytem weitlleh »on I;»un.

/ Feratier Schichten. — * Korytuner Schichten. — 8 Weiuenberger Schtebten. —
4 Malnlaer Schichten. — B Teplltier Schlohten. — S Ftlesener Sehiohten — 7 Ter-

tlftr. — 8 Built — $ Sohotter.

steilgehobenen Cenomanschichten entlang des Schwadowitzer
Rfickens (S. 1270) werden von petrefactenreichen Weissen-
berger Schichten fiberlagert, welche sich auch in der Um-
gebung von Skalitz, Neustadt a. d. M., Dobruschka, Opocno,

Lull Koichumberg

fig. 871. Die Weiuenberger Schichten lm Thalgehange iwbehen LuSe and Koschnm-
berg.

N»ch A. Tril.

Die antertte TerruM rechU yon der Kirche beeteht am Remitter Mergeln o, die mlt.
Uere (Klapalka) iu DHnorer Knollen ft, die obente (Fararetrf) ana Vehlowltier

Planers e.

Solnitz, Reichenau und Wamberg ausbreiten und das Planer-

plateau bei Senftenberg. bis Gabel bilden. Am Ostfusse des
Eisengebirges bieten die sparlichen Partien der Weissen-
berger Schichten in der Gegend von Pfeloufi, Hefmanmestec
und Chrudim keine geeigneten Aufschlfisse zu deren Studium.

Bei Gbrast und SkuC sind sie wohl machtiger entwickelt,

jedoch sehr versteinerungsarm. Bedeutend bessere Auf-
schlusse bietet das Volsinkathal bei Luze, wo man drei de n
mittelbChmischen Zonen der Stufe entsprechende Glieder
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unterscheiden kann, deren petrographische Beschaffenheit

allerdings verschieden von den typischeu Gebilden zumal
den Semitzer Mergeln ist. (Fig. 871).

Im Adlergebiete bei Brandeis und Wildenschwert
lasst die Klarstellung der Verhaltnisse der Weissenberger
Schichten noch zu wunschen tibrig, ebenso in der Um-
gebung von Bohm. Trubau, PoliCka und Swojanov, wo die

Stufe uberall das Liegende des Planerplateaus einnimmt.

Wir beschranken uns daher auf die Wiedergabe des Profiles

bei Wildenschwert (Fig 872), wie es A. FmC auflfasst.

In der Braunauer Grenzausbuchtung erschei-

nen Weissenberger Schichten im Hangenden der Korytzaner

Stufe und nehmen den unteren Theil des welligen Planer-

Fig. 472 Profil beim nenen Babnhnfe in Wildenschwert (Keihartlti*. (Stark TerkUret.

Nach A. Prii.

1 Olankooltliohe Quader der Korytxaner Sebiobten. Die Seblebten 3 Me 11 libit
Frit zu der Weissenberger Stufe. f Schichten rait Inoctramut labiattu Gels.
t Boetgelbe Planer. 4 Knollige Planer. 6 Boeigelbe Planer mlt Epicuter. « Fe
atere Planer. 7 Scbwartgraoe, sehr petrefactenarme Planer. 8 Oelbe feuebte
Iietten. 9 Schwarigrane Planer rait Cyclolepisschoppen. 10 Feete Beak. U
Banplaner mlt rostbrauuen Spaltflachen. /», IS Malnltier Schichten? li Glanko
nlttseha Knollenieblcbt nnd ichwarie blatterige Planer mlt Fitchschuppen, 13 blaae
Planer mlt Lima clongata Sow. 14, IS Iierachichten. it Schichten mlt HBblungem
nach Sponglen, 10 Trlgonlaachicbten mlt Lima multicottata Geln. (Var. eanalifera GoldC

terrains zwischen Adersbach, Starkstadt, Politz und Machau
ein, welches bei Adersbach und Weckelsdorf, sowie zwischen
Politz und Braunau von den bekannten schroffen Sandstein-

felsen bedeckt wird. Die Machtigkeit der Planer betrfigt

hier namentlich in dem tiefen Einschnitt der Mettau fiber

100 m. Leider sind dieselben petrefactenarm und die Be-
grenzung der Weissenberger Schichten der Teplitzer Stufe

gegenuber daher schwierig durchzufuhren. Fei6 stellt alle

Planer zur Weissenberger Stufe: (Fig. 943)

Die Fauna der Weissenberger Schichten ist reich an
Arten, jedoch nur verhaltnissmassig wenige gehoren zu den
uberall haufigen Erscheinungen. In dem typischen Gestein
der Stufe, den Vehlowitzer Planern, durfte man in jedeni
grosseren Steinbruche finden konnen : Schuppen von Osme-
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Turon. — Weissenberger Scbichten. 1305

Fig. 871. Parodytia nephropica Fr.

'/> aatBrl. UrBue Well »enbe rger P Uiti.

roides Lewesiensis Ag. (Fig. 967), Z&hne von OxyrHna Man-
telli Ag. (Fig. 809), Nautilus sublaevigatus d'Orb. (Fig. 891),

Acanthoceras Woollgari Mant. (Fig. 890), Pachydiscus pe-

ramplus Mant. (Fig. 887), Pleurotomaria seriatogranulata

Goldf. (Fig.

827), Lima e-

longata Sow.
(Fig. 865), Ino-
ceramus labia-

tus Gein. (Fig.

860), .Enojjfo-

clythia Leacftii

Mant.(Fig.869).

Von sonstigen
Thierresten sei-

en genannt von
Fischen : Oto-

dus appendicu-
lar Ag. (Fig.

805, 840), Co-
rax heterodon Reuss (Fig. 807). Ptychodus tnamtnillaris Ag.,

ilfocropoma speciosum Reuss (Fig. 849), Cydolepis Agassizi
Gein., -4Josa bohemica Fr. (Fig. 851), Beryx Zippei Ag.,

(Fig. 850), Lepidenteron longissimum Fr. (wahrscheinlich
WurmrGhren);

von Mollusken

:

Desmoceras mon-
tis albi L. und B.

(Fig. 886), Desmo-
ceras Austeni

Sharpe sp., Turri-
tella multistriata

Reuss, Bostellaria
JReussi Gein., Va-
luta saturalis

Goldf., Dentalium
medium Sow. (Fig.

969) Cardita du- F,»- 87* 'w,*aM **«"»«• Fr -

wi'd'OrMFig
824), Isoeardia sublunulata d'Orb. (Fig. 852), Cyprina qua-

drata d'Orb. (Fig. 823), Eriphyla lenticularis Stol. (Fig.

853), Nucula pectinata Sow., Pectunculus lens Nilss. (Fig.

821), Gastrochaena amphisbaena Gein., Siliqua Petersi Zit-

Digitized byGoogle



1306 ILL Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

tel (Fig. 833), Tellina semicostata Reuss (Fig. 834), Avkula
anomala Sow., Gervillia solenoides Defr., Perna cretacea

Reuss, Inoceramus Brongniarti Sow., Lima tecta Goldf.,

Lima canalifera Goldf. (multicostata Gein., Fig 863, 935),

Pecten Nilssoni Goldf. (Fig. 831), Pecten curvatus Gein.

(Fig. 830), Pecten pukM-
lus Nilss. (Fig. 836), Exo-

gyra conica Sow. (Fig.

818), J&ro^. columba Goldf.

(Fig. 859), .Ezo^. lateralis

Reuss, Ostrea Hippopo-

dium Nilss., Magas Gei-

nitzii Schlonb. (Fig. 862);

von sonstigenThierresten:

JDiastopora acupunctata

Nov., Bairdia subdeltoidea

Munst., Bairdia modesta

Reuss, (Fig. 917, 918).

Pollicipes glaber A. R6m

.

ng. «7«. HeptopoHo Uteriaiu Fr. Glyphaeu bohemica Fr.

BBoken.ehiW
t

undSchw.if. w.j...r B.rg. (Fig. 874), Paraclytia ne-

phroma Fr. (Fig. 873),

Hoploparia biserialis Fr. (Fig. 875—6), Loricula gigas Fr.

(Fig. 897), verdruckte Steinkerne von Spatangiden und Gas-

siduliden, einzelne Stacheln und Tafelchen von Cidariden.

Amorphospongia rugosa Rfim., Spongites gigas Fr., Spongia

fig. 876. Hoploparia bittralU Fr.

Elne 8cn«ore »u> den Welneobergsr odor M«lntti«r SchleLien tod Bo r ko w it i.

'/., natOrl. OrBue.

saxonica Gein. und von Foraminiferen besonders Flabellina

elliptica Nilss. sp.

Von Pflanzenresten, die auch stellenweise in den

PlSnern der Weissenberger Schicbten gefunden werden.

seien angefuhrt: Pinus sulcata Vel., Sequoia Reichenbachi
Heer, Ficus Peruni Vel.
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Malnitzer Schichten. Diese Stufe des bohmischen
Turons hat eigentlich nur locale Bedeutung fur die Um-
gebung von Laun, wo sie vornehmlich als kalkig-sandiges,

sich in kurze Platten absonderndes, planerahnliches Gestein

entwickelt ist, in dessen gelblicher, haufig graugefleckter

Grundmasse zahllose grune GlaukonitkOrnchen eingestreut

Fig. 877 bit B88. Qutropoden de» bBhm. Kreidenyatemet.

Nach WeinztM and Fril

1 Aporhait BequUniana d'Orb. KorytiiD — ». 8, 4 Aporh. tttnopttra Goldf a too
Cornodol, 3 too P r i a • n, « tod. Oh 1 o in e k. — 6 Aporh. ovata Goldf. Doltnek.
— Aporh. ehondropleura Weloi. Skatidko. — 1 Aporh. Burmeitttri Geln. Kory -

tun. -J Aporh. mhulaia Reins. Cernodol. — 8 Ititria carinata Reou. Mllko •

Jed.

Fig. 9 zwtlnml rergrBM. Die Ubrlgen Flgoreo etwM Terklelnert.

(Alls BsKlmmnngen sctaeloen nlcht ginx rlohtlg tu l»in. Yergl. S. 1369.)

sind. Dieses charakteristische grungesprenkelte Gestein wurde
von Reuss als Grunsand bezeichnet und fuhrt den
behmischen Localnahmen „fasak". Es wird bei Malnitz

und Cencitz in mehreren Steinbruchen gewonnen und findet

als Bau- und Schotterstein Verwendung. Gewisse graue

Schichten sind durch einen grdsseren Kalkgehalt ausgezeich-
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net und kOnnen selbst zum Kalkbrennen verwendet werden.

Sie nehmen gewohnlich die hoheren Lagen des Malnitzer

Grflnsandes ein und entwickeln sich aus Reihen von Kalk-

knollen, weshalb sie Fric Launer Knoll en benannt hat
Auf der Anhdhe „Am Sande -

* bei Malnitz werden die

Launer Knollen von einer Schicht gelber, sandig-mergeliger

Planer uberlagert, in welcher Avellana d'Archiaciana d'Orb.

(Fig. 895) die haufigste Versteinerung ist und die daher
Avellanenschicht benannt wurde.

A. E. Reuss hielt die Malnitzer Schichten fur alter

als die Weissenberger (Unter-) Planer und stellte sie zum
Cenoman. Dass sie in der That jflnger seien und dem
Turon angehoren, erkannte zuerst K. Rominger*), dessen

Beobachtungen in der Gegend von Laun spater ihre Be-
statigung fanden. Wahrend aber bei Laun und Vehlowitz

die Malnitzer Schichten schon durch ihren petrographischen

Charakter von der Weissenberger Stufe deutlich unter

-

schieden werden konnen, vermag man sie in der ubrigen

grossen Verbreitung des Kreidesystemes in BShmen nur

mit Schwierigkeit nachzuweisen. Zwar werden an vielen

Aufschlussen einzelne Glieder auf Grand gewisser Analogien
mit den echten Malnitzer Schichten in Parallele gestellt,

jedoch nicht immer mit unzweifelhafter Berechtigung. Wir
werden uns daher auf die nahere Besichtigung einiger

weniger Vorkommen der Malnitzer Schichten beschranken.
Zwischen Malnitz und Lippenz WSW von Laun ent-

lang des Hasinabaches in dem oben S. 1295 geschilderten

Profil werden die Weissenberger Schichten von der Mal-
nitzer Stufe uberlagert, die hier in Grunsand, Launer
Knollen (Exogyrensandstein) und Avellanenschicht gegliedert

werden kann. Am deutlichsten erkennt man dies auf der

Anhohe „Am Sande" (Fig. 884). Am Wege von Malnitz

nach Laun sind die Malnitzer Schichten gut entblosst.

Grunsand ist namentlich unterhalb der Lehmbruche ge-
nannten AnhOhe aufgeschlossen, minder schon bei Neu-
schloss und Zemech, wo dafur die Launer Kalkknollen aus
den oberen Schichten des Grflnsandes deutlich hervor-
treten. Die Avellanenschicht ist hier aber nicht typisch

entwickelt.

Ueber den Vehlowitzer Planern im Aufschluss bei

*) Beitriige zur Kenntniss der bohm. Kreide. Leonhard's und
Bronn"s Jahrb. f. Min. u. Geol. J 847.
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& St £> <» <» y'
^

Gastorf (S. 1298) folgen Schichten mit zwei Reihen von
Kalkknollen, welche FbiC als Malnitzer Schichten (Launer
Knollen) deutet. Aehnliche Knollenschichten trifft man bei
der oberen Libocher Kirche. Dasselbe gilt von der Um-
gebung von Vehlowitz. Hier folgen Qber den Vehlowitzer
Plftnern harte helltOnende Platten

mit Area subglabra, welche den
Malnitzer Grunsand vertreten. Wei-
ter hinauf trifft man stellenweise

sandig-mergelige Planer mit drei

Reihen grauer Kalkknollen, welche
nach den darin enthaltenen Petre-

facten den Launer Knollen und
vielleicht z. Th. auch der Avella-

nenschicht entsprechen.

Am Nordrande des bOhmi-
schen Kreidegebirges im Gebiete „, . M< Profl , der Anh5

'

Qe >Am
des Tetschener Schneeberges, wer- saude* bei Maintu.

den die Sandsteine der obersten
Naoh A- *"'•

Terrasse von theils harten kalkigen, ^SSSJ^anSJS^T^i
theils mergeligen glaukonitischen BeMeht mit lataireichen xag<u a*-
„ , . . .

° " , " , ,. , nitztt SehWnb. — 4 Qronaand unten
bcnicnten unterlagert, die nacn mit p«iraf*otanraiehen Knoiun,

den darin aufgefundenen Verstei- ^^^TuLX^T1^
nerungen mit den Malnitzer Schich-

ten parallelisirt wurden (Fig. 857). Ueber einige andere

Vorkommen von Schichten, die zur Malnitzer Stufe gestellt

werden, geben die Profile Fig. 858, 870, 872, 885 Aufschluss.

Liua Jifitt Iftu Smittk

S Fig. 886. Profit dutch dai Kraldeayatam otrdlich too Llm. N
Nach A. Fric.

J, I Walitanberger Sehlebtcn. a. iw. l Dfinorer Knollen, i Vehlowltier Planer. —
3 MalnliKer Schichten. — 4, 5 Igemchlchtec, n. zw. 4 ByMtzer Uebergang-utchichton,
6 und 5' Trigonlaichichten, a ilefere Lage mit FUcbknollen, b hohere Lage mit

Iitoceramiu Brongniarti und rachydUcu* peramplut.

In palaeontologischer Hinsicht unterscheiden sich die

Malnitzer Schichten kaum von der Weissenberger Stufe.

Die Exemplare erreichen aber meist aussergewdhnliche
Dimensionen. Im Grunsand findet man am haufigsten:

Pachydiscus peramplus Mant. (Fig. 887), Acanthoceras
Woollgari Mant. sp. (Fig. 890), Nautilus sublaevigatus
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d'Orb. (Fig. 891), Pleurotomana seriatogranulato Goldf.

(Fig. 827), Eriphyla lenticularis Stol. (Fig. 853), Pectuneu-
lus lens Nills. (Fig. 821), Area subglabra d'Orb. (Fig. 829),

Perna cretacea Reuss. Aus den Launer Enollen und den
Avellanenschichten sind zu nennen: Fusus Benauxianus
d'Orb., Bapa cancellata Sow. sp., Dentalium cidaris Gein.

(Fig. 970), Turbo cogniacensis d'Orb.?, Turritella multi-

striata Reuss, Voluta saturalis Goldf., Isocardia gracilis

Fr., Isoc. sublunulata d'Orb. (Fig. 852), Siliqua Petersi
Zittel (Fig. 833), Panopaea gurgitis Brongt. (Fig. 835),

Avicula anomala Sow., Inoceramus BrongniartiSovr., Lima
elongata Sow. (Fig. 866), Lima aspera Mant (Fig. 866),

Pecten Dujardinii A. Rom. (Fig. 838).

Teplitzer Schichten. Es ist oben (S. 1240) auf die

Schwierigkeiten hingewiesen worden, welchen die Gliederung
des bohmischen Kreidesystemes im Grenzgebiete zwischen
Turon und Senon begegnet und bei der Beschreibung der
Weissenberger Schichten in OstbOhmen musste an einigen
Stellen bemerkt werden, dass gewisse Schichten, welche
dieser Stufe eingereiht wurden, vielleicht schon jener Zone
entsprechen durften, die J. KeejCI und A. Fbi6 als Teplitzer
Schichten bezeichnet haben. Diese fruher als Planerkalk
und Pianermergel beschriebenen Schichten sind in der Um-
gebung von Teplitz am besten aufgeschlossen und daher
benannt. Sie bestehen in ihrer typischen Entwickelung im
unteren Theile aus meist gelblichen oder grauen Mergeln,
im mittleren Theile aus Ealksteinen und im oberen Theile

aus Kalkbanken, die unten mit Mergelschichten wechsel-
lagem und nach obenzu in dunnplattige klingende Planer
ubergehen, welche Fei6 indessen schon in die sog. Priesener

Schichten einbezieht. Palaeontologisch wird der untere
Theil durch Terebratulina gracilis v. Schl., der mittlere

durch Terebratula semiglobosa Sow., der obere durch
Rhynchonellen charakterisirt. Terebratula semiglobosa wird
als so bezeichnend fur die ganze Teplitzer Stufe angesehen,
dass gewisse mergelige Schichten, in welchen ausser einigen

fur die Altersbestimmung belanglosen Foraminiferen, bloss

dieser Brachiopode als Seltenheit gefunden wurde, for

Teplitzer Schichten erklart worden sind. Ist diese Annahme
berechtigt, dann kann auch kein Zweifel darubcr bestehen,
dass diese Teplitzer Schichten bei Abtsdorf an der
mahrischen Grenze in der That uber Sandsteinen liegen,

welche der Iserstufe angeheren. Weil aber diese letztere
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Stufe in ihrem Hauptcomplex senonen Alters ist, wahrend
die Teplitzer Schichten dem Turon angehOren, so scheint

es, dass man behufs L<5sung der Widerspruche wird mussen

einen Theil von der Iserstufe lostrennen und mit den Mal-

Pig. 886 bla 891. Cephalopoden dei bSbrainchen Kreidesyitemea.

N»ch A. Fric, <?. 0. Laube u. G. Brudcr.

1 Dctmoctrai montisaW Ii. & B. We laser Berg. — 2 Pachyditcut ptramplui M»ut.

sp Ebendaher. — 8 Detmoctrat Austeni Sbarpe ap. Teplitier Seta, bei M a r i a-

a c"h el n. — 4 Acanthoetrat (Hoplit*4\ rhotowiagenie Brongt. ip. Mi c h e 1 o b
i
bet Saae.

Malnltzer Sohichten. — 6 Acanthoctrat Woollgari Mant. sp. We laser Berg. —
S Nautihui utlaevigatut d'Orb. Vehl owita.

Fig. 1, 2,]3 etwa •', nat. Griiaae. Fig. i, 6 n. 6 rroniger verklelnort.

nitzer oder Teplitzer Schichten vereinigen. Es wurden dann

namentlich die Iserschichten und Teplitzer Schichten anders

aufgefasst werden mussen, als gegenwartig ublich ist.
* Die

Feststellung des Urafanges dieser wahrscheinlich nothwen-

digen Aenderungen der Gliederung des Kreidesystemes in
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Bohmen ist aber vorlaufig unmOglich, weshalb wir uns bei

der Beschreibung dieser Stufen ganz kurz fassen mussen.
Die Teplitzer Schichten sind nur in der westlichen

Erstreckung des Kreidesysteraes, d. h. westlich vom Prager

Meridian mehr verbreitet und machtiger entwickelt. Die
Vorkommen in der ganzen Ostlichen Ausdehnung des Sand-
steingebirges beschranken sich auf eine wenig machtige

graue oder braunliche Mergelschicht, in welcher von grOsse-

ren Petrefacten nur Terebratula semiglobosa sehr sparlich

vorkommt. In den Steinbruchen von Abtsdorf liegen die

Verhaltnisse so, dass auf Callianassensandsteinen eine knotige

rostgelbe und eine glaukonitische Contactschicht ruht, uber
welcher eine graue Mergelschicht folgt, in deren unterster

Lage Terebrat. semiglobosa (von Herrn Pfarrer Bier) ge-

funden wurde, worauf zu oberst hellgelbe klingende Inoce-

ramenplaner liegen

Typisch entwickelt sind die Teplitzer Schichten nur

in der Gegend von Teplitz und im Egergebiete, wo von
A. Fri<5 vorlaufig*) vier Horizonte festgestellt wurden. Das
Liegende bildet die sog. ,scharfe Schicht", welche reich an
Spongienresten ist und z. B. bei der Leneschitzer Ziegelei,

an den Lehmbruchen zwischen Laun und Malnitz, sowie

bei der Podhrazmuhle bei Slavetin zuganglich ist. Bei

Teplitz und am Fusse des Erzgebirges ist diese Schicht

aber nicht bekannt, sowie auch der tiefste Horizont des

Egergebietes hier nicht deutlich entwickelt ist. Derselbe
— Planermergel von Kystra — besteht aus grauen

oder braunen Mergeln mit sparlichen und schlecht erhal-

tenen Petrefacten und ist namentlich am Fusse der Berg-

lehne bei Kystra gut entbl6sst

Hieruber folgt der zweite Horizont, die sog. Kosch-
titzer Platte n. Dies sind etwa fingerdicke graue lettige

Platten (Fig. 892), auf deren Oberflache Tausende von
kleinen Petrefacten liegen, unter welchen Terebratulina

gracilis v. Schl., Foraminiferen, Haifischzahne und Ostra-

coden besonders hervorragen. So typisch wie bei Koschtitz

sind diese Platten jedoch an anderen Orten nicht ent-

*) Er bemerkt ausdrOcklich : .Die Dnterscheidung dieser vier

Horizonte ist als erster Versuch anzusehen, im Bereiche der Teplitzer

Schichten den einzelnen Artgruppen ihre eigentliche Lagerstatte zu
fixiren und es wird Aufgabe der Localsammler sein, die Richtigteit

dieser AulTassung zu prOfen und dann entweder zu bestatigen oder zu
verbessern "
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wickelt, immerhin ist der Horizont derselben bei Teplitz,

Bilin, Podhraz, Poplz usw. durch das reichlichere Vor-

kommen des zuerst genannten kleinen Brachiopoden ge-

kennzeichnet.

Der dritte Horizont besteht wesentlich aus Kalkstein

(Planerkalk), dessen Masse angeblich zu 50— 90% aus

kleinen Foraminiferen bestehen soil, und als dessen be-

zeichnendste Versteinerungen Terebratuld semiglobosa Sow.
(subrotunda Schl.), Spondylus spinosus Goldf. und grosse

Exemplare von Pachydiscua peramplus Mant. angefuhrt

werden. Er ist vornehmlich bei Hundorf entwickelt —
daher die Bezeichnung ^ -r»

des Horizontes alsH u n-

dorfer Kalkstein
— , erscheint unter be-

sonders belehrenden
Lagerungsverhaltnissen

auf der Berglehne bei

Kystra, in halber Hflhe

der Uferwand bei Ko-
schtitz (Fig. 894), in

zahlreichen Kalkbrfi-

chen bei Teplitz, am
Gaubehofe bei Leit-

meritz, bei Tschischko-

witz,Wrbitschanund ei-

nigen anderen Orten.

Endlich der vierte

und oberste Horizont

umfasst die schwache-

ren Kalkbanke und das

mergelige Gestein im Hangenden der Stufe, welches an der
Schluchtlehne in Poplz bei Libochowitz fiber den Schich-

ten mit grossen Ammoniten, mit Scaphites Geinitzii d'Orb.

und Micraster deutlich anstehend getroffen wird, wahrend
es an anderen Orten durch seinen Reichthum an Rhyncho-
nellen — daher Rhynchonellenschichten — leicht

kenntlich wird Namentlich bei Koschtitz in der Richtung
gegen Laun kann man an den abgeregneten Berglehnen
Hunderte von verschiedenen Rhynchonellen aufsammeln.

In der Umgebung von Teplitz sind im Bereiche der
Teplitzer Schichten besonders im Zuge von Settenz fiber

Hundorf und Loosch zahlreiche Steinbruche aufgeschlossen,

Pig. 891. Koeehtitier Platte mit ublrelehen Tbler-
reateo.

Sebr wenlg TergrSnert.

1 HaLflit-hiahc (OxyrMna amguitidau Bnn) — t
Tertbratulina grarili* Schl., !' Donaliobale derwl-
ben. — t bairdia tutdtltoidta t MUaat — 4 flabti-

Una tUipliea NUai. — (6 FlaMlinq Cordaih — $
FrondiaUari* invtrta Beox. — 7 a. It Crittellaria

•p. — 8 Fromdiaularia Cordai Beuaa. — 9 iVodaiaria

anmdiata Beata. — 10 fodotaria obtain Ren». —
It Fnndicul. 4triatula Beaaa. — It Haplophragmium
irrcfulart Bom. ap. — 14 /fodataria Zippti Beaaa.—

i5 Planorbvlina polygraphed Beau.

Katitr, Geologic too BBbmea. 83
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in welchen man aber die Gliederung derselben meist nur

theilweise kennen lernen kann. In einem Kalkbruche bei

Settenz wurde folgcnde Schichtenfolge festgestellt : Im Lie-

genden 1) feuchte lettige Mergelschicht, 2) Grundschicht
mit sehr haufiger Terebratulina gracilis Schl., 3) Klotzel-

schicht, d. h. in senkrechte Saulchen spaltender Planerkalk

mit sebx wenig Versteinerungen, 4) Planerkalk, „Backofen-
genannt, in welchem grosse Haifischwirbel vorkommen, 5)

sog. Eisenschicht, Hauptlager von Pachydiscus peramplus
Mant, 6) KOrper Oder Starkschicht, 2'5 m machtig, mit

Nautilus rugatus Ft. et Schl., Spondylus spinosus Goldf.,

1) sog. Dreiviertelschicht, oberste Lage des Hauptlagers,
0-5 machtig, 8j wil-

der Stein, 9) sog.

Rothschicht , d. h.

Planerkalk mit
Schuppen von Osme-
roides und Ghondri-

ten, 10) Mergel-
schicht, 11) Planer-
kalk mit AcMlleum
rugosum Reuse und
riesigen Spongiten an

«j.w«s«h.B.d«rsch^chunfoige.mTripP.iberg. bei der Basis, 12) Mer-
Naeu A. Fril. gelschicht, 13) P1&-

1 Onelii. — 9 Korytxaner SeMebtan. d. h. saltan ia- nerkalk mit Vetltri-
gftngllcbea Rudlstmronglonierat alaKloftanifnlliing In „,,i;*aB n—n,,t,t^4..o
GnelM._- S, 4 Tepllixar Schlcbian: 3 unterer Koieh- CU«M» atUJUSiaiUS

und Terebra-
tula semiglobosa

Sow. 1'5 m machtig,

14) Mergelschicht.
15) starkere Banke von Planerkalk, Hauptfundort der klei-

nen Rhynchonellen, 16) graue Lettenschicht, 17) plattige

Planerschicht mit Pycnodus, 18) graue Mergelschicht, 19)
weisse Abraumschicht mit Fischresten, 20) oberste graue
Mergelschicht, 21) diluvialer Ziegellehm in den tieferen
Schichten mit Gerolle untermischt, und endlich zu oberst
22) Ackerkrume. Die Schichten von 11) aufwarts gelten als

Abraum schichten.

Am gehobenen Rande des Kreidesystemes am Fusse
des Erzgebirges erscheinen die Teplitzer Schichten in der
Umgebung von Ossegg, Judendorf, Rosenthal und Mariaschein
bei Graupen, wo die Abraumschichten meist bedeuteno1

JaWWHTBTiff

Htxer Horlaont mil klelnan TertbratuUna graeOu, 4 R6m
mlttlrrrr Hc.rlioul mil Ttrtbratula ttmiglobota. — «lno.
ceramrnplKnar. - t Tortllrncbiehtan mit Blattabdrttk
ken and »eltenerra Pl.cbrratan — 7 Trlppel Diatom*

c*en<cb<cht«n mit ralchllchen Fiubrasten.
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mftchtiger als in der Teplitzer Gegend sind, wodurch die

Kalksteingewinnung sehr erschwert wird. Die Schichtenfolge

und der palaeontologische Charakter stimmen aber vOllig

mit den Verhaltnissen bei Teplitz uberein.

Ueber die Teplitzer Schichten in der Umgebung von
Bilin gibt das Profil Fig. 893 genugenden Aufschluss.

In der Umgebung von Laun liegen die Teplitzer
Schichten auf Grunsanden und Knollen der Malnitzer Stufe,

so zwar, dass man je weiter gegen den Egerfluss desto
jungere Schichten-

. _ .. .

glieder antrifft. Von ^JSJB! ^^^^
der Podhrazmahle ***

angefangen gegen
Eoschtitz zu werden
die Teplitzer Schich-

ten von PyropgerOl-

len bedeckt. Jenseits

der Eger bei Vojnitz

werden sie von Prie~

sener Schichten uber-

lagert: Das Profll

Fig. 894 zeigt die

Schichtenfolge an der

beruhmten Localitat

bei Koschtitz. In der

Umgebung von Libo-

chowitz undLobositz
sind die Aufschlusse

fUT das StudlUm der
/ pnnermer»»l. — S KoieMttier PUtten. — «Mfeht1ge,

Teolitzer Schichten bloM fueoidea ranreode B»mt * Pu>«rk»u mit ri««i-

.
' -. _ ,. T , gen PaehjfditfH* peramplus, Fundort der Larlcuta pul-

mindergUnStlg. Inter- cfedaVar gig**. — « Sehlcbton mUTiresrafctfoMettyo-

M-nnt ;CT ohpp tier *— ~ e Bliynehonelleoioblebiea — 7 Pyropenuod.
eSSanl ISl aoer aer _ g G<,lber ziegellebm. — 9 Ackerkrome.

Umstand, dass hier

Terebratulinz gracilis Sch. in haheren Schichten haufig

vorzukommen scheint ah an anderen Fundorten. In den

Pyropensanden bei Dlaschkowitz kommen zusammen mit in

Brauneisenstein umgewandelten kleinen Petrefacten der Prie-

sener Schichten auch Versteinerungen aus der Teplitzer

Stufe, namentlich Brachiopoden, auf secundarer Lagerstatte

vor*

In der weiteren Umgebung von Randnilz sind die

Tpplitzer Schichten recht verbreitet, namentlich auf der

Rohatetzer und Brozaner Hohe, welche letztere vornehmlich

88*

tig. 894. FroSl der Berglehne am Hnken Egerafer bei
Koacbilt*.

Nmeh A. Frtl.
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aus Schichten dieser Stufe besteht Es sind nach Zahalka
hauptsachlich blaue oder graue Planermergel und nur zum
geringsten Theile auch mit denselben gleich alte sandig-

kalkige Planer, welche man nur urn Zabofesk, Bfezan and
Hostenitz antriffL Die Mergel eignen sich zum Theil sehi

gut zum Ealkbrennen. ZahIlka hat die hachsten, an
schonen Spongien (Thecosiphonia) reichen Lagen bei Ro-
hatetz in die senonen Priesener Schichten einbezogen, Frk
stellt dieselben aber entschieden zu den turonen Teplitzer

Schichten, indem nur die hOchsten klingenden Inoceramen-
pl&ner die Priesener Stufe repraesentiren sollen.

Denselben Charakter wie im Egergebiete behalten

die Teplitzer Schichten auch noch jenseits der Elbe

Kg. 836. Seaphitu OamUzU d'Orb.

V, n»t Gr I»e r- Vl el no.

Pig. 896. AnUanta Pig. 897. LoriaJa ;,:-
Anhitdama d'Orb. rhtlla Sow V»r. gigat
Dffnor. Smal Fr. "/, nat Or Kos«b-
TergrOHert tlti.

in der Gegend von Leitmeritz, nur dass hier ausser in

dem Kalksteinbruche beim Gaubehofe am Wege nach
Michelsberg kaum eine Gelegenheit geboten ist, die Ent-
wickelung der Stufe kennen zu lernen. Der Ostlichste Pankt,
wo die Teplitzer Schichten noch in bedeutenderer Machtig-
keit und ziemlich normaler Entwickelung angetroffen werden,
ist der Soviceberg am rechten Ufer der Elbe bei Raudnitz.
Nach einem schematischen Profil, welches A. Fri6 von dem
Berge gibt, sollen hier die Teplitzer Schichten fiber ge-
wissen Gliedern der Iserstufe liegen. Die Teplitzer Schichten
sind durch graue Mergel mit Terebratulina gracilis und
festere Planer mit Terebr. semiglobosa und Mic raster cor
testudinarium vertreten, welche letzteren nach obenzu in

klingende Inoceramenplaner fibergehen, die das Liegendt
der Priesener Schichten bilden. Leider sind die einzelnec
Schichtenglieder nicht gut zuganglich.
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Fig. SfiS bis OOS. Ver«leinerun s-en der Te[)lil7.er Schichten de« billjinl

Nacb .1. Frli und 0. tfovtlk.

I 2 Tcrtbratula tcmiglobosa Sow. Bauchklam.e und Seltenan.IcM. Wenlg verkleln.

Hnndorf. — 8 Tmbratahna gracili, v. Sctalotu. 1' J.fhe Vergro.i. Krondoif
— 4 Oardita tenuicosla Son. Hundorf. — Spondyim apinosv* Goldf 7»n«- «'

Ebendaber — 6 Lima Ilop.ri Mant. Etwas verkleln. Eutndiher — 7 Flmrolo-

maria lineari, Mant. Yon oben. Klwa. verkleln. E b e n d a h e r. — 8 Ualaiter planus

Mam. Etwa ', nat. Or. Ma r i a » c h e i n. — 3 tlicratter krti-iponu Ag. Etwas ver-

kleln Hnndorf — 10 VcntrlouUItt anqustatu* Itoni. a Ganiea Exemplar o Quer-

achnitt, c elne Masctae verKr»j«. Tichlicbkuwlli — 11 Membranipora dejiretsa v.

Hag. Vergrojj. Lann. — 12 Btrtnicta confluent Kom. YergrSas. Hnndorf.
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In palaeontologischer Hiosicht sind die Teplitzer Schich-

ten verhaltnissmassig reich und der Erhaltungszustand der

Versteinerungen ist zum Theil ein viel besserer als in

anderen Scbichtenstufen. Es genugt die bezeichnendsten

Arten namhaft zu machen. Von Fiscbresten: Oxyrhina
Mantelli Ag. (Fig. 839), Otodus appendiculatus Ag. (Fig.

805, 840), Corax heterodon Reuss (Fig. 807), Ptychodus
latissimus Ag. (Fig. 811); von Mollusken: Pachydiscus
peramplus Mant. (Fig. 887), ScapMtes Geiniteii d'Orb. (Fig.

896), Pleurotomaria linearis Mant. (Fig. 903), Cardita
tenuicosta Sow. (Fig. 900), Nucula pectinata Sow., Gast-

rochaena ampJdsbaena Gein., Inoceramus Brongniarti Park.,

Inoceramus Cuvieri Sow., Lima divarieata Duj , Lima
Hoperi Mant. (Fig. 902), Pecten Nilssoni Goldf. (Fig. 831),

Pecten Dujardinii Rom. (Fig. 838), Spondylus spinosus

Goldf. (Fig. 901), Exogyra lateralis Reuss, Ostrea semi-

plana Sow., 0«f. Mppopodium Nilss.; von Bracbiopoden:
Terebratula semiglobosa Sow. (Fig. 898), Terebratulina
gracilis v. Schlotb. (Fig. 899), Rhynchonella plicatilis Sow.
(mehrere Varietaten); von Bryozoen: Hippothoa desiderata
Nov., Membranipora depressa v. Haag. (Fig. 907), Berenicea

confluens R6m.- sp. (Fig. 908) ; von Crustaceen : Cytherella

ovata R6m. sp., Cyther. Munsteri Rom. sp., Cythere or-

natissima Reuss, Cyth. Geinitsii Reuss, Cyth. gracilis Kf.,

Bairdia subdeltoidea v. Munst, Bairdia modesta Reuss,
Pollicipes gldber Rom., welche auf S. 1323 abgebildet sind,

Loricula pulchella Sow. Var. gigas Fr. (Fig. 897); von
niederen Thieren: Holaster planus Mant. (Fig. 904), Mi-
craster breviporus Ag. ( Fig. 905), Cyphosoma (Phytnosoma)
radiatum Schlut., Leptophragma fragilis Rom. sp. Pleuro-
stoma bohemicum Zitt., Ventriculites angustatus Rom. (Fig.

.906), Ventric. radiatus Mant. (Fig. 780), Plocoscyphia la-

byrinthica Reuss, Thecosiphonia erecta Po6. sp.; zahlreiche

Foraminiferen, namentlich Nodosaria Zippei Reuss, Nodos.
annulata Reuss, Frondicularia angusta Nilss., Frondic.
Cordai Reuss, Flabellina rugosa d'Orb., Flab, elliptica

Nilss., Gristellaria ovalis Reuss, Grist, rotulata d'Orb.,

Textilaria globulosa Reuss, Textil. praelonga Reuss, Glo-
bigerina marginata Reuss sp., Haplophragmium irregu-
lare Rom. sp., Tritaxia tricarinata Reuss, Ataxophragmium
variabile d'Orb. (Vergl. Fig. 892, wo jedoch die einzelnen
Arten nicht ganz exact gezeichnet sind.)

Digitized byGoogle



Senon. — Iserschicbten. 1319

Senon. -

Die jungste Formation des Kreidesystemes ist in

BOhmen wesentlich durch Sandsteine und Thone vertreten,

welche in drei Stufen: die Iserschichten, Priesener
Schichten und Ghlomeker Schichten gegliedert

worden sind, uber deren Auffassung jedoch noch nicht

vohstandige Uebereinstimmung erzielt worde. Die noch
ausstehenden Monographien der Priesener und Ghlomeker
Schichten von A. FbiC werden wohl in mancher Hinsicht zur
Klarung der strittigen Ansichten beitragen, grosses Gewicht
ist aber auch auf die nothwendig gewordene Neuunter-
suchung der Uebergangsschichten zwischen Turon und
Senon zu legen. (Vergl. S. 1240 ff.) Um diesen Forsch-
ungen in keiner Weise vorzugreifen, werden wir uns bei

der Beschreibung der einzelnen Schichtenstufen moglichst

kurz fassen. Die oberste Stufe des Kreidesystemes in Bdhmen
wurde von U. SchlOnbach als Zone des Micraster cor
anguinum und Belemnites Merceyi charakterisirt. Es ist

nun gewiss beachtenswerth, dass sich das Vorkommen des
zuerst genannten Echiniden nach Novak in der Kreide

Bflhmens uberhaupt als durchaus zweifelhaft erwiesen hat

Iserschichten. Der 40 bis 100 m machtige Schichten-

complex, welcher in gleichmassiger Beschaffenheit fast den
ganzen Raum zwischen dem Mittelgebirge und der Iser

einnimmt, bildet einen orographisch deutlich individuali-

sirten Theil des Sandsteingebirges, welcher Dmstand die

nachste Veranlassung gab, diesen Gesteinscomplex als selbst-

standiges Glied des Kreidesystemes in Bdhmen aufzufassen.

Die palaeontologische Begrdndung dieser Annahme flel vor-
nehmlich A. Fri6 zu, welcher dieselbe als unzweifelhaft

erbracht ansieht und besonders hervorhebt, dass auch 0.

Novak's Studien an Echinodermen*) die Selbstandigkeit

der Iserschichten glanzend bestatigt haben. Es werden nun
die Iserschichten als kalkige und sandige Ablagerungen
charakterisirt, fur deren obere Lagen Ammonites eonciliatus

Stol., Trigonia Umbata d'Orb. (Fig. 944), Pholadomya no-
dulifera Munst. (Fig. 952), Modiola typica Forb., Micraster

*) O. N o v 4 k : Vorl&uf. Bericht fiber Echinodermen der Iserschichten.

Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1882, p. 370—78. Einige in dieser

Arbeit angeflihrte Formen sind nach dieses ebenso gewissenhaften als

kenntnissreichen Forschers Ausspruch selbst des mangelhaften Erhalt-

ungszustandes wegen als nnr beilauflg bestimtnt anzasehen.
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Michelini Ag., Hemiaster plebeius Nov. (Fig. 913) und
Caratomus Laubei Nov. (Fig. 915) bezeichnend sind.

Der Umstand, dass in Ostbdhmen auf Sandsteinec

die zur Iserstufe gezahlt werden, graue Mergel liegen, die

auf Grund des sparlichen Vorkommens von Terebratula
Semiglobosa Sow. fur Teplitzer Schichten erklart wurden
(S. 1312), wurde, wie scbon mehrfach bervorgehoben wurde.
eine Zweitheilung der Schicbtenreibe, die von KbejCi und
FriC als Iserstufe bezeichnet wurde, erfordern, indem der
eine Theil derselben in Ostbdhmen in das Liegende der

Teplitzer Schichten zum Turon, der andere machligere

Theil aber entschieden in das Hangende derselben versetzt

tig. 909. Fragment dm Bbjnehonallan-
qn*d«M mil Bhynch. plicatllit Sow. and
Fota <ptinqu*mtala Sow. «p. tod H 1 « <T-

• a b bet BUehltr. % n»t Orona.

Fig. 910. Pragmas! dar Kaalaaar
BryoxosDHblebMD, an der raiwlt-
lartan Oberflaehe iiblrelehe Bryo-

»oeo elfend.

Elwai Torklelorrt.

werden musste: wenn anders es wirklich durchaus nicht
zulassig ist, beide Stufen als verschiedene Facies derselben
Ablagerung zu betrachten. Diese Nothwendigkeit wurde
allerdings entfallen, wenn sich ergeben wurde, dass die
fraglichen Mergelschichten mit Terabratula semiglobosa Sow.
nicht unbedingt mit den TepUtzer Schichten Westbohmens
parallelisirt werden mussen, sondern den Priesener Schich-
ten angehdren kdnnen. Auch diese Losung der Streitfrage
ist vielleicht nicht vOllig ausgeschlossen. bn Uebrigen sei
bemerkt, dass in OstbGhmen (im Adlergebiete) die turonen
und senonen Kreideschichten zum Theil eine eigenthumlicbe
Ausbildung zeigen (vergl. S. 1304), welche weitere moglichst
genaue Untersuchungen derselben in mebr als einer Be-
ziehung wunschenswerth erscbeinen lasst

Im westlichen Hauptverbreitungsgebiete, dessen Mitte
etwa Dauba einnimmt, sind die Iserschichten am besten in
der Gegend von Melnik entwickelt, wo A. FbiC dieselben
von unten nach oben in folgende vier Horizonte gegbeder
hat: 1) Bischitzer Uebergangschichten, 2)Kokofiner Quader.
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3) ChorouSeker Trigonienschichten und 4) Kaninaer Bryo-
zoenschichten.

Die Biscbitzer Uebergangsschichten siud

sandige, knollenfuhrende, stellenweise planer- oder quader-
sandsteinartige Ablagerungen, welche gegen die Liegend-
schichten nicht scharf abgegrenzt werden kdnnen, in den

Pig. 9U bit SIS. Eehinodaraata dm bShmltrben Krold*»y$temoi.

Nach 0. Xomik nod A. FtU.
1 JTueUoUUt bohemicut Not. VorgrSwart. 1 1 r o n 1 n. — I, 4 Cardiaittr ananeht/Ht
d'Orb. Emu Terklalnert. » Von ob«n, « Ton Torn*. Cbntien. - 8 Htmiasttr plcbtiut
Hoi Eiwh Torkletn. Bbendihtr. — 5, 6 Catopyg** fattioaUu Not. rerklatn. JS Von
der Salle, 6 too oban. Chor oaiek. —7. 8 Caratomut Laulti Not. Etwu TergrtSuert
7 Von oben, 8 too anion. Vtolno — $ SUlUuUr (Asttriat) tubtrcuHfira JDruober,

W«nlg TerkMn. B 8 h m. Traban.

Knollen namentlich Fischreste und grosse Exemplare von
Pholadomya aequivalvis d'Orb. und in der Quaderschicht
Mhynchonella plicatilis Sow. angehauft enthalten (Fig. 909).

Bei Hledseb liegt zwischen dem 3 m machtigen knollen-'

fGhrenden Planer und dem Rhynchonellenquader (1*6 »»)

eine Schicht losen Sandes (1 m) und fiber dem Quader eine

15 cm starke kalkige Fucoidenbank. Gut entwickelt ist dieser

Horizont aber nur an wenigen Stellen.
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Die Kokofiner Quader sind zwei, je 15 bis 20 m
m&chtige Lagen von Quadersandstein, die an einigen Orten

durch eine planerige Zwischenschicht von einander getrennt

werden. Diese Zwischenplaner sind deutlicb bei Kovanec,

am Vystrkov zwischen Melnik und Repin, und oberhalb

Hledseb am Vrutitzer Bache entwickelt, an vielen Stellen

aber mit Vegetation verdeckt, wie namentlich auch im Ko-
kofiner Thale, wo sie durch den Kiefernstrich bezeichnet

werden, welcher die malerischen Felsengehange etwa in

halber Hdhe in zwei Halften tbeilt — und gegen die Mitte

der hiesigen Erstreckung der Stufe bei Dauba, Auscha usw.

keilen sie ganz aus. In diesera Falle ist nur eine einzige

Quaderzone entwickelt, wahrend sonst ein unterer und
oberer (erster und zweiter) Kokofiner Quader unterschieden

werden kann, von welchen jener meist von lichter grau-

weisser, dieser von gelblicher bis rOthlicher Farbe ist.

Beide sind sehr arm an Petrefacten, beide schuttere, leicht

zerfallende Quadersandsteine. Der obere fuhrt in seinen

hOchsten Lagen haufig KieselgerOlle.

Die Chorouseker Trigoniaschichten bestehen

aus einer Reihe bald mehr kalkiger und fester, bald san-

diger und murber, quadersandstein- oder planerartiger

knollenfubrender Gesteine, deren grosse petrographische

Verschiedenheit eine Parallelisirung der einzelnen Glieder

oft fast unmoglich macht. Sie beherbergen eine reiche

Fauna, namentlich erscheint haufig Trigonia limbata d'Orb.

(Fig. 944), Perna subspatulata Reuss, Pholadomya noduli-

fera Munst. (Fig. 952), Exogyra laciniata d'Orb., Exogyra
Matheroniana d'Orb. (Fig. 820), Lima multicostata Gein.

Var. canalifera (Fig. 935) und verschiedene Echinodermen.
Die Bryozoenschichten sind nur local entwickelt,

am besten bei dem Dorfe K an in a, wo sie ein 6 m macb-
tiges Lager von festem Kalkstein bilden, an dessen ange-

witterten Flachen zablreiche Bryozoenarten sichtbar werden.

(Fig. 910). An anderen Orten, wie z. B. bei .Gross Aujezd

und Chorousek S von Mscheno, bei Cejtitz W und bei Li-

bichov S von .Jung Bunzlau, bei Lindenau SO von Zwickau,

sind sie weit weniger deutlich ausgebildet und noch we-
niger kenntlich sind sie in Ostbdhmen.

Verbreitet sind die Iserschichten im Bereiche des

bdhmischen Sandsteingebirges in drei von einander ge-

trennten Partien. Die grflsste derselben umfasst das gaaze

Gebiet von Turnau und Neu Benatek entlang des feer-
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flosses, in dessen Thalfurche die Schichten gut aufge-

schlossen und hienach auch benannt sind, nordwestwarts
fiber Mscheno, Weisswasser, Huhnerwasser, Dauba, Auscha

Fig. 917 bit 928. Bchalenkrebae del bShmiachen Kreldaiyetemea.

Kaoh A. X. Smut and J. Kafka.

1 Bairdia tubdtltoxdea », HBoat Sebr TerbrelteL — t Batrdia modttta Beuaa. Senltt.— S Ilairdia arcuala »»r. /aba ReUM. Seltea- und BBckenamleht. Ko aobtita. — 4 Op-
thar* mcwMn Bsnae. Ebenao. Leneaehltt — SCyth. KartUid Benu.Ebenao. Ii a -

o h 1 1 x. — e Oyth. MtmipUeata Baaia. Ebendaher. — 7 Ogth. OeinttriBenia. Saltan-
and Kttfkananrioh. Keashlll*. — SdyOi. onaUtrima Beuaa. Kjatra. — 9 Oythtn
reticulata Kaf. RUcken- and Seiienamicht K o • o h 1 1 1 c. — 10 Cythvrt aracUu Kaf Eben-
•o. Kotobtitx. — // Cytheridta perforata B8m. «p. Ebenao K r B n dorf bel Prleien.

— It Oytherideie laevigata BOm. »p. Ebenao. Kosch tits.
Tig. S, s, », 10 alnd aomal, dia Ubrlgen Fig. Somal Tergrttaeert.

und BOhmisch Leipa zum Mittelgebirge. Die nordostuche
Grenze zieht von Liebenau uber Oschitz bis in die Gegend
vpn Gabel, die snddstliche von Neu Benatek uber Biscbitz

und Schelesen entlang der Elbe. In diesem Gebiete sind die
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Iserschicbten typisch entwickelt und die angefuhrten Hori-

zonte lassen sich fast uberall mit grosserer oder geringerer

Deutlichkeit wieder erkennen, am besten in den Aufschlussen

am Rande des Plateaus. Zum Belege und zur naheren Er-

lauterung des Gesagten mogen die Profile Fig. 885, 929,

930, 337, hinreichend befunden werden.

Bradtk
bti Bkalsko KovAmec Zan

NW Fif. 999. Prodi doreh daa KreJdeayitam waatlleh tob Jong Baaxlas.

Naeh A. FrU.

SO

1 ErtUr KokoHnar Qnader. — f Zwlaehenplluar. — 8 Zwatter KokoHner Qa>d«r. —
4 Tlefite Lagan der Trlgonlatehlehten. — 6 Exogyrenbank. — Podrlneteer Baa*
•Mb. — 7, 8, 9 BBhere Lagen der Trigonta»Mebleo, Tielletaht aneta iehonBryoroen

•enlebton.

Aucb die Quadersandsteine der bohmischen (und
sacbsischen) Schweiz, zumal des Scbneeberges (Fig. 857),
Winterberges, der Dittersbacher Felsen (Fig. 739), des

Fig. 980. Profll am Iaergehanga bel dar Station Knuko-SrranoT 8 Ton lanf Bnnilaa.

Naeh A. FrU.

i Tlefate Lagan dar Trtfonlaachtohtati. — * Exogyrenbank. — S Podrlneteer Baa-
•tela. — 4 Sandlge Knollenpllner mlt lahlrelenea Btrpuia toeUU*. — 8 Zwrl •ehwiche
Qaaderbeake dnreh Pllnerlagen getronnt. — 6 HBchita Lagan dar Trlgontaachiebtea

Oder eehon Bryoaoeneenlchten.

Prebischthores, Zschirnsteines, Liliensteines, der Bastei usw.

werden von Keejci und FriC in die Iserstufe einbezogen

und von letzterem mit den Kokoriner Quadern und vor-

waltend mit den Trigoniaschichten parallelisirt, wabrend
Slavik glaubt sie den Chlomeker Schichten zuweisen zu

diirfen.
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Die zweite Verbreitungspartie der Isersehichten liegt
im Adlergebiete, namlich in jenem Theile des Sandsteinge-
birges, welcher sich zwischen dem archaeischen Gebirge

tig. 981. Rhynehonella
Outrieri Sob). Imal Ter-

grSesert. V t a 1 & o.

Fig. 98t and 983. 1, t Lima Dupiniana
d'Orb 1 fragment der Scheie mark
TergrBu. Trlgonlaachlcfcten ran Ch o-
tten. — 8, 4 Lima Ulrica Er. 3 We-
nig vergrBia. t Fragment der Scheie
•tark TergrBaeert. Branded a d.

Adler.

Fig. 984. Opit Bho-
i«Mii Fr.

1 Von oben, t von
der Sette. »/» nat.

Or. Chotaen.

Fig. 988. Qnederaandatetn der httchnten
Lagtn der Weckeladorfer Felaen mil H5hl-

nngen naeb Sponglen.

Stark rerkletnert.

Fig. 9S&. Lima multieottata

Gain. Stelnkern etwaa rer-
klelnert. Chotaen.

von Policka ( S. 584 ff.) und der Landskron-Geiersberger
Permmulde (S. 1187) von Mahren heruber bis fiber Ghotzen
und Brandeis hinaus ausbreitet. In diesem Gebiete sind
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ggl

r?
1

1

w

keine eigentlichen Quadersandsteine,

sondern nur verschiedenartige Planer

entwickelt, fiber deren Deutung durch

A. Fri6 die Profile Fig. 872 und 941

genugenden Aufschluss geben. Indem
wir auf die obea (S. 1320) gemachten
Bemerkungen verweisen, wollen wir uns

hier auf einlge wenige erlauternde Worte
beschranken. In der Felsenpartie „Pe-

liny" bei Chotzen, welche in Fig. 742

dargestellt ist, folgt nach Fri6 auf pla-

nerige Vertreter der Weissenberger und
Malnitzer Schichten eine Knollenl&ge

mit Fischresten (Bischitzer Schichten?),

hieruber kalkige planerige Lagen der

Trigoniaschichten, dann dunne kalkige

Platten, deren hochste Lagen den Kani-

naer Bryozoenschichten entsprechen sol-

len und die von fetten Letten bedeckt

werden, welche wahrscheinlich tertiaren

Alters sind. In den ersteren Planer-

schichten wurde 1844 von A. K. Neu-
mann gediegenes Eisen mit Limonit ge-

mengt aufgefunden, welches auf polirten

undgeatztenFlachen keine Widmanstatt-
schen Figuren zeigt und auch keine Spur

Ni oder Co enth&lt Es scheint, dass

dasselbe durch eine Reihe chemischer

Processe aus Eisenkies entstanden sei.*)

In der Umgebung von Bohmisch
Trubau (Fig 942), Abtsdorf und Leito-

mischl sind sog. Callianassensandsteine

sehr verbreitet, d, h. plattige meistens

ziemlich kalkige Sandsteine,**) die reich

*) A. E. Reuss, Mineraiog. Notitxen »ns

Bohmen. SiLzber. d. kais Akad. Wieo. XXV.,

)8<7, pag. R4I. — K. A. und J. G. Neu-
manns Abbandl. im Jahrb d. kk. geoL R.-A,

VIII, 18i7, pag. «61.
**) Eine von J. Stoklasa analyiirta

Probe von Cerekwitz hei Leitomischl enthielt

25034* , CaO und 17.744V. CO,. In Saluaura

unloslich waren 4^.198",. darunter 40*/, Quan-
korner, die im Samisteia durch eia kalkiges

Bindemittel verkittet sind.
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an CalHanassa antiqua Otto (Fig. 956) and Serpula socialis

Goldf. sind, und gewissen Gesteinen ahneln, die man im
Iserthale von Zamost bis Turnau antrifft, wo sie ebenfalls

zabireiche Scheeren des genannten Krebses entbalten, wel-

cher auffalligerweise in dem westlicheren Gebiete ganzlich

fehlt. Fri6 parallelisirt die Gallianassensandsteine mit den
Trigoniaschichten. In der Gegend von Leilomiscbl nehmen
sie hauptsachlich die tieferen Lagen ein und erstrecken

sich nach E. Barta*) von Desnd fiber Ober und Unter
Aujezd, Osik gegen Leitomischl und Benatek, zu beiden Sei-

ten des Loucnaflusses fiber NedoSin, Trzek bis Cerekwitz.

Sie hangen mit den Gallianassensandsteinen bei Bjkowitz,

Neusiedl und Oujezdec zusammen, erstrecken sich weiter von
Jansdorf fiber Strokele, Pazucba, Sucha, Nemcitz und Koncin,

Fig. 918 bit 940, Bryoioen d«r Iuraoblehtan.

Nach 0. ffovtk.

1 JCnUOophom raripora d'Orb. Grosi Aajaxd. — », 8 Trtauatuta (emu't Not.
Ebend»her. — 4, S Bntalophora Qtinltiii Senw. Vtelno.

und werden auch bei Glupek, Sloupnitz bis Borova ange-

troflfen, wo sie meist direct von Baculitenthonen der Prie-

scner Schichten bedeckt werden. Nur stellenweise trifft man
im Hangenden derselben bei Leitomischl, Neusiedl und
Cerekwitz ein eigenthfimliches thonig kalkiges, zum Theil

sandiges Gestein, welches den localen Namen „sadrak" ffihrt,

weil daraus „sadra", d. h. guter Baukalk (nicht Gyps), ge-

brannt wird. Nach P. ProchAzka wflrde sich dieses Gestein

trefflich zur Gementfabrikation eignen. FriC glaubt in dem-

selben einen Vertreter seiner Bryozoenschichten zu erkennen.

Die drrtte Partie, welche der Iserstufe eingereiht wird,

umfasst die ber&hmten Felsenlabyrinthe im Adersbach-

Pohtzer Sandsteingebirge (S. 1256). Es herrscht hier ein

*) Geogn.-geol. popis okresu HtomySlsk6ho. LitomySle lb78.
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bald mehr, bald minder grobkOrniger Sandstein, weleher
stellenweise bedeutendere Gonsistenz besitzt, an anderen
Orten aber sehr leicht zu Sand zerfallt. Diese sehr wech-
selnden Festigkeitsverhaltnisse sind die nachste Ursache
der raannigfaltigen Felsgestaltung, welche man hier antrifft.

Der Sandstein, dessen Machtigkeit sehr bedeutend ist, hat

sich nur in einzelnen, in wild zerissene Felsengruppen auf-

gelosten Partien als oberste Decke der planerigen Liegend-

gesteinfe erhalten : den Adersbacher und Weckelsdorfer Felsen-
stadten und dem Wandgebirge zwischen Politz und Braunau.

Slipanov Kotdnntbtrg StfemoIU* fte/mik BahemmatUk

s^M NO

Up. 941. Profll darcb dM Kreldesyttsm twitches Hohenranath and SkuZ.

/ Paratxer Sehlchion — * Sory«*»u«r SchlebWn. — 9 Welwanberger Schiobten —
4 SUhiltter Seblcbtan. — 6° Iieraablchten. — « Pbylllt. — 7 Bu.li.

Ueber die Paraljielisirung, welche die Gesteinsschichten dieses

Gebietes gefunden haben, gibt Fig. 943 Aufschluss. Die
hOchste Lage der Weckelsdorfer Quader ist fester als die

tieferen Zonen und zeichnet sich durch zahlreiche nuss-

bis kopfsgrosse HOhlungen aus, die wahrscheinlich

Spongien herstammen. (Fig. 936).

von

Zhof BtShm. Triibou Batiudorf

SW

Fig. 94i. Profll dorcb du Kroldetyttem bei BBhmiseh Trfibaa.

N«eh J. Krtjci.

1 PeraUer Sehichteo. — f Korytxaacr Sehlohlen. — 8 Weitunberger Sehlobten. —
4 Iiersehlabtan. — S Poitcarbon (Rothliegandet). — t Tertllr und DIluTinm.

Zur palaeontologischen Gharakterisirung der Iser-

schichten genugt es die oben gemachten Angaben einiger-

massen zu erganzen. Hochinteressant und wichtig ist das
Vorkommen von Vogelresten Cretornis Hlavdii Fr. (Fig.

953) ; Haifische sind selten ; zu den haufigeren Erscheinungen
gehOren dagegen: Osmeroides Lewesiensis Ag. (Fig. 96T),

und Cyclolepis Agassizi Gein., wichtig sind Halec Stern-
bergii Ag. (Fig. 946) und Beryx ornatus Ag. (Fig. 954).
Von Cephalopoden seien genannt: Nautilus rugatus Fr. et

SchL, Naut. galea Fr. et Sch. (Fig. 947), Pachydiscus j>e-
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rampius Mant. in riesigen Exemplaren: tod Gastropoden:
TurriteUa iserica Fr., Turr. Fittoniana Munst., Pleuroto-
maria linearis? Mant. (Fig. 948); von Pelecypoden meist
nur Steinkcrne: Opts ChoUensis Fr. (Fig. 934), Crassatella
cf. Austriaca Zittel, Crass, cf. macrodonta Sow. sp., 3fu-
tfrffo Ringmerensis Mant. sp. Cyprina quadrata d'Orb., (Fig.

823), -Jrco subglabra d'Orb. (Fig. 829), Pmna decimate
Goldf., Mytilus radiatus Goldf. (Fig. 949), Modiola capitata
Zittel, Gervillia solenoides Defr., Inoceramus Brongniarti
Sow. (z. Th. riesige Exemplare), 2^»mo semisulcata Nilss.,

Zima mwWtcostafa Gein. (Fig. 935), Lima iserica Fr. (Fig.

933), Zt'ma dichotoma Reuss, Peeten Nilssoni Goldf. (Fig.

831), Peeten laevis Nilss., Peeten eurvatus Nilss., Fofa
quinquecostata Stol., Exogyra coniea Sow. (Fig. 864), j&rop.

taciniata d'Orb., Ostrea diluviana Lin. (Fig. 819), Ost

*(?. MS. Profll dnrcb !> Kreldeayetem zwiaeben Halbstadt STF
nod Weckeladorf naeh A FrWt Anffaaauag.

/ Pottearbon. — t Korytxaner Beblebten. — 5, 4, 5, » Welsaenberger Bchlehten, and
*w»r 8, « eaodlg-pllnerlge Lagan, ft SamitMr Merge], 6 Vehlowitaer PUner. — 7 Ban-
dig* Bpongttenbank. — 8, 9 Iaeriehlebten i Blaebltier Cebargangseehlchten and nnte-

rer EokoHaer Qaader, • oberer KokoHnar Qnader.

semiplana Sow. (Fig. 861), Ostrea Hippopodium Nills., Ano-
tnia subtrttneata d'Orb.; von Brachiopoden : Bhynchonella
Cuvieri Schl. (Fig. 931); von Bryozoen:*) Biflustra PraHH
Nov., Entalophora Geiniteii Reuss. (Fig. 940), Entalophora
raripora d'Orb. (Fig. 938), Truncatula tenuis Nov. (Fig. 939),

Heteropora magnified Nov., Petalophora seriata Nov.; von
Echinodermen : Cardiaster ananehytis d'Orb., Catopygus
fasiigatus Nov., Nucleolites bohemicus Nov., Stellaster tu-

berculifera Dresch., welche auf S. 1321 abgebildet sind; von
niederen Thieren erscheinen ausser zwei Eorallenarten einige

Schwarame, besonders Plocoscyphia labyrinthica Reuss,

Ventriculites angustatus Rom. sp. und Spongites saxonicus

Gein., sowie sparliche Foraminiferen.

*) O. Novak, Beitrage zar Kenntniss der Bryozoen der bohm.
Kreidefonnat. Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Bd.XXXVL Wien 1887.

Katstr, Oeolegta ran BShmen. 84

i
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Einer voo den wenigea Pflanzenresten ist in Fig. 955

dargestellt.

Priesener Schichten. Ueber den Iserschichten folgen

an vielen Orten weiche kalkige Mergel oder feuchte blau-

liche oder braunliche Thone, die stellenweise in hellgelbe

bis weisse dunnschichtige, klingende Planer ubergehen.

Typisch sind die mergeligen Thone bei Priesen an der

Eger zwischen Laun und Postelberg entwickelt, nach welcher

Fundstelle die ganze Stufe benannt wurde. In den oberen

Lagen fuhren sie hier Sphaerosiderite und Pyritknollen

(Fig. 737). Sie sind reich an Petrefacten, von welchen Ba-
culites Faujnsi Lam. — daher Baculitenthone! —

,

Scaphites Geinitzii d'Orb. (Fig. S'.'B) und Ammonites d'Or-

bignyanus Gein. fur die Stufe bezeichnend sind. Dieselbe

erscheint zumeist ge-

wissermassen als was-

serundurchlassige Zwi-

schenschicht zwischen

den porosen Sandstei-

nen der Iser- und
Ghlomeker Stufe, so

dass dort, wo sie nicht

entwickelt ist, die bei-

den letzteren direct

fiber einander liegen,

wie z. B. bei Piessnig.*)

Wo Vertreter der Iser-

stufe nicht vorhanden
sind, wie im Egergebiete, ruhen die Priesener Schichten

unmittelbar auf dem Turon. Im Bereiche des Sandstein-

gebirges zwischen der Moldau, Elbe und dem Mittelge-

birge sind nur geringe Reste der Stufe vorhanden; erst im
Gebiete des Leitmeritzer Mittelgebirges ist sie

mehr verbreitet Bei Priesen bilden die Schichten am
rechten Ufer der Eger den Kreuzberg (Fig. 870), dessen

Gipfel neogene Erdbrandproducte einnehmen und breiten

sich am linken Ufer rings um die Basaltkuppen nordwarts
bis Bilin und ostwarts langs der Sudgrenze des zusammen-
hangenden basaltischen Mittelgebirges gegen Milleschau und
im Suden bis Libochowitz aus, in welcher Erstreckung sie

allerdings nur stellenweise einigermassen zuganglich sind.

Fig. 944. Trigoaia limtala d'Orb.

Nitflrl. OrBu*. BBhm. T r 1 b « n.

*) V. Bieber, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 18^2, pag 1S6.
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Jenseits des Teplitzer tertiaren Tieflandes am Fusse des
Erzgebirges trifft man die Priesener Schichten in den Thalern
bei Zuckmantel, Arbesau, Konigswald, Eulau, Klein Eahn,
Merzdorf, von wo sie sich gegen Suden ziemlich weit in

das Mittelgebirge ausbreiten. So trifft man sie am Fusse des
phonolithischen Hegeberges bei Leukersdorf und der Basalt-

kuppen Hutberg, Lotharberg, Hopfenberg und Pfaffenberg
zwischen Eulau und del Elbe, entlang welcher. man sie

zwischen Willsdorf und Eartitz, sowie auch weiter west-
lich in den Thalern miter weichen neogenen Sandsteinen
anstehen sieht, wahrend sie bei Bodenbach den gehobenen
Quadersandsteinen aufgelagert sind. Es ist mdglich, dass
die plastischen Thone von Ealmswiese N von Bodenbach
auch der S'.ufe angehoren, da es nicht ausgeschlossen ist,

dass die dortselbst in Sandstein von Reuss aufgefundenen

BtrAiiSU-Btrg Badobyl-Ba-g

Ftg. MS. Profil daroh da* KreMe»y»tora bei Leltmerfti.

N»ch jr. Kn}0.

i Perntier SrhfeMen. — i KoryUanar Sehlelitea. — 8 Weinimberger 8ehlehten —
4 llalniuer Sehlcbten. — S Tepllixer sehlchtea — 6 Prleseaer Schichten. — 7 Ooelte.

- 8 B».»!t

dicotyledonen Pflanzen-Reste den Ghlomeker Schichten
entstammen.

In der bOhmischen Schweiz am rechten Ufer der Elbe
scheinen die bciden obersten senonen Schichtenstufen nicht

vertreten zu sein; allenfalls bedarf die Vermuthung SlAvfic's

(S. 1324). nach welcher die hoheren Terrassen der Sandstein-

felsen, als der Chlomeker Stufe entsprechend. von Baculiten-

mergeln unterlagert Avurden, noch der Bestatigung. Jedoch

im Bereiche des Mittelgebirges sind die Priesener Schichten

in Tetschen am Fusse des Sch'ossberges, dann in der
ganzen Erstreckung fiber Loosdorf. Ohiisch, Markersdorf,

Gersdorf, Meietersdorf, Bohm. Eamnitz, Philippsdorf, Hollen-

grund, Eunnersdorf an viclen Stcllen nachgewiesen. Sie

umgeben meist die Basaltkuppen, weichen sie es verdanken,

nicht vollig abgetragen worden zu sein. Die Eisenbahn
zwischen Bdhm. Kamnitz und Markersdorf ist auf eine gute

Strecke in die Baculitenmergel eingeschnitten. deren ein-

stifger Zusammenhang mit den Priesener Schichten im Leit-

meritzer Mittelgebirge wohl unzweifelhaft ist

84*
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Weiter sudlich und ostlich trifft man die Priesener

Schichten als Hangendes der Iserschichten auf der HOhe
des Kreideplateaus in vielen isolirten Partien, den Resten

einer ehemals allenfalls zusammenhangenden Decke, deren

Fetzen sich meist nur dort erhalten haben, wo sie vom
Basalt gewissermassen festgenagelt warden, dessen Euppen
nun wie Nietenkopfe uber die Hochflache hervorragen. So
trifft man einzelne Partien der Priesener Schichten mitten

ira Basaltgebirge bei Neschwitz, Steinpolitz und Hortau
S von Tetschen, ferner bei Gross Priesen an der Elbe, bei

Kojeditz im Schreckensteingebiet SO yon Aussig, bei Kamaik
und Michelsberg in der Leitmeritzer Gegend und bei Efe-
schitz von Theresienstadt am rechten Ufer der Elbe.

Mehr verbreitet sind die Baculitenmergel in der Umgeb-
ung von Sandau, BOhm. Leipa und Reichstadt im Polzenge-

Fig. MS. Haiti: SUrmbtrgii Ag. IunoblehMo twl Jong Koldin.
V, nal&rl. OrBau.

biete. Von Fundstatten waren besonders zu nennen: Waldek,
Neugrund und Gross Jober im Suden von Sandau, SchOn-
born, Eolben und Eosel weiter Ostlich, Dobem, Piessnig,
Bokwen, Plesse, Schwoika, Sohr und Eottowitz und NO
von Leipa, Wellnitz N von Reichstadt, Walten bei Gabel,
Hennersdorf, Merzdorf und Eriesdorf am Fusse des Jesch-
kengebirges. Die Priesener Schichten verlieren sich unter
den machtigen Sandsteinmassen der Chlomeker Stufe,

welche sich ndrdlich von Zwickau und Haida zum Lausitzer
Gebirge erstrecken (vergl. S, 1337) und kommen nur am
Rande derselben zum Vorschein. Am besteu zuganglich
sind sie im Polzenthale. Im Eisenbahneinschnitte zwischei
Brenn und Aschendorf, dann zwischen BOhm. Leipa unr
Haida ist die Ueberlagerung der Priesener Baculitenmerge
durch die Chlomeker Sandsteine gut zu verfolgen. Ein<
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Aeusserung KREjCfs uber das Verhaltniss der beiden Stufen
sei wOrtlich wiedergegeben : „An der Bahn nicht weit voii

Leipa gegen Norden sieht man, wie eine linsenfdrmig sich

auskeilende Sandsteinmasse in den Mergelschicbten liegt

Fig. 947 Ma 981. Varatainarangan de» bShm. Benont.

Nach J. PHI.

1 JFautiltu galea JTe. at Schl. Ana dan tlaferan Trlgonlaaeblchtan bal Jong Bom-
l»n. '/• nai. Gr. — I PtturoUmaria Untarit Mant. Dean A bal Laltomlichl. Etwaj ver-
klein — 8 Mytilut radiatm Goldf. Ebond.be r. y, nat. Gr — 4, S Mutittta Bingnt-
rtmmU Mant. ap Stalnkarn. Etwaa Terklaln. Chotcan. — e, 7 Area nhglabra d'Orb.
Stelnkern von dar Salta and von oban atwaa verklein. Glaakonltficba Lagan derTrl-
ffontaaeblehlen Tom Friodhofa bal Cb o t a a n. — 8 Pholadomy* noduli/mi Mtlnat »/,

nat Gr. JnngBnnalan.

und umgekehrt Mergellager mit Sandsteinen abwechseln.
Eine scharfe Trennung der Priesener von den Chloraeker
Schichten ist demnach nicht thunlich, vielmehr erscheinen
auch aus palaeontologischen Grunden die Schichten der
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1334 III. Mesozoische Gruppe. — Kreidesystem.

Priesener und Chlomeker Stufe als ein zusammengehoriges
Gebilde und nur die orographisch individualisirten machti-

gen Massen des Chlomeker Sandsteines bei Gross Skal

u. a. a. 0. begrunden eine eigentlich mehr orographische

als palaeontologische Scheidung der beiden genanoten
Stufen."

Im Gebiete sudlich von Sandau sind Baculitenmergel

t a t
namentlich rings urn den ba-

saltischen, von einer Ruine ge-

krCnten Ronberg zwischen
Graber und Bleiswedel ver-

breitet. Sie liegen hier unmit-

telbar auf Isersandstein und

erscheinen auch in der Thal-

flache bei Konoged. Liebeschitz.

Lucka, Auscha, Simmer und

Trnobrand. Im Bereiche zwi-

schen der Elbe und der Iser

erscheinen die Priesener

Schichten nur in einzelnen iso-

lirten Partien auf dem Plateau

der Iserstufe, namentlich zwi-

schen den Orten Jung Bunzlau.

Kovan, Mscheno, Straznitz. Mel-

nik, Bischitz und Neu Benatek.

Man trifft hier zumeist in den

tieferen Lagen feuchte Mergel.

in den oberen Lagen hartere

dunnplattige Kalkmergel, die

als Baustein Vervvendung fin-

den, obwohl sie nur geringe

Haltbarkeit besitzen.

In der Erstreckung des

Sandsteingebirges 6 s 1 1 i c h

von der Iser und dem Eisengebirge sind die

Priesener Schichten sehr verbreitet Sie bilden hier im

nordwestlichen Theile das Liegende der Chlomeker Stufe,

wahrend sie in der sudostlichen Partie weite Strecken der

Oberflache des Terraines einnehmen. Am Rande der vonj

Chlomeker Sandstein gebildeten Felsenpartien zwischen

Turnau, Jicin, Sobotka und Mflnchengratz sind sie an

mehreren Punkten gut aufgeschlossen und ihre Lagerung

fiber der Iserstufe und unter der Chlomeker Stufe recht

Pig. »Bt. CrctornU Htavitl Fr.
Die llteaten Vogelreile BStamam.

/ 01n», » Finger, t Coruoldeam deraje-
clgen elner Otm khnllch. Ktvr.i rerklel-
nert ZAfockA Lhotn bei Chotxen.
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deutlich ersichtlich. Wo sie nicht entblosst sind, werden
sie durch eine quellenreiche Zone zwischen den beiden
Sandsteinstufen kenntlich gemacht, da sie als undurch-
lassige Zwischenschicht einen wasserreichen Horizont be-

zeichnen. Demselben entspringen u. a. die Quellen des am
Fusse der Gross Stealer Felsen herrlich gelegenen Badeortes
Wartenberg. Am machtigsten entwickelt sind die Priesener

Baculitenmergel ostlich von Jungbunzlau im Liegenden der

Ghlomeker Sandsteine des Hohenzuges, welcher mit dem
Ghlomek S von Jung Bunzlau beginnt und uber Markvartitz

ostwarts bis zum Velisberg S von Jicin hinziebt. Sie sind

hier in sebr bedeutender Machtigkeit namentlicb auf der
Sodseite des Hohenzuges aufgedeckt, leider sind sie aber
sehr arm an Petrefacten. Beachtenswerth ist der Umstand,
dass an mehreren Stellen,

namentiich in den Sand-
steinbruchen des Veliser ^£1
Eammes bei Podhrad eine

Wechsellagerung von Mer-
geln und Sandsteinen

stattfindet, welche beweist,

dass Mergel auch in hohe-
ren Horizonten den Chlo-

meker Sandstein durch-

setzen, und darauf hin-

deutet, „dass die Priese-

ner und ChlomekerSchich- _ ,
**"* **?' "7*" if hfc „

, , Tut ganiM ExttnpUr au den Flucbknollen
ten einen zusammengeho- nnBetiitk. v. oatnri. or.

renden Schichtencomplex
bilden." Siidostwarts von dem genannten Hflhenzuge verbrei-

tet sich die Priesener Stufe weithin tiber das Plateau uber
Ro2dalowitz bis Ghlumetz im Osten und Podebrad im Su-
den. Sie ist aber fast nur an den Lehnen der Thalein-
schnitte zuganglich, da sie an der Oberflache von weit
verbreiteten Diluvialablagerungen hedeckt wird. Ausgiebige
Fundorte von Petrefacten der Stufe sind der Voskobrd (Wolfs-
berg) bei Podebrad, die Lehnen am Bucitzer Teiche bei

Rozdalowitz und die Steinbriiche bei Loucitz W von Ghlu-
metz a. G. Gegen die Elbe zu ist die Entwickelung der Priese-
ner Schichten minder deutlich. Oestlich von der Elbe eh6-
ren zu denselben die von Diluvialschutt bedeckten Mergel,
sowie gewisse klingende Planer auf den flachen Hugeln zwi-
schen Eoniggratz, Holitz und Chotzen, als auch in der Ge-
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1336 ID. Mesozoieche Gruppe. — Kreidesystem.

gend von Hohenmauth und Leitomischl dstlich vom Eisen-

gebirge.

Ausser den oben angeflkhrten Leitfossilien kommen
in den Priesener Schichten haunger vor: Aspidolepis Steinlai

Gein. (Fig. 968), Nautilus Beussi Fr., Ammonites German
Reuss, Am. Schlonbaehi Fr., Hamites bohemicus Fr., Ham
GeiniUii d'Orb., Rissoa Eeussii Gein., Pleurotomaria ba-
culitorum Gein., Aporhais sienoptera Goldf. (Fig. 878),

Mitra Romeri d'Orb , Cerithium Luiieanum Gein., Nueula
semilunaris Reuss (Fig. 854), Venus tenera Sow., Oer-
villia solenoides Defr., Inoeeramus coneentrieus Park., Inoe.

planus Munst., Inoc. latus Munst., Lima pseudocardium
Reuss, Tellina concentrica Gein., Anomia subradiata Reuss,

Enoploclythia LeacMi Mant. (Fig. 869), Oallianassa brevis

Fr., Cytherella ovata Rom. CyfA. asperulla Reuss, Cythere
ornatissima Reuss (Fig.

924), Cytheridea perfo-
rata Rom. sp. (Fig. 927),

Bairdia subdeltoidea
Munst. (Fig. 917), Bairdia
.modesta Reuss (Fig. 918),

Pollicipes glaber Rom.,
Micraster Michelini Ag.,

Troehosmilia compressa

Fig. BBS. Fuaridvt fitniformi, Fr. Angabllcber Lam. Sp., TrOCAocyO-
•icb verzwelgender AM in •/. nat Or. Daaeben tfAttS COMttZ»S Phil. SP.,
ein Fragment deuelben belUuflg in nal Or. m 7 „ .» w r

chotxan. TrochocyathusHarveyanus
M. Edw. , Craticularia

subseriata ROm. sp., Ventriculites radiatus Mant (Fig.

906) Boryderma ramosa Mant. sp. sowie zahlreiche

Foraminiferen.

Cblomeker Schichten. Die oberste und jungste

marine Stufe des Kreidesystemes in BOhmen besteht theil

aus weichen Sandsteinen mil festeren kieseligcn Ausschei-
dungen, die meist den Charakter von Quadersandsteinen
besitzen, theils aus grobkOrnigen Sandsteinen, die bei un-
regelmassiger Absonderung in machtigen Banken zu hohen
Wanden und Klippen aufgethurmt sind. Namentlich in der
Liegendzone werden die Sandsteine von Mergeln durch-
setzt (S. 1333), wodurch der Uebergang von den Priesener

Schichten in diese Stufe ein ganz allmaliger wird. Bei
diesem engen Verbande der Mergel und Sandsteine konnte
die Ausscheidung dieser letzteren als selbststandige Stufe
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zun&chst nor durch ihre hervorragende orographische In-

dividuality begrundet werden. Als besonders bezeichnende
Versteinerungen werden angefuhrt: Oardium Ottonis Gein.,

Ammonites d'Orbignyanus Gein. and Trigonia limbata d'Orb.
(Fig. 944), welche beiden letzteren aber auch fur die tieferen

senonen Stufen unserer Ereide leitend siud.

Die Chlomeker Schiehten erscheinen in ihrer gegen-
wartigen Verbreitung nur als Reste einer ehemals sehr
ausgedehnten und machtigen Sandsteindecke, welche die

Priesener Mergel bedeckte und sich nur dort in einzelnen
Partien erhalten hat, wo sie an den sie durchsetzenden
tertiaren Eruptivmassen einen Halt und Schutz fand. In der
Erstreckung des Kreidesystemes zwischen der Moldau, Elbe
und dem Mittelgebirge ist die Stufe nicht vorhanden und
im Bereiche des Mittelgebirges selbst erscheinen
nur Spuren derselben. Man
fiadet namlich auf den Ba-
culitenthonen haufig Blok-

ke von hartem quarziti-

schem Sandstein oder
Quarzit, welche die feste-

ren Partien von zerstor-

ten lockeren Sandsteinen
vorstellen, die im Mittel-

gebirge die Priesener Ba-
culitenmergel zum grossen Kg. ate. caMma-o omttma otto, fmi imei
Theile bedecken. Man B"mJ*Ur T0B B8h

k
»

to^ab,n - w~'«"r-

stellte sie zum Neogen,
nach gewissen palaeontologischen Vorkommnissen und Ana-
logien mit unzweifelhaften Kreidegebilden, durften sie aber
mindestens theilweise den Chlomeker Schiehten angehoren.
Man trifft die fraglichen Bldcke z. B. in der weiteren Urn-

gebung von Laun, Eulau, Tetschen, BOhm. Leipa usw.
In der Bdhmischen Schweiz sei bezuglich des

Dittersbache rGebietes auf die Bemerkung S. 1331 verwie-

sen; im nordostlichen Theile derselben sind die Chlomeker
Schiehten aber machtig entwickelt. Sie umfassen hier die

meist feinkornigen und eisenschussigen Sandsteine von Bohm.
Eamnitz, Steinschdnau und Zwickau nordwarts bis zum Lau-
sitzer Gebirge. Dieses Sandsteingebirge wird von dem scho-

nen Thale von Falkenau, dem Geburtsorte Fr. X. M. Zippe's,

mit seinen zahlreichen Nebenschluchten durchschnitten. (Fig.

957.) Es ist im Ganzen arm an Petrefacten, welche dafur
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an einigen Punkten der nOrdlichen Grenze, zumal bei Krei-

bitz und in den Eisenbahneinschnitten zwischen der Anto-

nienhohe und Tannendorf in grosser FQUe vorkommen. Es

sind bier namentlich graue, sandige, zum Theil glaukoni-

tische Mergel mit Ealkconcretionen im Liegenden der Sand-

steine, welche ausserordentlich reich an Petrefacten sind,

die aber aucb in festeren Concretionen der Sandsteine stel-

lenweise reichlich gefunden werden. Je weiter nach aufwarts,

desto sparlicher werden die organischen Reste und in einer

hoberen Bank scbeint nurmehr ein Pectunculus als letzter

Vertreter der reichen KreidefaunaBohmens vorzukommen. Die

Sandsteine enthalten stellenweise Kohlengeschiebe, in welchen

an einer Stelle bei Tannenberg Bernstein gefunden wurde.

Mit dieser Partie der Chloraeker Stufe hangen die Sand-

steine zusammen, welche die Priesener Schichten langs des

Polzenflusses von SchOnborn (0 von Sandau) fiber Bfihm.

Leipa gegen Reichstadt in flachen Hugcln bedecken und

Fig. 947. Profit dnrch den Nordrand del b8bm. Er«ldeey«temei bei Bflbm. Kunnia.

/ Qneln — t Perotrer, 8 Korytzaner Cenommnscbfcbten, — 4 Weltsenbcruer Tnron*
ecblehten. — 6 Ieericblohten, G Baculltenthone, 7 Cblomeker Schichten del Senoni. —

, 8 Bm.lu

sich nordwarts bis Haida, Zwickau und Gabel erstrecken.

Sie bilden die hoheren Felsenpartien des Schwoikagebirges

(S. 1251), des Einsiedlersteines bei Burgstein und rings una

die Phonolitkuppen des Kleis, des Glasert und der Lausche,

sowie wahrscheinlich auch die hoheren Sandsteinterrassen

in der Umgebung von Wartenberg und Schonbach.
Im Isergebiete trifft man -ATvonRohosetz(iVvon Turnau)

am rechten Ufer des Flusses nur eine kleine Partie von

Sandsteinen, welche zur Chlomeker Stufe gezahlt werden
kann, sehr verbreitet und typisch entwickelt ist dieselbe aber

ostlich vom Iserflusse, zwischen diesem und der Elbe.

Es gehoren ihr hier alle die hervorragenden FelsenrQcken

an, die auf S. 1254—55 angefuhrt wurden. Es sind dies die

Sandsteinpartien NO von Turnau bei Rakous, Klokofi, Rot-

stein, Volavec, die Gross Skaler und Prachover Felsen, der

Muzskyrucken zum Theil, und besonders der Ghlomekriicken.

In den Gross Skaler und Prachover Felsen ist in gross-
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artigem Massstabe der eigenartige pittoreske Gharakter der
von zahlreichen Schluchten durchfurchten, in steilen Wanden
und seltsamen Gestalten aufragenden Sandsteinfelsen, welchen
wir auch in der sachsisch-bOhmischen Schweiz und dem
Adersbach-Weckelsdorfer Gebiete bewundern konnten, ent-

wickelt. Geologisch wichtig ist besonders der Chlomekrucken,

Fig. 988 bis 968. Pflamenreste de» bbhmUchen Kretdeaystemes.

Nacb J. Velmovaky.

1 CUtophyllum viti/oliun Vel. VI dovle.— I Diotpyrophylltun provectmh Vel. Knob el-

bud. — a Ahillyrtu Engtlhardti Vel. B»hm. Lelpa— 4 Bhus atavia Vel. B it b m.
lie i pa. — 5 Laurophyllum plutonium Hear. Lipeoetr, — (S Aralia eoriacta Vel.
— 7 Aralia tUgant Vel. Reaiaurlrt*) — 8 SaplndophyUum apiculahm Vel. Bestanrirtes

Bleu Kannltx. — 9 Dtwalipua pentaphylla Kucbelbad.
Fig. 7 etwa '/, »«• OrBue, die Dbrlgen Flgureo etwa Vi oat. Or.

*) Angebllch tod Vyierovrltz. Werden indeesen tm neuesten Verxelcbnlsa der

Flora dee Cenomana olcbt mebr augefuhrt.

nach welchem die Stufe benannt wurde. Die beiden End-
pfeiler desselben: der Ghlomek S von Jung Bunzlau im
Westen und der Veli§ S von JiCin im Osten, sind durch

Basaltkuppen befestigt und haben wohl am meisten zur

Erhaltung des ganzen Hfihenzuges beigetragen. Am Chlomek
folgt fiber den Baculitenmergeln ein etwas eisenschussiger,
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Via. 867 u. 968. FUchichnppen ana den
Frieaener Schichten.

Haeh A. rril.

im Ganzen murber SaBdstein, welcher in der Liegendzone
mehrfach von Mergelschichten durchsetzt wird und in ein-

zelnen Lagen, oder auch nur Partien, kieselig und harter

erscheint. Diese festeren Partien werden stellenweise zu
praktischen Zwecken gewon-
nen. Wenn der Sandstein zer-

fallt, so bleiben sie als abge-
glattete BlOcke auf der Ober-
flache liegen, wie man z. B.

auf den Feldern bei Vinafitz,

auf dem Kopanina-Berg bei

Domousnitz und iin Kn/anek-
/ onunidu haoaiauu Ag. ftmoioi Walde S von Unter Bautzen
bei Laon 2mal Tergroef. — t Atptdolepit ~p,han kann Clio orinnom loh
sutnia«i*iu. voiic obrd bei Podebmd. senen Kann. Die ennnern leo-

smai Torgro... naft an die oben erwahnten

kieseligen Blocke im Bereiche des Mittelgebirges. Besonde-

rer Erwahnung werth ist auch der von Basalt durchsetze

Kacovberg bei Munchengratz, wo man vom Iserthale auf-

warts die oberlurone und alle senonen Schichtenstufen des

bChmischen Kreidesystemes

uber einander gelagert soil

deutlich unterscheiden

konnen.
Im aussersten Osten

BOhmens, namlich im Gru-

licher Grenzzipfel, scheinen

unter dem Thalschutt geringe

Partien derChlomekerSchich-
ten verborgen zu liegen, denn
hier wird . das bshmische Ge-
biet von jener Thalfurche

durebquert, welche von Glatz

uber Habelschwerdt, Kies-

lingswalde, Mittelwalde und
Grulicb bis Schildberg in

Mahren verfolgt werden kann
und fast ganz von Kreide-

schichten eingenommen wird,

welche als littorale Bildung den Chlomeker (undPriesener?)
Schichten BShmens entsprechen durften.

In palaeontologischer Hinsicht unterscheiden sich die

Chlomeker Schichten, soviel bis jetzt bekannt, nicht wesent-

lich von den Priesener Schichten. Ausser den schon ge-

•*V- 989 u. 970. OenUllen der biShm. Krelde.
Naeh A. F+U and V. WawuttL

1, 8 Dmtalitm indium Sow. B 8 b m. K » m -

"•'*• ' 0«nie« Exempl. etwn »er-
kleinert, I JTngendende nark TergrOM. —
1 Dental, eidarit Oeln. Dai Exempl. Ut
etw»i rerklelaert, die VergrStierung dar-
nnter a : i, nicht wl« falieblleb angegeben

s : i.
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Pig 971 bla 980. Pflanzenreate dea bdhmitcben Kreidetyatemea.
Naeh J. Telnmoiky.

t Bywunoeophtfllim primigeattm Sap. Vyierowlta. — t Cattia ataxia Vel. BBhm
Xj el p a. — 3 2>rn*(ro«roy>AyMum crajrfpet Vel. Ebendaher. — 5 Eucatmptus anguittu
~VeL Etgnlli. — e Baiunrlrtar Blatbentweig Ton Euealt/phtt Qeimtcii Beer. Vyie-
rowlli — 7 AratiphtjUum GhlovKkianwn Vel. Blattfragment. Chi o met — « Arali-

fthyUum trmuitivum Vel. Kunllt. — 9 Aral. DaphnophyUvm Vel. Vyierowltr.. —
JO Btderophyllum primordial* Sap. Ebendaher. — 11 Araliphglhan Kowalevtkianum

Sap. Ebendaher.
Alle Flgaren etwa in •/ natOrl. Grbeae.
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nannten Petrefacten seien noch angefuhrt: Na-tilus Reussi

Fr., Schlonbachia subtricarinata d'Orb., Ammonites Tannen-
bergicus Fr., Belemnites Merceyi Mayr., Hamites bohemicus

Fr., Turritella nodosa R6m., Rapa costata A. Rom., Vo-
luia Rimeri Gein., Cardium tabuliferum Munst., Crassa-
tella arcaeea R6m. (Fig. 825), Tellina semkostnta Reass
(Fig. 834), Pholadomya aequivalis d'Orb. (Fig. 837), Pho-
lad. perlonga Fr., Magas Geinitzii Schlfinb. (Fig. 862),
Enoploclythia Leachii Mant. (Fig. 869), Podocrates IJulmen-

sis Schlut, Pollicipes glaber Rflm.. Auch Pflanzenreste er-

scheinen in .den Chlomeker Schichten haufiger als in den
tieferen Stufen. Namentlich seien angefuhrt: Ahillyrea En-
gelhardti Vel. (Fig. 960), Rhus atavia Vel. (Fig. 961),
Quercus westfalica Hos. (Fig. 794), Cassia atavia Vel.,

Ternstroemiphyllum crassipes Vel., Aralliphyllum Chlome-
kianum Vel. (Fig. S. 1341.)

Die Lagerungsverhdltnisse des Kreidesystemes in B6h-
men sind, wie bei den jungeren Formationen uberhaupt,
im grossen Ganzen einfach, da die Schichten im grossten

Theile der Erstreckung des Systemes fast horizontal, meist

mit einer schwachen Neigung gegen Norden, abgelagert sind.

Von bedeutendem Interesse sind dagegen die Senkungsli-

nien, welche das bdhmische Sandsleingebirge durchsetzen.

Dieselben sind von J. ErejCI, dessen verdienstvolle Arbei-

ten in dieser Richtung noch nicht die gehorige Wurdigung
gefunden haben, in vier Gruppen zusaramengefasst worden.
Indessen kdnnen wohl die erston beiden Gruppen in ein

grosses System von Senkungslinien zusammcngezogen wer-

den, da alle ein sudOstlichcs, im Osten mehr zur sudnOrd-
lichen, im Westen mehr zur ostwestlichen Richtung hin-

neigendes dem Riesen- und Adlergebirge entsprechendes

Streichen besitzen und, was die Hauptsache ist, alle auf

dieselbe Ursache zuruckzufuhren sind und derselben Ent-

stehungsperiode angehOren. Ganz genau lasst si eh dieselbe

allerdings nicht f^ststellen, allenfalls ist sie aber in die vor-

neog>ne Tertiarzeit zu versetzen. Das zweite System war-

den dann die Senkungslinien mit nord6stlichem, der

Richtung des Erz- und Miltelgebirges entcprechendem Strei-

chen bilden, deren Entstehungsperiode wahrscheinlich in die

Zeit vor Bildung der Braunkohle in der Teplilzer Ablager-

ung fallt. Endlich die dritte Gruppe bilden die Verwerf-

ungsspaltcn und Klufte von fast sQdndrdlichem Strei-

chen mit schwacher Ablenkung gegen Osten, welche im
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Basaltgarige der Teufclsmauer bei Bohm. Aicha am deut-
lichsten ausgepragt sind. Diese Gruppe ist die jiingste von
Allen, da ihre Entstehungsperiode in die Zeit des alteren

Diluviums zu reichen scheint. Die Eruptionen der jungsten
Basalte und Phonolithe Bdhmens sind auf Kluften dieser

Gruppe erfolgt.

Von den Senkungslinien der erst en Gruppe tritt sehr
deutlich jene hervor, welche den Nordrand der Kreideab-
lagerungen in Bohmen begleitet und von den scharfen Kam-
men des Trogelsberges bei Pankratz (Fig. 8 15), bei Lie-

benau, Klein Skal und der „Durren Felsen" (Suche skaly)

am Fusse des Kozakov bezeichnet wird. Langs dieser Fels-

kamme und auch weiter noch von Klein Skal uber Rovensko
bis Eisenstadtl bei Jitin und nach einer Unterbrechung uber
Mlazowitz, Miletin bis Burglitz lasst sich eine Thalfurche
verfolgen, welche besonders im nordwestlichen Theile an
ihrer Nordseite von steil einfallenden, an der Sudseite von
fast horizontalen Schichten eingeschlossen wird (Fig. 717).

Wie das Miletiner Thai, so scheint auch das Elbethal vom
Fusse des Zwitschin bis Jaromef einer Dislocationslinie zu
entsprechen, mit welcher parallel auch die Senkungslinien

am Fusse des Schwadowitzer RQckens (S. 1139), sowie am
steilen Abfall des Politzer Wandgebirges gegen die Brau-
nauer Mulde verlauf t. Hieher darf man wohl auch die Thal-
furche zwischen Glatz, Grulich und Schildberg einstellen.

Der ersten Gruppe gehoren weiter die grossen parallelen

SenkungsbrQche von Reichenau-Liebenthal-Landskron, Pot-
tenstein-Wildenschwert-BOhm. Trubau, Rosocha-Schirmdorf
Cvergl. S. 536—537), dann die Thalzuge Borohradek-Chotzen,
Holitz-Hohenmauth-Leitomischl und Luze-Neuschloss an.

Auch entsprechen derselben die Zerkluftungen der Chlo-
meker Sandsteine zwischen Munchengratz und Jicin, sowie

der IsersanHsteine zwischen dem Iser- und Kokofiner Thale
und der Sandsteine im Elbegebiete zwischen Pima und
Herrnskretschen.

Der Gruppe der nordOstlichen Senkungslinien ge-

hOrt der Kamm der Quadersandsteine am Fusse des Erz-

gebirges (Fig. 801) und dessen Fortsetzung vom Eulauer
Thale uber die Elbe bis Bohm. Kamnitz, sowie die steilen

Terrassen und Zerkluftungen der Sandsteine in diesem Theile

der Bdhmischen Schweiz an. Auch die Lehnen des Eger-

thales von Postelberg bis iiber Budin, desgleichen Zerkluft-

ungen und Durchfurchungen des Ripplateaus, sowie die
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Parallelisirnng des bdhmtsehen Kreidesystemes
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e

•
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e
h

Teplitzer

Schichten
(m. TTtbr. ttmigtotoM
jfpoadyi. fptiwm* a.
Beapliit. OttmiM)

iMnebleblcn «. Th.

Malnitzer

Schichten
(Grtnund)

Weissenberger
Schichten

(PUn«r mlt laoetr.
laMaUu)

Oberer Planer
vonStrehlen mit
Spondyltu spi-

nottu u. Seaphi-

tes Geinitzi

Copitzer
Grflnsandstein

Mittlerer Planer
oder mittlerer

Quader m. Inoeer.

labiatus, Pinna
deeussata, Exog.

columba

Kallcmergel

von Oppeln
mit Seaph.
Geinitzi

KagerhOh-
Schichten

Eisbuckel-

Schichten

Winzerberg-
Reinhausener

Schichten

e
e

•

Korytzaner
Schichten

(mlt Trijonia mica-
taria, Ptetm atptr)

Perutzer
Schichten

(m. rttohar Landflor»)

Unterer PlSner
u. Serpulasand.
Unterer Quader
u. Grunsandstein

Pflanzenfuhrende
Schichten von
Niederschona.

Sandige
Kalke von
Oppeln und
Leobschatz.
Sandstein v.

Leobschatz
mit Exog.

columba,Ottr
carinata

Regens-
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mit Ablagerungen einiger anderer Gebiete.
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Katzer, Geologle von BOtimen.
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Sandsteinw&nde bei Auscha und Wartenberg If vom Roll-

berg zeigen Bruchlinien dieser Gruppe an.

Die dritte Gruppe der Dislocationslinien ist ausser

durch mehrere mit der Teufelsmauer parallele Basaltgange

durch zahlreiche Thaler und Felsenschluchten — darunter

auch das Iserthal z. Th., das Kokofiner, Liboch-Daubaer,
Domaschitz-Sukohrader, Auscha-Webrutzer Thai — bezeich-

net. Von Bedeutung ist, dass wahrend die sudOstlichen Senk-

ungslinien im fistlichen, die sudwestlichen aber im westlichen

Theile des bOhmischen Sandsteingebirges herrschen, die

sudndrdlichen Spalten sich hauptsachlich in der Mitte zwi-

schen beiden vorflnden. (Vergl. S. 1253). Uebrigens scheint

auch das Elbethal zwischen Tetschen und Herrnskretschen

und die mit demselben parallelen Schluchten und Klufle

dieser Gruppe anzugehdren.
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IV. Kaenozoische Gruppe.

Allgemeine Uebersiclit.
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Mit dem Ende der Kreidezeit und dem Beginne der
hierauf folgenden Periode fallen so bedeutende Veranderun-
gen in der Gestaltung der Erdoberflache zusammen, dass

man hier in der That von einem naturlichen Abschnitt in

der Entwickelung der Erde sprechen darf. Das Meer zieht

sich zuruck, die Gontinente erhalten allmalig ihre jetzige

Gestalt und alle Verhaltnisse passen sich trotz vielfacher

Schwankungen immer mehr und mehr jenen der Gegenwart
an. Diese Vorgange sind zum grossen Theile ziemlich genau
verfolgbar und ist dies wohl die Hauptursache, weshalb man
den jungsten Abschnitt der Erdgeschichte den fruher ver-

flossenen haufig in einer Weise gegenuber stellt, als ob der-

selbe fur die Ausbildung des gegenwartigen Zustandes der
Erdoberflache einzig entscheidend gewesen ware. Nament-
lich wird grosses Gewicht auf die Gebirgsbildung und auf
die eruptive Thatigkeit gelegt, welche doch unbedingt in

friiheren geologischen Zeiten ebenfalls in Wirksamkeit waren,
deren Ergebnisse sich nun allerdings dem Auge nicht so

aufdrangen kOnnen, wie die Gebilde einer unlangst verfios-

senen Periode, weil sie zum Theile langst zerstort sind.

Hiemit soil aber nicht vOllig bestritten werden, dass in

kaenozoischen Zeiten bedeutendere Gebirgsaufstauungen als

in friiheren Abschnitten der Erdentwickelung stattgefunden
j

haben, wie ja auch nicht zu bestreiten ist, dass in Europa
in die erste Halfte dieser Periode eine weit intensivere erup- «j

tive Thatigkeit fallt, als in die ganze Bildungszeit aller me-
<j

sozoischen Formationen zusammen. }

Dieses letztere gilt insbesondere auch fur Bohmen, wo
die kaenozoische Periode der mesozoischen gegenuber durch

85*
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einen sehr grossen Landgewinn gekennzeichnet ist. Ausser
an der Ostgrenze war namlich Bfihmen von Beginn der

kaenozoischen Periode vom Meere frei und ist seit der Zeit

auch nie mehr und in keinem Theile vom Meere bedeckt

worden. Gewaltige Bewegungen der Gebirgsmassen gepaart

mit machtigen Basalt- und Phonolitheruptionen, klimatische

Aenderungen und die damit zusammenhangenden Wandlun-
gen in der Fauna und Flora haben bier jedoch in eben so

hohem Grade wie nur irgendwo stattgefunden.

Die kaenozoische Gruppe umfasst zwei Systeme: das

Tertiar und Quart&r. Das erstere besteht aus drei For-

mationen : Eocaen, Oligocaen und Neogaen, von welchen in

BOhmen nur die beiden jungeren und zwar mit Ausnahme
eines ganz geringen Vorkommens ausschliesslich als Suss-

wasserbildungen entwickelt sind, wahrend das Quartarsystem
durch seine beiden Formationen: Diluvium und Alluvium

vertreten wird. Die Sedimente der kaenozoischen Gruppe
uben in Bohmen auf die Terraingestaltung keinen irgend-

wie bedeutenden Einfluss aus, die dem Tertiar angehOren-

den Eruptivmassen bilden aber ein sehr markantes Gebirge.

welches in der Einleitung (S. 24) als Kegelgebirge bezeich-

net wurde und welchem wir eine orographische Skizze wid-

men mussen.
Die grOssten Verdienste um die Erforschung des Ter-

tiarsystemes hat sich J. Jok£ly erworben, dessen grund-

legende Arbeiten von unverg&nglichem Werthe sind. Zur
genauen Pracisirung des Alters der bOhmischen Tertiarab-

lagerungen hat D. Stur sehr viel beigetragen, und die

petrographische Kenntniss der Eruptivgesteine ist ganz we-

sentlich von E. Boeicky begrflndet worden. Von den For-

schern, die sich mit den jungslen Formationen in Bohmen
befasst haben, sei an dieser Stelle namentlich J. KrejcI
genannt.

i. Das Tertiarsystem.

Von den drei Formationen, welche wir in diesem Sy-

steme unterscheiden, sind in BOhmen, wie oben erwahnL

nur die beiden jungeren vorhanden. Dieselben sind bis auf

die geringfugigen Vorkommen mariner Schichten an der mah-

rischen Grenze durchwegs Susswasserbildungen, welche we-

gen ihrer ausgebreiteten Braunkohlenfiihrung zu den wich-
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tigsten Formationea des Landes gehOren. Sie hatten sich

daher auch von jeher der besonderen Beachtung der Geo-
logen zu erfreuen.

Abgesehen von dem alteren Reuss und Zippe haben
namentlich A. E. Reuss*) und J. Jokely**) sehr verdienst-

liche Arbeiten uber die Tertiarablagerungen Bohmens ge-

liefert, die man in jeder Beziehung als grundlegend fur die

Eenntniss dieser Gebilde bezeichnen muss. Dieselben lieferten

die Basis aller in neuerer Zeit erfolgten Publicationen uber
dieses Gebiet, unter welchen die Arbeiten von H. Wolf ***)

und D. STUE.f) besondere Beachtung verdienen. Bemer-
kenswerthe Beitrage zur genauen Eenntniss enger umschrie-
bener Bergreviere haben H. Becker ft) und J. Schardin-
GERftt) verOffentlicht. Zahlreiche andere Forscher, welche
vorwaltend palaeontologische Beitrage zur Eenntniss der

tertiaren Ablagerungen Bohmens geliefert haben, werden
weiter unten genannt werden. Um die Erforschung der ter-

tiaren Eruptivmassen hat sich Em. Boricky besonders ver-

dient gemacht, welcher in den letzten Jahren einige Nach-

*) Geognost, Skizzen aus Bohmen. I. Die Umgebung von Teplitz

und Bilin. Prag 1840. — Die geognost. Verhaltnisse des Egerer Bezirkes

u. des Ascher Gebietes in Bohmen. Abhandl. d. k. k. geol. R.-A., Wien
1862. — Die tertiaren Susswassergebilde des nOrdl. Bohmens u. ihre

Versteinerungen. Cassel 1852. (Palaeontograph. 2. Bd. Gemeinschaftl.
mit H. t. Meyer). — Pyroretin, ein fossiles Harz d. bohm. Braun-
kohlenformation. Sitzber. d. kais. Akad. Wien, XIL Bd. 1854, p. 551.
— Die marinen Tertiarschichten Bohmens u. ihre Versteiner. Ibid.,

XXXK. Bd. 1860, pag. 207. — Die fossilen Mollusken der tertiaren

Sasswasserkalke Bohmens. Ibid. XLII. Bd. I860, pag. 55. — Die Ge-
gend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz u. Tetschen in ihren geognost
Verhaltnissen. Prag 1864. — Palaeontolog. Beitrage. Sitzber. d. kais.

Akad. d. W., Wien, 1861, 1868.
**) Die tertiaren Stlsswassergebilde des Egerlandes u. der Fal-

kenauer Gegend in Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol R.-A. VIII. 1867, pag.
466. — Die TertiSrablag. des Saazer Beckens u. der Teplitzer Bucht.
Ibid. 1858, pag. 19. — Das Leitmeritzer vulkanische Mittelgebirge. Ibid,

pag. 398.
***) Die Teplitz-Ossegger Wasserkatastrophe 1879. Wochenschr.

d. Osterr. Ingen.- u. Arcliitekten-Vereines. 1879. — Geologische Gruben-
Revierkarte des Kohlenbeckens von Teplitz-Dux-BrOx. Wien 1880.

t) Studien ttber die Altersfolge der nordbOhm. Braunkohlenbil-
dungen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXIX, 1879, pag 157. — Vergl. auch
VerhandL dereelben Anstalt 18 '9, pag. 107.

tt) Die tertiaren Ablagerungen in der Umgeb. von Kaaden-Ko-
motau und Saaz. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XXXII, 1882, pag. 499.

ttt) Das Braunkohlen-Bergrevier von Elbogen-Karlsbad. Berg-
u. huttenmann. Jahrb. XXXVIII, 1890, pag. 245. — Verf. gedenkt auch
eine Karte des Reviers herauszugeben.
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folger gefunden hat, deren ziim Theil recht beachtenswerthe
Arbeiten weiter unten berucksichtigt werdea sollen.

Bei der Beschreibuog des Tertiarsystemes werden wir

die Besprechung der marinen Gebilde am so mebx von jener

der Susswasserablagerungen trennen konnen, weil sie im

Ganzen junger als diese letzteren sind und die SOsswasser-
bildungen wieder werden wir in zwei Abtheilungen bespre-

chen, weil sich dieselben in zwei getrennten Gebieten aus-

breiten: im nordwestlichen Bdhmen am Fusse des Erzge-

birges bis zum Laqsitzer Gebirge und in SQdbohmen in der

weiteren Umgebung von Budweis and Wittingaa.

Das bohmische Kegelgebirge,

mit welchem Namen wir die in einigen zusammenhan-
genden Rucken und Zugen, und in vielen einzelnen Berg-

kegeln in Nordwest- und NordbOhmcn auftretenden ter-

tiaren Eruptivmassen bezeichnen, lasst sich, wie schon

in der orographischen Einleitung S. 24. dargelegt wurde,
naturgemass in drei Gruppen eintheilen: das Duppauer
Gebirge, das Leitmeritzer Mittelgebirge und das Semiler
Gebirge.

Das Duppauer Gebirge nimmt als zusammen-
hangende, auf der Karte vielfach ausgeschweifle Masse
zwischen Klosterle, Kaaden, Podersam und Rodisfort bei

Schlackenwerth einen Raum von fast 5 Quadratmeilen
ein. An der Nordgrenze von Klosterle bis Schlackenwerth
lehnt es sich auf den Fuss des Erzgebirges auf, und im
Westen zwischen Schlackenwerth und Taschwitz grenzt

es an den Granit des Karlsbader Gebirges. Weder hier

noch dort ist die orographische Grenze eine markante,

wahrend sich das Gebirge im Osten und SOden uber die

tertiare Niederuhg und das altere Vorland ziemlich steil

erhebt. Dasselbe hat im Allgemeinen die Gestalt einer

kreisfOrmigen Hochflache, welche nach alien Seiten hin

strahlenformig Auslaufer entsendet, allein man wurde
eine falsche Vorstellung von dem Aufbaue des Gebirges

erhalten, wenn man dieselben etwa fur Strdme halten

wollte.

Das Gebirge scheint hauptsSchlich Urgebirge zur

Unterlage zu haben; wenigstens tritt in dem tiefen Ein-

schnitt der Eger am Nordrande des Gebirges von Rodis-

fort bis Kaaden vielfach Gneiss und Granulit zu Tage,
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wahrend in der Gegend von Waltsch der tertiare Liegend-
sandstein unter dem Basalt ersichtlich : ist. Das ganze
Gebirge ist aus einer Reihenfolge von Basalttufflagen

und festem Basalt aufgebaut, welche, wenn man eine

Lage von compactem Basalt mit einer Unterlage von Tuff

als je einer Eruptionsperiode angehdrend ansehen durfte,

vier aufeinanderfolgendenPerioden entsprechen wurden.
Am Rande des Gebirges treten die Deckengrenzen recht

deutlichhervor, namentlich am Purberg bei Kaaden und
im Egerthale zwischen Kldsterle und Schlackenwerth.
Im Inneren des Gebirges sind dieselben an den Gehangen
der Erosionsthaler meist minder leicht kenntlicb. Beach-
tenswerth ist, dass der Deckenbau auch an den Gangen

.

ersichtlich ist. So wird z. B. der Granulit zwischen Warta
und Wotsch von sieben Gangen durchsetzt, von welchen

Eragablrge Mlttelg«blrge
DU HBhtH von Tgttaer Wind* Schnttberg Xahnbtrg
NoUndorf Kl. Kahn BShm. Kahn

yig. 981. Sattal iwlichoo dem En- and Mitlelgeblrge oberhmlb K5olgiw»ld.

N«ch «T. BlU. T. KofUtka.

der im Erpelstein aufragende der machtigste ist. Auch
der Gammischstein vor dem Dorfe Wotsch, welcher mauer-
artig uber den Granulit aufragt, macht sich weithin
bemerkbar. Nach Laube durften wohl viele von den nie-

drigen Kuppen vor dem Stocke in der Gegend von K16-
sterle und Kaaden als Gangkuppen zu betrachten sein,

obwohlauch manche Ueberbleibsel der ehemaligen Decken-
ausbreitung vorstellen durften. Mehrere Basaltvorkommen
werden weiter unten classificirt (S. 1401 f.) Ueber die

zwischenlagernden Tuffe sei erwahnt, dass sie manchmal
breccienartig, manchmal wackenartig verandert erschei-

nen. Eine Eigenthumlichkeit derselben sind r<5hrenf6rmige

lecher von verschiedener Tiefe, Weite und Lage, welche
an einigen Tuffwanden, namentlich am Schwedelberg
2wischen Giesshubel-Puchstein und Zwetbau, in ziemlicher
.Anzahl ersichtlich sind.' Sie werden ZwerglOcher genannt,
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und v. Hochstettee hat dieselben fur Hdhlungen nach
in die Tuffe eingeschlossenen, aber vfillig zerstorten und
ausgewitterten Baumstammen erklart.

Von eigentlichen Eegeln wird das Duppauer Gebirge
nicht uberragt und entspricht also in seiner zusammen-
hangenden Erstreckung der allgemeinen Bezeichnung des
ganzen Gebirges wenig. Die hochsten Punkte sind der
Oedschlossberg (925 «i), der Liesenberg (806m), derHerr-
gottstuhl in der Wotsch (719 m), der Himmelstein (633 m),
die Buchkoppe bei Giesshubel (594 m) und der Purberg
bei Kaaden (591 1»).

Ringsum wird der Stock des Gebirges von isolirten

Kegeln und Kuppen umgeben. Hieher gehoren die Basalte
von Wiesenthal und Seifen im Erzgebirge, der Kammer-
buhl (500 m) und Eisenbuhl, der Hornberg (575 m), der
Gabhornberg, Miroditzer Berg, Lange Berg, Prasslesberg,
Podhorn (846 m), Vladaf bei Chiesch, Chlum bei Manetinr

Hollberg bei Preitenstein (z. Th. von uralten Steinwallen
gekront), der Wolfsberg bei Tschernoschin, der Schwam-
berg und Weseritzer Berg, der Weinberg, in der Pilsner

Gegend und viele andere. (Vergl. S. 1413). Phonolith-
kuppen stehen den Basaltbergen an Anzahl weit nach.
Im Centralstock fehlen sie bis auf Spuren am Seeberg
und Purberg bei Kaaden ganzlich, sudlich von demselben
erheben sich aber der Engelhauser-Schlossberg (713 m) r

der Tschebonberg (810 m) S von Theusing und einige

kleine Kuppen bei Prochomuth und Pern SO von Tepl.

Das Leitmeritzer Mittelgebirge besteht in

seiner centralen Hauptmasse ebenfalls aus einerReihen-
folge von Tuff- und festen Basaltlagen, die ein terrassen-
fOrmiges Plateau bilden, welchem scharfgezeichnete Pho-
nolithkuppen aufgesetzt sind. Das Gebirge beginnt im
Sudwesten zwischen Laun und Bilin und zieht in einem
sanften Bogen nordostwarts bis B6hm. Kamnitz und Haida
in einer Lange von etwa 9 Meilen. Die grOsste Breite im
mittleren Theile des Gebirges betragt uber 3 Meilen.
Den geologischen Bau desselben kann man am besten
im tiefen Einschnitt der Elbe und im Polzenthal studiren,
an deren steilen malerischen Gebangen die Wechselfolge
der Gesteinslagen, sowie die verschiedene Beschaffenheit
der festen Basalte, als auch namentlich die zahlreichen
Gange deutlich ersichtlich sind. Die petrographische Be-
schaffenheit der einzelnen Vorkommen wird weiter unten
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erortert; hier sei nur besonders auf die merkwurdigeri
Basaltg&nge des Werkotsch bei Wannow S von Aussig auf-
merksam gemacht, die am linken Elbeufer einen mauer-
artig vorspringenden Felsen mit prachtvoller Saulen-
structur bilden. Die Gange setzen am jenseitigen Elbeufer
fort. Auch der Schreckenstein scheint ein ahnlicher Pho-
nolithgang zu sein.

Nach dem verschiedenen ausseren Charakter hat
K. V. KofelSTKA *) das Leitmeritzer Mittelgebirge in drei
grosse Gruppen eingetheilt, deren Grenzen ziemlich gut
durch das Elbethal zwischen Lobositz und Tetschen und
das Bielathal bei Aussig angegeben werden. Demnach
kann man im Mittelgebirge eine siidwestliche, eine nord-
ostliche und eine nordwestliche Gruppe unterscheiden.

Der sudwestliche Flugel des Mittelgebirges
hat zum Knotenpunkt den imposanten Bergkegel des
Milleschauer oder Donnersberges und kann nach dem-
selben benannt werden. Den Centralstock desselben bildet

ein stellenweise plateauf6rmiger, im Ganzen aber ver-
haltnissmassig schmaler Rficken, aus welchem kegel- und
kuppenf6rmige Berge theils einzeln, theils in Gruppen ver-

einigt aufragen. Es sind dies: 1. die Milleschauer Gruppe,
uber deren basaltischen Rucken sich der prachtvolle
phonolitische Donnersberg (8S5w) am hdchsten erhebt.

Nach Osten zu senkt sich der Hauptrucken ziemlich flach

gegen den Sattel Paschkopole (470 m), urn sich aber
sogleich wieder im Eletschenberg 704 m hoch zu erhe-
ben. Im sudwestlichen Theile der Gruppe dominirt der
Grosse Franzberg (662 m). 2. Das Bfezina-Plateau, welches
sich sudwestlich an die Milleschauer Gruppe anschliesst

und TomGrossenKlotzberg(734m), Stepaner Berg (620 m)
und Kleinen Klotzberg (670 w) gekront wird- 3. Die
Gruppe des Radelsteines, ein durch zahlreiche Querrucken
vielgegliedertes, im nOrdlichen Theile im massigen basal-

tischen Radelsteine (749 m) am hdchsten ansteigendes
Plateau. Mit dem Hauptkamme streichen fast parallel

zwei Bergkamme : der etva 550 m hohe Ziegenrucken im
Norden und der kantige, in der schGnen Felsspitze des
Wostrej Berges (715 m) endigende Rucken im Suden.
4- Das Padloschiner Plateau erhebt sich in dem Dreiecke,

*) Archiv d. naturw. Landesdurchforsch. v. BOhmen. I. Bd.

I. Abth. Prag, 1869.
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welches vom Elbethale, der Bielafurche zwischen Staditz
und Aussig und vom Staditz-Habrowaner Thale gebildet
wird, ausser im Sudwesten von alien Seiten steil als

m&chtige basaltische Bergmasse mit dem Glaberberg
(509 m) als hochstem Punkte.

Rings urn diesen in vier Gruppen sich gliedernden
Hauptrucken erheben sich aus dem flachen Terrain ein-
zelne Bergkegel, sowie Gruppen derselben. Es sind auf
der Sudwestseite die Gruppe des Hoblik (509 m), des
Rannaier und Millaier Berges (509 m) N von Laun ; auf
der Sudostseite die Gruppe des prachtvollen Bergkegels
Lobosch (569 m) und des Suttom (507 m) mit dem Kosfal

(490 m) und suddstlich davon am ftussersten Rande
des Fusses des ganzen Gebirges die Hasenburg (417 m) :

endlich auf der Nordwestseite die Gruppe der Biliner
Berge: Borschen (Bofen) oder Biliner Stein (534 m).

Schladnig (521 m), Schauferberg (432 m), ferner der Wach-
holderberg (382 m) und Schlossberg bei Teplitz (392 m),

sowie die Gruppe des Jedowin (338 m) und Rabneiberges

(384 m). Eine Anzahl dieser Berge ist auf Fig. 982
ersichtlich.

Der nordostliche Flugel des Mittelgebirges

besteht aus mehreren nur locker mit einander verbun-
denen Bergmassen, welche ausserdem durch das Polzen-
thal in zwei Zuge geschieden werden. Der grossere sud-

westliche Theil zeigt drei Haupterhebungen : 1. Den
Rucken von Nemschen und Babina, welcher von Krammel
bei Aussig bis SchMtenitz bei Leitmeritz in iS50-Richtung
streicht und am hochsten im Tannbusch (671"4»»), Tscher-
nisker Berg (656*2 m), Babinaberg (629*6 m) und Jungfern-

steine (603 m) ansteigt. Ihm gehort auch der Wostrejberg
(583 m), Schreckenstein, Jordan undDeblikan. Eine sud-
westlich gerichtete Abzweigung wird vom Kamaikfelsen
(369 m) und Straschitzkeberg, ein nach S auslaufendes
Glied vom Radobyl (398 m) bezeichnet. 2. die Gruppe
des Geltschberges nordwestlich von Liebeschitz mit dem
Geltschberg (719*9 m), Matzenstein (583'9 m), der Rovne-
hohe (608m), dem Pannaberg (593 m) bei Rubend6rfel
und dem Kelchberg (533 m) bei Triebsch. 3. das Plateau
von Munker und Reichen, dessen hfichster Punkt der

Zinkenstein (680*8 m) oberhalb Klein Priesen isL Einen
Auslaufer dieses Plateaus nach Osten bildet der breite

•ivaldbedeckte Rucken des Kohlenberges (567 m) und des
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Koselberges (596 m). Nach 8 und SO erstreckt sich eine
Reihe paralleler schmaler abgerundeter Rucken, welche
sich theils in das Thai von Drum und Graber, theils

in jenes von Auscha herabsenken. Der Sattel zwischen
diesen beiden Thalern vermittelt die Verbindung mit
dem Plateau von Dauba und Mscheno, welchem die
schonen domformigen Kuppen : Eichberg (463 m) bei Ko-
noged, Ronberg (551 m) bei Bleiswedel und Wijhoscht
(613 m) bei Hohlen aufgesetzt sind.

Der nordostliche Theil des tn Rede stehenden
Flttgels des Mittelgebirges (N vom Polzenfluss) besteht:
1. aus dem Plateau von Guntersdorf mit stark hervor-
tretenden Randern, die vom Poppenberg (525 m), Falken-
berg (501 m) und Doberner Berg (531 m) uberragt werden;
2. dem Rucken von Bocken mit dem Bockenberg (442m)
in der Mitte und der Hdhe von Freudenheim - (457 m)
im Norden; 3. dem machtigen Rucken von Blottendorf,
auf welchem langgezogene Bergwalle aufgesetzt sind,

'

namentlieh der Sonnenberg (624 m) bei Parchen, Kamm-
berg (618 m) bei Schelten und der Blottendorfer Berg
(622 m). Die Verbindung des Ruckens. mit dem Sand-
steingebirge erfolgt unmittelbar. Als Endpfeiler des Mittel-

gebirges kann hier der prachtvolle Kegel des Eleisberges

(760 m) angenommen werden. An diesen dritten Rucken
schliesst sich die Berggruppe um Bohm. Kamnitz an,

•darunter die Hochpunkte : Schlossberg (537 m), Forstberg

(521 m) bei Meistersdorf, Hofberg (523 m) bei Sandau,
Schossenberg (500 m) bei Straussnitz, der Bdhmische Berg
(483 m) und der Kottowitzer-Berg (497 m).

Der. nordwestliche Flugel des Mittelgebirges

wird durch das Teplitz-Karbitzer Tertiartiefland und die

Elbefurche von den beiden vorigen getrennt und im
Norden wird er vom Konigswald-Eulauer Thale begrenzt.

Zwischen Konigswald und Zuckmantel erhebt sich der
Thalboden rasch bis zu 400 m SeehOhe, so dass zwischen
Klein Eahn und Saara ein breiter, wenig geneigter sum-
pfiger Sattel entsteht, welcher das Teplitz-Karbitzer Kohlen-
becken mit dem Eulauer Thale verbindet. Auf einer Seite

steigt das Erzgebirge zur Nollendorfer Hdhe steil an, auf
•der anderen Seite erhebt sich, ziemlich deutlich als oro-

^raphische Einheit ausgepragt, das Mittelgebirge mit dem
Kahnberg (500 m, Fig. 981). Der ganze Flugel bildet ein

-viereckiges Plateau, welches nach SO und NO zwei kurze
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Bergrucken entsendet und im Sudwesten von einer Stufe

von Vorbergen umgeben wird. An seinem Aufbaue bethei-

ligt sicb wesentlich Basalt und Basalttuff, zum Theil

aber auch Kreide- und Tertiargebilde, wahrend Phonolith
nur untergeordnet auftritt. Das Plateau erhebt sich steil

fiber die Umgebung und steigt namentlich an den Randern
hocb an. Die hdchsten Punkte sind bier der Gatschken-
berg (548 m), die Hutberge von Konigswald (529 m), der

tlachgewolbte Lerchenberg (615 m) VTvon Ohren und der

phonolithische ruinengekronte Blankensteinberg (545 m).

Der nordostliche Rucken, welcher vom Lerchenberg ab-

zweigt, theilt sich in mehrere Glieder und endet in den
raalerischen bewaldeten Bergkuppen: Hopfenberg (515 m),

Hutberg (498 m) und Pfeffenberg (351 m). Der von Ohren
gegen SO sich wendende Rucken zieht gegen Barken und
wird hier Sieben Berge (437 m) genannt. An ihn schliesst

sich der Rucken von Leissen, welcher im Harre Berg
(494 m) endigt, und sudlicher der von der Plankenstein-
burg abzweigende Rucken an, welcher in die schroffe

Felswand des Ziegenberges (397 m) auslauft.

Wie das Duppauer Gebirge so wird auch das Leit-

meritzer Mittelgebirge ringsum von isolirten Bergkegeln
umgeben, die man im Norden bis oben am Kamme des
Erzgebirges, im Suden aber bis in der Mitte Bdhmens
antrifft. Wir konnen nur einige nennen, so zunachst am
linken Ufer der Elbe den Steinberg bei Katharinaberg,
den Lichtenwald bei Fleyha, den Spitzberg bei Schonwald,
den schon erwahnten Kahleberg bei Eulau, ferner die
kleinen Kuppen am Fusse des Erzgebirges bei Strahl,

Turn, Kulm, wahrend im Suden der Rip oder Georgs-
berg (454*6 m), der Schlaner Berg (Salzberg), und der
Vinafitzer Berg bei Kladno am weitesten in das Land
vorgeschoben sind. Hieher gebdren auch die Basaltadent
im mittelbohmischen Canibrium und Obersilur. — Am
rechten Ufer der Elberagen zahlreiche Bergkegel unddom-
fOrmige Euppen uber das Kreideplateau empor, und zwar
im Saden des zusammenhangenden Mittelgebirges in der
Umgebung ven Dauba, Melnik, Mscheno, Bohm. Leipa,

Reichstadt, Gabel und Zwickau, als auch im Norden,
zumal in der Rumburg-Schluckenauer Grenzausbuchtung.
Die namhaftesten der hier zu nennenden Basalt- und
Phonolithberge haben schon bei der Schilderung des
b6hm. Sandsteingebirges Berucksichtigung gefunden. Es
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seien noch besonders erwahnt: die

Kuppen um Auscha, .der Alt Per-
stein (470 to) bei Dauba, die Mik-
kenhaner Steine bei dem gleichna-

migen Dorfe, der Eichberg (452 m),

Petzberg (450 »»), Bomayberg (443 m)
und Buchberg (474 to), welche die

grosse Hirschberger Teichebene um-
geben, der Rollberg (696 to) bei

Niemes, die Berge um Zwickau und
Reichstadt (Spitzberg (447 to), Sla-
vicek (535 to), Kamnitzberg, Lauf-

berg (485 to), Schmiedeberg (568 to),

Limberg (664 to) u. a.) und die Berge
zwischen Zwickau und Oschitz —
Kutichberg, Schlossberg, Falkenberg
(632 to), Muhlstein, Johnsberg, Hoch-
waldberg (751 '5 to), Raubschloss,
Fuchsberg, Pfaffenstein — von den
naheren; der Chlomek N von Mel-
nik (281 m), die Kuppen um Msche-
no, Weisswasser (namentlich die

beiden Bdsige, 600 to), Hiihnerwasser
und Aicha (Devin 437 to, Hirsch-
berg 474 to) von den entfernteren.

Besonders interessant sind hier zwei
stundenweit bei BOhm. Aicha gegen
Huhnerwasser zu verfolgende Ba-
saltgange, welche als sog. Teufels-

mauern (bei Sobaken 515 to) in Ge-
stalt mehrere Meter hoher, aus ho-
rizontalen eckigen Saulen aufge-

bauter Wande das Sandsteinplateau
iiberragen.

NSrdlich vom centralen Theile
des Mittelgebirges erheben sieh

ebenfalls zahlreiche isolirte Kuppen
"iiber das angrenzende Terrain, so

der Poppenberg, Rosenberg, Hutten-
l>erg (469 m) zwischen Tetschen und
BOhm. Kamnitz, der Kaltenberg

C736 w), Schindelhengst (648 to),

Irigberg zwischen letzterer Stadt

I
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und Ereibitz. Von den Bergkegeln, welche das Rum-
burger Granitgebirge krCnen, verdienen der Tanzplan
(597*4 m), Wolfsberg (589*8 m), Plissenberg (501'8 m) und
Botzenberg (538*6 m)|ihrer Hdhe undschOnen domf6rmigen
Gestalt wegen besondere Erwahnung. Im Uebrigen ist

S. 1250 zu vergleichen.

Das Se toiler' Gebirge besitzt keinen centralen,

zusammenhangenden Stock, sondern besteht aus einer
Anzahl von einander getrennter Rilcken und weitbin
verstreuter isolirter BergkUppen, die im orograpbischen
Sinne zusammengefasst werden mussen, obwohl sie ihrer

Entstehung nach verschiedenen geologischen Epochen an-
gehdren. Es sind namlich zum Theil Porphyr- und Mela-
phyrberge, .die bei der Beschreibung des nordbohmischen
Postcarbons hinreichende Beriicksichtigung gefunden
haben; zum Theil Basaltkuppen, derer hier in aller

Eurze gedacht sein mag. Als Grenzscheide zwischen dem
Semiler Gebirge und dem Mittelgebirge mag das Iser-

und Neissethal angenommen werden.
Dementsprechend wurden zum ndrdlichsten Theile

des Semiler Gebirges die Basaltberge der Friedlander
Grenzausbuchtung und des sudlicheren Isergebirges ge-

h6ren. Um den Nordrand des Isergebirgsmassivs zieht

sich in weitem Bogen eine Eette von Basaltdurchbruchen
und bildet eine Reihe schdner Bergkegel, wie namentlich
den Hohen Hein (491m, Fig. 89), Steinmerichberg (418 »).

den Friedlander Schlossberg (340 t»J, ROsselberg (400 m)
und Humerichberg (510m)N von SchGnwald. Im Bereiche

des Isergebirgsgranitites ragt besonders am sudlichen

Rande des Maxdorfer Ruckens der schone Basaltkegel

„Keuliger Buchberg'1 (854 m) und ihm gegenuber der ton

alien Seiten freie scharfe Eegel des Spitzberges (817 m)
zwischen Tannwald und Albrechtsdorf hervor. Im Iser-

thale von der Mundung der kleinen Iser am Fusse des

Buchberges einige Kilometer abwarts, beflndet sich das

mineralogisch interessante Terrain, wo im angeschwemmten
Quarzsand, Gruss und Ger6lle Korner von Titaneisen

(I serin), Rubin, Saphir, Zirkon, Pleonast u. s. w., oft

noch mit deutlicher Krystallform, gefunden werden.

woraus zu urtheilen ware, dass diese Edelsteine aus der

Nahe (viclleicht aus dem Basalt) stammen.
Die zum Semiler Gebirge zu zahlenden Basaltberge

im Innern Bohmens dstlich von der Iser haben zum
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Theil schon Erwahnung gefunden (S. 1212 ff. und 1254 ff.) r

worauf hiemit verwiesen sei. An die dort genannten
Rucken und Berge schliessen sich einige Euppen bei
Sobotka (Humprecht, 340 m, Cerovka), bei Walditz und
Eisenstadtl NO von Jicin an.

Zu den entfemtesten gehoren die Basaltkuppen bei
Hfidelec und Lany in der Belohrader Niederung SO vom
Neu Paka, der Kunetitzer Berg (333-8 m) bei Pardubitz
und der Gang der von hier sudwarts fiber Spojil. bis
Vystrkov auslauft, sowie die beiden kleinen Kuppen
Koschumberg und Chlomek bei Luze SW von Hohen-
mauth in Ostbohmen.

Oligocaen und Miocaen.

Das Oligocaen ist in Bohmen nur im nordlichen Ab-
lagerungsgebiete vertreten und zwar nur durch seine beiden
oberen Stufen: das Mittel- und Oberoligocaen, da Gebilde,

die man kaum mit Recht zum Unteroligocaen gezahlt hat, auf
ganz geringe Vorkommen im aussersten Norden des Landes
beschrankt sind. Die Ablagerungen sind durchwegs Suss-
wasserbildungen, die auf das Vorhandensein ausgedehnter
Susswasserbecken im Bereiche des heutigen Kegelgebirges
hinweisen, welche zu derselber Zeit dort bestanden, als

das benachbarte Sachsen zum Theil vom Oligocaenmeere
bedeckt war.

Diejungste Tertiarformation, das Neogaen, wird in zwei
Hauptstufen: das Miocaen und Pliocaen eingetheilt, von
welchen in den tertiaren Susswasserablagerungen Bobmens
nur das Miocaen vertreten ist. In SQdbChmen werden
die tertiaren Ablagerungen sammtlich zum Miocaen gezahlt

und in Nordwestbohmen umfasst dasselbe jene an m&ch-
tigen Braunkohlenfldtzen so reichen Bildungen, welche wohl
vornehmlich erst nach den gewaltigen Basalteruptionen zum
Absatze gelangten Nichtsdestoweniger darf man dem von
REUSS und JOKELY eingefuhrten Eintheilungsprincipe, wo-
nach fur die Gliederung der nordbOhmischen Braunkohlen-
ablagerungen die Basalteruptionen von ausschlaggebender Be-

deutung sein solien, nur ganz im Allgemeinen zustimmen,

indem diese Eruptionen nachweislich zu verschiedenen Malen
erfolgten und somit in bestimmter Weise als .basal tische
Periode" eigentlich nur ein gewisser Abschnitt der lang-

andauerndcn Epoche der wiederholten Basalteruptionen, wohl
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iener der intensivsten Eruptionsthatigkeit, bezeichnet wer-

den sollte, von welchem Uebereinkommen dann naturlich

auch die Begriffe „vor- und nachbasaltische Periode"
abhangen wurden. Aus diesem Grande werden wir diese

Bezeichnungen im Folgenden nur nebenbei anwenden.
Das Tertiar im Nordwesten BOhmens bildet drei von

•einander deutlich getrennte Ablagerungen, die nach den

grflsseren Stadten, um welche sie sich ausbreiten, benannt
wurden. Es sind: 1) die Egerer Ablagerung, 2) die Fal-

kenauer Ablagerung und 3) die Saaz-Dux-Leitme-
ritzer Ablagerung. In der letzteren ist das Tertiar typisch

entwickelt und wir werden daher mit ihr die Beschreibung
desselben beginnen und hieran dann die Beschreibung der

Miocaenablagerungen SudbOhmens und des marinen Mio-

caens an der Ostlichen Landesgrenze anschliessen, zunachst

aber die angeblich unteroligocaenen Gebilde kurz besprechen.

Bei dem sehr engen Zusammenhange der oligocaenen und

miocaenen Schichten in den nordwestbshmischen Braun-
kohlenablagerungen raussen wir, um die Uebersichtlichkeit

der Darstellung nicht zu gefahrden, davon abseben, in jeder

Partie beide Formationen einzeln zu behandeln.

«) Dm Oligocaen nnd Hiocaen In HordbShmen and am Turn dM
Bragablrget.

Das Unteroligocaen ? in Nordbohmen greift aus

der Lausitz (Zittauer Ablagerung) auf bObmisches Gebiet

heruber. Die beztiglichen Gebilde liegen dem Granit auf und

werden selbst wieder von machtigen diluvialen Ablagerun-

gen bedeckt, unter welchen sie nur in schmalen Streifen zu

Tage treten. Sie wurden von KKEjCf zum Unteroligo-
caen gestellt und beilaung mit dem Ligurien parallelisirt.

Indessen ist, soviel mir bekannt, zur Begrundung dieser

Ansicht nichts absolut Ueberzeugendes vorgebracht worden,

und durften diese Ablagerungen wohl besser zum Mitteloli-

gocaen einzubeziehen sein.

Ein Streifen erstreckt sich in der Gegendj von Fried-

land beiderseits entlang des Wittigflusschens, auf dessen

linkem Ufer bei Weigsdorf in einer Teufe von 25 m ein in

thonige Schichten eingelagertes, etwa 3 m machtiges Braun-

kohlenlager angefahren wurde. Dasselbe ist in zwei Banke

gesondert und fuhrt theils Lignit, theils minderwerthige

Moorkohle. Der Abbau wird ziemlich rege betrieben.
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Ein anderer Zug des Unteroligocaens ? begleitet in der
Grottauer Gegend den Neissefluss. Hier liegen auf dem Gra-
nit- und Gneissgrundgebirge Sand- und Thonschichten, de-
nen drei nicht sehr machtige BraunkohlenflOtze eingelagert

sind. Auf diese im Ganzen etwa 4 m machtige Stufe folgen

6 Meter Thon und Sand, worauf wieder eine etwa 10 m
machtige kohlenfuhrende Abtheilung folgt, in welcher f&nf

Braunkohlenbanke unterschieden werden konnen. Die tief-

sten und obersten Banke enthalten ziemlich gute Braun-
kohle (Lignit), die Mittelbanke aber zum Theil unbrauchbare
erdige Moorkohle. Einige fruher bestandene Gruben sind

schon aufgelassen, nur in GSrsdorf wird gearbeitet. (Vergl.

S. 1431.)

Saaz-Dnx-Leitmeritzer Braunkohlenablagernng.
Dieselbe breitet sich als hGgeliges Flachland sudlich vom
Erzgebirge zum Mittelgebirge, und vom Ouppauer Basalt-

gebirge im Westen, beziehungsweise von den Orten Ghiesch,

Waltsch, Maschau, Radonitz, Kaaden, Kldsterle nordostwarts
uber Podersam, Priesen, Saaz, Komotau, Postelberg, Brux,
Bilin, Dux, Teplitz, Aussig, Bensen bis Bohm. Kamnitz und
in einzelnen Partien auch noch weiter bis zum Lausitzer

Gebirge aus. Im grossten Theile dieser mehrfach unter-

brochenen und von machtigen, kaum merklich gewellten

dOuvialen und alluvialen Ablagerungen bedeckten Erstreck-

ung ruht das Mitteloligocaen auf Baculitenplanern der Prie-

sener Kreideschichten (S. 1330), zum Theil aber auch un-
mittelbar auf dem Urgebirge.

Das Liegendste der Ablagerung bilden Sandsteine,

welche der Beobachtung nur an gewissen Stellen zuganglich

sind, wie namentlich im Elbethale und in dessen Neben-
schluchten zwischen Lobositz und Tetschen, um Lewin bei

Auscha, um Bensen und Sandau. Diese Sandsteine gehen
stellenweise in Conglomerate uber und schliessen schicht-

weise fast hornsteinartige Susswasserquarzite ein oder ent-

halten einzelne harte quarzige Partien. welche nach der

Auswitterung in losen Blocken auf der Oberflache verstreut

herumliegen ; jedoch ist es noch keineswegs ganz sicher,

dass alle diese Sandsteine, welche nur undeutliche Pflanzen-

reste enthalten, wirklich zum Tertiar gestellt werden durfen.

Sie kOnnten ihrer Lagerung nach auch den Ghlomeker
Schichten (S. 1336) angehOren. *) Erwiesenermassen oligo-

*) Wolf und Becker stellen auch die Sandsteine von Koje-

JTafMr, Geologic Ton BShmea. 86
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Kohle

caen sind nur die Sandsteine am Nordrande der Erstreck-
ung bei Ober Leutensdorf, SalesiushOhe bei Ossegg, Komo-
tau, Tschernowitz und am Kleinen Purberg, welche hier hoch
iiber das Durchschnittsniveau der Ablagerung gehoben er-
scheinen. Auch in diesen kommen harte quarzreiche Par-
tien vor, wie z. B. bei Ossegg, Tschernowitz, Kaaden, Radigau
u. a., welche stellenweise wohlbestimmbare Pflanzenpetre-

facten (bei Ossegg Versteinerungen
von SQsswassermuscheln) fuhren,

aus denen sich ihr mitteloligocae-

nes Alter (Tongerische Stufe) er-

gibt. Namentlich im Sandstein am
Kleinen Purberg finden sich Pflan-

zenreste oft in unglaublicher Menge.
Auch am entgegengesetzten

sudlichen Rande bei Satkau. Mi-
chelob, Holleditz und Liebeschitz.

gegen Tuchofitz zu, kommen murbe,
von einzelnen quarzigen Schichten
durchsetzte Sandsteine zu Tage,
welche jedoch nur annaherungsweise
als Analogon der Eomotauer Sand-
steine gedeutet werden durfen, da
sie keine entscheidenden Petrefac-

ten geliefert haben. Wohl sind aus
einer uber dem Sandstein liegen-

den etwa 20 cm machtige Schiefer-

thonschicht 10 Pflanzenarten ge-

nannt worden,*) durch welche in-

dessen die altere Ansicht, dass die.-.

Gebilde dem Miocaen angehdren

sand and s«nd. kdnnten, palaeontologisch noch nicht

hinreichend widergelegt ist. Freilich

kann man sich diese Vorkommen
am Tage im Zusammenhange mit

jenen im Liegendsten der Ablager-

ung an vielen Stellen angefahrenen Sandsteinen denken,

welche als altestes Glied der Braunkohlengebilde Btihraens

entschieden vormiocaenes Alter besitzen. Bestimmt aber darf
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titz und aus der Kaadener Gegend, die oben (S. 12<7) der Korvtzaner
Stufe eingereiht wurden, zura Tertiar, wobei sie sich aber uur auf die

Gesteinsahnlichkeit berufen kOnnen.
*) J. KuMa, Vest. kral. ieske spol. nauk. 1889, pag. Kg.
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man zum Mitteloligocaen die plastischen Thone mit zahl-
reichen Pflanzenabdrucken zahlen, welche bei Prie9en unweit
Bilin in den das Kohlenflotz uaterteufenden Sandstein einge-
lagert sind, sowie die ebenfalls pflaiizenfuhrenden Quarz-
sandsteine aus dem Pfarrbusch bei Schiittenitz N von Leit-

meritz. Die Sandsteine, deren Machtigkeit 5—10 m betragt,

werden namentlich um Tschernowitz, am Katzenhubel zwi-
schen Eomotau und GSrkau, auf der Salesiushohe (424 m)
und bei Strahl SO von Klostergrab in zahlreichen Stein-
bruchen als Steinmetzmaterial und zur Erzeugung von Muhl-
steinen gewonnen, wegen der stellenweise starken Zerkluft-

ung des Gesteines sind aber grosse Werksteinblocke nicht
uberall zu erlangen.

Weit grSssere Ausdehnung und Machtigkeit als der
Braunkohlensandstein, besitzt im Saazer Gebiete der Ab-
lagerung jener weiter hinauf folgende Schichtencomplex,
welchen Jokely Saazer Schichten (Fig. 983) benannt
hat. Er besteht aus einer Wechselfolge von meist weissen
oder gelblichen Quarzsanden und mehr minder sandigen
Schieferthonen oder auch massigen, z. Th. plastischen und
pyritfflhrenden Thonen, deren Gesammtmachtigkeit an eini-

gen Stellen uber 100 »» betragen durfte. Ihre Hauptverbreit-
ung ftllt in den sudostlichen Theil der Ablagerung. Zwi-
schen Lippenz und Podersam ruhen sie direct auf Kreide-
oder Postcarbongebilden. Nordwarts reichen sie bis Pole-
hrad, Hawran, Wodierad, und lassen sich uber Priesen und
Liebisch bis Tschachwitz verfolgen. Das Verhaltniss der
Sand- zu den Thonscbichten ist ein ver&nderliches, indem
bald jene, bald diese vorherrschen. Jene enthalten hauflg
feine Sandschiefer, diese Schieferthone, welche beide reich

an Pflauzenresten sind und gewfihnlich Braunkohlenllotze
einschliessen, welche abgesehen von der geringen Machtig-
keit auch wegen der schlechten, mulmig-thonigen Qualitat

der Eohle in der Regel nicht abbauwurdig sind. Gewisse
pyritreiche schieferige Schichten, deren Machtigkeit z. B. am
Nordrande des Kaaden - Strosauer Ruckens 20 m betragt,

kdnnen als Allaunschiefer verwendet werden. Die Lager*
ungsverhaltnisse der Saazer Schichten sind an den meisten
Thalgehangen der Beobachtung sehr gut zuganglich. Ueber
und unter den BraunkohlenflOtzen fiuden sich stellenweise

Lagen oder Nester von thonigem Brauneisenstein oder Sphae-
rosiderit. Die entsprechenden Gebilde fehlen in der Biliner

Gegend ganz und im Leitmeritzer Gebiete besitzen sie nur
geringe Entwickelung. 8C*
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Alle bisher erw&hnten Bildungen werden zum Mittel-
oligocaen gestellt und als vorbasaltisch betrachtet.

Hierauf folgen meist wohlgeschichtete Basalttuffe, wel-

che einerseits in Basaltconglomerate, anderseits in Schiefer-

thone ubergehen und vielfach von Basaltadera durchsetzt

werden oder in machtigen Lagen mit Basalt abwechseln,

wovon man sich am besten an den steilen Gehangen des

Elbethales bei Aussig uberzeugen kann. Stellenweise, und

zwar auf der rechten Seite der Elbe haufiger als auf der

linken, sind den Tuffen kleine KohlenflOtze eingeschaltet,

welche oft von Basaltadern durchsetzt und eigentbumlicb

verandert sind. Am schdnsten sind diese Verhaltnisse bei

Salesel NO von Gross Priesen am rechten Elbeufer entwik-

kelt Hier wurden durch Bergbau 13, bei sanft nordOstlicher

Neigung mit einander parallele Fldtze von 10 bis 65 cm

rig. 9S4. Profil dareh die Hr«onkohlen»bl«geraiig iwlichcn BUnkendorf und
Hexnudorf.

JT«ch J. JoUly.

t Qntruindtleln. > Bualttaff n. dgl. 8 Bmll 4 Qluukohle.

Machtigkeit angefahren, die durch 12 bis 20 m machtige

Basalttufflagen von einander getrennt werden. Die Kohle

ist vorzflgliche Glanzkohle von schwarzer Farbe, musche-

ligem Bruche. lebhaftem Aspbaltglanz, ziemlicher Festigkeit

und hoher Heizkraft, wesbalb sie als sog. Salonkohle be-

sonders gesucht und geschatzt wird. (Vergl. S. 1416). Sehr

beachtenswerth sind die zahlreichen Basaltgange, welche

die Tuffe und Eohlenfldtze durchbrechen. Dieselben lassen

sich in zwei Systeme bringen, da ihre Streichungsrichtung

theils eine sudnfirdliche, theils eine ostwestliche ist, somit

beide sich fast unter einem rechten Winkel schneiden, welche

Verhaltnisse ubrigens fiberall im Basaltgebiete bestehen.

Auf der Hdhe von Proboscht erhebt sich der Phonolith-

berg Holaikluk, an welchen Tuffe, die zwei KohlenflGtee

einschliessen, angelagert sind. In diesen Tuffschichten ist

eine Menge von Pflanzenabdrucken enthalten, welche auf

oberoligocaenes Alter (Aquitanische Stufe) verweisen.
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Am rechten Elbeufer sind BraunkohlenflOtze im Basalt-

tuff an vielen Stellen nachgewiesen worden, der Abbau
wurde aber zumeist wegen geringer Machtigkeit und grosser

Unregelmassigkeit der Lagerung bald eingestellt. Solche
Vorkommen sind bei Hlinai, am Fusse des Geltschberges bei

Lewin, bei Lukovvitz, Gross Zinken, Ober SchOnau, Wern-
stadt, Blankersdorf und Liebeschitz bei Auscha bekannt.

Die Verh&ltnisse bei Blankersdorf werden durch das Profil

Fig. 984 veranschaulicht.

Im nOrdlichsten Erstreckungsgebiete bei Wamsdorf sind

im Basalttuff, welcher mit festem Basalt abwechselt, eben-
falls schwache Eohlenfl6tze eingelagert. Das Liegende bildet

der Granit des Lausitzer Gebirges. Dieses Vorkommen ist

wegen der palaeontologischen Funde, die bier gemacht
worden sind, von besonderem Interesse. Die Pflanzenreste,

welche im Kohlenschiefer haufig sind , entsprechen der

Aquitanischen Stufe des Oberoligocaens im niederrheinischen

Braunkohlengebiete.

Bei Freudenheim S von B6hm. Kamnitz, dann bei

Markersdorf und Algersdorf sind ebenfalls im Kohlenschiefer

sehr beachtenswerthe Funde von Thierresten (vergl. S. 1382 ft*.)

gemacht worden.
Bemerkenswerthe Fundorte von Basalttuffen sind in

der Gegend von Bilin zwischen Luschitz, Schichhof und
Mireschowitz, wo die wohlgeschichteten, mit Conglomeraten
und festen Basalten wechsellagernden Tuffe unmittelbar auf

Baculitenplanern abgelagert sind und Einlagerungen eines

blaugrauen Kalkmergels und bunten Halbopals enthalten,

worin zahlreiche Pflanzenabdrucke und Thierreste vorkommen.
Weiter westlich sind Tuffe namentlich in der Umgebung
von Eaaden und Schlackenwerth verbreitet, wo man bei

Tschachwitz, am Purberg, in den Thalern von Radonitz,

Rosengarten, Horn, im Egerthale bei Wikletitz usw. die

Wechsellagerung von Basalttuffen und Conglomeraten mit

festen Basaltlagen gut beobachten kann. Besonders am
Purberg und an dem gegenuberliegenden Schobaberg wird

durch diese Wechsellagerung die mit einem Festungswerke
vergleichbare Form bedingt, da die in senkrechte Saulen

abgesonderten festen Basaltlagen mauerartige Terrassen,

die Tuffe und Conglomerate dazwischen aber sanfte B6-
schungen bilden. (Fig. 985.) Bei Tschachwitz fuhren die

Tuffe Opale und Halbopale und an mehreren Stellen, z. B.

bei GOsen, Atschau, Mannelsdorf usw. ist ihnen Grunerde
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(Seladonit) eingelagert. Der gewOhnliche Verband derselben

mit den Begleitschichten ist aus dem Profil Fig. 986 er-

sichtlich. Die Grunerde, theils sehr rein und plastisch, theils

mehr minder durch Bestandtheile des Nebengesteines ver-

unreinigt, ist ein als Anstrichfarbe gesuchter Handelsartikel

(Kaadener Griin), welcher durch geregelten Bergbau ge-

wonnen wird. Die Lagen der Grunerde werden FlOtze genannt.

Das Einfallen derselben ist sehr wechselnd und zum Theil

sehr steil, so dass sich das Vorkommen der Grunerde als

Begleiterscheinung bedeutender Stflrungen erweist, welche

wohl die raschere Zersetzung der augitischen Gesteine, welcher

die Grunerde ihre Entstehung verdankt, begunstigten. Meist

gibt es mehrere sog. Flotze, von welchen aber in der Begel

nur das oberste abbauwurdig ist. Die etwa 5—30 em mach-

tige Grunerde liegt entweder ganz in Basalttuff oder sie

Fig. 986. D«r Purberg bol Kaadeo.

wird von ihm nur Oberlagert, aber von einer Kalkmergel-
schicht unterteuft. Die Zusammensetzung ist nach E. von
Haueb's Analyse*) eine sehr ahnliche wie jene der be-

ruhmten Grunerde vom Monte Baldo.
Bei Waltsch pflegen Klufte des Basalttuffes mit Hyalith

uberzogen zu sein. Wohl vom gleichen oberoligocaenen Alter,

wie im Wesentlichen die Basalttuffe, durften auch die mehr-

ach vorkommenden Diatom aceenschiefer (Polir- und Saug-

schiefer) sein.

Die meistens an organischen Einschlussen sehr reichen

und aus lauter Diatomaceenpanzern bestehenden Diatoma-

ceenschiefer sind gewOhnlich den Basalttuffen eingelagert.

Man kennt viele Fundstellen derselben, von welchen mehrere

angefiihrt werden mfigen. Am rechten Ufer der Elbe trifft

*) Sitzber. d. k. k. geol. R.-A. 1856, pag. 845.
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man sie bei Zierde unterm Geltschberg S von Lewin, weiters

N von Leitmeritz bei Skalitz (Mentauer Forsthaus ) und bei

Kundratitz, wo sie namentlich am Westabhange desWinter-
berges am Tschersinger Bach*) in Wechsellagerung mit
braunem Saugschiefer den Basalttuffen und Conglomeraten
eingelagert sind; ferner oberhalb des Barenberges bei Binowe
und an der starken Krummung der von Sulloditz nach
Salesel fuhrenden Strasse, wo sie am Ostlichen Bergabhange
im Liegenden eines ausbeissenden schwachen Braunkohren-
fiotzes auftreten und sich durch eine besonders reiche Flora
und Fauna auszeichnen**). Am jenseitigen Ufer der Elbe

ist ein vorzuglicher Fundort am Fahrwege von Seesitz nach
Aussig oberhalb SchOnpriesen***), wo die Diatomaceenschiefer

nebst einer reichen Flora auch Insectenreste geliefert haben.

Am bekanntesten aber ist das Vorkommen von Polierschiefer

am sog. Trippelberge bei Kutschlin

(Fig. 893). Hier liegen auf den
Kreidegebilden Thone undSchiefer-

thone mit Einlagerungen von Siiss-

wasserkalkstein, worauf dann der

Saugschiefer folgt, der einerseits

in weichen Polierschiefer, ander-

seits in Halbopal ubergeht und
aus lauter mikroskopischen Pan-
zern von Diatomaceen besteht und
Thierreste, sowie besonders reich-

lich Pflanzenabdriicke einschliesst.

Als wichtiges Glied durften

vielleicht theilweise zum Oberoli-

gocaen, vorwaltend aber zum
Untermiocaen die Susswasserkalk-

steine zu zahlen sein, welche in beschrankten Lagern den
Basalttuffen an mehreren Orten eingeschaltet sind, oder im
Verbande mit denselben vorkommen. An einigen Stellen al-

lerdings. wo sie friiher in Steinbrtichen aufgeschlossen wa-
ren, findet man heute kaum noch Spuren derselben. Dies

gilt zunachst von dem Vorkommen am Abhange des Baud-

*) R. Raff e It, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A. 1878, pas. 359.
**) V. Bieber, Sitzungsber. d. k. Akad. d. W. LXXX1I. Wien

lS'O, pag. 102. — G. Laube, Verhandl. d. k. k. (.'col. R.-A. 1880. —
J. Wen t z el, die Flora des tertiaren DiatomaceenschieftTs von Sulloditz

im botam. Mittelgebirge. Sitzber. d. k.Akad.d. W. LXXXUI. Wien, 1881,

pag. 241.
***) D. Stur, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A, 1S66, pag. 138.

Fig. 98$. Profll durch das Griin-
erdelager bei Atacbau.

1 BasalttnlT. — 2 Basalt. — S Kallt-

mergel. — 4 BrannelaeDntefn oder
Spbaeroaidcrit. — u GiUoerden&tE.
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neyberges N von Kostenblatt (0 von Bilin) und am Todten-
berge sudwestlich von diesem Orte, von welchen Bergen
nach Reuss ein hier bestehendes, von Susswasserkalk aus-

gefulltes Becken eingeschlossen wurde. Gegenwartig vermag
man die Richtigkeit dieser AufFassung kaum zu prufen, da
man fast nur noch am Wege gegen Lintschen Spuren br&un-
licher Kalkschiefer, begleitet von dunklen Hornsteinlagen, an-

trifft. Aehnlich verhalt es sich mit dem Vorkommen von
Susswasserkalkstein SW von Bilin bei Kollosoruk.

Der Ealkeinlagerungen im Basalttuff der Kaadeuer
Gegend ist schon gedacht worden (S 1365). Unter analogen
Verhaltnissen treten SQsswasserkalke im Basalttuffam Galgen-
berge bei Waltsch und bei Warzen auf. Besonders wichtig

ist das Vorkommen bei Tuchofitz, wo der Susswasserkalk-
stein unmittelbar auf turonen Kreideschichten auflagert. Er
ist von hellgelber oder weisser Farbe, leicht, eignet sich

vorzuglich zur Maltebereitung und wird in grossen Bruchen
gewonnen. Er ist sehr reich an Versteinerungen, zumal
Susswasser- und Landschnecken, welche allem Anscheine
nach zum grdsseren Theile for Bohmen eigenthumlich sind.

aber immerhin eine mindestens theilweise Parallelisirung

dieser Ealke mit der Mainzer Stufe (Untermiocaen) begrunden
lassen. In neuester Zeit wurde am Eamme des Erzgebirges

bei Stolzenhann S von Eatharinaberg ein kleines Vorkommen
von tertiarem Susswasserkalk entdeckt, welches ebenfalls

Schneckenreste geliefert hat, deren von B. Elika ubernom-
mene Bearbeitung noch nicht zu Ende gediehen ist.

Alle erwahnten, mit den Basalttuffen im Verbande
stehenden Gebilde wurden in der sog. basaltischen Stufe

zusammengefasst und zum Oberoligocaen gestellt. Da
jedoch die Basalteruptionen und Tuffanhaufungen nach der

Ablagerung des unteren Braunkohlensandsteines begonnen
und wahrscheinlich wahrend der ganzen Tertiarepoche

sich mehrmals wiederholt haben, also keine bestimmte und
scharf zu begrenzende Zeitdauer bezeichnen, so kann das

oben angegebene Alter der bezuglichen Bildungen nur ais

beilaufig bestimmt angenommen werden, solange es durch

eingehendere, vergleichende zoo- und phytopalaeontologische

Studien nicht genau festgestellt wird.

Dort, wo Basalttuffe entwickelt sind, namlich im Be-

reiche der grossen Basaltmassen des Mittelgebirges und des

Duppauer Gebirges, auf denselben, sonst aber direct auf

dem Liegendsandstein ruht eine in der ganzen Ablagerung
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ziemlich gleichbleibende Schichtenreihe von thonig sandigen,

lettigen, zuweilen schieferigen oder auch in Schotter fiber-

gehenden Schichten, in deren Liegendzone ein bis 40 m
machtiges BraunkohlenflOtz auftritt, welches durch Zwischen-
mittel in Banke zerlegt wird, die stellenweise so von ein-

ander getrennt sind, dass mehrere Flotze fiber einander
entwickelt zu sein scheinen.

Theils durch unterirdische Sattel, theils durch Auslaufer
des Mittelgebirges und spatere Erosionswirkung wird die

ganze Ablagerung in mehrere muldenfOrmige Theile und
einzelne isolirte Partien zerlegt, welche in der Reihenfolge

von Sfidwest nach Nordost kurz besprochen werden mOgen.
Es sei aber sofort bemerkt, dass nach den bisherigen Be-
obachtungen die Ablagerungsbedingungen aller dieser Theile
wesentlich die gleichen waren.

Im westlichsten (Kaadener) Gebiete lassen sich nach
Becker zwei vollstandig getrennte parallele Braunkohlen-
mulden feststellen, von welchen die nOrdlichere, weit wich-

tigere bei Brunnersdorf beginnt und sich uber Deutsch-
Kralup, Komotau, Wurzmes bei einer durchschnittlichen

Breite von 6 bis 7 km ununterbrochen gegen BrQx erstreckt,

wahrend die sudlichere, etwa 3 Am breite Mulde im W bei

Winteritz und Radonitz beginnt, sich fiber Ffinfhunden,

Pohlig, Wikletitz, Negranitz, Tenetitz ausdehnt und sich

2?0 von Holletitz aushebt.

Die Ablagerung der Schichten ist in beiden Mulden
vOllig gleich. Man trifft vom Tage abwarts zunachst gelblich-

^raue kurzkluftige Letten, unter welchen graue, oft in

Schieferthon fibergehende Letten lagern; darunter in Be-
gleitung der Kohlenfldtze und zwischen denselben „weiss-

schwarze Letten, die sehr schwefelkiesreich und in Folge

ihrer leichten Entzundbarkeit die gefahrlichsten Feinde des

Bergmannes sind. Sphaerosiderite oder sog. Kohlensteine

finden sich sowohl fiber als in den KohlenflOtzen und kom-
men nicht selten in denselben Sphaerosideritmetamorphosen
von Baumstammen und plattgedrfickten riesigen Farnstam-
men, die tnit Glanzkohle umgeben sind, vor." Wahrend
nun in der Gegend von Brunnersdorf bis Tuschmitz-Deutsch-
Kralup unter der Liegendtlldtzpartie graue und grfinlich-

graue sehr kurzkluftige Letten lagern, die bei Tuschmitz
durch Sphaerosideriteinlagerungen bemerkenswerth sind,

zeigen die Aufschlfisse, dass weiter im Inneren der Mulde,
dieselbe Flfitzpartie direct auf Saazer Schichten lagert. Eine
ganz analoge Lagerung ergeben die Aufschlfisse der Sfid-
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mulde: wahrend von Radonitz bis Funfhunden einerseits,

dann von Winteritz, Weinern bis Funfhunden anderseils

die FlStzpartie auf Basalttuff, der sich hier in einem schmalen
Rucken einschiebt, lagert, liegt dieselbe von Funfhunden
an am Sudrande auf Saazer Schichten, am Nordrande bis

Tschermich auf bunten Thonen, und dann ebenfalls bis zum
nordostlichen Aushub auf Saazer Schichten. — Bezfiglich

der die Kohlenflotze begleitenden kiesreichen Schieferthone

sei bemerkt, dass sie namentlich am nOrdlichen Ausgehenden
schon in fruheren Zeiten vielfach gewonnen und zur Alaun-

fabrication verwendet wurden. Die durch den Verwitterungs-

process gebildeten schwefelsaueren Salze werden vom Wasser
ausgelaugt und machen dasselbe v6llig ungeniessbar. So ist

durch Ansammlung solchen Wassers in einem von Losch-

haufen umgebenen Terrain mit verfallenen Gruben bei Ko-

motau ein kleines „Totes Meer" entstanden, in welchem
kein Lebewesen existiren kann.

In der Nordmulde ist am westlichen Rande nur ein

machtiges Flfltz vorhanden. Durch Einlagerung von Letten

wird dasselbe in der nordostlichen Fortsetzung bis Komotau
und am sudlichen Rande in ein schwaches OberflOtz (erstes

Fl6tz) und zwei machtige LiegendflStze (zweites und drittes

FlStz) getheilt. NO von Komotau wird durch eine unter-

irdische Erhebung ein Abschnitt in der Ablagerung gekenn-

zeichnet indem sich jenseits des Ruckens die Flotze zer-

splittern und zugleich eine Aenderung der Qualitat der

Kohle eintritt. Im westlichen Theile der Mulde hegt unter

der Kohle Letten, der hier auf Gneiss, am Sudrande aber

auf buntem Thon lagert. In der Priesener Gegend hebt sich

der Letten heraus und das dritte (tiefste) Flotz lagert ferner-

hin sowohl am Rande als in der Mitte der Mulde auf

Saazer Schichten. Die Machtigkeit der Hangendschichten

betragt 15— 120 »», der Fldtzpartie sammtlicher drei Flfitse

24—33 »n (nur bei Wurzmes 50 m), der Kohle 8—17 «. Die

Qualitat der Kohle ist im Allgemeinen gleich, wechselt

jedoch manchmal in kurzen Abstanden. Beschwerlich ist

die bedeutende Grubenfeuchte der Kohle (bis 28%), welche

ein rasches Anbrennen derselben verhindert und der Qua-

litat Einbusse thut.

Das Gesagte sei durch einige Belege aus der Kaadener

und Komotauer Gegend des Naheren erlautert: Bei Brun-

nersdorf stosst das Kohlenfletz am Thalrande gegen Gneiss-

ger6lle ab, wodurch es wahrscheinlich wird, dass das Eger-
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thai und seine Seitenthaler nach Ablagerung der oberen
Braunkohle entstanden sind und dass sich die Tbalsohle
spater durch Ablagerung von Ger6lle bis zu ihrem jetzigen
Niveau wieder erhoht hat, wie denn hier noch die ganze
Oberflache von einer 4 m machtigen Gneissgerdllschicht
bedeckt wird. Bei Brunnersdorf ist das ganze Fl6tzausge-
hende in mulmige Kohle verwittert. N und NO von Wistritz

sind mehrere Tagbaue angelegt. Auch bei Tuschmitz von
Kaaden treten Flotzausbisse zu Tage aus, jedoch wird hier
Grubenbau betrieben. Das Profil des Josef Oswald-Schachtes
ergab folgende Schichtenreihe (die Machtigkeit in Metern)
vom Tagekranz abwarts: Ackerkrume und Lehm 1*90, gelber
Letten 284, grauer Letten und Schieferthon 3640, feste Kohle
mit Lettenstreifen (sog. erstes Fl6tz) 0*95, schwarzer Letten
mit Glanzkohle 2 84, gelber Letten 0'15, schwarzer Letten
0"81, gelber Letten #

30, schwarzer Letten mit Glanzkohle
0-31, Kohlenbank 2

-

84, schwarzer Letten 0*47, Kohlenbank
(im unteren Theile wurden Alligator-Knochen und Schilder,

nach D. Stur wahrscheinlich zu Alligator Darivinii gehorig,
gefunden) 2- 16, schwarzgrauer Letten mit Stein 0" 15, Kohlen-
bank 2*71 (die letzteren Kohlenbanke bilden zusammen das
zweite FlOtz), schwarzer Letten mit Kohlenstreifen 028
(enthalt sehr reichjich Planorbis solidus; auchFroschextre-
mitaten wurden nach D. Stur gefunden), gelber Letten 1*66,

schwarzer Letten mit Kohlenstreifen 0*15, feste Kohlenbank
1*13, schwarzer Letten 0*13, grauer und schwarzer Letten
2*61, Kohle 1*03, grauer Letten 0*03, Kohle 334, schwarzer
Letten 007, Kohle 182 (die letzteren drei Kohlenlagen
werden als drittes FlOtz bezeichnet), grunlichgrauer murber
Letten mit weissen kalkigen Einschlussen und Sphaerosi-
deriten mit CarpinMs-Blattern (nach D. Stur) 10*43, hell-

grauer Letten 4*56 m. Im Ganzen wurden l5
-98m Kohle

durchteuft.

Bei Priesen S von Komotau ist das I. Fldtz mulmig,
das II. und III. zusammengeruckt, nur durch Lettenstreifen

getrennt Bei Prenzig ergibt sich eine vollstandige Ueber-
einstimmung mit dem angefuhrten Profil vom Jcsef Oswald-
Schachte. Das dritte FlOtz zeigt an vielen Punkten, z. B. bei

P6sswitz, Wurzmes, Eidlitz, Puschenbelz usw. (0 bez. SO
von Komotau) eine Zersplitterung in viele wenig machtige
Banfce.

Die Verhaltnisse der Sudmulde gleichen in Allem jenen
der Nordmulde. Im hoheren Niveau derselben, im westlichen
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Theile, ist auch nur ein KohlenflStz entwickelt, welcbes

direct auf Basalttuff lagert (in der Nordmulde auf Gneiss),

weiterhin ergibt sich auch eine Dreitheilung der Kohlen-
ablagerung, die jedoch weniger machtig und bedeutend
raehr durch Letten zersplittert ist als in der Nordmulde.
Die Machtigkeit der Hangendschichten betragt 7— 70 f», der

FlOtzpartie 23—41 m, wovon auf Kohle entfallt: bei Funf-

hunden 8*57 m, bei Holletitz 820 m. Die Kohle ist meist

erdiger als in der Nordmulde.
Noch besonders zu erwahnen sind die Erdbrande

(Brandschiefer, ausgebrannte Letten), welche in der Kaaden-
Komotauer Ablagerungspartie an mehreren Orten vorkommen
und wiewohl sie kein selbststandiges Glied der Formation
vorstellen, doch besonderes Interesse erregen. Sie treten

meist am Rande der productiven oberen Schichtenabtheilung

auf, nur selten ragen sie in dieselbe hinein und in der

Regel ist ihr Vorkommen mit hugelformigen Erhebungen
verbunden, weil das gebrannte Material der Verwitterung

und Erosion grosseren Widerstand zu leisten vermochte als

die umgebenden Letten. Vielleicht kann auch eine Erhebung
von Innen angenommen werden. Man trifft Brandschiefer

von Wistritz, SW von Milsau, zwischen Tuschmitz und
Liebisch, von Liebisch, NW nahe bei Priesen, in Zuscha

(auf der kleinen Euppe steht die Kirche), nahe bei Hoschnitz,

zwischen Hoschnitz und Klein Priesen, in Trupschitz {Kirchen-

hugel), N von Komotau, NO von Tschennich am linken

Egerufer bei Dehlau in der Rachel vom Brauhause hinauf

gegen Horschenitz. In der oberen Rachel ist der Uebergang
von rothem in gelben und grauen Letten vorzuglich zu be-

obachten. In 38 m Teufe liegt hier das Kohlenflotz, welches

abgebaut wird. Es ist in manchen Fallen sicher, dass die

Enstehung der Brandschiefer auf Flotzbrande, die durch

Selbstentzundung der zu Tage ausgehenden kiesreichen

Kohle oder Schiefer entstanden sein mogen, zuruckzufuhren

ist. Immerhin ist es auffallend, dass die zuerst angefuhrten

funf Vorkommen am Nordrande, die beiden zuletzt genanaten

aber am SQdrande der grossen, durch den Granulitrucken

entlang der Eger gekennzeichneten Kaaden-Strosauer Spalte

liegen und direct zu den Bruxer Basalten zu fuhren scheinen.

Dieselben Schichtenglieder wie in dem westlichsten

Theile der Saaz - Dux - Leitmeritzer Braunkohlenablagerung
erscheinen auch in den ostlicheren Partien, weshalb wir

uns bei Beschreibung derselben kurzer fassen konnen.
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Oligocaen a. Miocaen. — Saaz-Dux-Leitmeritzer Ablag. 1373

In der Ablagerungspar-
tie zwischen dem Erzgebirge

und den BrOxer Phonolith-

und Basaltbergen ist das
BraunkohlenflOtz namentlich

am nordlichen Rande sehr

machtig entwickelt. Die La-
gerung ist im Allgemeinen
muldenformig, indem das
FlOtz und die Schichten vom
nordlichen Rande steil, vom
sudlichen Rande flach, doch
ebenfalls deutlich, gegen die

Mitte verflachen, allein mehr-
fache und sehr bedeutende
Stdrungen beeinffussen im
Einzelnen die Lagerungsver-
haltnisse in hohem Grade.

(Fig. 992; inJoK^LT's Profli

Fig. 987 vom J. 1857 ist in

dieser Partie noch kein Koh-
lenflOtz eingezeichnet, wie-

wohl die sonstigen Verhalt-

nisse im Wesentlichen rich

tig dargestellt sind). Auch
von Sudwesten, von See-
stadtl und Gorkau her ver-

flacht das Eohlenfldtz gegen
Norden. Im Profli Wiesen-
berg-Georgenthal-Tschausch-
ROsselberg bei Brflx liegt das

- BraunkohlenflOtz nach H.
Wolf im Ausgehenden am
Erzgebirge 350 m uber See,

im Muldentiefsten 60 m uber
See und im Ausgehenden an
den BrQxer Bergen 275 m
uber See; im ndrdlicheren
Profil Ober Leutensdorf-Wie-
se - Ratschitz - Prohn - Schlad-

nigberg aber sinkt das FlOtz

von 350m uber See im Aus-
gehenden am Erzgebirge auf

WiklttUz

Baa KSrbitt

LUtttitz
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1374 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

120 m unter See im Muldentiefsten und steigt dann wieder

auf 300 m liber See im Ausgehenden am Mittelgebirge. Die

Machtigkeit des Fldtzes, welches durch zahllose Schachte

abgebaut wird, betragt im nordlichen Theile an mehreren
Stellen bis 40 m, in der Regel ist die Machtigkeit aber ge-

ringer. Gewiss nur in Folge einer Dislocation wurde das

FlOtz bei einer Bohrung sudlich von Kopitz sogar 130 »
machtig gefunden.

Gegen Nordosten hangt die Bruxer Partie mit der Dux-
Teplitzer Braunkohlenablagerung zusammen, von welcher

im Osten durch den isolirten Strisowitzer Basaltrucken die

kleine Kulmer und Arbesauer Mulde abgetrennt wird, wah-
rend im Nordwesten zwischen Eosten und Hundorf Kreide-

gebilde und Basalttuffe eine Scheidegrenze der Ossegg-Duxer
Partie gegenuber vorstellen. Demgemass zerfallt die ganze

Ablagerung in drei Theile: Das Duxer Becken im Westen,
die Teplitzer Mulde in der Mitte und die kleine Kulm-Ar-
besauer Mulde im Osten.

Das ausgedehnte Duxer Becken hangt, wie schon er-

wahnt, rait der westlicheren Bruxer Ablagerungspartie zu-

sammen und erstreckt sich sudwarts buchtfdrmig bis uber

Bilin in das basaltische Mittelgebirge hinein aus. Auch hier

bildet die Braunkohle ein haufig sehr machtiges Fldtz, wel-

ches auf weissen und bunten Thonen auflagernd, von Iocke-

rem Sand und Hangendschieferthon bedeckt wird. Nur in

der Ossegger Gegend und bei Bruch befmdet sich uber dem
Hauptflfltz noch ein etwa 2 m machtiges FlOtz nahe unter

Tage. Im vom Spitzberg uber Herrlich, Lang Ugest, Preschen

bis Bilin gefuhrten Profil liegt das Kohlenflatz im Ausge-

henden am Erzgebirge 450 m fiber See, im Muldentiefsten

60 m unter See und im Ausgehenden am Fusse des Monch-

busch im Mittelgebirge 375 m uber See. Im etwas dstlicher

gefuhrten Profil von Alt Ossegg uber Liptitz und Kutter-

schitz zum Elumberg bei Bilin kommt das Kohlenflotz in

Folge von Verwerfungen bei Liptitz bis nahe zu Tage. (Fig.

992). Noch weiter Ostlich hebt sich das ganze FiStz empor,

da es im Profil vom Wolfstein uber Strahl, Kosten und

Hundorf im Ausgehenden am Erzgebirge 830 m, im Mulden-

tiefsten 225 m und im Ausgehenden am Mittelgebirge 300 m
uber See angetroffen wird.

In der Teplitzer Mulde ist im Allgemeinen ebenfalls

nur ein Kohlenflotz entwickelt, welches namentlich bei Tar-

mitz, SchSnfeld, Karbitz und Maria Schein lebhaft abgebaut
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Oligocaen u. Miocaen. — Saaz-Dux-Leitmeritzer Ablag. 1375

wird; aber stellenweise findet auch hier eine Zweitheiluqg

des Flfitzes statt, wie z. B. in dem vom Ladowitzer Bache
durchzogenen Gebiete 2T von Hostomitz {SW von Teplitz).

Das untere (normale) Fldlz ruht hier auf weissem und bun-
tem Thon und wird von Hangendletten uberlagert, worauf
das zweite, schwachere FlOtz folgt, welches nach H. Wolf
direct vom Diluvium bedeckt wird. (Fig. 988). Beachtung
verdient, dass ebenfalls nach Wolf's Darstellung das Kohlen-
flOtz bei Schwaz S von Teplitz den turonen Kreideschichten

unvennittelt aufliegt. Die von anderer Seite geausserte Auf-
fassung, als ob das hiesige Kohlenlager von Basalt bedeckt
gewesen sei, ist aber nicht richtig, da die vermeintliche

Decke nur Basalt- und Taffgeschiebe von den benachbarten

Bergen waren.

In den besprochenen grossen beckenartigen Ablager-

ungen wird das Braunkohlenflfitz von weissen oder bunten
Thonen unterlagert, welche theils auf Basalten und Basalt-

NW

Fig. 388. ProSl dnrcb den Sobrounar ErdbrandhHgel.

4 Gneln. — S Kreidepltaer. — 8 BaoMr Thon. 4 Br»nnkohlenfl5u. 6 Hugendletten
6 Erdbrtnd. — 7 DilorUler Lebm.

tuffen, vornehinlich aber auf Kreideschichten ruhen. Bedeckt
-wird die Braunkohle stellenweise von lockerem Sand
(Schwimmsand) und Schotter, der sich selten zu einem
schutteren Sandstein oder zu Conglomerat mit eisenschus-

sigem Bindemittel verfestigt. Wegen seiner grossen Wasser-
durchlassigkeit ist der Schwimmsand, welcher z. B. bei

Maria Schein eine Machtigkeit von 4 bis 6 m erreicht, dem
Bergbaue sehr gefahrlich. Sonst wird das Braunkohlenfldtz

von Schieferthon oder Letten uberlagert, welcher gewOhnlich

von dunkelbrauner oder grauer Farbe ist, in der Fl6tznahe

I>ituminOs wird, oder in festen eisenschussigen Schieferthon,

sog. Kohlenstein ubergeht, der beim Bergbau wegen
seiner Festigkeit als vortrefflicher Deckenstein geschatzt

-wird. Seine Machtigkeit betragt stellenweise bis 6 m. Der
Letten pflegt recht wasserhaltig zu sein, besitzt aber nur
geringe Plastizitat und kann daher nur in untergeordnetem

Maasse technisch verwendet werden. Dem Hangendletten

g-ehOren auch die an den Auslaufern des Mittelgebirges viel-
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1376 IV. Kaenozoische Gruppe. — TertiaisjsteBL

fach vorkornmenden Erdbrande an, deren Entstehungs
ursache oben (S. 1372) angedentet wurde. Es and meist"
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selbst ist theils bolzige und muschelige Kohle, meist aber
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etwas erdig, — ein in enormen Massen angehauftes, vor-
zugliches Heizmaterial. Die FlOtzmachtigkeit w&chst in der
Regel von den Randern gegen das Muldentiefste an. Die
grosste Machtigkeit durfte etwa 40 m betragen, in den
Tagbauen der Dux-Bodenbacher Eisenbahn bei Liptitz ist

das Flotz 33 m machtig. Am Ausgehenden ist die Kohle
meist locker, russig und nicht verwerthbar. Stellenweise
wird sie reichlich von Markasit durchsetzt und besonders
in den Liegendbanken pflegt sie unrein zu sein. Pflanzen-
reste sind in der Kohle selten erhalten, dagegen trifft man
in der Deckenschwarte der Duxer Tagebaue ziemlich haufig

verkohlte Stammstucke von NadelhOlzern. Die auf Bruch-
flachen der Duxer Braunkohle ersichtliche holzabnliche Fla-

serung scheint aber ein blosses Druckphaenomen zu sein.

In dieser Kohle kommt ein fossiles Harz (Duxit*) vor.

Der Bergbau wird nicht nur durch die zahlreichen Ver-
werfungen, sondern auch durch andere Unregelmassigkeiten
der Lagerung und damit zusammenhangende Erscheinungen
beeinflusst, beziehungsweise erschwert. Hieher gehoren die

sog. Lettenkamme, Russkamme und Russschwie-
len. Die ersteren sind emporgepresste Letten, welche das
KohlenflOtz quer durchsetzen und in der Regel mit Ver-
werfungen zusammenhangen. Da sie die Oberwasser auf-

halten oder ablenken k6nnen, ist die Erkenntniss ihrer Richt-

ung fur den Bergbau von grosser Wichtigkeit. Russkamme
sind Klufte in der Kohle, welche mit Kohlenreibsel und
Lettenmasse angefullt sind. Aus demselben Material be-

stehen die Russschwielen, nur dass deren Richtung eine

ganz unregelmassige ist. Auch von offenen Spalten wird
die Kohle durchsetzt, welche dem Bergbau gefahrlich wer-
den kOnnen, weil sie Wasser in die Gruben leiten und durch
Luftzufuhr die Grubenbrande fOrdern. Die Russklufte und
die kiesreiche Kohle sind besonders leicht entzundlich und
verursachen namentlich in den wenig tiefen Muldentheilen

haufig Brande.
Hier sei auch der oben (S. 392 bis 399) eingehend

besprochenen Ossegg-Teplitzer Gruben- und Quellenkata-

strophen des J. 1879 und 1887 neuerdings gedacht, zu de-

ren Erlauterung das Profll Fig. 989 dienen mag, welches

hier erst eingeschaltet wird, weil es die Lagerung in der

Teplitzer Braunkohlenmulde deutlich erkennen lasst. Es zeigt

*) C. D Olter, Verhandl. d. k. k. geoL R.-A. 1874, pag. 145.

Katitr, Oeologi* tod BShmen. 87
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1378 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

zugleich, dass die das Tertiargebirge durchsetzenden Klufte

auch in den Porphyr fortsetzen und mit dessen Zerkluftung

im Zusammenhange stehen (vergl. S. 394).

Dieselben Verhaltnisse, welche wir in den grossen Par-

tien der Saaz-Dux-Leitmeritzer BraunkohlenablageruDg ken-

nen gelernt haben, bestehen mehr minder vollkommen auch

in den kleinen Partien, welche sich an die besprochenen
grossen anreihen. Die kleine Kulm-Arbesauer Mulde ist

schon genannt worden. — Sudlich von den Bruxer Phono-
litbbergen breiten sich von Hawran und Welmschloss uber

Steinwasser in die Umgebung von Saidschitz braunkohlen-
fuhrende Thon- und Schiefertbonablagerungen aus, die eine

ziemlich selbstandige Mulde bilden, die zur Ganze den mit-

teloligocaenen Saazer Schichten JoKJfcLY's entsprechen soil.

KL Purbtrg Strttautr Salt*l

TtcbtmowiU Prauig Egirfluu Alia £;erS«fl

ITW Fig. 390. Profll dnreh die Nord- end Bttdmnlde dat Kaadenar Theilet SO
der Suc-Box-Iieitmerltier Brmunkohlenablafaruiig.

N»ch H. Becker.

1 Gneiip und Qrmnalit. —8 Sand n. Sanditaln.— 4 Boat* Thou*. S Suier Sehtehta*
7 BrannkohlenflStie. S Hangendletten. 10 Allnrlaler (Od«Im>) Sehotter. IS Xnlda.

Die MSchtigkeit des KohlenflOtzes betragt durchschnitttlich

3 m. Die Unterlage des Tertiars bildet bier theils Basalttuff,

theils Baculitenthon, der ebenso wie die Schieferthone reich

an Schwefelkies ist. Durch Zersetzung dieses letzteren und
der magnesiahaltigen SUicate der Basaltgesteine ist die MOg-
lichkeit der Bildung von Bittersalz (schwefelsaurer Magnesia)
geboten, welches denn auch im Quellwasser besonders an
gewissen Stellen sehr reichlich vorhanden ist. Das Said-

schitzer Wasser und die hiesigen Pulver haben als Gesund-
heitsmittel weite Verbreitung gefunden. — Etwas westlicher

bei Wteln und Skyritz S von Brflx liegt auf Basalt und Ba-
salttuff eine ganz kleine, leider zum Theil ausgebrannte
Braunkohlenablagerung, in welcher die Flotzmachtigkeit 8 m
betragt. — Auch weiter nordOstlich bei Luschitz und Eol-
losoruk ruht ein ausgebranntes Braunkohlenlager sudlicli
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Oligocaen u. Btiocaen. — Saaz-Dux-Leitmeritzer Ablag. 1379

von den dortigen Basaltmassen
theils auf Basalttuffen, theils auf
Baculitenthonen, wahrend weiter
ostlich bei Meronitz SSO von Bilin

unter ahnlichen Verhaltnissen ein

4 m machtiges Moorkohlenflotz ent-

wickelt ist. Hier erscheint auch in

einer kleinen Ablagerung direct

auf senonem Baculitenthon ein

Conglomerat, welches Halbopale
und Serpentingeschiebe mit einge-

wachsenen Pyropen nebst Granu-
lit-, Gneiss- und Glimmerschiefer-
brocken, sowie einem dolomiti-

schen Bindemittel mit eingestreu-

ten Pyropen, enthalt, die hier ehe-
mals gewonnen Mrurden. Diese
Ablagerung scheint indessen nicht

tertiaren Alters zu sein. — Bei
Nechwalitz SO von Teplitz hat
sich eine kleine isolirte Partie

erhalten, die vornehmlich Moor-
kohle in einem bis uber 20 m
machtigen Fl6tz fuhrt. — Sudlich
von hier, jenseits des Bielaflusses

im Innern des Mittelgebirges er-

scheinen einige isolirte Tertiar-

schollen: bei Radzein, Schima, in

derPaschkopole zwischen Wellemin
und Boreslau und bei Schallan.

Letztere Ablagerungspartie ist die

grosste. Alle ruhen theils auf Krei-
deplaner, theils auf Gneiss. Sie
liefern keine besonders gute Braun-
kohle und die FlStzmachtigkeit ist

gering. Alle erwahnten isolirten

Partien durften dem Mittel- und
Oberoligocaen, also der Liegend-
zone der ausgedehnten Ablager-
ung entsprechen.

Die Lagerung in der ganzen
Saaz-Dux-Leitmeritzer Braunkoh-
lenablagerung ist im Allgemeinen

87'
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1380 IV- Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

eine ziemlich einfache, muldenformige, da alle Schichtenglieder

vom nordlichen als auch vom sudlichen Rande gegen die Mitte

einfallen, wobei das Verflachen vom Nordrande her fast

durchwegs bedeutend steiler ist als jenes an der sudlichen
Begrenzung. Das Muldentiefste wird aber, wie aus den oben
gemachten Angaben erhellt, in den verschiedenen Ablager-
ungspartien in Folge von AufwOlbungen des Grundgebirges
in sehr verschiedener Tiefe erreicht, woraus sich schon Ab-
weichungen in der Lagerung ergeben. Dieselben bewirken
eben, dass die ganze zusammenhangende Ablagerung in eine

Anzahl Mulden zerlegt werden kann. Am hSchsten erhebt
sich der, die Teplitzer Mulde, welche die Umgebung von
Mariaschein und Karbitz bis Turmitz einnimmt, von der
Duxer Mulde trennende unterirdische Rucken, denn hier

betragt das Muldentiefste zwischen Eosten und Hundorf
nur 25 m und am ndrdlichen Gehange des Herrenhubels
tritt in Folge dessen das tiefste Glied der Ablagerung, der
Liegendsandstein, auf einer ziemlich weiten Strecke zu Tage.
Auch ist hier die Mulde zwischen dem Erzgebirge und dem
Teplitzer Porphyr am meisten eingeengt. Die unterirdischen

Rucken, welche die einzelnen Mulden trennen, verquerea

die entlang des Erzgebirges gestreckte Ablagerung. Verfolgt

man aber das Muldentiefste in alien Theilen dieser letzteren,

so kann man nicht verkennen, dass dasselbe durchaus in

einer zum Erzgebirgsrucken parallelen Linie hinzieht, welche
den grossen Bruch am Fusse des Gebirges bezeichnet.

Mehr minder parallel zu diesem wird die Ablagerung
ubrigens in alien Theilen von einem ganzen System von
Verwerfungen durchsetzt, welche im Einzelnen die Lager-

ungsverhaltnisse allerdings wesentlich beeinflussen, wie sich

aus den Profflen Fig. 984, 987, 988, 990, 991, 992 ergibt

In der westlichen Ablagerungspartie von Eaaden und Ko-

motau sind aber locale StOrungen, namentlich Russkamme,
weit seltener als im Ostlichen Gebiete. In Folge des Um-
standes, dass das Verflachen vom sudlichen Rande gegen

die Mitte ausserst schwach geneigt ist, trifft man in den

nach Suden vorgeschobenen Ablagerungspartien das Koh-

lenflOtz meist in fast schwebender Lagerung und verhfilt-

nissmassig nahe an der Oberflache, so dass der Abbau
mittels Tagebauen eingeleitet werden konnte, wie in der
Biliner und in der Eaadener sudlichen Mulde. In dieser

letzteren sind die vorhandenen StOrungen recht bedeutungs-

los und namentlich wird betont, dass die schroffen Gehftnge
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der Eger von Dehlau bis Strabn
nicht durcb Verwerfungen hervorge-
bracht seien.

In palaeoiitologischer Hinsicht
ragt

:

die Saaz - Dux - Leitmeritzer S
Braunkohlenablagerung durch ihren

Reichthum hervor. Wir mussen uns
jedoch darauf beschranken das
Wichtigste anzufGhren, wobei wir
beztkglicb der geologischen Verh&lt-

nisse der Fundorte und des Alters

der einzelnen Schichtenglieder auf
das oben Gesagte verweisen.

Von 'Saugethieren*) sind

besonders zu nennen: Amphycion
intermedins Meyer, Choerotherium
Sansaniense Lart. , Palaeomeryx
Scheuchzeri Meyer, Palaeom. medius
M., Hyotheriwn Meissneri M., ein

Rhinoceros oder Aceratherium ? und
Cervus dicroceros Gerv., sammtlich
aus dem Susswasserkalk von Tucho-
ritz; Rhinoceros? und ein unbe-
stimmtes Nagethier aus dem Kalk-

stein von WaJtsch, Anthracotherium
sp. aus der Braunkohle von Luko-
witz am Geltschberg, sowie von
Warnsdorf, wo auch Aceratherium
tetradactylum M. im Kohlenschiefer

gefunden wurde, endlich Hyotherium
Sommeringi M.'von Flaha und Win-
teritz bei Eaaden. — VonV 6 g e 1n **)

*) Ausser den oben citirten Abhandl-
ungen von A. E. Reuss sind namentlich
zu vergleichen: H. v. Meyer, Fossile De-
capoden, Fwche, Batrachier u. S&ugethiere
aus den tertiar. SQsswassergebilden das

nordL Bohmen. Palaeontograph. II. 1852.
— E. Suess, Ueber die grossen Raub-
thiere der osterr. Tertiarablagerungen. Sitz-

beir. d. kais. Akad. d. W. Wien. XL1H, 5
1861, pag. 217. k

**) Fr. Bayer, Sitzber. d. kg],

bobm. Ges. d. Wiss. 1882, pag. 60.

Digitized byGoogle



1382 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiftrsystem.

wurden sp&rliche Knochenreste an den Tuffablagerungen

von Warnsdorf als Anas? basaltica Bay. und aus dem
Polirschiefer von Skalitz bei Leitmeritz als Anas? Skalitzen-

sis Bay. bescbrieben. — Von Reptilien sind Reste einer

Susswasserschildkrfite (Emys oder Trionyx) aus dem Diato-

maceenschiefer von Eutschlin und Krokodilreste aus der

Braunkohle von KlOsterle (welche moglicherweise ident sind

mit dem oben erwahnten Alligator Darwinii von Tuschmitz)

Fig, 999. PaUuobatrachu* bohtmieus
H. t. Meyer.

ReiUorlrtea Skelet Ton oben. Etw» ",
d»l Or.

/ Frontoparietal*, h Humerut, ee Coc-
cygeum, < Oe llel, /< *'«mar, er 0«

crorli.

bekannt. — Von Am phi-
fa i en*) wurden bescbrie-

ben : Mana Luschiteiana M.
aus dem Halbopal von Lu-
schitz und aus dem Saug-
schiefer von Schonpriesen,

Palaeobatrachua bohemicus
Meyr. (Fig. 993) von Freu-
denheim und Markersdorf,

Pdlaeob. Ooldfuasi Tschudi (Fig. 994) ebendaher, sowie aus

den Basalttuffen von Warnsdorf, Pal. Laubei Bieb. (?) aus den

fig 994. Palatobatrachiu Ootdfitui
Ttcbndt.

' , nat Or
Warnedorf. Knoehenbexelchaoag wie

In Big. »M.

*) Vergl. : H. v. Meyer, Palaeontographica II. 1858, VII. I860.

—

F. Bayer, Palaeobatrachus bohemicus H v. M. aus der Braunkohle von
Freudenheim. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. W. 1880, pag. 284. — V. Bie-
b e r, Ueber zwei neue Batrachier der bohm. Braunkohlenform- Sitiber.

der k. Akad d. W. Wien, LXXXn, 1880, pag. 102. (Die veritaliche
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Oligocaen u. Miocaen. — Saaz-Dnx-Leitmeritzer Ablag. 1383

Diatomaceenschiefern von Sulloditz, Pal. diluvianus Goldf.

Var. externa von Markersdorf, Pal. Luedeckei Wolt. eben-

daher, Palaeob. sp. ind. von Lang Ugest? bei BUin, Asphae-

rion Reussi H. v. M. von Markersdorf und Protopelobates

gracilis Bieb. (?) von Sulloditz ; ferner Salamandra latieepa

Ft. von Markersdorf, Triton bosalticus M. von Wamsdorf
und Triton opalinus M. aus dem Halbopal von Luschitz bei

BCin. — Von Fischen seien angefubxt: Cyclurus macro-
eephalus Reuss, Aspius furcatus Reuss, Aspius elongates

Fif. 995 bU 1008. Inieoten aus dem Pollrsebiafor Ton Kuuohlin.

Nteh J. V. DtichmOatr.

i Dorau (Eurytratheha~) primigmiiu Dcbm. Abdrnek dor Unterielte ttwu rarkleln. —
S Boiboeertu tertioriun Dcbm. 2mal rargrBu. — S Omptotttrmu atamu Dobm. Waslg
•rklein. — 4 Blataitti dtmpidleidu Oehm. l'/,m»l rergrBu. — 5 Thyladtu rugotut
Debm. Wenlg Ter grBu. — 9 Anuerhynckxu delete* Dcbm. — 7 Balaninut Qtinitil Oehm.— 8 Ottaleodermu Xirtehi Dobm. Fig. 8, 7, 8 ilnd 3mal TergrBii. — 9 OteopKylla oium
radobojana Herr. Fan natttrl. OrBuo. — 10 /VoUmtcta Heydtnl Dcbm Smal TergrBta.—
11 Metotita macrophOalmut Dobm. Wenlg rerkleln. — J» HypocUnea KuUchUniea Dcbm.

l'|,mu TergrBai.

M., Perca lepidota Ag. und Perca uraschista Reuss aus
dem' Polirschiefer von Kutschlin, Esox Waltschianus M.,

Leuciscus Stephani M. und Leuc. Colei M. aus dem Suss-
wasserkalk von Waltsch, Aspius furcatus Reuss aus dem
Kalk- und Quarzsandstein von Kostenblatt, Leuciscus me-

Bestimmung derselben wird von Bayer, Vesmir, 1882, pag. 245, sehr
stark angezweifelt, weshalb wir oben Fragezeicben beiftigten.) — W
Woltersdorf, Ueber fossile FrOsche etc. Jahrb. d. natarw. Ver. zu
Magfleburg, 1885 u 1886.
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1384 IV- Kaenozoische Gruppe. — TertiSxsystem.

dius Reuss, Leue. Colei Meyr. und Leuc. acrogaster Reuss
aus dem Halbopal von Luschitz, Leue. brevis Ag. von Wams-
dorf und aus dem Polirschiefer von Skalitz bei Leitmeritz.

— Von sonstigen Thierresten*) kOnnen b4er nur die ver-

breitetsten oder bezeichnendsten namentlicb angefuhrt wer-

den. Von Inseeten wurden gefunden: Buprestis FriSi

Nov., Omalium sp. und Ptiorhynchus sp. bei Wamsdorf,
Decticu8 umbraceus Fric bei Freudenheim und 12 Arten

(Kftfer, Hymenopteren und Hemipteren) im Polirschiefer von

Kutschlin, die in Fig. 995 bis 1006 abgebildet sind. Mol-
1 usken erscheinen am haufigsten im Susswasserkalke der

verschiedenen Fundorte, namentlich Tuchofitz, Lippen, Ko-
stenblatt, Eollosoruk, Waltsch. Genannt seien : Zonites semi-

planus Reuss, Zon. algiroides Reuss, Vitrina intermedia

Reuss, Suceinea affinis Reuss, Helix deflexa A. Br., Hel.

Zippei Reuss (Fig. 1012), Hel. robusta Reuss, Hel. oscuUm
Thorn., Hel. obtuse-carinata Sandb., Hel. euglypha Reuss,

Hel. denudata Reuss, Hel. disculus Br. (Fig. 1014), Hel.

lepida Reuss (Fig. 1013), Hel. involuta Thorn., Bulimus
complanatus Reuss (Fig. 1007), Qlandina inflata Reuss,

Gland. Sandbergeri Thorn. (Fig. 1009), Clausilia polyodon
Reuss, Claus. vulgata Reuss, Pupa turgida Reuss (Fig. 1008),

Pupa intrusa Slav. (Fig. 1016), Vertigo callosa Rss., Vert.

flexidens Ess., Planorbis solidus Thorn., Plan, decussate

Rss., Plan, deelivis Br., Limnaeus subpalustris Thorn., Lim.
Thomaei Reuss, Ancylus decussatus Reuss, Carychium na-

num Sandb., Pomatia BubescM Reuss, Acicula limbata
Reuss, Valvata leptopomoides Reuss (Fig. 1015), Sphaerium
pseudocorneum Reuss, Sph- prominulum Reuss, Sph. semi-

nulum Reuss. Von Crustaceen sind bekannt geworden:
Palaemon exul Fr. von Kutschlin, Archaeosphaeroma Friii

Nov. von Waltsch, Gandora polystigma Reuss von Tucho-
fitz, Gyp. grandis von Mireschowitz bei Bilin, Cypris m-
tida Reuss und Cypris angusta Reuss von Kostenblatt.

*) Nebst den oben citirten Arbeiten von A. E. Reuss und Jo-
kely sind zu Tergl. : A. FriC, Archiv etc I. 1869, pag. 276 und Sibber,

d. kgL bOhm. Ges. d. Wiss. 1872, pag 87. — A Slavlk, Beitng z.

Kennt. der tertiaren SOsswasserkalkschichten von Tuchofitz. Archiv. etc

I. 1869, pag. 260. — O. Boettger, Revision der tertiar. Land- n.

Susswasser-Verstein. des nordl. Bohmens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.

XX., 1870, pag. 288. — O. Novak, Ueber cine neue Isopodengattung
von Waltsch. Sitzber. d. kgL bohm. Ges. d. W. 1872, pag. 89. — J. V.

Deichmfiller, Fossile Inseeten ans dem Diatomaceenschiefer ,ron

Kutschlin. Nov. Acta Car. Leop. 42. Bd., Halle 1881.
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Oligocaen u. Miocaen. — Saaz-Dux-Leitmeritzer Ablag. 1385

Die Anzahl der aus den verschiedenen Schichtenglie-

dern der Saaz-Dux-Leitmeritzer Braunkohlenablagerung be-
kannten Pflanzenarten ist sehr gross, was namentlich den
fleissigen Arbeiten H. EngelharDt's *) zu verdanken ist. IVir

mdssen uris jedoch darauf beschrahken eine Auswahl von
Arten namentlich anzufuhren. In den altesten (mitteloligo-

caencn) Schichten kommen am haufigsten vor: Pinus or-

nata Brongt., Abies hordeacea Goepp., Myrica acutiloba

Brongt. , Fagus Deucalionis Ung.
, Quercus furcinervis

Rossm., Populus mutabilis Heer (Fig. 1027), Laurus primi-
genia Ung. (Fig. 1019), Cinnamomum poly'morphum Heer,
Magnolia Dianae Ung., Juglans Ungeri Heer. — Von den
zabJreichen oberoligocaenen und miocaenen Fundorten kfln-

nen nur einige etwas naher berucksichtigt werden. Pflanzen-

parasiten werden fast von alien Fundorten angefuhrt. Von
Susswasserdiatomeen kommen bei Warnsdorf am haufigsten

vor: Melosira arenaria Moore, dann Melosira distans Ehbg.,

Melos. varians Ehbg., Eunotia pectinalis Dillw., Eun. Ar-
cus W. Sm., Eun. Veneris Kg., Navicula viridis Ehbg.,

Cymbella Ehrenbergii Eg., Tetracyclics ellipticus Ehbg. und
Nittsckia amphioxys W. Sm., wahrend im Polirschiefer am
Kutschliner Berg angeblich nur Melosira distans Ehbg. vor-

•> x ei tiaipllanzen aus dem Leitmeritzer Mittelgebirge. Nov. Acta
Leop. Carol. Dresden 1876. — Ueber die foss. Pflanzen de3 Sttsswasser-

sandsteines von Tschemowitz. Ibid. 1878. — Beitrag zur Kenntniss d.

Flora des Thones von Preschen bei Bilin. Verhandl. d. k. k. geol. R.-

A., 1879, pag. 296. — Ueb. Pflanzenreste von Liebschitz und Putschirn.

Ibid 1880, pag. 77. — Ueb. die Flora des Jesuitengrabens bei Kundr'a-
titz im Leitmer. Mittelgeb. Ibid. 1882, pag. IS. — Ueb. d. Flora der
Tertiarsch. in d. Umgeb. v. Dux. Ibid. 1883, pag. 47.

Weiter handeln fiber die Flora dieser Ablagerung : C'v. Ettings-
h aus en, Die fossile Flora von Bilin. I—IV. Denkschr. d k. Akad. d.

W. Wien, 1867—69. — J. KrejCl, Zusammenstellung d. bisher in den
nordbohm. Braunkohlenbecken aufgefund. und bestim. Pflanzenreste.

Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. 1876, pag. 189. — J. Taranek,
Ueber d. Susswasser-Diatomeen aus d. tertiar. Schichten v. Warnsdorf.
Ibid. 1880, pag. 291. — J oh. Sieber, Zur Kenntniss der nordbohm.
Braunkohlenflora. Sitzber. d. kais. Akad. 3. W., Wien, LXXXII, 1880,

pag. 67. — J. Wentzel, Die Flora des tertiar. Diatomaceenschiefera

v. Sulloditz. Ibid. LXXXIII, 1881, pag. 241. — J. Velenovskf, Flora
d. ausgebrannten Letten von VrSovic bei Laun. Abhandl. d. kgl. bohm.
Ges. d. W. 1882. — J. Kusta, Rostlinne otisky v tfetihor. jllu Vfe-
sCanskem u Biliny. Sitzber. ders. Ges. 1888, pag. 463. — Otisky v tfeti-

hor. jilu u Sadku. Ibid. 1889, pag. 223. — DruhJ seznam tfetihor. rost-

lin z plast jilu u VfeStan, Ibid. pag. 347, (Die in diesen Mittheilungen

gemacnten Angaben liber die Verbreitung der einzelnen Pflanzenarten

sind zum Theil nicht zutreffend.)
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1386 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiftrsystem.

kommen soil. — Von hdheren Pflanzen sind fur Salesel (S.

1364) bezeichnend : Equisetum Braunii Ung., Sequoia Langs-

dorfti Heer, Taxodium distichum miocaenicum Heer, Alms
Kefersteini Goepp., Quereus chlorophylla Ung., Laurus Steo-

seowiciana Ung., Persea speciosa Heer, Vitex Lobkotritzii

Ett., LHospyros brachysepala A. Br, Eugenia Apollinis Ung.,

Eucalyptus oceanica Ung., Acer trilobatum Stbg. sp. (Fig.

1026), Hex cyclophylla Ung. — Aus den Tuffen bei Pro-

Fig. t007 bit tOM. Mollmkcn der tertlKren bB«wairier»bl«gernngBn BShnwna.
Zum Thell nach A. Slmlk.

1 Bulimiu amplanattu Raan. — 1 Pupa turgida Renin. — B Qlmdina Sandbtrgmttem.
— 4 Lymnaeut acuius Thorn. — 6 rianorbU soUithu Thorn. — g Helix Zippd Rosa. -
7, 8 Belix lepida Rea». — 9 £Mu <2ueu&« A. Br. — to, 11 Vatoata Uptopowwidtt ton*.— «, iS Pupa tntnua Slav.

Fig. 1—6 bollSufig In nutttrl. GrSite, Pig. 7—IS etwa S bta 8ra«l rargrStwrt.

boscht (S. 1364) seien besonders genannt: Libocedrus sali-

cornioides Ung., Glyptostrobus europaeus Brongt.. Smilax
obtusangula Heer, Banksia haeringiana Ett., Cinchona Ae-

sculapi Ung., Eugenia haeringiana Ung., Sterculia deper-

dita Ett., Cassia Berenices Ung. — Von Warnsdorf (S.

1365) seien angefuhrt: Taxodium dubium Heer, Myriea
lignitum Ung., Quereus mediterranea Ung., Sa&r acuti&tma
Goepp., Betula alboides Eglh., Planera Ungeri Ett, <7ar-

p»»M# grandis Heer (Fig. 1018), Corp. oblonga Ung., 5a-
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Oligocaen u. Miocaen — Saaz- Dux-Leitmeritzer Ablag. 1387

pindus falcifolius A. Br. — Von Kutschlin (S. 1367) sind

203 Pflanzenarteri bekannt gemacht worden, welcher Reich-
thiim aber noch ubertroffen wurde durch die Funde im
Jesuitengraben bei Kundratitz, wo theils im Polir- und Brand-
schiefer, theils im Basalttuff gegen 300 Pflanzenarten aufge-

sammelt wurden, u. zw. vornehmlich Papilionaceen, Cela-

strineen, Cupuliferen, Myrsineen und Rhamneen. 40 Arten
sind uberhaupt neu. Da jedoch auch die Melinitopale des
Schichhofer Thales, der Susswasserkalk von Kostenblatt, so-

wie die plastischen Thone von Priesen und namentlich von
Preschen (150 Arten) eine reiche Flora geliefert haben, so
durfte die Umgebung von Bilin doch das vollstandigste Bild

der tertiaren Flora BChmens darbieten. Allein nur wenige
Arten kOnnen genannt werden; ira Uebrigen muss nament-
Kch auf v. Ettingshausen's und Engelhahdts Schriften

verwiesen werden: Ohara Reussiana Ett., Poacites bilini-

cus Schimp., Musophyllum bilinicum Schimp., Potamogeton
geniculatus A. Br., Chamaerops Kutschlinica Ett., Salix
varians Goepp., Populus mutabilis Heer (Fig. 1027), Ficus
tnultinervis Heer, Fie. Kutschlinica Ett., Fie. vulcanica Ett,

Hedycarya europaea Ett., Santalum salicinum Ett., Grevil-

lea grandis Ett., Laurus Lalages Ung., Laur. Beussi Ett.,

Cinnamomum Scheuchzeri Heer, Gin. Rossmassleri Ett., P»-
melea oeningensis Heer, Olea Feroniae Ett., Myrsine sali-

",oides A. Br„ Ardisia primaeva Ett., Bumelia bohemica Ett',

Styrax stylosum Heer. Callicoma bohemica Ett., Magnolia
•.rassifolia Goepp., Nymphaea polyrhiza Sap., Acer trilo-

>atum A. Br. (Fig. 1026), Aristoloehia Glematitis L. (Fig.

[029), Celastrus cassinefolius Ett, Elaeodendron degener
Stt., Ehamnus Heeri Ett, Zizyphus bilinicus Ett., Engel-
tardtia Brongniarti Sap., Adenopeltis protogaea Ett., Eu-
aliptus grandifolia Ett.. Amygdalus biliniea Ett, Kenne-
'ya dubia Ett., Caesalpinia Feroniae Ett., Podogonium Mr-
utt*m Ett, Acacia sotzkiana Ung. — Von Priesen seien

enannt: Typha latissima A. Br., Garpinus grandis Ung.

<*ig. 1018), Quereus pseudoalnus Ett, Querc. crassicaulis

ieb. (Fig. 1034), Ficus Ruminiana Heer. Daphne protogaea

tt., Acer bilinicum Ett, Zizyphus tiliaefolius Ung. sp. (Fig.

>21), Pyrus Euphemes Ung. (Fig. 1031). — Bei Preschen
*scheinen,am haungsten: Pinus rigios Ung., Pin. ovifor-

is End. sp., Glyptostrobus europaeus Heer, SalviniaReussi
tt., Myrica acutiloba Brongt, Fagus Feroniae Ung. (Fig.

)32), Leptomeria biliniea Ett, Cinnamomum polymorphism
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Heer, Pavetta borealis Ung., Nerium bilinicum Ett., Helio-

tropites acuminatus Heer, Nelumbium Ettingshauseni Sieb.
— Aus dem Diatomeenschiefer von Sulloditz werden unter

49 Arten angefuhrt :'Sphaeria interpungens Heer, Poputus
balsamoides Var. minor Goepp. (Fig. 1028), Salts angusta
A. Br., Dryandroides banksiaefolia Ung. sp. (Fig. 1036),

Echitonium Sophiae Web., Ftfo's teutonics A. Br., .4e«r

decipiens A. Br., -4<j. integerrimum Viv., J.c. eycZosgerwHwii

Goepp., Callistemophyllum bilinicum Ett (Fig. 1036), Cassia
Fischeri Heer (Fig. 1033). — Die Basalttuffe und die ihnen
eingelagerten Kalke am Galgenberge bei Waltsch enthalten

reichlich Pflanzenreste eingeschlossen. Siebee erwahnt von
bier Quereus Heeri A. Br. (Fig. 1030), Ftcus multinervis
Heer, Cinnamomum spectabile Heer und Carpolithes ear*
pini cujusdam? H. Engelhardt vermochte dieses Ver-
zeichniss wesentlich zu bereichern. Er fubrt u. a. an: La-
straea pulchella Heer, Gymnogramme tertiaria Eng., Sabal
Lamanonis BrongL sp., Libocedrus salicornioides Ung. sp.,

Pinus Saturni Ung., Quereus Gmelini Al. Br., Coryhui
grossedentata Heer, Garpinus grandis Ung. (Fig. 1018),

Popufas fattor Heer, Andromeda protogaed Ung., Zieyphus
tiliaefolius Ung. sp. (Fig. 1021), Bhamnus Gaudini Heer,
JRA. orbifera Heer, iJA. inae^waKs Heer, Juglans bilimca
Ung., Jiw^. acuminata Al. Br., iftttf Pyrrhae Ung., JSA. Ife-

fiiom Heer, Eucalyptus oceanica Ung., Cassia phaseoliies

Ung. — Die Flora der ausgebrannten Letten von Wrscho-
witz bei Laun ist durch die Abbildungen Fig. 1017 bis 1023
genugend charakterisirt. Aus den Erdbrandlagern von So-
brusan und Straka seien genannt: Marattiopsis dentata
Stbg. sp., Carex tertiaria Ett., Santalum acheronticum Ett,

Notelaea vetusta Ett., Myrsine microphylla Heer. — Im
Hangendletten der Duxer Braunkohlen erscbeinen am hau-
figsten: Blechnum Braunii Ett, Taxodium disHchum mio-
cenum Heer, Glyptostrobus europaeus Heer, Myrica ligni-

tum Ung., Alnus Kefersteini Goepp. sp., Garpinus grandis
Ung., Fagus Feroniae Ung. (Fig. 1032), Planera Ungeri
Eov. sp., Acer trilobatum Stbg. sp. (Fig. 1026), Sapindus
bilinicus Ett, Zieyphus tiliaefolius Ung. sp. (Fig. 1021),
Rhus Meriani Heer, Cassia lignitum Ung.

Sonstige Fundorte sind minder ausgebeutet

Die Falkonaner Brannkohlenablagerung wird
von der Saaz-Dux-Leitmeritzer Ablagerung durch das Dup-
pauer Basaltgebirge und von der westlichereh Egerer Ab-
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Oligocaen u. Miocaen. — Falkenauer Ablagerung. 1389

lagerung durch den Urschieferdamm zwischen Littengrun

Fig. 1011 bit lOK. Fflanietamte der amgebrannten Lelten Ton VrSowlU bet Laun.

Nach J. Yelenocaky.

nnut
aurut

1 aiyptattrotuM mropaiu Heer. Ktpfen restaurlrt und etwaa vergrSsr — 2 Carp
grmidU Unf. 1' Die ehanktarUtlaeh* Bexahnung einea gromeren Blattei. — 3 Ltn
prtmlgmia Ung. Sehmalea BUtt. — * Ater magnum Tel. — 6 Zizyphxu tiliatfolius Ung.
•p.. — t Dryandnidu LaumnuU Tel. — 7, 8 Hulaeniohnppen von Podogmium Knori

• Hear, 7 mlt d«m Abdruck das Samem.

und Maria Eulm geschieden. Sie breitet sich zwischen dem
Era* und Earlsbader Gebirge in einer Lange von 4 und
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einer Breite von 1 Meile aus. . Nordlich von der Eger rei-

chen die Tertiargebilde bis Hartenberg, Pichlberg, Unter
Neugrun, Braunsdorf und Schankau. Bei Annadorf bilden

sie eine ausspringende Bucht im Glimmerschiefer, welcher
stellenweise auch inselfOrmig aus den Tertiargebilden her-

vorragt Sudlich von der Eger bilden dieselben nur einen
scbinalen Streifen, der gegen das Earlsbader Gebirge dorch
die Linie Schaben-Spiegelwhihshaus-Prosau-Altsattel be-
grenzt wird. Der grOsste Theil der Ablagerung ruht auf
Granit, welcher nicht bloss an den Bandera, sondern auch
im Innern haufig zu Kaolin*) verwittert, zu Tage tritt, so
dass die Ablagerung wieder in mehrere kleinere Mulden
zerfallt, welche, bezeichnet nach den dortselbst gelegenen
namhafteren Ortschaflen, sind: die Falkenauer Mulde, die

Elbogen-Neusatteler Mulde, die Chodau-Munchhofer Mulde,
die Janessen - Taschwitzer Mulde und die Karlsbad-Otto-
witzer Mulde.

Das Liegendste der Ablagerung bilden meist lichte,

nur hie und da eisenschussige, sehr verschiedenartige Quarz-
sandsteine und Conglomerate, welche nur an den Bandem,
und zwar vornehmlich im nOrdlichen Theile, zu Tage treten,

wo man sie von Boden uber Annadorf, Josefsdorf, Robes-
griin, Werth, Hartenberg bis in die Gegend von Unter Neu-
grun fast ununterbrochen verfolgen kann. Zwischen Lanz
und Littmitz kann man ihre unmittelbare Auflagerung auf

Urschiefern beobachten. Sudlich von der Eger triflt man
sie nur bei Schaben. An mehreren Stellen, besonders aber

am Steinberge bei Davidsthal, enthalten die Sandsteine schich-

tenweise eine grosse Anzahl von Pflanzenresten. Das Ver-

flachen der Sandsteine, soweit es bestimmt werden kann,

ist ein flach sudliches. Am Lanzberg und von Lanz bis

Waldl kommen reichlich mit Sandstein gemengt BlOcke von

Susswasserquarzit vor, welche den oberen Sandsteinlagen

entstammen und zahlreiche Thier- und Pflanzenreste ent-

halten.

Ueber den Sandsteinen folgt eine machtige Ablagerung
von zumeist pyritreichen Thonen, die mit Sand- und Schot-

terlagen abwechseln und zahlreiche Braunkohlenbanke ein-

schliessen. Dieselben fuhren zum Theile Glanzkohle und

werden theils durch Abraumsarbeiten, theils durch Schachte

*) Grosse Kaolingraben und Schlemmereien befinden sich beson-

ders in der Karlsbader Gegend bei Z ettlitz und Alt Rohlau.
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«S*

an vielen Orten lebhaft abgebaut. Bei Boden kennt man
vier solche, FlOtze genannte Banke, von welchen die unterste

am m&chtigsten ist (6 m). Bei Littengrun sind die Verhalt-

nisse bedeutend geandert, die Neigung der Schichten stel-

lenweise sehr steil (45°) in S bis SO,
was offenbar localen StOrungen zuge-

schrieben werden muss. Bei Haberspirk ^, >

sind drei Kohlenbanke festgestellt, von ||
welchen die unterste die machtigste ll
ist (bis 12 m), jedoch haufig pyrit-

reiche Eohle fuhrt Bei Zieditz Megen
unter dem Diluviallehm sehr machtige
(15—20 m) gebrannte Schieferthone

(Erdbrand), darunter tuffartige oder
thonige Asche, dann Letten, Ldsche
und unter dieser die von Thonschich-
ten durchsetzten Braunkohlenbanke,
die jedoch wenig machtig und pyrit-

rerch sind. Bei Unter Reichenau ge-
stalten sich die Verhaltnisse weit gun-
stiger, da hier die Eohle zum Theile

sehr gute Glanzkohle (Gaskohle) ist,

und das durch eine Thonzwischenlage
in zwei Banke getrennte FlOtz bis

7 m machtig ist. Bei Davidsthal, Lau-
terbach, Lanz ist die Schichtenfolge
eine analoge wie ' in den angefdhrten
Fallen, jedoch besitzen die Braunkoh-
lenbanke eine sehr verschiedene Mach-
tigkeit. Die plastischen Thone werden
in sog. Thongruben stellenweise ge-
wonnen und zur T6pfer- und Stein-

gutwaarenerzeugung verwendet. Der
bedeutende Pyritgehalt der Thone und
der Braunkohle selbst gab Veranlass-

ung zur Errichtung zahlreicher Alaun-
Mtten und Mineralwerke.

Auf diese untere mitteloligo caene Abtheilung
folgen Basalttuffe, die das Oberoligocaen zu reprasen-
tiren scheinen, ' aber nur im Ostlichen, an das Duppauer
Gebirge angrenzenden Theile machtiger entwickelt sind,

wahrend im westlichen Theile haufig Schichten der mio-
caenen (nachbasaltischen) Periode direct auf mitteloligo-
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caenen (vorbasaltischen) Schichten ruhen. Es sind dunnblSt-

terige pflanzenfuhrende Schieferthone, die in der Hangend-
zone im, westlichen Theile der Ablagerung bei Kdnigswerth
reich an Schalenabdrucken von Cypris angusta Reuss sind
— daher Gyprisschiefer — und stellenweise z. B.

bei Haberspirk, in Kalkmergel ubergehen. Bei Haberspirk,

Zieditz, am Steinberge bei Davidsthal, bei Kdnigswerth,
Zettlitz, Sodau, Schlackenwerth linden sich auch Erd-

brande, die meist am Tage liegen und nach unten zu in

unveranderte Schieferthone ubergehen. (Vergl. S. 1372). End-
lich zu oberst sind murbe eisenschussige Sandsteine und
Conglomerate oder rothe Letten mit braunem Thoneisen-
stein oder Sphaerosideriten recht verbreitet. Ln Schiefer-

thon oder Letten sind machtige Braunkohlenflotze einge-

lagert, deren Brennmaterial (Lignit) jenem der Liegendstufe

meist an Gate nachsteht. Am Tage sind die Ablagerungen
jedoch selten zuganglich, da sie gewOhnlich von machtigen
Diluvialgebilden verdeckt werden. Die Schichtenfolge ergibt

sich aus einigen Beispielen. Bei Falkenau und Zwodau
liegt unter diluvialem Lehm und Schotter Schieferthon, von
meist geringer Machtigkeit, worauf gleich der nach oben
gewohnlich loschartige Lignit folgt, dessen Fldtz bis 12 m
Machtigkeit erreicht. Hier wurde die Eohle zum Theile in

Abraumen gewonnen. Bei Davidsthal, Lauterbach, Lanz,

Theussau usw. ist die Schichtenfolge von oben herab die-

selbci nur pflegt der Schieferthon sehr machtig zu sein,

so dass die Kohle aus bedeutenderen Tiefen gefordert wer-

den muss. Bei Lanz enthalt der graue Schieferthon dunne
Lagen von eisenschussigem murbem Sandstein; bei Habers-
pirk an der Strasse nach Buckwa liegt unter dem diluvialen

Schotter pyritdurchsetzter Letten, darunter weisser Quarz-

sand, dann Losche und Braunkohle in sehr bedeutender
Machtigkeit

Die dargelegten Verhaltnisse gelten hauptsachlich fur

die westliche Erstreckung der Ablagerung. Hervorzuheben
ist, dass die Entwickelung nur in den vier oben zuerst ge-

nannten Mulden, welche naturlich nicht scharf von einander

getrennt sind, im Wesentlichen ubereinstimmt und dass die-

selben namentlich ein gemeinsames, in mehrere Banke ge-

trenntes (liegendes) Braunkohlenflotz besitzen, welches in

der Elbogen-Neusatteler und Falkenauer Partie noch von

dem gedachten zweiten machtigen Eohlenfldtz im Hangen-
den (Lignitflotz) uberlagert wird. (Fig. 1024).
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In der Karlsbader Mulde dagegen ist die Entwickel-
ung verschieden (Fig. 1025). Hier befindet sich unmittelbar

am Tage zumeist Lehm oder gelber Letten mit Thoneisen-
steinknauern, darunter hauptsachlich im dstlichen Theile eine

Gerdllschicht (Egergerausch), bei Schankau und Sodau loser

Sand, der sich auch als Schwimmsand in die tiefer fol-

genden, in der Regel graublau gefarbten Schieferthone ein-

schiebt. In diesen triflft man als fast regelmassige Einlager-

uDgen 0*1 — 0*3 m machtige Kalksteinbanke. Die blauen
Schieferthone bilden das Hangende der KohlenflStze, von
welchen bisher aber fast nur die obersten Gegenstand der
bergmannischen Gewinnung sind. Durch Bohrungen ist aber

ermittelt worden, dass unter dem obersten, 7—10«imach-
tigen Hangendfldtz noch mehrere Kohlenbanke mit Schiefer-

thonschichten wechsellagern, die sich aber kaum als beson-
ders abbauwurdig erweisen durften.

BSO Fig. tOU. Profit dnrch die K»rlib»d-Ottowlt«er Maids der F*lk«n*n«r NNW
BraankohleubUgerang.

N«eh J. Schardinger.

1 Onnlt — t Bu»lt. — a Bualttaff. — 4 Sohietarthoa. — 6 Braankohlen fitti*.

Zxxt Veranschaulichung der detailirten Gliederung im
westlichen Theile der Falkenauer Ablagerung diene ein ge-
naues Profil. Zwischen KOnigswerth und Grasseth (NO von
Falkenau) betragt die Tiefe vom Tage bis auf die Kohle
5955»». Die letztere bildet Banke oder FlOtze in folgender
Gliederung (die Machtigkeit in Metern): Kohle 8, grauer
Letten 615, Kohle 0-90, Letten 0-50, Kohle 6, Letten 095,
Kohle 230; weiter abwarts bis zur Tiefe von 128*45 m folgt

nuf unreine Kohle und z. Th. kiesreicher Letten, hierauf
das zweite Fl6tz mit folgenden Lagen : Gaskohle 0*76, grauer
Letten 0-30, reine Kohle 0'15, erdige Kohle 0-20, Letten
0*20, erdige Kohle 0'35, Letten 0'70, sandiger grauer Leiten
1'50, thoniger Sandstein 0-16, unreine Kohle 0'38 m, wor-
auf Letten z. Th. mit Schwefelkies, Sandstein, einzelne kies-

haltige Kohlenstreifen bis in eine Tiefe von 171'Mm, dann
wieder kiesige Kohle 0*78, reine Kohle 021, dichte schOne
Kohle 0'50, brauner Letten 0*32, compacte Kohle 0'30 und

Kotzer, Geologie too BBhmen. 88
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Schwefelkies 0'06»* bis auf. den Liegendsandstein (173'71 m
tief) folgt.

Dass das obere Flotz meist minderwerthige Braun-
kohle (Lignit) Iiefert, ist schon bemerkt worden. Die Gas-

kohle des Liegendflotzes wird tod den Gasanstalten als Zu-

satz zur Steinkohle sehr geschatzt, da sie leicbt zu entgasen

ist. Nach A. Pollner lieferte eine Neusatteler Gaskohle 56%
verfluchtigbarer Substanz, wahrend im Grossen aus 100 kg
33'8 w3 gewonnen wurden.

Die Lagerung ist im Falkenauer Gebiete im Ganzen
muldentdrmig, indem die Schichten von' den R&ndern gegen
die Mitte verflachen. Hiebei ist von Bedeutung, dass die

mitteloligocaenen (vorbasaltischen) Schichten fast durchwegs
ein grosseres Verflachen besitzen (5—20°) als die miocaenen
(nachbasaltischen) Schichten (3— 12°), somit von letzteren

fast nirgends ganz gleichformig uberlagert werden. Dazu
kommt, dass die oligocaenen Schichten mehrfache Storungen
aufweisen, durch welche die miocaenen Gebilde nicht be-

ruhrt zu werden scheinen. Die im Bereiche oberer Gebilde

zwischen Altsattel und Littmitz zu Tage gehenden untersten

Sandsteine scheinen zu beweisen, dass hier eine bedeutende
Dislocation stattfindet. Durch mehrere unterirdische Rucken
wird die ganze Ablagerung, wie oben dargelegt, in mulden-

fOrmige. Partien zerlegt, deren jede einzelne einige Eigen-

thumlichkeiten der Lagerung aufweist, wie schon aus den

Profilen Fig. 1024 und 1025 zu ersehen ist. Ein naheres

Eingehen auf diese fur den Bergbau allerdings wichtigen

Einzelnheiten ist hier aber wohl entbehrlich.

In palaeontologischer Hinsicht haben sich. namentlich

die Sandsteine und Quarzite der Liegendzone reich an Pflan-

zenresten erwiesen, wahrend Thierreste in der Falkenauer

Braunkohlenablagerung, ausser in den oben gedachten Cy-

prisschiefern und den darin eingeschlossenen Kalken, deren

Fauna (Insekten, Schnecken, Fische) aber nicht naher be-

kannt ist, seltene Erscheinungen sind. Nur in den harten

Quarzsandsteinen kommen nebst Helix sp., Limnaeus sub-

palustris Thom., Planorbis declivis Br., Plan, solidus Thorn,

und Zonites semiplanus Reuss haufiger vor.

Von Pflanzenresten seien aus den unteren Schichten,

namentlich von Altsattel*) und Davidsthal, genannt: Pinus

*) E. A. Rossmassler, Versteinerungen d. BraunkohlensandsL

a. d. 6eg. von Altsattel in Bohmen. Dresden, 1840.
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Fig. 1026 bli 1086. Ptiantenreite der bdbmlichen TertUrablagerangen.

Nftch C*. v. Ettingahauttn, J. Sitber and J. WentzeL

1 Acer triiobatum Stbg. ap. Billn. — S Populxis mutabilU Heer. Bbenda.be r. —
8 Populu* balsamoide* Goepp. Var. minor. Saltodlti. — 4 ArUtolochia Clematitit
L. KutichUn. — 6 Quercus Heeri A. Br. Walt a eh. — 6 Pyru* Eupheme* Ung.
P Men en. — 7 Fagu* Feroniae Ung. Prohn, — 8 Ca*aia FUchertHeer. Snllodlta.— 9 Qucrcus crasticaulis Sleb. Prleien. — 10 Dryandroide* banksiacfolia Ung. »p,

Snllodlta. — // 6<Mi*tenophyllrvm bWnicum Ett. Ebendaher.
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oviformis Endl., Abies hordeacea Gopp., Sequoia Sternbergi

Heer, Scg. Couttsiae Heer, Cupressoxylon Hoedlianum Kr.,

-4rt*na'o Goepperti Munst. sp., Cyperus Chavanesi Heer,

Flabellaria Latania Rossm., Phoenicites salicifolius Ung.,

Phoen. angustifolius Ung. Palmacites Didymosolen Scbimp.,

PaZm. perfossus Sen., Populus Leuee Ung., Sa&r amiur
via Web., ^4?wus gracilis Ung., Quercus furcinervis Rossm.,

()«. apocynopkyllum Ett., §m. Charpentieri Heer, @t*. e?aeno

Ung., Carpinus grandis Ung. (Fig. 1018), Picu* arcinem*
Rossm., Fie. laurogene Ett., Platanus sterculiaefolia Ett,

PZaf. aceroides Goepp., Laurus acutangula Ett., Zaur. j»n'«-

cepf Heer, Laurus ocoteaefolia Ett , Cinnamomum Iloss-

maessleri Heer, <7in. ZawceoZatfwwt Heer, Cin. polymorphum
A. Br., 6yi«. Scheucheeri Heer, Dryandroides banksieaefolia

Ung. sp. (Fig. 1035), Dryand. lignitum Ung., Apocynopkyl-

lum latifolium Ett., Ofea bohemica Ett., Fraxinus ambigua
Ett., Chrysophyllum reticulosum Heer, Magnolia bohemica

Ett., Terminalia radobojensis Ung., Myrtus bohemica Ett,

^4cer Hbrnesi Ett., Rhamnus Bossmaessleri Ung., Juglans

Ungeri Heer, Jm*/. costata Ung., Cassia Berenices Ung.,

(7a& hyperborea Ung., Cos. amoif/tta Ung.
Aus dem Sandstein von Grasseth seien angefuhrt*) : .ie-

ctduwj £ertiaria Englh., Pteris crenataWeb., Hemitelia Laubei
Englh., Steinhauera subglobosa Prs., TTtrfdriw^OMia Aeto«-

fica Heer, Pinas oviformis Endl. sp., Potamogeton Poacites

Ett., Myrica salicina Ung., iLfyr. hakeaefolia Ung., .linus

Kefersteini Var. gracilis Goepp., Quercus chlorophylla Ung.,

@u. JoncAttis Ung., @m. TPeoeri Englh., Safoc elongata Web.,

Populus mtrfadiKs Heer (Fig. 1027), Pic«s lanceolata Heer,

Pic. arcinervis Rossm., Laurus protodaphne Web., Z. £T»-

^eri Englh., L. primigenia Ung. (Fig. 1019), Cinnamomum
spectabile Heer, Apocinophyllum angustum Ett., Chrysophyl-

lum reticulosum Rossm., Andromeda protogaea Ung., £«-

rantfAiis Palaeo-Eucalypti Ett., Magnolia Cyclopum Web.,

Sterculia Labrusca Ung., Sapindus undulatus Heer, Sap.

grandifolius Englh., Evonymus glabroides Englh., PAamnws
Eridani Ung., PA. rectinervis Heer, PA. Reussi Ett, /«-

gtfan* acwjwtttata A. Br., Eucalyptus oceanica Ung., <7o«»/»-

m'tfes ellipticocicatricosus Englh., (7. -4cac»ae Englh. Bei

Putschirn kommen im Brauneisenstein oder Sphaerosiderit

*) Vergl. H Engelhardt, Ueber die toss. Pflanzen des Sflss-

wassersandsteines v. Grasseth. Not. Act. Carol. Leop. 43 Bd. 1881.
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Nusse von Juglans costata Ung. und Fagus Leucalionis
Ung., sowie Zapfen von Sequoia Sternbergi Heer vor. For
die obersten Schichten sollen Podogonium Knorri A. Br.

und Pisonia lancifolia Heer besonders bezeichnend sein.

Die Egerer Braunkohlenablagerang wird von der
Falkenauer Tertiarerstreckung durch den Urgebirgsrucken
von Maria Kulm getrennt Sie breitet sicb zwischen den
Stadten Eger, Schonbach, KOnigsberg und Sandau aus und
besitzt eine in sGdnSrdlicher Richtung gestreckte elliptiscbe

Form, deren sonst recht regelmassiger Umriss gegen Westen
uber Franzensbad eine grossere Ausbuchtung bildet, welche
fiber die Landesgrenze hinausgreift. Eleinere Auslaufer uber
die Grenze bestehen bei Wies und SW von Alt Kinsberg.

Die Lange der Ablagerung zwischen Taubrath und Fasatten-

grun betragt etwa 3 Meilen, die grOsste Breite zwischen
dem Karlsbader und dem Fichtelgebirge etwa 1— 1*5 Meile.

Eine basaltische Stufe kann in dieser Ablagerung eigent-

lich nicht unterschieden werden, da dieselbe nirgends Ton
Basalten durchbrochen wird. Denn nur an der westiichen

Grenze, auf Urgebirgsterrain, erheben sich zwischen Eger
und Franzensbad die erloschenen Vulcane Kammerbuhl und
Eisenbuhl. Allein es scheinen dem Oberoligocaen ge-

wisse kleine Vorkommen bei Alt K6nigsberg und Pograth
zu entsprechen, wahrend sonst nur das Mitteloligocaen und
Miocaen entwickelt ist.

Die tertiaren Gebilde lagern direct dem Urgebirge,

beziehungsweise dem Granit auf. Das Liegendste bildet

eisenschussiges Quarzconglomerat und schutterer Sandstein,

welcher vornehmlich an der westiichen und sudlichen Grenze
der Ablagerung in einzelnen Bldcken zu Tage tritt, wie
namentlich bei Nonnengrun, Frauenreuth, Markhausen,
Ullersgrun usw. In diese Sandsteine ist bei Franzensbad
Thon eingelagert und auch zwischen Wildstein und Kling-

hart, sowie bei Lapitzfeld erscheint weisser kaolinischer

plastischer Thon, der zur Chamottwaarenfabrikation Ter-

wendet werden kann.
Diese Sandsteine und Conglomerate sind identisch mit

den Braunkohlensandsteinen, welche man uberall im Lie-

genden der nordwestbdhmischen Tertiarablagerungen antrifft.

Sie gehflren bestimmt dem Mitteloligocaen (Torbasalti-

schen Stufe) an, zu welchem wohl auch die an mehreren Stellen

auftretenden eisenkiesreichen Alaunthone, das untere Moor-
kohlenflotz bei Neukirchen, sowie vielleicht auch der liegende
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Theil def weiter aufwarts folgenden Thone und Schieferthone

gehoren, "welche an mehreren Stellen, so bei Kfinigsberg und
Neukirchen, bei Kammerdorfund Trebendorf Flfltze vonMoor-
kohle eingeschaltet enthalten, die indessen wegen Gering-

werthigkeit der Kohle nur zeitweise abgebaut werden. Bei

Konigsberg tritt diese Kohle zu Tage aus und konnte in

einem Tagbau gewonnen werden. Es bestehen hier aber

auch Schachte. Das Flotz, dessen Verflachen gegen West
gerichtet ist, besitzt eine Machtigkeit bis zu 30 m. Auch bei

. Kammerdorf und Eger kommt die Kohle zu Tage, das Flotz

ist aber nur 6 bis 8 m machtig. In der Stadt Eger selbst

wurde es am Marktplatz in einer Machtigkeit von etwa 3 m
angebohrt. Bei Neukirchen dagegen sind zwei Flotze ent-

wickelt: das untere, 12 m machtige, wird durcb 10 m m&ch-
tige Zwischenschichten von dem oberen 3 bis 4 m machtigen
Fl6tz getrennt. Bei Zweifelsreuth in der Nahe des zuletzt

genannten Ortes wurden in dem etwa 6 m machtigen Moor-
kohlenflotz Nester einer lichtbraunen Harzsubstanz (Melan-

chym, Pyropissit) aufgefunden.
Ueber den Kohlenschiefem liegen besonders im ostlichen

und mittleren Theile der Ablagerung zwischen Katzengrun
und Gassnitz, Franzensbad und Konigsberg die sebr cha-

rakteristischen Cyprismergel. Es sind- dies graue, dunn-

blattrige, feste Schichten, voll von kleinen Schalen des

Krebses Cypris angusta Reuss. Die Machtigkeit derselben

ist stellenweise sehr bedeutend (bei Wogau 72 «i). Nach
obenzu werden sie kieseliger, wie bei Krottensee, und gehen

selbst in opalartige oder menilitische Schichten fiber. Im
westlichen Theile der Ablagerung bei Oberndorf, Trebendorf,

Aag, Langenbruck, Tirschnitz, Dolitz u. a. sind den Schiefern

theils Nester, theils schwache Schichten von Susswasser-

kalkstein eingeschaltet Dieser ist von verschiedenartiger

Beschaffenheit, entweder dicht, oder locker und porOs, in

welchem Falle die kleinen Gyprisschalen besonders deutlich

hervortreten. Auf der Liegendflache erscheinen haufig eigen-

thumliche Wulstnetze, welche als Beleg dafur aufgefasst

werden, dass der unterlagernde Cyprisschiefer trocken und
zersprungen gewesen sein musse, ehe der Susswasserkalk

zum Absatz gelangte. Bei Trebendorf und Wogau wechseln

Cyprisschiefer und Kalksteine mehr als funfzehnmal. Nach

aufwarts werden die Kalkeinlagen lettig. Der Kalkstein wird

in mehreren Bruchen gewonnen.
Zu oberst endlich folgen sandige und thonige Schichten

Digitized byGoogle



Oligocaen u. Miocaen. — Egerer Ablagerang. . £399

von ziemlicher Ausdehnung und sehr wechselnder Machtig-
keit Der Sand ist namentlich zwischen Unter Lobma und
Tannenberg dutch viele Gruben aufgeschlossen. Nach oben
wird er kaolinisch und glimmerig und geht in Letten fiber,

wie man rings um die Ablagerang bis Markhausen beobachten
kann. Die oberste thonige Schicht ist von Kammerdorf bis

auf den Sirmitzer Granit und bis Seeberg allgemein ver-
breitet In der Mitte ihrer Machtigkeit pflegt der Thon gut
knetbar, nach unten zu sandig, nach oben zu mit groben
Quarzgeschieben reichlich vermengt zu sein. Diese Schicht
scheint auch die Unterlage des Kammerbuhls zu bilden, wie
sie denn auch als wasserstauend den Untergrund der Teiche
und weit verbreiteten Torf- und Moorstrecken der Franzens-
bader Gegend bildet Alle diese Schichten entsprechen dem
Mi oca en (nachbasaltische Stufe), und zwar durften sich

die obersten Glieder der Ablagerang, zumal die Cypris-
schiefer, zur Zeit der Oeninger Stufe gebildet haben. Na-
mentlich erinnert an Oeningen das Vorkommen von Platten
mit Libellula Doris Heer, dann die zahlreichen Fruchte und
Samen von Pflanzen, Podogomwn Knori Heer und Pisonia
lancifolia Heer.

Die Lagerung ist im Allgemeinen eine flach mulden-
fOrmige, so dass die Schichten im grOssten Theile der Ab-
lagerang eine schwebende Lage besitzen und nur vomRande
gegen das Innere verflachen. Mehrfache Abweichungen hievon
ergeben sich aus den verschiedenen Aufschlussen, die auch
kleine Verwerfungen an ostwestlich streichenden Kluften
erkennen lassen. Die Machtigkeit der Kohlenflfitze scheint

vom Rande gegen das Innere der Ablagerang zuzunehmen,
jedoch haben die bestehenden Schurfe zur Erkennthiss
gefuhrt, dass der Zusammenhang der FlOtze wahrscheinlich
durch sich einschiebende Rucken gestOrt ist, wodurch die

Ablagerang in eine Anzahl Partialmulden zerlegt wird.

In palaeontologischer Hinsicht sind in der Egerer Braun-
kohlenablagerung besonders die Cyprisschiefer reich an
Thierresten. 0. Novi.K benannte und beschrieb vornehmlich
von Krottensee*) die Insectenreste (meist Flugel) : MonantMa
flexuosa, Brachypelta rotundata, Ligaeus mutilus; Neuro-
pterites depertitus; BibiopsisEgerana, Bib. imperialis, Bibio

*) Fauna der Cvprisschiefer des Egerer Tertiarbeckens. Sitzber.

d. kais. Akad. d. W. Wien. LXXVI, 1877. pag. 71.
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formosus, Bibio elegantulus, Protomyia bohemica, Pleeia

quaesita, Tipula angustata, Tip. expectants, Ptychoptera de-

leta, Sciara Martii; Pheidologeton bohemicus, Myrmica?
nebulosa, Formica buphthalma, Bombus erassipes; Melolontha
solitaria, sowie Federn ernes Vogels (Vdgelknochen erwabnte
vor dem schon Reuss). Ferner liefern die Cyprisschiefer

Daphnia atava Not. (bei Konigsberg), Geh&use Ton Helix,

Planorbis solidus Thorn., Limnaeus, KnOchelchen kleiner

Silsswasserfische (die wahrscheinlich unrichtig auf Lebias
Meyeri Ag. und Leuciscus Colei Meyer bezogen wurden*).
Aus den Kalksteinen werden nebst Oypris angusta Reuss
besonders angefuhrt : Planorbis applanatus Thorn., Limnaea
subpalustris Thom., Cyclostoma Mubeschi Reuss, Helix ro-

strata? Braun. In den Sand- und GerOllschichten bei Obera-
dorf und in den Cyprisschiefern bei Tirschnitz wurden Zahne
Ton Mastodon angustidens Gut. gefunden**), die auch sonst

ziemlich hauflg vorzukommen scheinen; und aus dem Cy-

prisschiefer, welcher in der flachen Thalmulde zwischen
Obemdorf und Aag bei Franzensbad den blauen Letten des

dort in Tagbauen aufgeschlossenen Kalksteinlagers bedeckt,

stammen wohlerhaltene Skeletreste Ton Dinotherium gigan-

teum? Cut.***)

Die Torkommenden Pflanzenreste sind im Allgemeinen
weniger gut erhalten. Aus den Kohlenschiefem seien ange-

fuhrt : Persoonia Daphnes Ett. und Pteris oeningensis A. Br.

Ton Pochlowitz, Sequoia Couttsiae Herr Ton Markhausen,
dieselbe Art, Cinnamomum Bossmaessleri Heer, Amygdalus
Hildegardis Ung., Amygd. persieoides Ung., Juglans otn-

tricosa Brongt. aus den glimmerigen Schieferthonen Tom
Sorg-Meierhof, Pinites rigiosVng., AlnusKefersteini Goepp.,

Cinnamomum Scheueheeri Heer Ton Erottensee.

In den Cyprisschiefern sind Pflanzenreste uberhaupt

selten, sowie meist fragmentar und undeutlich erhalten. H.

*) E. Suess: Verhandlungen d. k. k. geol.R.-A. 1864, pag. 237.:

dortselbst 1865, pag. 51. — M. Vacek: Ueber Osterr. Martodonten.

AbhandL d. k. k. geol. R.-A. VII. Bd. Wien 1877.

**) Nach N o v a k (1877) gehoren die Reste bestimmt nicht zu

Lebias Meyeri Ag., wahrend Laube (1884) die altere Angabe Reuss'
wiederholt.

***) V. B i e b e r, Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1884, pag 299. -
Znm Dinotheriumfund bei Franzensbad im Sasswassertertiar BOhmens
Wien 1885.
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Engelhakdt*) fuhrt folgende Arten an: Sphaeria evane-
scens Heer, Xylonites Gassiae Engl, auf einem Blatte von
Cassia Fiseheri Heer (Fig. 1033), Chara Neogenica Engl.,

Poacites caespitosus Heer, P. rigidus Heer, P. nseudonigra
Engl, Myrica Ugnitum Ung. sp., Qwercttf sclerophyllina
Ung., @. elaena Ung., JZnws Kefersteini Var. gracilis Goepp.,
PJanera Ungeri Kov. sp., CinnawomMw Scheucheeri Heer,
C. lanceolatum Ung. sp., Banksia longifolia Ett, Grevillea
Jaccardi Heer, Lambertia tertiaria Engl., Dryandroides
concinna Heer, Z>r. serotina Heer, Dr. undulata Heer, Fac-
cinium acheronticum Ung., Andromeda protogaea Ung., Sfy-
raa; stylosa Heer, Sapotacites tenuinervis Heer, Prastntts
deleta Heer, Clematis trichiura Heer, C7. Oeningensis Heer,
Eucalyptus oceanica Ung., -4ccr trilobatum Sternb. sp. (Fig.

1026), Sapindus falcifolius A. Br. sp., 5. dubius Ung., iZex
denticulata Heer, PA«s coriaria Engl, .RAamnws Gaudini
Heer, Juglans bilinica Ung., Carya elaenoides Ung. sp.,

Engelhardtia JBrongniarti Sap., Cassia palaeocrista Engl.,

C. {tomtom Ung., C. Berenices Ung., C. phaseolites Heer,
Caesalpinia Townshendi Heer, Leguminosites celastroides

Heer, sowie einige unsichere Reste, namentlich Garpolithes-

arten.

In die Bildungszeit der tertifiren Ablagerungen Bohmens
fallt die intensive eruptive Thatigkeit, welcher das bOhmische
Kegelgebirge seine Entstehung verdankt.

Basalte bilden das Hauptgestein des Gebirges, in

welchem sie in Form von Stromen, Decken, Stocken
und Gangen auftreten. Die beiden ersteren tektonischen

Formen sind im bohmischen Basaltgebirge die vorherr-

schenden, und wie es scheint, sind sie fur die altesten

Basaltgesteine charakteristisch. Jungeren Ursprunges sind die

stock- und gangformigen Massen, da dieselben die StrOme
und Basaltdecken durchbrechen, um sich fiber dieselben,

theils in Form von Kegeln, theils als langgestreckte Rucken
zu erheben. Am jungsten sind gewiss jene mauerahnlichen
Gange, von welchen die trachytischen Phonolithe durchsetzt

werden. Die Basalte erscheinen meist in Saulenform oder
Plattenform, zeigen aber auch kugelfOrmige und ellipsoidische

Absonderung, die sich aus der saulenformigen entwickeln

*) Ueber die Cyprisschiefer Nordbohmens und ihre pflanzlichen

Einschllisse. Sitzber. d. naturw. Ges. Isis in Dresden. 1879.
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durfte, wenn die Saulen durch Querklufte in Stucke zerlegt

werden, welche durch Einwirkung der Verwitterung an den
Eanten abgerundet werden. Die Saulen stehen in den Basalt-

kegeln entweder vertical (Fig. 1050), oder sind gegen die Axe des

Berges geneigt. Haufig besteht die Kuppe aus massigem, manch-
mal von machtigen Gonglomeraten bedecktem Basalt, derge-
wissertnassen auf einem in der Tiefe liegenden Gang aufruht.

Dieser pflegt aus horizontalen oder massig geneigten Saulen
aufgebaut zu sein. Wenn der Gang ohne Bildung von Berg-

kegeln zu einem hohen gedehnten Bergrucken emporgestiegen

war und die Reibungsconglomerate desselben zerstOrt und
abgetragen worden sind, so erhebt sich derselbe gleich

einer aus horizontalen Saulen aufgebauten Mauer. Ein vor-

treffliches Beispiel dieser Art bieten die zwei fiber eine

Stunde langen parallelen Basaltwande (Teufelsmauer) bei

Bohm. Aicha. — Die Textur der Basalte ist entweder eine

gleichmassig kOrnige bis dichte, oder fleckig-kornige, oder

porphyrartige ; — in Bezug auf die Raumausfullung entweder,

und zwar am haufigsten, eine compacte, oder porose,
wie besonders bei den Nephelin- und Trachybasalten, wo
sie jedoch meist auf kleine Partien beschrankt ist; oder

b 1 a s i g e, welche haufig bei den Peperin- und Andesitbasalten

vorkommt, zumal im Duppauer Gebirge zwischen Turtsch

und Duppau und in der Gegerid von Maschau, im Mittel-

gebirge bei Milleschau, Gratschen, Franzenthal bei Bensen

;

. oder endlich schlackige, wie namentlich am Eammerbuhl,
wo auch Bomben und Lapilli vorkommen, am Wolfsberge
bei Tschernoschin, am Kozakov und einigen anderen Orten.

• Es mag ehemals im Bereiche des Kegelgebirges Basalt-

schlackenkegel gegeben haben, die durch Verwitterung zer-

sWrt wurden und vornehmlich das Material zur Bildung der

machtigen Tuffablagerungen geliefert haben.

In Bezug auf ihre petrographische Beschaffenheit hat

E. BofilGKY, der sich um die Erforschung der bohmischen
Basalte die grOssten Verdienste erworben hat*), dieselben

wie folgt eingetheilt: 1) Magmabasalte, 2) Nephehnbasalte,

3)Leucitbasalte, 4) Feldspathbasalte, u. zw. Melaphyrbasalte,

gemeine Feldspathbasalte und Andesin-Phonolithbasalte, 5)

Trachybasalte, 6) Tachylytbasalte. Es hat sich herausgestellt,

dassdie petrographische Beschaffenheit einenAnhaltspunktzur

'*) Petrographische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens. Archiv

etc. II. Bd. Prag, 1877.
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Feststellung des relativen Alters der Basalte bietet. Die Basalt-
zuge halten n&mlich drei Richtungen ein, welche drei verschie-

Fig. 1087 bU 1041. Mikroskoplsche Zasammensetzaug einiger Basaltgesteine BQhtnenfe.

• Nach E. Boficky.

/TLeacitbasalt von 8 ah org NO von MUleioh'an. Vergroaa. SOOmal. Betchllohe farbloae
i/eucitdarchsctauitte mlt zierllchen kranzfonnlgen Elnlageruugen Ton danklen Staab-
ktfrnern nnd MikrolUhen. Mebrere deraelben slnd In der groiaen, dureh parallele
Riefaog auagezelcbneten Blotlttafel eingelagert. Zwel Hegen auch tm Angitqner*
•ebnitte naha dem anteren Rand© dei Blldes. Dleaer 1st rechta tod braunllobrotbem
Oibbalt (?) omgeben. Auaaerdem lit Angit nnd Magnetit vorhandrn. — 2 Basalt von
Bullet It a. SOOmal Tergrttaa. Gemenge grauer Augltdnrchacbnltte mlt Magnetit-
fctdrixem, wenigen Nepbellnrechtecken und grttngrauen welUgfaaerlgen OllvlDdurch-
•chnitten In elner farbloien, mlkrolUhenrelchen Mlkrogrundmaaae, die nach dem
Verhalten Jm polar. LIelite theila ala minder indlvidnallalrte Lenelt-, thella ala Ne-
phellnaabstanx gedeatet werden kann. — 8 Leuoltbaaalt ana der Gegend Ton Wal taeh.
SOOmal vergrbu. Oben Im Bilde eiae Panto elner grflngraaen Ampblbolnadel. Sonat

'

war Leucltdnrchachnltte, In welehen Aaglt und Magnetit In mlkrollthtaober Auabildung
txnd la .regelmaaatg kranzftrmlger Anordnung elngeachloasen Bind, — 4 Leucitbaealt
-von Paacbkopole. SOOmal vergrfsa. In derMltte swejl in elnander greifende Lenclt-
fcrygtaUe, die durch regelmlUaig aohtecklge, atellenweise doppelte bis drei fache Zonen
tob Staubkoruern charakterialrt slnd. Auaaerdem erachelnen awiacben den Aggre-
gaitea Ton graaen Augitkryatallcben zahlrelche farbloae, mehr weniger rundllche

teJlen, In denen nnr minder deatllohe Krinachen nnd central© Anhaufangen von
f>*-anbkttrnern nnd MikrolUhen vorkommen. — B Leucitbaaalt rom Fusae des KUt-
aichenberges. Vergrdtsert SOOmal. Die farbloaeu, von grauen Angitkryatallen
uxnachloaaenen Leucltdnrchsobnitte iind durcb praohtvolle Krauze tod MikrolUhen

und Staubkttrnern aa«gezeichne£.

deden Altersparioden entsprechen. Die altesten Zuge ver-

folgen die RichtungSTT—NO: es sind die Leucit-, Nephelin-

Digitized byGoogle



1404 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

und Magmabasalte ; die jungeren Zuge halten dieRichtung

SO—NW ein: es sind die Andesit- und Phonolithbasalte;

endlich die jungsten Basaltzuge und Gange streichen von

SOd nach Nord und umfassen die Trachy- und Tachylyt-

basalte. Die gemeinen Feldspathbasalte fallen in die Ueber-

gangszeit zwischen der ersten und zweiten Periode. Die

altesten Basalte herrschen namentlich im Leitmeritzer Mittel-

gebirge, dessen hochste und mittelste Partie vom Schrecken-

steine bei Aussig uber Sahorz, Kletschen, Milleschau, Klotz-

berg, Kostenblatt, Lukow, Hofenz von Leucitbasalten ein-

genommen wird, an welche sich die Peperinbasalte und in

den Begrenzungszonen Leucitoid- und Nephelinbasalte an-

schliessen, die aber aucb im Innern des Gebietes vereinzelt

vorkommen. Der mittieren Periode gebdrt zum grossen Theil

das Duppauer Gebirge an, wahrend die jungsten Basalte

vorwiegend im nordlichen Theile des Leitmeritzer Mittel-

gebirges zwischen Aussig und Tetschen auftreten, vorzugiich

im Gebiete zwischen Wesseln uud Prosseln am linken und

zwischen Gross Priesen und Neschwitz am rechten Elbeufer.

Sie sind die gewohnlichen Begleiter der trachytischen Phono-
lithe und sind die jungsten Eruptivgesteine Bohmens.

An diese kurze Uebersicht der allgemeinen Verhaltnisse

der Basaltgesteine Bdhmens mfige ein Verzeichniss der von

BoftiCKtf untersuchten Vorkommen angeschlossen werden.

Es ist aus demselben auch das Wesentliche seines Systemes

ersichtlich. t. Magmabasalte, d. h. dunkelgraue bis

schwarze Basalte, deren dichte Grundmasse fast ausschliess-

lich nur aus Augit, Magnetit und einem amorphen Magma
besteht, u. zw. : zunachst dunkle sind: der Basalt vom
Kanninchenberge bei Mireschowitz, der Basalt vom Sauberge

bei Schwindschitz, vom Zinkenstein bei Eosel, vom Kohlberg

bei Milleschau, vom Kamayk bei Wschechlab, vom Dreiberge,

von Srbsko, der saulenformige Basalt des Spojiler Ganges

bei Pardubitz, welche sammtlich durch Hervortreten zahl-

reicher makroskopischer Olivin-, Augit-, Hypersthenkomer
porphyrisch erscheinen, und der durch seine knolligen Olivin-

und Bronzitausscheidungen bekannte dunkle Magmabasalt
vom Kahlen Stein bei B5hm. Leipa, ferner die Basalte aus

der Nahe von Skalken, der Basalt vom Schenkelbergel bei

Kosel, der Basalt von Boreslau, der Saulenbasalt von
Rucken der Paschkopole und ein Bas It von Gabel, di<

durchwegs krystallinisch dicht sind. Ferner die lichtei

Magmabasalte vom Pechanhugel bei Laun, vom Kreuzber

Digitized byGoogle



Basalte. 1405

bei Liebshausea, voq Buda bei Backofen, vom Altperstein

bei Dauba, vom Limberg bei Wartenberg und von Rumburg,
welche glasig-kdrnig sind; sowie die Basalte des Euzover
Berges bei Tfiblitz, vom Sudfusse des Geltschberges bei Lie-

beschitz, von Reichenau, vom Ostgehange des Friedlander

Schlossberges und der ausserst feinkOrnige Basalt von
Studnay, welche sammtlich sehr augitreich sind. — II. N e-

phelinbasalte, und zw. zunachst Nephelinitoide,
namlich feinkOrnige bis dichte Abarten, die statt des feld-

spathischen Bestandtheiles eine farblose Substanz enthalten,

welche theils aus Ne-
phelin- , theils aus
Leucitsubstanz zu

bestehen scheint

;

sind der Basalt des

Vinafitzer Berges,

der Basalt von der

AnhOhe der Paschko-
pole zwischen Welle-

min und Boreslau, vom
kleinen Hummelberg
bei Podersam, von
Giesshubel bei Lang-
grun, von Beykev bei

Jenschowitz, vom
grossen Boraey, vom
BUChsaUerling, VOn Fig. 1041. Mel«pbyrb»««lt Tom Weinbergo bei Warten

den Kuhnelsbergen bere *00m»1 T»f8r»«ert

(Kindelsbergen) bei
Nach E. MaHcky.

XT 4 jh c _ j Pel<tsptthlel»t«n nod llegnetltkBrner In icbSnen Flnc-
INeUSiaQU-OdnaaU, tuttlonen, AnhKnfangen Ton minder indlTldaallilrten,

VOm Grabberge Und grOnlieaen geaouenen Augltkryit&llen.

Sattelberge bei Beschkaben, vom Hutberg bei Bensen, vom
Galgenberg bei Mscheno, vom Ghlomek bei Dobrawitz, welche
alle feinkOrnig sind (Anamesite) ; weiter die Basalte des
Rannaier Berges. vom Framiki bei Meronitz, aus der Nahe von
Teplitz, von Pockau bei Aussig, von der Schweizermuhle
zwischen Postitz und Pockau, oberhalb Habrzi bei Turmitz,

vom Honositzer Berge, vom Hasenberge, vom nahen Blanik-

berg, vom Lobosch bei Lobositz, vom nordwestlichen Ab-
haoge des Radobyl bei Leitmeritz (gegen Michelsberg) von
Dlaschkowitz, vom hohen Schafberg und vom Lindenberg
bei Hauska (unterhalb der Kuppe), welche durchwegs ausserst

feinkOrnig oder krystallinisch dicht sind; ferner Nepheli-
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nite, d. h. gleichmassig kornige Krystallgemenge, hating mit

porphyrisch hervortretenden Olivinkdrnern, bestehend aus

Augit, Amphihol, Magnetit, deutlich begrenztem Nephelin, oft

Leucit und seltener Nosean: vom Schreckenstein (die Burg-
ruine selbst steht auf einem Phonolithkegel), von Klein Prie-

sen, von Tichlowitz und Spannsdorf, die kfirnig sind und als

Nephelindolerite bezeichnet werden konnen; die feinkOrnigen

Nephelinite von der ersten Teufelsmauer zwischen Smrzov
und B6hm. Aicba, vom Zabity bei letzterer Stadt, vom
Kuhberg bei Neuschloss (dies sind Nepbelinanamesite), der

Basalt des St. Georgsberges (BJp) bei Raudnitz, des Salz-

berges bei Schlan (Fig. 697), und Vinafitzer Berges bei

Kladno (beide augithaltig), des Millai- und Dlouhyberges bei

Kosel, des Mtiblberges bei Duppau (sammtlich Noseanite);

die ausserst feinkfirnigen und krystallinisch dicbten Nephe-
linite von Bieloschitz, Skirschina, Roth Aujezd, vomKirchberg
bei Bukowitz (Kostenblatt), vom Kalamaika (Kostenblatt),

der Kugelbasalt vom Wachholderberge bei Teplitz, der

Basalt zwischen Hlinai und Pokraditz, oberhalb der Kundra-
titzer Villa bei Leitmeritz, vom Rabensteine bei Sebusein,

von Welmitz, ' vom Vratn^berg bei Mscheno, vom Spiegel-

berg bei Aussig, vom Ziegenberg, vom Spitzberg bei Peters-

. wald unweit Tyssa, vom Spitzberg bei Bohm. Leipa, vom
Ronberg bei Drum, vom StrimitzerBerg, vom Kozakov, vom
Muzskyberg bei Backofen, vom Buchberg, vom Spitzenberg

bei Wartenberg und vom Koschumberg bei Luze in Ost-

bOhmen (Fig. 871). — UL Leucitbasalte, u. zw. Leuci-
toidbasalte, d. h. Basalte mit vorwiegend nicht indivi-

dualisirlem Leucit, z. Th. auch mit Nephelin, sind: die fein-

kOrnigen Basalte vom Bergrucken zwischen Turtsch und
Duppau und zwischen Duppau und Durmaul, und die dichten

Basalte vom Berge Hoblik bei Laun, vom Charvatberge bei

Laun, von Ltskaberg bei Liebshausen, vom Schabberg bei

Saaz, vom Chlumberg bei Michelob, vom Purberg bei Kaaden,

von Kundratitz, vom hohen Schafberg, von Blatzen,vom Biaaier

Berg bei Hirschberg, von Sudka bei Klein Skal, vom Hutberg

bei Petersdorf, die Basaltwacke vom Kamaischen, der Basalt

vom Muhlberg bei Liebshausen, vom Wostrejberg bei Roth

Aujezd, vom Zinkenstein bei Liebschitz vom Dobrawitzer

Hugel, vom nordflstlichen Fusse des Teplitzer Schlossberges,

zwischen Plankenstein und Schickelmuhle, von Maschau,

von Giesshubel bei Buchau, von der Hohen Triebe bei

Duppau, von Schdnwald, bei Elbogen, vom Schaeferberge
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bei Schreckenstein, vom Nordostgehange des Kreuzberges
bei Leitmeritz, vom Eamnitzer Berge bei Reichstadt, vom
Ladeberg bei Seifersdorf, vom Fusse des grossen Hirsch-.

steines von Schwabitz, vom Ostlichen Fusse des Ronberges
bei Graber, vom Humprechtberge bei Sobotka, vom Hirsch-
berge bei Kroh, aus dem Steinbruche von Gross Horka bei Huh-
nerwasser, vom Fusse der Kukunella bei Franzenthal, von
Kacov bei Sichrov; ferner die Peperinbasalte, d. h.

wackenahnliche Basaltvarietaten mit krystallinisch dichter

Grundmasse und grSsseren, porphyrisch ausgeschiedenen
Augit-, Amphibol-, Biotit- und Rubellankrystallen, zuweilen
mit Bruchstucken mehrerer Basaltarten, die erharteten Lava-
schlamm vorstellen sollen: von Eostenblatt, Lukow, Schima,
Milleschau, Dubitz und vom Wolfsberg bei Tschernoschin

;

weiter Leucitbasalte, bestehend aus einem gleichmassig

kflrnigen Gemenge von Augit und Magnetit mit Leucit und
Nephelin, wenig Olivin, etwas Biotit und Rubellan. Sie sind

durch deutliche Leucitdurchschnitte charakterisirt. Es gehOren
hieher der basaltische Leucitophyr von Ober Wiesenthal im
Erzgebirge (mit grossen modellscharfen Leucitkrystallen),

die sehr feinkOrnigen und dichten Basalte von Pascbkopole
(Fig. 1040), Sahorz (Fig. 1037), vom nordostlichen und ost-

lichen Fusse des Milleschauer (Donnersberges), vom Elotzberg
S JP"vomDonnersberg, vom westlichen Gehange des Kletschen-

berges (Fig. 1041), von Billinka, vom Hofenzer Berg bei Kosel,

von Dollanken bei Podersam, von Waltsch in der Richtung
gegen Lubigau (Fig. 1039), vom westlichen Abhange des
Tschebischberges bei Turtsch, zwischen Warta und Wotsch,
vom Schreckensteine in unmittelbarer Nahe des Phonolith-

hiigels, auf welchem die ' Burgruine steht, vom Ploschener
Berg und vom Tirschener Berg. — IV. Feldspathbasalte,
u. zw. zunachst Melaphyrbasalte, d. b. meist deutlich

krystallinische, jedoch sehr feinkdrnige Feldspathbasalte, von
verschieden nuancirter grauer Farbe; in welchen die triklinen,

vorwaltend polysynthetisch ' aggregirten Feldspathkry^talle

mindestens die Halfte der Masse ausmachen, wahrend Augit

und Magnetit minder reichlich auftreten und Olivin nur
selten in makroskopischen Krystallea erscheint. Es gehOren
hieher der Basalt vom Tolzberge 8 von Gabel, der Melaphyr-
basalt von Proschwitz, vom Brandkieferbusch bei Guntersdorf,

und vom Gipfel des grossen Hirschkammes bei Warteniberg,

die alle ein braunliches Glasmagma*) haben, dann der Basalt

*) Hieher gehOrt auch der Melaphyrbasalt mit farblosem Glas-
magma von St. Ivan. Vergl. S. 984 und Fig. 467; 1043.
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vom Weinberge bei Wartenberg, vom Velis bei Podhrad,
von Jivina bei Sichrov, die ohne Glascement sind; femer
die gemeinen Feldspathbasalte, nahmlich krystal-

linisch dichte, fast schwarze, an Magnetit und Titaneisen
reiche Basalte, in welchen der feldspathige Bestandtheil

dem augitiscben und dem Glasmagma gegenuber etwas
zurucktritt, von Kollosoruk (Fig. 1045)*), vom Boratscber
Berge (Fig. 1047) und vom Panznerhugel bei Bihh (Fig. 1044),

vom Vrkoe" (Werkotsch) bei Aussig (Fig. 1046), von einer

Fundstelle S von Aussig, vom Radobvl, vom Elbstein bei

Schonpriesen, vom Kahlen Steine bei Bohm. Leipa, vom
Schauhubel am Rollberge bei Niemes, vom Radechov bei

Weisswasser, vom Horkaberge bei Veseli und von der Spa-
lovska skala bei Rybnitz, die sammtlich ein braunliches

trichitreiches Magma besitzen; dann die Feldspathbasalte
des Kosover Berges, des Jefetin Berges, an der Biela bei

der Strasse von Teplitz nach Lobositz, von Turmitz, von
der Krahenhutte am Lieschberg bei Wisterschan, vom Silber-

stein bei Seifersdorf, von Mickenhan, vom Kleinwehlner
Berg, vom Damberg, vom Bolzenberg bei Scbluckenau, vom
Lettenbuschel bei Markersdorf (mit Chabasit), von Kartbaus
bei Jicln, vom Dedek Berg bei Kosmanos und von Zirkowitz;

weiter die Andesit-undPhonolithbasalte**), d.h. theils

durch das Hervortreten von Andesit- oder Oligoklastafeln,

z. Th- auch Amphibolnadeln porphyrische, theils ausserst fein-

kornige bis dichte, dunkel grunlichgraue, sehr feste Basaltva-

rietaten, vom Strisowitzer Berg, aus der Schlucht zwischen

Klein Priesen und dem Leichenberge, zwischen Rongstock
und Topkowitz, vom Hanbusch bei Franzensthal, von Ereibitz,

vom Tschebischberge, vom Poppenberg bei Loosdorf, vom
Berge oberhalb Gratschen, oberhalb Kleische am suddstL

Abhange des Strisowitzer Berges, von Dubitz, von Salesel,

zwischen Liebschitz und Bilin, von Waltsch, von Engelhaus

bei Karlsbad, von der Hohen Lauer bei Turtsch, vom ostli-

chen Abhange des Liesener Gebirges bei Kaaden, vom Markt-

busch bei Maschau, von der Fuchsschnauze, von Plankenstein,

von Kulm bei Tetschen, vom sudl. Fusse des Goldberges

bei Ploschkowitz, von der Bassstreicher-Muhle bei Proboscht
vom Sperlingstein, von den Birkigten Anhdhen, von Ritters-

*) Dem der Basalt vom Earabiner Berg bei Svarov SO tod

Unhoscht sehr ahnlich 1st. (Vergl. S. 984.)
**) Einige hieher gestelite Basaltvarietaten dQrften besser iu den

Trachytbasalten zu zahlen sein.
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dorf bei Tetschen, von der H6he N von Wernstadt, von
Ober Karanitz, von Klein Bocken bei Bensen, vom Kautner
Berg bei B6hm. Leipa, vom Hutberg, von einem Hugel
zwischen Zwickau und Rohrsdorf, von Muckenhubel, von
der Nordseite des Friedlander Schlossberges, vom Hageberg
bei Friedland, vom Lindenberg bei Hauska, von den Sko-
kanske skaly bei Eisenbrod (auf Phyllit aufsitzend), welcbe

6 4 6

Fig. 1043 Ma 1048. Basalte and BMtltconUctgeitelne In soofacher VergrBaserang.

Nach E. BoHcky.

1 Trtahltgebllde aae dam MelaphTrbaaalte tod St. Iran bei Beraun. — t Oemelner
Feldapathbaaalt Tom Fanznerhllgel bei Bllln. Farbloie Feldapathlelaten, grBuare
grane AugitdarchachnUte und klelne MagnetltkBrner Bind in dam aart- faaerlgen,
grQnlieh nnd brlnnlleb grauen, umgewandelten, trlohltreicben Magma eingebettet. —
8 Gamelner Feldspatb basalt von Kollonorak. Gelblleben, an Trioblten and Kryjtsll-
akelet sehr relehea Magma harracht Tor. Darin bilden farbloee Nephelln-, geriefte
Feldspatb- and grane Angitkrystalle nabit MagnetitkBrnern ein fleicbmaaalgea Ge-
menge. — 4 Feldapathbaealt Torn Werkottcb bei Anuig. Die farbloaen Feld-
apatbleisten aohlieaaen hating gadahnta Olaiparlikeln and Streifen dee Glaemagma
«in. Dieeea, reloh an Triehitgebilden, lit aelbat wenlger reicbilch Torhanden ale lm
Geateloe Ton Kollosomk, dem dieaer Baaalt aonet sebr ahnell. — 6 Parrie elne* jaapla-
atfiDllehen, blanlichgrauen Pl&nerelnachlueaea ana dem Baaalte dea Borate c her
Bargee. Qraaea, trllbee Gemenge Ton ScblaokenkBrnern nnd Magnetttataab mlt aehr
reiehlloben (dnnklen) Gaaporen, spiii lichen Mikrolithen nnd einzelnen farbloaen,
rundllchen Oder oralen QaarzkBrnern. — 6 Elne Contactetelie cinea Jaapiaahnlleben
Pllaarelnachlnaaea mit dem Baaalte Tom Paninerhfigel. Ein Gewirre Ton farb-
Ioeqn, zarten Feldapathlelatcben nnd graallcban Angitmikrolltben in einem trtibes, an

Glaapartikeln, Gaaporen and Magnetltataab relohen Gemenge.

Andesitbasalte sammtlich feldspathreich sind; dann die

nephelin- und leueitreichen Phonolithbasalte von Schelkowitz,

von der Schickelmuhle NO von Aussig, von Lieben, von
der hochsten Kuppe des Liesener Gebirges bei Eaaden, von
der Machovska skdla bei Rybnitz, vom Petzberg bei Hirsch-

berg, vom Eichberg bei Gabel, von Weseritz, vom Sabenberg
bei Wittine ; und schliesslicb die hauynreichen Andesit- und

Katttr, Geologic Ton BBhmen. 89
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Phonolithbasalte von Eostial (Burgbei Trebnitz) von Schichhof
bei Kosel, vom Gansenberg bei Gartitz, von der Kulmer
Scheibe bei Tetschen, vom Rodeland bei Ober Nflsel unweit
Ploshckowitz, vom Palmberg bei Dauba, vom Veilchenberg
bei Hauska und vom Weinberg bei Mscheno. — V. T rachy-
basal te, d. h. theils durch hervortretende Feldspath- und
Augitkdrner porphyrische, theils feinkornige, anamesitartige,

gelbltch oder braunlich graue, leichter zersetzbare Basalt-

varietaten von rauhem Aussehen, welche die sog. trachytischen

Phonolilhe und alteren Basalte in Adern durchsetzen. Hieher
gehoren die feldspathreichen Trachybasalte von Topkowitz,
zwischen Topkowitz und Rongstock, aus dem Prosselner
Thale, zwischen Pflmmerle und Rongstock, von letzterem Orte
selbst, zwischen Spansdorf und Plankenstein, von Graber
bei Auscha, vom Rosensteine, vom Hutberge ; die nephelin-

u. z. Th. leucitreichen Trachybasalte aus einer Ader zwischen
Pdmmerle und Wesseln, vom Eichberge bei Ober Liebich

unweit Bdhm Leipa, vom Westhofe bei Promuth, vom
Horkaberg bei Backofen, von Tichlowitz, der theils porphy-
rische, theils dunkle Basalt des Klein Priesener Thales, der
Basalt aus einer etwa 05 m machtigen Ader im trachytischen

Phonolith des Steinbruches bei der Bassstreichermuhle, der
Trachybasalt des Kunetitzer Berges bei Pardubitz, vom
Gipfel, des Kfemin, vom Kahlenberg, von Bfehor bei Liebe-

schitz, von Eonoged bei Auscha, von Taschow-Pohof, von
Welchen und vom Galgenberge bei Gross Priesen, von der
Haube bei Tichlowitz, von der Guntermuhle bei Salesel un-
weit Proboscht, von RubendOrfel und von Kahlenberg bei

Dauba. Gegen die Salbander der Adern zu gehen die Trachy-
basalte durch Zurucktreten der feldspathigen Bestandtheile

und bedeutendes Vorwalten des Magmas haufig in Tachylyt-

basalte Ober, z. B. bei Tichlowitz, welche aber auch, wie es

scheint, fur sich dunne Adern bilden, wie bei Klein Priesen,

oder in den Trachybasalten gangfdrmig oder blockartig

vorzukommen scheinen (Fig. 1049, 1051).

Eigens erwahnt seien die Basaltvorkommen des Erz-

gebirges, welche theils von BofclCKtf, theils von Laube,
Zirkei,, Mohl und Sauer beschriebeu worden sind. Dem
westlichen Erzgebirge bis Joachimsthal-Gottesgab gehOren
an: die Leucit fuhrenden Nephelingesteine vom Bahnhof
Dassnitz (im. Glimmerschiefer), W von Graslitz (im Phyllit

des SchOnauer Waldes), vom Blosberge, vom Jugelstein

(sehr magnetisch), von der Kuppe an der Glucksburg bei
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Wittigsthal, vom Johann Evangelisten-Gang und vom Kuh-
gang in Joachimsthal, von einem Eisensteinschurfschachte
bei Pfaffengrun, von der Antonieeisensteinzeche am Wege
nach Heinzenteich, vom Ilmersberge bei Heinriehsgrun und
von der mittleren Kuppe bei Tippelsgrun ; ferner die Hauyn-
basalte vom Spitzberg bei Gottesgab, von der SteinhOhe bei
Hengstererben und W vom St. Mauritius-Zinnwerk. ,Nach
J. Jok£ly lassen sich in der Anordnung der Basaltvorkommen
zwei vom Duppauer Ge-
birge radial auslaufende
Richtungen erkennen,
deren eine ostwestlich,

die andere sudnordlich
verlauft Zur ersteren

Gruppe gehoreto : die

HochtenhShe W bei

Scheft, der Umersberg
und der FlOtzberg N

von Unter Rothau, so-
wie der Kleebuhl SSO
von Graslitz; der sud-
nordlichen Richtung ge-

horen u. a. an : der Ku-
berstein (Jugelstein) S
von Joachimsthal, der
Spitzberg bei Pfaffen-

grun, der Plessberg und
Dreibruderstein, die Ba-
saltgange des Joachims-
thaler Erzdistrictes, der

Spitzberg SW von Got-

tesgab, der Spitalberg

N von Forsthauser.

Besonderes Interesse erregen die Basaltgiinge von Joa-

chimsthal, weil dieselben zum Theil eine ganz eigenthum-
liche petrographische Beschaffenheit besitzen und obwohl
vielleicht im Allgemeinen junger als die Erzgange (vergl.

S. 420), doch angeblich zum Theil auf die Gange veredelnd
eingewirkt haben, so dass sich die Joachimsthaler Erzgange
theils vor, theils nach der Entstehung der Basaltgange ge-

bildet haben mussten. Unter diesen letzteren verdient vor-

nehmlich die sog. Putzenwacke Beachtung, die wohl mit

Recht fur die Ausfullung einer St. 2—4 streichenden, 40 bis

89*

Fig 10411^ Tracbybaaalt vom Gipfel des Kfemin
bei Zahofan unweit Leitmerltz. iGomal vergrOas.

Nacb E. Boricky.

An der mikroskoplacben Zoaammenaetzung be*
theiligcn aich It-talenfSrmige Ainphihol* oder
Angitdurchacbnitte, hexngotiale Biotitbl&ttchen,
weiter achwarzo MsRiietitkorner zuweilen mit
Einacbluaaen von farblosen Apattthexagonen,
zarte farbloae Nadeln dea Feldapatbes, farbloae,
gewfibnlich gr*U hervortretende Apatltdareb-
fldinitte, farbloae, wenig deutiich begrenzte
bexagonale und kurz recbteckige Nepbellndarch*
achnltte und ein stark entwlckelies, zart stau-

bigea, im pol. L. diinkle* Cement.
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70m machtigen Spalte angesehen wird. Denn sie besteht

vorwaltend aus erdiger oder tuffartiger Basaltmasse, in wel-
cher zahlreiche Brocken von Glimmerschiefer, Granit, Por-

phyr, ja selbst Basalt enthalten sind und in welcher auch
das sog. Sundfluthholz (Laurinoxylon diluviale Ung. sp.*)

zuerst angeblich im J. 1557 in einer Tiefe von 140 Klaftern

gefunden wurde, welches den besten Beweis liefert, dass die

Ausfullung der Spalte von oben erfolgt ist.

Dem ostlichen Erzgebirge gehdren an: die Feldspath-
basajte vom Elinger bei Troschig, vom Tannich bei Rothen-
haus, vom Steinel bei Kleinhan und von Zinnwald; die

Nephelinbasalte vom Kostner Forsthaus, von Stolzenhahn-
Turmaul bei Gorkau, von Strahl und Doppelburg, vom Spitz-

berg bei Muhlendorf (Wotsch), vom Sonnenberger Bahnhof,
vom Wolkenhubel bei Gdhrn, von Kaiblerberg bei Nollen-
dorf, von Mrttel Tellnitz, von BOhm. Wiesenthal, vom Spitz-

berg bei SchOnwald (Nephelinit Bo&ick*'s), von der Kuppe
zwischen Geiersberg und Jagdschloss Lichtenwald, vom
Schlossberg Lichtenwald, von Brandau und von Domina bei

Sebastiansberg; die Nephelinitoidbasalte vom Edelleutstollen

und Holzbrucknerstollen bei Joachlmsthal, von der Stein-

koppe bei Wotsch, vom Piirsteiner Purberg, vom Eichberg
bei Hauenstein, von SchSnburg bei Klosterle, vom Flei-

scherhubel bei Oberhals, von Bettlern und ?on Schmiede-
berg; die Leucitbasalte vom Hassberg, vom grossen, mittle-

ren und kleinen Spitzberg bei Pressnitz (kdnnten auch zu den
Magmabasalten BofelCKi's oder Augititen Rosenbusch's
gestellt werden) und gewisse Vorkommen von Schmiedeberg
und Weipert.

Von den sich sudlich und Ostlich an das mehr zusam-
menhangende Eegelgebirge anschliessenden meist isolirten

Basaltvorkommen kann nur der beachtenswerthesten be&on-
ders gedacht werden. Im Egerlande erheben sich zwei un-
zweifelhafte erloschene Vulcane: der Eammerbuhl zwischen

Eger und Franzensbad und der Eisenbuhl mit dem Rehber^
bei Boden unter dem Dillenberg, welche zuerst von Goethe
etwas eingehender besprochen wurden.**) Der erstere ist

ein gegen W steil, gegen sanft abfallender Hugel, auf

dessen Ostseite sich eine tiefe Aushfihlung (Zwergloch) be-

findet, an deren etwa 25 m hohen Wanden man in vielen

•) Felix, Zeitschr. d. D. geol. Ges. XXXV, 1888.
**) Samma Werke, Cotta'sche Ausg. 40 Bd. pag. 288. Er sprach

ihnen vulcanischen Ursprung ab.
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Schichten uber einander Schlackenstucke, Bomben und La-
pilli abgelagert sieht. Aus- solchen Auswurflingen besteht

ubrigens der ganze Hugel, nur an der steilen Westseite be-
findet sich eine ziemlich machtige grauschwarze Lavamasse
(Leucitbasalt), wahrscheinlich ein hervorgequollener kleiner

Lavastrom. Der Kammerbuhl soil auf einer obermiocaenen
glimmerig sandigen Thonschicht ruhen, welche den Phyllit

des Grandgebirges bedeckt. (S. 1399.)

Auch der Eisenbuhl mit dem Rehberg gehoren dem
Phyllitgebiete an. Der Rebberg ist ein von Ost gegen West
verlaufender Rucken, welcher von einer bis 6 m machtigen,
an beigemengten Auswurflingen, Bomben usw, reichen Tuff-

scbicht bedeckt wird. Im Suden lehnt sicb an denselben

der Eisenbuhl, ein aus olivinreichen Schlacken und Bomben
aufgehaufter, kaum 25m hober Kegel, an.

Das Gestein des Podhorn bei Marienbad*) ist Soda-
lith fiihrender Nephelinbasalt, in welchem Nester, bestehend
aus grobkrystallinem Nephelinit, vorkommen. Dleser letztere

ist ein vorwiegend aus Augit und Nepbelin,' dann aus Ma-
gneteisenerz (reich an Ti 3), Apatit und Sodalith zusammen-
gesetztes Mineralgemenge.

Die basaltiscben Gesteine aus der Gegend von Wese-
ritz und Manetin hat V. Hansel untersucht**) und zwei

Haupttypen, namlich Feldspathbasalte und Nephelinbasalte

unterschieden, . welche durch Basanite verbunden werden.

Von diesen Gesteinen sind olivinfuhrend die Feldspathba-

salte vom Schafberg, Schramberg, Weinberg, die Basanite

vom Radischer Berg, Ziegenberg, Pollinkenberg, Ghlumberg,
und die Nephelinbasalte vom Spitzbe'rg bei Cihana und vom
Spitzberg bei Manetin; olivinfrei ist der Augitandesit vom
Dombrawitzer Berg, die Nephelinnephrite vom Trommelberg,
Weseritzer Schlossberg, Vogelherdberg, Hollberg, und der

Nephelinit von der Pfichover Kuppe.
Mit Untersuchungen von Basaltgesteinen von Bdbm.

Leipa und Aicha haben sich F. Wurm und P. Zimmek-
hackel***) beschaftigt. So sind der Andesitbasalt des Pih-

*) A. Stelzner: Ueber Nephelinit vom Podhorn bei Marienbad
in Bohmen. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., XXXV. 1885, pag. 277..

**) 18. Jahresbericht d. deutschen Realschule in Pilsen 1888.

*•*) Pxogr. der Com.-Oberrealschule zu Bohm. Leipa 1882. —
Hier wird auch einiger Phonolithe gedacht — Sitzber. der kgl. bohm.
Ges. d. Wiss. 1882, pag. 82. — Wurm's weitere Mittheilungen in

spateren Jahrgangen deraelben Sitzungsberichte.
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ler, der Melaphyrbasalt des Kahlenberges' bei Leipa, der

Feldspathbasalt des Herrenhausberges bei Steinsehonau, die

Melilithbasalte (nach BoBlCKtf z. Th. Nephelinpikrite) vom
Schwarzen 'Berge bei Brenn, vom Spitzberge bei Hammer,
vom Devin NO vom Spitzberg, vom Krassaberg (reich an

Melilith und Perowskit, wie Stelzner erkannte, dagegen
mangelt der Augit), von Vesec, vom Spitzberg bei Leipa

und aus dem Dorfe Kleinhaide bei Schwoika, bei der Muhle
am Radowitzer Bache — mehr minder genau beschrie-

ben worden. Der Basalt des Herrenhausberges (Fig. 1050)

besitzt eine prachtvolle saulenfSrmige Textur. Interessant

ist der Basalt (Leucittephrit?) des Eulenberges (Kalzenburg,

Uhusteines) bei Schuttenitz NNO von Leitmeritz, eines ehe-

mals prachtvollen isolirten spitzen Kegels, der durch Schot-

terbrucbe leider fast ganz aufgebraucht worden ist. In Hohl-

1

Fig. 1060. D«r Herrcnhsmberg bei StslnichBnuu.

raumen des Gesteines glaubte v. Zephaeowich*) nebst

Phillipsit, Comptonit, Calcit und Pyrit, auch Orthoklas als

Drusenmineral entdeckt zu haben. Das orthoklasahnliche

Mineral scheint aber der Zeolithreihe **) anzugehoren.

Diese Angaben seien noch durch einige beachtens-

werthe Einzelnheiten erganzt. Ed. Retee ***) ist der Ansicht,

dass nicht nur der Kammerbuhl, sondern auch die Dup-

pauer Berge, der Priesener und Meischlowitzer Berg, der

Zinken und Rongstock Erosionsrelicte von Einzelvulcanen

sind, an welchen noch Ueberreste der centralen Tufifkegel.

sowie Radialgange und peripherisch angeordnete StrOme

*) Sitzber. d. kais. Akad. d. W., XQ. Bd., Wien 1888. p«g. 158.

**) J. Granzer: Tschermak's Mineral, u. petrogr. Mittheil. K,
1690, pan. 279.

***) Ueber die Tektonik der Vulcane von Bohmen. Jahrb. d. k.

k. geol. R.-A. XXIX, 1879, pag. 463.
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ersichtlich sein sollen. Auch G. C. Laube *) meint, dass die
den Milleschauer umgebenden Kuppen und Hohen einen ge-
gen SW offenen, von nach W ziehendeft Wall Widen,
,welcher ganz und gar den Eindruck eines Aussenkraters,
ahnlich der Somma am Vesuv, macht. Einige auf der Sud-
westseite gelegene kleine Nebenkegel, wie der Steinberg
(549 m), legen es nahe, darin die Reste parasitarer Kegel
zuerkennen". Noch deutlicher mache sichdieKameitschke(?)
bei Wellemin als ein solcher geltend, der „geradezu an die
Krater der Eifel erinnert".

Die Basalte Bdhmens durch-
brechen die verschiedensten Gesteine
aller vortertiaren Formationen, als:

Granit im Fichtelgebirge bei Lie-
benstein, im Mittelgebirge zwischen
Topkowitz und Prosseln, Gran ul it

zwischen Damitz und Wotsch am
linken Egerufer, Gneiss an vielen

Punkten des Erzgebirges, bei Bilin

usw., Glimmerschiefer in der
Egerer Gegend, Phyllit im westli- S^WETV-
chen Urschiefergebirge, cambrische m**ugan Traeh7ba.ait.der b*i

Si- • u i n r: • a<± T7 i_- Tiehlowlti. iOOmal Tergroaiert.
chi ch ten? bei Svarov am Karabi- ^^ Ton grauan Angltmlkr..

ner Berg (entdeckt von A. Safakik), »*«>. oraaniichen Bioutfrag-b. , . , rT . , , , '. mantoi and echwanen Magna-
erSlIUriSChe KalKSteine Dei titk»rn«hen, ferner ehilge «arb-

St. Ivan, das Carbon bei Vinafitz \&**g*^S^*£5t
und Schlan, das Postcarbon am <»<i«r No««n.) dorehaehnitte

Fusse des Riesengebirges, die Pla- 5efdip?thda°r"hVeh
P
nHraa1'ain

i

I

ner, Quadersandsteine und Bacu- ™l££Sfifri£SZ£**
litenthone des Kreidesystemes
an zahlreichen Punkten, endlich auch die vorbasaltischen

Tertiarschichten. Es ist nun selbstverstandlich, dass

der Basalt theils mechanisch auf die Nebengesteine ein-

gewirkt (Entstehung von Reibungsbreccien, Verwerfungen),
theils stoffliche Veranderungen an denselben hervorgebracht
hat. In letzterer Hinsicht ist an vielen Orten der Einfluss

einer bedeutenden Gluth unverkennbar, indem die kiesel-

saurereichen Gesteine fest, hart, an der Oberfl&che zuweilen

glasig erscheinen, die kalk- und thonerdereichen Gesteine

in harte Massen von muscheligem Bruch und Ofters jaspis-

*) Geolog. Excnrsionen im Thermalgebiet des nordwesL Bohm.
Leipzig, 1884, pag. 21.
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ahnlichem Aussehen umgewandelt sind, Bemerkenswerth ist

auch die s&ulenfdrmige Absonderungsform der mil dem Ba-

salt im Contact stehenden Felsarten. Solche Sauleiiformen

sind an den unteren tertiaren Sandsteinen S vom Schrek-

kenstein bei Aussig u. a. bekanat, kommen aber auch an

der Braunkohle (Gottessegenzeche bei Salesel nach Reuss)
und an den Plfinern des Kreidesystemes (Budy bei Bacl-

ofen) vor. Bei Billinka sind die Planereinschlusse des Basal-

tes sehr verandert: sie zeigen zahlreicbe rundliche Quarz-

korner in einem truben grauen Gewirr von Mikrolithen, Glas-

partikelchen und Blaschen. Aehnlich verhalten sich die Pla-

ner, welche vom Basalte des Kunetitzer Berges bei Pardu-

bitz eingeschlossen und umgewandelt worden sind. In chemi-

scher Hinsicht ist an ersteren von E. Preis, an letzteren von

E. Jahn *) nachgewiesen worden, dass der Basalt andau-

ernde Rothgluth besessen haben muss, weil in den veran-

derten Gesteinen Aetzkalk anstatt Kalkspath vorhanden ist.

Den Veranderten Gesteinen sind aber durch den Basalt Al-

kalien und vielleicht auch Kieselsaure zugefuhrt, dagegen

aus denselben flucbtig.^ Substanzen ausgetrieben worden.

Die Braunkohle von Salesel erscheint wahrscheinlich in Folge

des auf sie ausgeublcn Druckes als dichte und compakte.

schOne Pechkohle (S 1364). In der Nahe der Basaltgange ist

sie verkoakst oder ganz zertriimmert und bitumenfrei. Die

bituminOsen Bestandtheile haben sich aber an entfernteren

Stellen theils in Nestern, - theils in einige cm starken, der

Schichtung der Kohle conform liegenden plattenfOrmigen

Massen (Pyroretin**) angehauft.

Von Bedeutung ist ferner der Umstand, dass Basalte,

wenn sie ihre geologische Erscheinungsform andern, zugleich

ihre Zusammensetzung verandern kdnnen. Ein Beleg hiefur

scheint der Fall zu sein, welchen v. Foullon***) bekannt

macht. Dem Bereiche des Kladno-Schlaner Carbons gehoren

der Vinafitzer und der Schlaner Berg (Salzberg) an, die

beide, wie oben erw&hnt, aus echtemfeldspathfreiem nosean-

fuhrenden Nephelinbasalt bestehen, wahrend im Mayrau-

schachte (S. 1116) 602 m unter Tag ein die Kohle durch-

setzender Basaltgang angefahren wurde, welcher als Feld-

*) 2iva 1859, pag 197. — Verhandl. d. k. k. geoL R.-A. 1862.

pag. 167.
**) Reuss und Stan ek, Sitzbr. d. kais. Akad. Wien, XII. 1854,

pag. 551.
*•») Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1886, pag. 278.
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spathbasalt anzusprechen ist. Entweder muss man also fur

diesen Gang eine von den fiber Tag auftretenden Basalten
unabhangige Eruption hnnehmen, oder die Ausbildung des
Magmas hat sich in der Gangform verandert.

Phonolithe sind haupts&chlich im centralen Tbeile
des bohmischen Eegelgebirges verbreitet, wo sie meist iso-

lirte oder in Gruppen vereinigte kegelformige Kuppen,
selten rfickenformige Stocke und Gange, wie bei Klein Prie-

sen, Tollegraben, Prosseln usw. bilden. Selten sind auch
kreisfdrmig geschlossene, kraterahnliche Walle, wie z. B.

am Heidenberg bei Algersdorf, Ratzkerberg bei Lewin, so-

wie strom- oder deckenfdrmige ErgGsse der Phonolithmassen
fiber die von ihnen durch-
brochenen Sedimente oder
Basalte, wie am Hareth
bei Brfix, Todtenberg bei

Eostenblatt, Rovney (zwi-

schen Taschow und Ret-
taun), Steinwand bei

Tschersing, Holaikluk bei

Proboscht u. a. Die Pho-
nolithe sind durchwegs
junger als die Nephelin-,

Leucit- und Feldspathba-

salte, da diese von ihnen

durchsetzt und uberragt

werden. Nur die Trachy-

und Tachylytbasalte schei-

nen junger zu sein. Unter

den Phonolithen selbst

durften die nosean- und sanidinreichsten Gesteine die jungsten

sein. Wahrend aber bei den Basalten sich unverkennbar eine

Aneinanderreihung der Nephelin- und Leucitbasaltvorkommen

parallel zur Richtung des Erzgebirges (S W—NO), der meisten

Feldspathbasalte jedoch senkrecht hierauf (SO-NW) bemerk-

bar macht, scheint bei den Phonolithen ein Uhterschied der

Masse in diesen beiden Richtungen nicht zu bestehen, ih-

dem z. B. die Phonolithkegel von Brux, Schladnig, Sellnitz

und der Borschen die Richtung SW—NO einhalten, dagegen

Borschen, Ganghof, Rother Berg bei Prohn und die Pho-

nolithe des Schdnbachthales im Erzgebirge in die Richtung

80—NW fallen, allein alle insgesammt Nephelinpho-

nolithe sind, die in ihrer Microstructur nur wenig differiren.

Fig 1061. Die Sanidinphonolitbkuppe bei dem
Schmiedeberger SehlSuel lm Erzgebirge (1876).

Naeb (hut. C. Laui:
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Die Phonolithe des centralen Theiles des Mittelgebirges am
linken Elbeufer, wie Milleschauer, Klotzberg, Wellbotta, Kl.

Franz, Kostenblatter Berg, Liessnitzer.feoschnei-Bergusw.sind

theils Nephelin-, theils Nosean- oder Sanidin-Noseanphono-
lithe, allein bestimmte Richtungen lassen sicb fur keine Ab-
art feststellen, Es scheint daher, dass die beiden Haupt-
richtungen der Eruptionsspalten der Basalte gleicherweise

dem Empordringen der Phonolithmassen dienten. Da der
trachytische Phonolith des Marienberges bei Aussig und des

an der Elbe gegenuber
liegenden Krammel die-

selbe Microstructur be-
sitzen, was auch vom
Phonolithe des Madstei-

nes und des gegenuber
liegenden Gorditzer

Berges gilt, so wird
hierin ein Beleg fur die

Ansicht gesehen, dass

das Elbethal zwischen
Leitmeritz und Tetschen
erst nach dem Durch-
bruche der Phonolithe
entstanden sei, und

zwar wohl durch jene

Ursache , welche die

sudnordlichen Klufte

erzeugte, an denen das

Empordringen der jung-

sten Eruptivgesteine

Bohmens, der Trachy-
und Tachylytbasalte

stattfand. — Die Ab-
sonderungsformen der

Phonolithe sind dieselben wie bei den Basalten (S. 1401),

die Tafel- und Plattenform herrscht aber vor und die Kugel-

form ist, wenn uberhaupt vorhanden, gewiss sehr unterge-

ordnet.

Ohne uns auf eingehendere Erorterungen einlassen zu

konnen, wollen wir nur kurz jene Phonolithvorkommen an-

fuhren, die E. BofeiCKY*) beschrieben nnd classificirt hat.

Fig. 105S NepheUnphonollth rom Wachholder-
berge bei TeplftB. l&oroal rergrOasert.

Nach E. Boficky.

Farbloae Reehtecke and Secbiecke Ton Nepbe*
Id, mtnche mlt elngeligertan iart«a dnnkeln
NKdelcbeo, treten deatlicb herror. Auch die
CrnnJmjsic beitehl ant mebr wanlger IndlTl-

daalialrteni Nephelin. In der oberen Ualfto dea
Slides rechts : eln paralleloplpedlncher rlailger
Sanldlnlangaicbnltt. Die grUnen Augl<?)leUt-
chen bilden mlt achwaraen Magnetltkdrnam

atellenwelae klelne Banfchen.

*) Petrographische Studien an den Phonolithgesteiiren Bohmens.
Archiv etc. III. Bd. 1873. Dort ist auch die weitere Literatur angegeben
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Phonolithe. 14JO,

Es sind die Nephelinphonolithe vom Blauen Stein

irn Schonbachthale bei Ober Leutensdorf, vom Nordabhange
des Schlossberges und vom Kreuzberge bei BrGx, vom Schla-
dniger Berge, Sellnitzer Berge, Borschen bei Bilin, Schafer-
berg bei Ganghof unweit Bilin, vom Rothen Berg bei Prohn,
Wachholderberg bei Teplitz (Fig. 1053), Millaier Berg bei

Bieloscbitz, von Nestersitz an der Elbe von Aussig, des
Nemschener Platoaus, vom Fusse des Kreuzberges bei Po-
hofan, von Ritscben, von St. Magdalena bei Taschow, W
von Proboscht, von Budowe und vom Hradiskenberge bei

Schwaden, von Tschersing, vom Eichberge bei Mertendorf
SW von Sandau und vom Tachaberge bei Hirschberg. An
der Grenze zwischen Nephelinphonolithen und Nephelin-
Sanidinphonolithen stehen: das Gestein von Engelhaus bei

Karlsbad, vom Sudgehange des Steinberges bei Tschersing
und zum Theil der Phonolith vom Ilmenstein und vom obe-

ren Steinberge bei Ober Lichtenwald. 2) Die Leucit-Ne-
phelinphonolithe: von Weschen bei Teplitz, vom. west-
lichen Gehange des Kletschner Berges, vom Hutberge, vom
Klumpen bei Liboch, von Salesel (Holaikluk). 3) Die Nephe-
lin-Noseanphonolithe und Nephelin-Hauynpho-
no lithe von Liessnitz. vom Langen Berge, vom sudlichen

steilen und vom westlichen Abhange des Milleschauer Berges
(Donnersberges Fig. 1055), vom Lobosch bei Lobositz, vom
Erdfallhugel am Ziegenberge bei Wesseln, vom Johannis-

stein am Hochwalde bei Erombach, von Glasert bei Zwik-
kau, vom Nesselberge bei Rohrsdorf, vom Limberge NW
von Gabel, von Franzenthal bei Bensen (Goldloch), vom
Wilschberg bei Willhoscht SO von Graber vom Schlossberge
Hauska bei Mscheno und vom sudlichen Fusse des Kelch-

berges. bei Triebsch (Fig. 1056). 4) Die Leucit-Nosean-
phonolithe und Leucit-Hauynphonolithe vom
Nordgehange des Grossen Franz bei Eostenblatt, vom Kelch-

berge bei Triebsch. 5) Die Sanidin-Noseanphono-
li the und Sanidin-Hauynphonolithe vom Teplitzer

Schlossberge, von Liessnitz, vom Eahlen Berge*) bei Bo-
retz, von der Zinne des Eostenblatter Berges, vom Elotz-

berge bei Milleschau, das dichte Phonolithgestein zwischen

*) Einer Kluft dieses Berges entstrOmt warme Lufl, welche im
Winter das Liegenbleiben des Schnees am Gipfel verbindert. Die Ur-
sache dieser Erscheinung findet Krejfii (Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d.

Wiss. 1881, pag. 59) darin, dass die Kluft bis za jener Tiefe hinabreiche,

wo warraes Wasser circulirt
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dem Boschnei-Berge und Boreslau, das Gestein voto Horn bei

Wellhotten, von Rezny Aujezd, vom Marienberge bei Aussig

(besonders reich an secundftren Bildungen, zumal Zeolithen),

vom Bosig bei Weisswasser. 6) Die Nephelin-Sanidin-
phonolithe (vergl. unter 1) von UnterLomnitz bei Dup-
pau, von Engelhaus bei Karlsbad, zwischen Schwaden und
Budowe, vom Schreckensteine bei Aussig, vom sudlichen

Gehange des Steinberges bei Tschersing, von Leukersdorf,

vom Ilmenstein ani Hochwalde bei Erombach, vom oberen
Steinberge bei Ober
Lichtenwalde, von der
Elause zwischen Schdn-
linde und Rumburg und
vom Spitzberge bei

Warnsdorf. 7) Die Oli-
goklas-Sanidin-

phonolithe (Trachy-

phonolithe) von Schima,
von Gratschen N bei

Aussig, von Spannsdorf,
vom Ziegenberge bei

Wesseln, aus dem Wes-
selner Thale, aus dem
Klein Priesener Thale,

von Gross Priesen, vom
Schreckenstein unter-

halb der Ruine und
vom Katzenbusch. 8)

Die Sanidinphono-
lithe von der Cerni-

schken- oder Schwarz-
thaler Muhle bei Schwa-
den (Fig. 1054), Vom Ho-
laikluk bei Proboscht,

gegen Leschtine, aus dem
vom Madstein bei Tetschen,

Fig. 1064. Sanidtnphonollth Ton der ternlaehken-
mtlhle der Scbwarithaler MBhle bei Schwaden

IfiOfache VergrBaaernng.

Nach E. Bafieky.

Vorwaltend alnd farbloae Sanldlnlelatchen, twliehen
welcben oar eparlich elne graullchweiaee atanbtge
Onindmaaaa erachelnt. Die kurien Lelatehen alnd

. AogH, die qoadratlachen KSrncben MagneUL Dam
kommen elnlge melsi aeeheeeklge, dareh aUnbige
and farbloae Randsonen auigeielobnete Hanyn*
(oder Noaean-) dnrebaebnltle I in der Mitte nnd am

Rande rechta u.>.)

von Klein Priesen im Thale
Tunnel bei Neschwitz a. d. E.

vom Gorditzer Berg bei Dubkowitz, vom Tielborn bei Te-
tschen, vom Spitzberg (Lausche) bei Lichtwalde, von Algers-

dorf bei Bensen, vom Wflsten Schlosse bei Bdhm. Kamnitz,
vom Blitzenberge bei Neu Kreibitz, von Neu Franzenthal
unweit Warnsdorf, von dem Kegelberge W vom Geltscb-
berge und von Friedland.
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Phonolithe und Trachyte. 1421

Laube*) vermochte die Angaben Boricky's bezuglich

des Erzgebirges in mehrfacher Beziehung zu erganzen. Er
beschreibt die Nephelinphonolithe vom kieinen Spitzberg
bei Schmiedeberg und von Bohm. Wiesenthal ; die Sanidin-
Noseanphonolithe von der Pfarrwiese bei Joachimsthal, von
Hauenstein, aus der Wotsch an der Strasse gegenuber von
Krondorf, von der Huth oberhalb Wotsch und von einem
Gange nachst dem Garaischstein in der Wotsch, ferner von
B5hm. Wiesenthal und vom Kalkberge bei Schmiedeberg
(nach Sauee); dann die Sanidinphonolithe vom Schlossel

und vom Kalkofenbei Schmiedeberg und von Bdhm. Wiesen-
thal; endlich » /

einen Vitrophono-

lith (Phonolith-

pechstein) vom
SchlOssel bei

Schmiedeberg. Der
Sanidinphonolith

bildet an letzterer

Stelle eine nie-

drige, von der

Bahn angeschnit-

tene Euppe , die

^&*#

bei jede
wieder aus polygo-

Fif. 1056 d. tOSS. BSbmUche Phonolithe.

Nach E. Bafidki-

. ., 4 Eine aanldlnrelche Parti* am dem NoieanptaonoHthe
eine Art SChailger nn weatllchen Abbauge de» Mllleicbauer Bergea. 160mal

T/.^t.i^ K^c-it^t om TergtSsaarl. In der MItte de« Bildea ersebelnt eln Noiean-
X exiur DeSllll, WO- dnrcbichnltt, um welchen rich farbloae Sanldinlelaten and

Schale *toii1I<*« AuglUryitalle flnetaatlonaartlg lagern. Sparlicbe
sehwarae MagnetitkSrnohen ilnd tiemlteh glelohmlatlg

verthellt.

„„!.„ QSnlan "ha * Leuelt-Henynphonoltth Tom Kelcbberge bei Triebach.
IldlCU OdUlCIl UK- loomal rergroMert. Auiaer den durcta dlcbte Strichnetze

Steht (Fie 1052 1 cbarakterlslrten Hanyndnrchachnltten treten Aaglt- (oderevent, v.* '&•_ xrr"v Amphlbol-) Kryslaltehen and tehwarxe Hagnetltkornahtm
An Uie ruO- am der icbeinbaramorphen Ornndmaaae (LeuclUubatani 1)

nolithe schliessen
<,ea,Heh herTor

sich die Leucitophyre von Bohm. Wiesenthal und von
der Drahtmuhle bei Stolzenhan an.

Zwischen Pommerle und Rongstock tritt ausgezeichnet

porphyrischer sodalithfuhrender Phonolith auf. Auch im Pho-
nolith von Nestomitz und wahrscheinlich auch in mehreren
anderen bQhmischen Phonolithen ist Sodalith enthalten.

Gewissermassen als Verbindungsglieder zwischen ech-

ten Phonolithen und Trachyten erscheinen trachytische Pho-
nolithe, zu welchen J. E. Hibsch**) die Gesteine des Ma-

*) Geologie des bohm. Erzgebirges. L. c. II. Th. pag. 20.

**) Ueber einige minder bekannte Eruptivgesteine des bohmischen
Mittelgebirges. Tschermak's Mineral, u. petrogr. Mittheil. IX. 1887, pag.

232.
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rienberges bei Aussig, des Ziegenberges bei Nestersitz,

oberhalb Wittal nachst der Guntermuhle und FTvon Ruben-
dorfel bei Leitraeritz (dieses porOse lichtgraue Gestein lie-

fert die bekannten bohmischen Ghabasite) zahlt, die alle

relativ reich an Plagioklas sind, und vornehmlich durch
die Zersetzung des Nephelins und durch die Neubildung
von Feldspath trachytischen Charakter annehmen. Sie sind,

wie aus den obigen Angaben ersichtlich, von E. BofilCKY
theils zu den Phonolithen, theils zu den Trachybasalten
gestellt worden. (Vergl. S. 1410, 1420).

Trachyte sind in Bohmen nur ganz untergeordnet
vorhanden. Wohl hatte J. JokI&ly mehrfache Vorkomm-
nisse von trachytischen Gesteinen im Bereiche des Mittel-

gebirges bekannt gemacht, wie ja auch vordem mehrere
Eruptivgesteine dieses Gebietes als Trachyte bezeichnet wor-
den waren; allein BofciCKY hat die meisten derselben als

Phonolithe erkannt. Nach neuen Untersuchungen von J. E.

Hebsch diirfen als wirkliche Trachyte, d. h. als Gesteine,

welche wesentlich aus Sanidin (und Plagioklas) mit unter-

geordneten Beimengungen von Augit und Hornblende be-

stehen, folgende Vorkommen bezeichnet werden: ein durch
mehrere Steinbruche aufgeschlossener kleiner Stock SW von
Algersdorf bei Bensen; ein ziemlich machtiger S von Sul-

loditz in der Flur
fl
Harschemuhle" stidwestwarts streichen-

der Gang, mit welchem der Trachytgang weiter sudlich am
Stranelberge unterhalb Wellhota in Verbindung zu stehen

scheint; ein gering machtiger Gang SO von Babina (bei

Leitmeritz), dessen Gestein schlackig-porOse Beschaffenheit

besitzt; ein kleiner Stock SW von Bettaun bei Leitmeritz,

in welchem Steinbruche angelegt sind und endlich die Vor-
kommen bei Kostenblatt und Poratsch, welche schon EL
Rosenbusch anfuhrt. Alle diese Trachyte sind lichtgraue

Gesteine mit rauher Bruchflache, von durchwegs dadurch
erzeugter porphyrischer Structur, dass in einer scheinbar

dichten Grundmasse grdssere Krystalle von Feldspath, Lei-

sten und KOrner von Augit oder Hornblende und Fetzen

von dunklem Glimmer eingebettet liegen. Petrographisch

sind sich alle sehr ahnlicb. Der Trachyt von Algersdorf

wurde von F. Ullik analysirt und sehr reich an Eieselsanre

(64-692%) und arm an Kalk (1-723%) gefunden. Er wurde
hienach etwa 60% Sanidin und 30% Plagioklas enthalten.

Auf Apatit entfallt etwa 0-5%-
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b) Dag Miocaen in SudbiShmen

umfasst die ausgedehntea Tertiargebilde, welche die durch
den Forbes-Rudolfstadter Aachen Gneissrucken von einander
getrennten teichreichen Ebenen von Budweis und Wittin-
gau einnehmen. Beide Ablagerungen besitzen nach Czizek
eine durchaus einbeitliche Entwickelung, aus welcher sich

ergeben wurde, dass die Schichten derselben Gebilde eines

ebemals zusammenhangenden Binnensees seien, der sich

weit fiber die heutigen Grenzen der Ablagerungen hinaus
in Sudbohmen und Theilen der Nach.barla.nder ausgebreitet
habe. Wir werden die beiden Ablagerungspartien deshalb'

auch gemeinsam beschreiben.

Budweiser und Wittingauer Braunkohlenabla-
4erung. Beide nehmen ein grosses vielfach zerstuckeltes,

ausgelapptes Gebiet ein und werden ringsum von isolirten

Partien umgeben, die in Vertiefungen des nur in flachen

Wellen aufragenden Gaeissgrundgebirges abgelagert sind.

Die Budweiser Ablagerung erstreckt sich im Zusam-
menhange von Steinkirchen, Jamles und Prabsch nordwarts
uber Budweis bis Radomilitz und Oujezdec N von Netolitz,

entsendet dann weiter gegen Norden Auslaufer uber W^d-
nian und Protiwin bis gegen Pisek und nordostwarts bis

Bohonitz bei Moldauthein ; erstreckt sich im Westen bis Ne-
tolitz und Barau, wahrend ein Streifen in der Thalnieder-

ung des Otavaflusses von Protiwin uber Stekna, Strakonitz,

Kattowitz bis Horazdiowitz zieht und sich besonders in der
Gegend von Stekna ziemlich ausbreitet. Isolirte Partien

trifft man im Suden bis bei Kaplitz.

Die Wittingauer Ablagerung greift im Suden bei Gratzen
und Suchenthal aus der Gmunder Gegend in NiederGster-

reich nach Bohmen heriiber und breitet sich, vielfach von
Gneiss- und Granitrucken unterbrochen , nordwarts uber
Wittingau, Lomnitz, Veseli bis uber Sobeslau aus. Im We-
sten erstreckt sie sich bis zum Rudolfstadter Gneissrucken

und der Budweiser Postcarbonablagerung bei Lhotitz (S.

1179), bis Bukovsko und Bechin, im Osten bis gegen Neu-
haus. Auch sie wird von isolirten Partien umgeben, die im
Norden bis Plana und Sudomeritz reichen.

Die Schichtenfolge ist, wie es scheint, uberall die gleiche,

nur dass in dem Ostlichen grossen Wittingauer Gebiete nur

die tieferen Glieder vorhanden sind, wahrend am westlichen

Rande der Budweiser Ablagerung die Schichtenfolge am
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vollstandigsten erhalten ist. Leider gebricht es in dem Aa-
chen Landstrieh sehr an Aufschlitssen. Nur am hOher ge-
legenen Rande der Ablagerung und in den Bergbauen ver-

mochte man Einblick in den geologischen Aufbau des Ge-
bietes zu erlangen.

Zu unterst findet man mehr minder groben Sand, der
sich hauflg zu weichem Sandstein verfestigt und stellen-

weise eisenschussige, sehr harte, oft conglomeratische Par-
tien enthalt. Mit dem Sand und Sandstein wechseln haufig

lichtgraue oder bunte, zum Theil plastische und zu Topfer-
•waaren vorziiglich geeignete Thone, wie z. B. bei Bechin,
Frauenberg, Sudom§fitz, Neuhaus u. a. Auch enthalt der-

selbe an manchen Orten meist geringmachtige Lagen von
Thoneisenstein, seltener Braun- oder Rotheisenstein und
zwar zuweilen in Geoden oder, wie z. B. bei Sobeslau und
Bechin, in sandigen, oft glimmerreichen Eugeln, die gewOhn-
lich nur in der Aussenzone von einer compacteren Hae-
matitkruste umhuilt sind, wahrend im Inneren lichtgelber

feiner Sand angetroffen wird. Seinerzeit wurde auf die

Eisensteine geschurft, z. B. bei Borkowitz NW, und Dra-
chov N von Veseli, zwischen Lomnitz und Lhota in der
Gegend von Zablati, und namentlich in der Gegend von
Ghlumetz SO von Wittingau, wo in Franzensthal und Jo-

sefsthal Eisenwerke bestanden. Diese unteren Schichten
sind in der ganzen sudbdhmischen Tertiarverbreitung vor-

handen, nicht so die oberen, welche vornehmlich im west-
lichen und sudlichen Theile der Budweiser Ablagerung ent-

wickelt sind.

Dieselben bestehen ebenfalls aus Sand mit eingela-

gertem Thon und daruber folgendem Scbotter, und fuhren

hie und da Lignitflotze von meist beschrankter Ausdehnung
und geringer Machtigkeit Obwohl der Lignit fast durch-
wegs von minderer Qualitat ist, wurde und wird er doch
vielerorts abgebaut, wie namentlich 8W von Budweis fan

Inneren der Ablagerung am Eisenhubl und bei Leitnowitz,

weiterhin am sOdlichen Rande bei Zawraten, Korosek, Cer-

noduben, Jamles, Prabsch, Payreschau, Steinkirchen ; am
westlichen Rande N von Netolitz bei Rabin und von
Wodnian, W von Protiwin bei Cehnitz, in der Gegend von

Strakonitz namentlich bei Pracovitz usw.; in der nordli-

chen Erstreckung bei Klein Oujezd, Bohonitz SW von Moi-
dauthein,^ von Bechin; und in der ostlichen Grenzzone bei

Volesnik und Dobfejitz NW, bez. von Frauenberg. Gegen-
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wfirtig wird der Lignitbergbau am lebhaftesten bei Dobfejitz

betrieben. (Vergl. S. 1432). Es ist bemerkenswerth, dass
die LignitflOtze hauptsachlich am Rande der Budweiser Ab-
lagerung und im Inneren in der Nachbarschaft von aufra-

genden Urgebirgsrucken angefahren wurden. Es scheint

dieser Umstand darauf zu verweisen, dass die KohlenflOtze

Randbildungen des grossen miocaenen Budweiser Binnen-
sees vorstellen. Der Hangendschotter, der sich stellenweise

conglomeratartig verfestigt, verdient insofern besondere Er-
wahnung als in demselben im ganzen Moldaugebiete aus
der Kremser Gegend bis Moldauthein und westwarts bis Ne-
tolitz und Wodnian Moldavitgeschiebe meist von der GrOsse
und dem Aussehen getrockneter Pflaumen vorkommen, die

von hieraus in die Ackerkrume gelangen. Es ist wohl
m6glich, dass dieselben dem Kremser Serpentin (S. 172)
entstammen ; allenfalls ware an ihrem mineralischen Ursprung
nicht zu zweifeln, wenn die Schotterschicht, in welcher sie

eingeschlossen sind, wirklich tertiar ist, da sich nicht vor-

aussetzen lasst, dass damals schon Menschen hier gehaust

und sogar Glas erzeugt hatten. Indessen durfte der positive

Beweis fur das tertiare Alter der Hangendschotter kaum
zu erbringen sein, aber freilich ist auch gar nicht ersicht-

lich, warum die GerOUschicht, wie WoLDfelCH*) will, einer

glazialen Grundmorane zuzuschreiben sein sollte.

Einige Profile mQgen zur genaueren Erkennung der
Schichtenfolge dienlich sein. Am Eisenbuhl und bei Leit-

nowitz sind die Verhaltnisse genau dieselben, obwohl beide

Kohlenvorkommen durch eine Unterbrechung so scharf von
einander geschieden sind, dass angenommen wurde, sie

seien durch einen spateren Durchriss von einander getrennt

worden. Hier wie dort liegt zu oberst eisenschussiger Sand-
stein mit Thoneinschaltungen, darunter das 1*5 m machtige
Kohlenflotz mit wahrem Lignit in den oberen und Moor-
kohle in den unteren Lagen. — Bei Korosek und Zawraten
betragt die Machtigkeit der Hangendschichten etwa 10 m,
darunter folgt das durch ein 30 em starkes Zwischenmittel

in zwei Banke getheilte BraunkohlenflOtz. Die obere Bank
ist 0'3«i michtig und fuhrt Lignit mit ganzen verkohlten

Stammen ; die untere Bank ist fast 1 m machtig, fuhrt aber

nur zum Theil brauchbare Moor- und Erdkohle. — Bei

Gehnitz am Sudrande der tertiaren Ausbuchtung ist ein cca

*) Verhandl. d, k. k. geol. R.-A., 1888, pag. 164.
.

KatMtr, Geologic too BShmen. 90
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2 m machtiges Braunkohlenflotz bekannt. Die Kohle ist

erdig nod meistens sehr pyritreich, weshalb sie zur Alaun-

und Vitriolfabrication verwendet wurde. Stellenweise sind

in derselben verkohlte Stamme und StOcke angehauit —
Bei Dobfejitz sind die Verhaltnisse jenen bei Korosek sehr

ahnlich, denn aucb hier besteht ein nicht ganz 2 m mach-

tiges, durch ein Thonzwischenmittel in zwei Banke getrenn-

tes KohlenflOtz mit Thon- und Sandschichten von etwa

10 m Machtigkeit im Hangenden. Die Kohle (Lignit) ist von

verhaltnissmassig guter Qualitat und wird stark abgebauL
— Bei Volesnik wurde das FlOtz in geringer Tiefe angefah-

ren. Die Machtigkeit desselben ist variabel. Stellenweise

betragt sie bis 4 m und auch hier werden zwei Banke durch

ein thoniges, 0*3 m machtiges Zwischenmittel von einander

getrennt.

Am besten bekannt ist aber die Schichtenfolge bei

Steinkirchen. Auf dem Gneissgrundgebirge ruhen hier tho-

nige Scbicbten von etwa 16 m Machtigkeit, daruber folgt

ein uber 1m machtiges Kohlenfldtz, dann 2*30 m Kohlen-

schiefer und Thon, hierauf das 3 m machtige Hauptkohlen-

flotz, dann blaugrauer Thon, Sand und Schieferthon von

mehr als 3 m Machtigkeit, hieruber 17 m blauer Thon, dann

das HangendkohlenflOtz von 80 cm Machtigkeit und hierauf

thonige und sandige Schichten bis zu Tage 12 w maehtig.

Die Braunkohle, ziun grdsseren Theile leichter Lignit, ist

bis auf Reste abgebaut.

Die Lagerung ist in beiden Ablagerungspa rtien, der

Budweiser und Wittingauer, flach muldenfOrmig. Die An-

lagerung an die Randhugel bewirkt stellenweise eine schein-

bare Hebung, so dass das Verflachen am Rande an den

wenigen Orten, wo es festgestellt werden kann, ziemb'ch

steil erscheint. Im Allgemeinen ist die Schichtenlagerung

jedoch fast schwebend. (Fig. 703).

In palaeontologischer Hinsicht ist die Budweiser und

Wittingauer Braunkohlenablagerung sehr arm und die spar-

lichen Petrefacten sind iiberdies noch nicht naher unter-

sucht und bestimmt worden. In den Thoneisensteinen bei

Bechin, bei Borkowitz, Dunajitz N und Spoil SWvonWit-
tingau kommen Blattabdrucke vor, welche von Redss als

Reste „einer eigenthumlichen Torfvegetation" bezeichnet und

zu den Gattungen Andromeda, Vaccinium, Arbutus, Salix

u. a. gestellt wurden. Von Wittingau ist das Vorkommen
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von Sequoia Sternbergi Heer bekannt, worauf sich u. A.

die Zuweisung der hiesigen Ablagerungen zum Miocaen
grundet. In Sobeslau wurden im tertiaren Thone, welcher

Hohlungen in eigenthumlichen stammartigen Kalkgebilden

ausfullte und denselben anhaftete, Federnabdrucke gefun-

den.*)

c) Das marine Miocaen in Ostbohmen.

Marine Tertiarschichten greifen aus Mahren nur in

einer geringen Ausbuchtung auf bohmisches Gebiet heruber
und erscheinen nur in wenig umfangreichen Ablagerungen,
die durcb den Bau der Prag-Olmutzer und Brunner Eisenbahn
blossgelegt wurden. Ob dieselben auch weiter landeinwarts

verbreitet sind, ist wohl wahrscheinlich, da sich z. B. bei

Chotzen fette Letten vorflnden, die tertiaren Alters sein

kSnnten (S. 1326); allein sicher miocaen sind nur jene Te-
gelablagerungen, die an vier Stellen aufgeschlossen worden
sind. Die eine kleine Partie befindet sich W von der Kirche

des Dorfes Rudelsdorf (SO von Bdhm TrQhau) auf einem
kleinen Hugel, welcher von der Eisenbahn durchschnitten

wurde. Zur Verhatung der durch die Tegelschichten ver-

ursachten Rutschungen wurde spater fast der ganze Hugel
abgetragen. Reuss vermochte die Reihenfolge der unter
10—15° in SWW verflachenden Schichten festzustellen. Zu
unterst auf dem rothen Permsandstein lag asch- oder blau-

grauer thoniger Tegel, der sehr viele Bruchstocke in Lignit

umgewandelten Holzes und zahllose, zum Theil grosse Au-
sternschalen einschloss. Darauf folgte eine mehr sandige
gelblichgraue Schicht mit einer Menge Versteinerungen, wei-
ter hinauf einige dunne Schichten eines eisenschussigen,

theils sehr murben, theils festeren Sandsteines von mittle-

rem Eorne, ohne Petrefacten, und endlich im Hangenden
gelblicher Letten mit zahlreichen Brocken von Kreidegestei-

nen, der wahrscheinlich zum Diluvium zu stellen ist.

Die zweite Ablagerung miocaener mariner Schichten
ist etwas umfangreicher. Sie befindet sich SSW von Ru-
delsdorf oberhalb Triebitz nicht weit vom Bahnhofe. Hier
wurde dieselbe von einem Tunnel der Staatsbahn durch-

setzt, wegen Schwellungen und Rutschungen musste aber
der Tunnel umgangen und das Geleise in einen Einschnitt

*) Fried. Katzer, Tschermak's Mineral, u. petrog. Mittheil. IX
1887, pag. 406.

90*
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1428 IV. Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

verlegt werden. Die terti&ren Schichten ruhen auf Kreide-

gebilden (Sandsteine mit Callianassa antiqua ; Iserschichten

oder Weissenberger Stufe?). Zu unterst liegt wieder grauer,

an Austernresten reicher Tegel, darauf lichter gef&rbter Te-
gel mit zahlreichen Lignitbrocken und vieJen Versteinerun-

gen, jedoch nur weniger Arten. Aach bier bildet gelblicher

sandiger (diluvialer ?) Thon die Decke des Ganzen.
Die dritte kleine Ablagerang liegt unmittelbar sudlich

von BShm. Trubau beim Bahnhofe auf dem Kreidegrund-

gebirge. Leider war dieselbe nie gut zuganglich, scheint

aber vflllig dem Vorkommen bei Triebitz zu gleichen.

Endlich hart an der mahrischen Grenze breitet sich

die grSsste marine Terti&rablagerung aus und bedeckt den
ganzen fiachen Kreideriicken W bei Abtsdorf, welcher die

hier allerdings sehr wenig hervortretende Wasserscheide
des Elbe- und Donaugebietes bildet. Die Schichtenfolge ist

eine gleiche wie in den anderen Depots: unten blaugrauer

Tegel mit zahllosen Individuen einiger weniger Petrefacten-

arten, daruber gelblicher Tegel mit zahlreichen grossen und
kleinen Austernschalen und zu oberst Diluviallehm mit Ge-

schieben verschiedener Quarzabarten. Im J. 1852 wurden
durch eine Abrutschung an der westlichen Bdschung des

Eisenbahneinschnittes SW vonAbtsdorf Skelette zweier Indi-

viduen von Dinotherium giganteum Guv., welche eine grosse

Flache bedeckten, zugleich mit einem machtigen verkohlten

Baumstamme blossgelegt. Der letztere hatte eine Lage, als

ob er auf eines der Riesenthiere gesturzt ware und dessen

Tod veranlasst habe. Leider gieng der grOsste Theil der

Skelette verloren und nur das vollstandige Gebiss eines offen-

bar noch jugendUchen Individuums nebst einigen Knochen,
besonders Extramitatstheilen, wurde gerettet und dem Pra-

ger Landesmuseum einverleibt. Duich diesen Fund wurde
endgiltig entschieden, dass das Dinotherium kein Meersauge-

thier (Seekuh) sei, wie man fruher angenommen hatte,

sondern dass es in die Nahe des Mastodon*) zu den ele-

phantenahnlichen Thieren gehOre.

In palaeontologischer Hinsicht ist die Ueberemstimm-
ung der bOhmischen marinen Tertiarfauna mit jener des

mahrischen und Wiener Beckens, dessen aussersten Auslaa-

fern die bOhmischen Vorkommen ja angehOren, unverkenn-

*) Nach Neumayr konnte Dinotherium geradezu als Stamm-
vater von Mastodon gelten.
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Marines Miocaen in OstbOhmen. 1429

bar; auffallend ist aber die Kleinheit der Individuen, die

sich gegen die Wiener Exemplare derselben Arten meist
ausnehmen, wie die Brut zu entwickelten Thieren. Und
doch hat man es auch bier mit ganz ausgebildeten Schalen
zu thun. Die Ursache dieser Erscheinung durfte in der
Abnahme des Salzgehaltes des Meerwassers, die in der
Strandzone sich geltend gemacht haben mag, zu suchen
sein. Die meisten Petrefacten hat Rudelsdorf geliefert, be-
deutend weniger Abtsdorf und Triebitz, alle aber beweisen,
dass die bShmi-
schen marinen
Tertiarschichten

der sarmatischen
oder der Gonge-
rienstufe des

Wiener Beckens
entsprechen. Die
hauflgsten Er-
scheinungen

sind : CeritMum
pictum Defr.

(Fig. 1058), Ce-
rith. lignitarum

Eichw. (Fig.

1057), Cerith.in-

constans Bast,
TurritellaArchi-
medis Brongt.
(Fig. 1062), Ne-

ritina Pachi
Partsch, Melano-
psis Dufouri Fer.

(Fig. 1063), Cha-
ma asperella

Lam., Ostrea Meriani Ch. Mayer und Ostrea Cyrnusi Payr.

Von sonstigen Versteinerungen seien genannt : Bobulina cal-

car d'Orb., Nonionina Soldanii d'Orb., Polystomella crispa

Lam., Rotalia cryptomphala Reuss, Heterostegina costata

d'Orb., Bulimina ovata d'Orb., Bolivina antiqua d'Orb.,

Textilaria carinata d'Orb., Paracyathus velatus Reuss, Si-

derastraea crenulata Blainv., Astraea Ileussiana M. Edw.
et H., Cladocora multicaulis M. Edw., Balanophyllia va
Hans Reuss, Porites incrustans M. Edw., Cydaris polya-

Fig i067 bla 10SS. Ventelnernngmi dor mtrlnen MioeunabU-
geraDgen BShmeoa.

Zam Tball nach A. E. Keuu.

1 Oerithium Ufmlarum Elctaw. — t Our. ptetum Baat. — 4 Ctr.

inconstant Bait. — 2 Skenta carineUa Benw. Etwaa rargrSii.

o Oitrea pticatula Lam. Unterklappe wenig rarkleln. —
€ Turritella Archimtdu Brongt. — 7 MilanoptU Dufouri Fer.
— 8 Jfatica mOlepunttata Lin. — 9 Spondyhu htttracanthut

Bests. Elwai TergrOai.

Alia Pig., wo nleht andara angegaben, tlod etwaa Terklelo.
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1430 IV. Kaenozoische Gruppe. — Terti&rsystem.

cantha Reuss, Serpula manicata Reuss, Megerlea obliiu

Micht. sp., Ostrea plieatula Lam. (Fig. 1061). Argiope de-

collata Chem. sp., Pecten sarmentitius Goldf., Spondyhs
heteracanthus Reuss (Fig. 1065), Area nodulosa Broc. Arm
Helblingi Brug., Nucula nucleus L. sp., Lucina irregularis

Eichw., Cardita diversicosta Reuss, Venus Urongniarii

Payr., Cytherea Cyrilli Sc. sp , Corbula gibba Olivi sp..

Melanopsis tabulata Horn., liissoa angulata Eichw., Itissou

inflata Andr., Nerita picta Fer., Natica millepunctuta L
(Fig. 1064). Natica redempta Mitch., Turbonitta pygmaea Grat.

(Var."), Skenea carinella Reuss (sehr selten, Fig. 1060), Tur-

ritella bicarinata Eichw., Cerithium scabrum Olivi sp., Buc-

cinum miooaenicum Mitch., Buecinum Dujardinii Desh..

Cythere cinctella Reuss von Rudelsdorf; Ostrea Gingensis

Schloth. sp., Ostr. gryphoides Schl. sp., Melanopsis impressa

Krauss von Triebitz ; Ostrea liollei Reuss, Paludina Frau-

enfeldi H6rn. von Abtsdorf.

Uebersicht der Ablagernngen des Terti&rsystemes

in Bohmeu.

Ablagernngen
Unter- Mittel- Ober-

O 1 i g o ca en

Unter-

M
Jlittel-

i o cae

0ber-l

ii

a) In Nordbohmen und
am Fnsse des Erzge-

birges

Braunkohlenablagerung
in Nordbohmen (Fried-

land, Grottau) .

Saaz - Dux - Leitmeritzer
Braunkohlenablaf-'er. .

Falkenauer Braunkoh-
lenablagerung . . .

Egerer Braunkohlenab-
lagerung

b) In Sudbohmen

Budweiser und Wittin-

(rauer Braunkohlenab-
lajierung

c) Marine Bildungen

an der mabrisch. Grenze

+
+

+
+

I

+
+

-
!
+ +
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Die Braunkohlenproduction Bohmens ist serh

bedeutend. Im J. 1889 *) bestanden auf Braunkohle 709 Un-
teraehmungen, von welchen 187 mit 20.665 Arbeitem im Be-
triebe waren und 109,464.950 q im Werthe von 14,700.721 fl.

erzeugten. Die Production vertheilte sich wie folgt:

Im R. B. A.-Bezirke Kuttenberg, welchem die Braun-
kohlenablagerungen im nOrdlichsten Theile des Landes an--

gehdren, entfielen auf die Weigsdorf-Wustunger Ablager-

ungspartie 277.276 q, auf die GOrsdorf-Grottauer Ablagerungs-
partie 305.548 q. Beschaftigt waren 295 Arbeiter. (Vergl.

S..1360.)

Im R. B. A.-Bezirke Teplitz wurden mit 4720 Arbei-

tem 26,987.072 q Braunkohle erzeugt und zwar von Fried-

rich Graf von Westphalen bei Mariaschein und Earbitz

5,092.580 q, von der Bruxer Eohlenbergbaugesellschaft bei

Teplitz 3,989.256 q, von der Saxonia-Gewerkschaft bei Ear-
bitz 2,598.999 q, von den Grafin Sylva Taroucca-Nostitz'schen

Werken in Turmitz 2,542.345$ und von der Brittania-Ge-

werkschaft bei Mariaschein 2,106.700 q. Von den ubrigen

Bauen bei Moldau, Teplitz, Zuckmantel, Wistritz, Serbitz,

Drakowa, Eosten, Elein Aujezd, Weschen, Judendorf, Pr6d-
litz, Arbesau usw. fOrderte keiner 2 Millionen Metercentner.

Vergl. S. 1361 ff., bes. 1374 ff.)

Im R. B. A.-Bezirke BrQx. wurden mit 10.901 Arbeitem
64,743 740 q Braunkohlen erzeugt. Die grOsste Erzeugung
wiesen auf: Bruxer Eohlenbergbau-Gesellschaft (Schachte

bei Tschausch, Bilin und Neundorf) 12,088.780 q, nordbOh-
mische Eohlengewerkschaft bei Nieder Georgenthal 6,970.530 q,

Duxer Eohlenverein (Schachte bei Dux, Eutterschitz, Lado-
witz und Bruch) 5,505.870 q, das Aerar bei Eopitz 4,629.798 q,

Victoria - Tiefbaugewerkschaft bei Maltheuern 3,941.550 q,

Dux-Bodenbacher Eisenbahn bei Dux und bei Ladowitz

3,136.809 q, Richard Hartmann bei Ladowitz 2,750.766 q
und zwei andere Schachte bei letzterem Orte 2,036.868 2,

wahrend keiner der ubrigen Baue bei Ossegg, Triebschitz,

DUersdorf, Eommem, Wemsdorf, Eatzendorf, Schellenken,

Schwaz, OberLeutensdorf, Elostergrab, Hostomitz, Hammer,
Postelberg usw. 2 Millionen Metercentner erreichte. (Vergl.

S. 1361 ff., bes. 1373 ff.)

*) Statist. Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Minister. fttr 1889. 3. H-,

1. Abth. Wien 1890, pag. 92.
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1482 IV- Kaenozoische Gruppe. — Tertiarsystem.

Im R. B. A.-Bezirke Komotau wurden mit 663 Arbei-

tem 2,639.776 q Braunkohle gewonnen. Die bedeutendste
Production hatten: Robertschacht bei Holtschitz 886.490 a,

Augustazeche bei Michanitz 385.990 q, Uniongewerkschalt
bei Funfhunden 273.486 q, Gabrielazeche bei Eidlitz 203.850 q
und Ottoschacht bei Brunnersdorf 201.190 q, die ubrigen

Baue bei Pahlet, Retschitz, Radonitz, WiUomitz usw. durch-

wegs weniger als 150.000 q. (Vergl. S. 1361 ff.,bes. 1368 fif.)

Im R. B. A.-Bezirke Elbogen wurden mit 1372 Arbei-

tern 4,844.156 q Braunkohle gewonnen, wovon auf die al-

tera (vorbasaltische) Kohle 4,064.190 q, auf die jungere

779.966 q entfielen. Die bedeutendsten Productionen batten

:

Helenen- und Hermannschacht bei Neusattel-Granesau
750.971 j, Richardschacht und Friedrichschacht bei Chodau
631.364 q, bezw. 619.963 q, Vincenzizeche bei Granesau
603.268 q, wahrend die ubrigen Werke bei Neusattel, Munch-
hof, Dallwitz, Janessen, Grunlas, Ottowitz, Schankau, Tasch-
witz usw. unter einer halben Million Metercentner Braun-
kohle forderten. (Vergl. S. 1388 fif.)

Im R. B.. A.-Bezirke Falkenau erzeugten 2768 Arbeiter

9,586.666 q Braunkohlen, wovon auf die altere (vorbasal-

tische) Kohle 4,525.955 q, auf den jungeren Lignit 5.060.711},
also mehr als die Halfte der Gesammterzeugung entfielen.

Am meisten ffirderten die Montan- und Industrialwerke,

vormals J. D. Starck in Unter Reichenau 1,374.799[a und

Davidsthal 1,204.885 q, die Griffith'schen Werke in Konigs-

werth 1,114.250 q und die Zieditz-Haberspirker Gewerkschaft

in Zieditz 1,007.200 q, wahrend die Production jedes ein-

zelnen der ubrigen Baue bei Zwodau, Unter Reichenau and
Kenigsberg weniger als eine Million Metercentner betmg.
(Vergl. S. 1388 fif. und 1397 ff.) — Die oben (S. 1394) erwahnte

Gaskohle der beiden eben angefuhrten R. B. A.-Bezirke soil

auf je 100 kg bis 40 »»3 Gas von 33 Eerzen mittierer Leucht-

kraft liefern, wahrend die beste Ostrauer Steinkohle in 100 ig

hOchstens 20wt' Gas von 14—19 Kerzen Leuchtkraft ent-

balt.

Im R. B. A.-Bezirke Budweis endlich (vergL S. 1423 fif.)

wurden von 46 Arbeitern 80.7 16 q lignitartige Braankohle
erzeugt und zwar beinahe die Halfte von der Dobfejitzer

Gewerkschaft (40.000 q). Hier beschrankte sich der Ver-

brauch der Erzeugung auf die Umgebung von Budweis,
wahrend von der Production NordbOhmens mehr als die

Halfte (5257%) hauptsachlicb nach Deutschland, in gerin-
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gerem Masse auch nach Ungarn, Italien, Frankreich und in

die Schweiz exportirt wurde. Die Ausfuhr der b<5hmischen
Braunkohle ist in stetem Steigen begriffen.

Parallelisirung des bohmischen Tertiargystemes mit
Ablagerungen anderer Gebiete.

B o h m e n

SUstwaaierablagerungen:
I Saac-Dnx-Lieltraerltzer Ablager.
II. Falkenauer Ablag. Ill Egerer
Ablag. IV. Budwela - Wlttlngauer

Ablagernng.

Marine
Bild-
ungen

Wiener

Becken

Allg. Glie

dernng
nach
Mayer:

c s

u s

Hnngendacblchten In IV.

Cyprisncblefer and Hangendsande
In III.

Llegendachichteu n. LlgnitnStz in IV.

Cyprlnmergel In II.?

Scbieferthone, Mergel, Ealke in III.

Eisennchlisiige Sandstelne und Con-
glomerate in II.

Hangendthone a. Letten in I.

Thone und Schieferthone in III.

ErdbrKnde und Hangendletten mlt
Kalklagern in II.

Weiaae und bunte Tbone, machtlge
BraunkohlendBtie, Scbleferthono,
Erdbi-acde, Sllaawaaserkalke in I.

Scbieferthone und Moorkohle bei
Pograth etc. In III lum Theil ?

Dllnnblattrlge pflanzenftlhrende Scbie-
ferthone, r.. Th Baaalttuff in II.

Baaalttuffe und Conglomer., Schiefer-
thone

, Braunkoblenfioiie , Dlato-
maceenachlefer u. SUiawasaerkalke
In I

Alaunthone, Thone, Sande und Moor-
kotalenflotz in III.

Pvritrclche Tbone mlt Glanz- und
Oukohle in II.

Saarer Scbichten in I.

Braunkohlemandstein , ('ouglomorat,
7.. Th. Su9awaaaerquarr.lt u Thone
In I., II. und III

Marine

Ablag. in

OstbOk-

raen

S arm a-

tlacbe
Stufa.

Hernalaer
Tegel

Z wel te
Mediterran

a t u f e.

Lelthakalk, Ba-
dener Tegel.

Scblier. Gran-
der Scbichten

E r s t e Me-
diterran-

strife

Tortoni
Stufe

(Oeninger
Stufe)

Helveti-

sche
Stufe

Mainzer
Stufe

Aqnita-
nische
Stufe

Tongeri-
sche
Stufe

Liguri-

scbe
Stufe
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2. Das Quartarsystem.

Mit dem Ende der Tertiarzeit nahert sich die Erde in

ihrer Entwickelung mit raschen Schritten ihrem gegenwar-
tigen Aussehen. In der Vertheilung von Wasser und Land
verwischen sich die Abweichungen vom jetzigen Zustande
immer mehr und mehr, die Oberflachengestaltung der Fest-

lander unterscheidet sich nur noch in verhaltnissmassig ge-

ringfugigen Einzelnheiten von ihrer gegenwartigen Beschaf-

fenheit, das Klima ist, abgesehen von dem Umstande, dass

sich die ortlichen klimatischen Verhaltnisse noch nicht so

geltend machen wie heute, nur wenig vom jetzigen ver-

schieden, Fauna und Flora stehen der heutigen schon ganz

nahe, wenn auch zu Beginn der Quartarzeit zumal unter

den Saugethieren noch Riesenformen vorkommen. welche
jetztlangst ausgestorben sind, und endlich findet sich auch
der Mensch ein. Diese allgemeine Annaherung an die jetzi-

gen Zustande, oder vielmehr dieser Uebergang in die gegen-

wartigen Verhaltnisse fand naturlich ganz allmalig statt,

und wenn dies auch in einem nach geologischem Masse
sehr kurzen Zeitraume geschah, so ist derselbe doch nicht

in Jahren, ja nicht einmal in Jahrtausenden auszudrucken
Die Bildungen dieses allerjungsten Zeitabschnittes der

geologischen Entwickelung unserer Erde theilt man gewohn-
lich in zwei Formationen ein: das Diluvium und Allu-
vium, zwischen welchen jedoch keine scharfe Grenze ge-

zogen werden kann. An der Oberflache sind diese beiden

Formationen uberall die verbreitetsten Gebilde, und so auch

in Bohmen, wo sie aber leider noch nicht systematisch

durchforscht worden sind. Wohl hat J. KrejCi (1879) den

Versuch unternommen, die Kenntnisse und Erfahrungen fiber

dieselben in eine Art System zu bringen ; alle sonstigen Ar-

beiten, die sich auf die jiingsten Bildungen Bohmens be-

ziehen, besitzen aber rhapsodischen Charakter, und wenn
manche derselben auch nicht ohne Wichtigkeit sind, so bleibt

doch noch iiberaus viel zu thun ubrig. Dazu kommt. dass

gewisse, das Diluvium betreffende Fragen von allgemeiner

Bedeutung, noch ihrer endgiltigen Losung harren, und dass

die daraus entspringende Unsicherheit auch auf die Beur-

theilung der bohmischen Vorkommen eingewirkt hat. In

Folge dieser Umstande werden wir uns auf eine kurze all-
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Diluvium u. Alluvium — detacher. 1435

gemeine Schilderung der Quartargebilde BQhmens beschran-

ken und nur auf einige wichtige und interessante Einzeln-

heiten naher eingehen.

Diluvium und Alluvium.

Das Ende der Tertiarzeit muss fur BQhmen eine Epoche
bedeutender tektonischer Vorgange gewesen sein, wie aus

der vielfach gestorten Lagerung der miocaenen Braunkohlen-
ablagerungen im Nordwesten des Landes zu ersehen ist,

welche von ungestorten diluvialen Schotter- und Lehm-
schichten bedeckt werden. Es mussen demnach die Ver-

werfung'en und Verschiebungen der Braunkohlengebilde in

pliocaener Zeit stattgefunden haben, welche aber nicht

naher bestimmt werden kann. weil pliocaene Gebilde in

Bohmen fehlen. Daher ist auch die untere Grenze des Diluviums

eine ziemlich scharfe, wahrend nach obenzu der Uebergang
in die alluvialen oder recenten Bildungen fast durchwegs
ein so allmaliger ist, dass die Grenzziehung zwischen beiden

nur in willkurlicher Weise mfiglich ist.

Alle Eigenheiten der diluvialen Epoche gelangen in

BChmen theils in den ausseren Erscheinungen der verschie-

denen Gebilde, theils in den organischen Einschlussen, die

sie beherbergen, zum Ausdrucke, so dass wir bloss auf die

bdhmischen Vorkommen gestutzt, ohne genauere Eenntniss

der in fremden Gebieten gesammelten Thatsachen, ein ziem-

lich richtiges und vollstandiges Charakterbild des Diluviums

zu entwerfen vermOchten.

Wahrend der mittleren Periode des Diluviums war der

grOsste Theil Europas und Nordamerikas von ausgedehnten
tiletschern und Inlandeis bedeckt, deren Spuren man
auch in Bohmen antrifft. Es ergibt sich daraus, dass die

damalige Temperatur um einige Grade — man darf den
Unterschied nicht zu hoch schatzen! — niedriger gewesen
sein muss als jetzt, und dass schon wahrend des Tertiars

eine allgemeine Abkuhlung platzgegriffen haben muss, die

ihren Hohepunkt gegen die Mitte des Diluviums, in der

sog. Eiszeit, erreichte. Das nordeuropaische Landeis, wel-

ches sich uber die norddeutsche Ebene bis nach Thuringen

und Sachsen und bis zum Fusse der Earpathen ausbreitete,

umschloss auch die nfirdlichen Randgebirge Bdhmens und
mag am Fusse des Iser- und Jeschkengebirges etwas tiefer in
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das Innere des Landes eingedrungen sein.*) Es kommen
namlich in der Umgebung von Friedland, Pankratz und Ga-
bel, sowie bei Rumburg und Warnsdorf mit feinem dichten

Lehra versetzte Schotterablagerungen mit Flintgerfillen und
Geschieben anderer nordischer, als auch in der Nahe an-

stehender Gesteine vor, welche als Zeicben der Vereisung
angesehen werden mussen. Man hat es hier mit einer Ver-

frachtung vom Norden her und wahrscheinlich mit einer

localen Grundmorane zu thun. Die einzelnen weiter sud-
lich selbst noch bei Niemes vorkommenden Flintgeschiebe

durften aber erst in spateren Zeiten durch Bache bin ver-

schleppt worden sein.

Auch das ubrige BOhmen war von Glazialerscheinun-

gen nicht ganz frei, wenn dieselben auch keinen Vergleich

aushalten mit der gewaltigen nordeuropaischen, oder der al-

pinen Vereisung. So hat J. Partsch**) im Riesengebirge
schwache Eisstr6me nachgewiesen und fur dieVergletscher-

ung des BOhmerwaldes beachtenswerthe Wahrscheinlich-
keitsgrunde beigebracht Fr. Bayberger***) hat hierauf die

Thatsacbe der einstigen Vereisung des letzteren Gebirges
erwiesen, freilich aber auch manchen Erscheinungen falsch-

lich glazialen Ursprung zugeschrieben. A. Pence, A. BOhm
und A. RoDLERf) haben namlich dargethan, dass weder
zwischen Friedberg und St. Thomas, noch von hier bis

Schwarzbach und Plan Anzeichen einer allgemeinen Ver-
eisung vorhanden sind, dass im ganzen Moldauthale sichere

Gletscherspuren fehlen und dass auch im Otavathale von
Unter Reichenstein bis Roisko kein erratisches Material vor-
handen ist. Dagegen sind unzweifelhafte Gletscherspuren

beim Schwarzen See, Teufelssee, hier namentlich an der
Seewand in etwa 100 m HOhe uber der Wasserflache, sowie
beim Arbersee vorhanden. Die Seen selbst verdanken ihre

Entstehung wahrscheinlich der GletscherthatigkeiL Im Erz-
gebirge hat zuerst A. SAUERft) die beim Baue der Komo-
tau-Weiperter Bahnstrecke in der Todtenhaide bei Schmiede-
berg durchstochene Schuttmasse, in welcher geschrammte

*) Vergl. H. Credner, Nordisches Diluvium in BOhmen. Sitz-

ber. d. naturf. Ges. Leipzig 1875, Nro. 6.

**) Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen u. d. Hittelgeb.

Deutschlands. Breslau 1882.
***) Geograph.-geolog. Studien aus J. Bohmerwalde. Ergauz. Hfl.

Nr. 81 zu Petermann's Geogr. Mittheil. Gotha 1886.

f) Zeitschr. d. D. geol Ges. 1887, pag. 68.

ft) Erlaut. z. geolog. Spez.-Karte v. Sachsen. Sect. Knpfeti>erg.
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und geritzte Kalksteinbldcke vorkommen, als glaziale Bild-

ung erkannt und Laube*) hat den Kessel auf der ^VO-Seite

des Sonnenwirbeljoches oberhalb B6hmisch Wiesenthal, als

orographische Glazialspur gedeutet. Selbst im Herzen Boh-
mens wollte man einmal in Granitgeschieben erratische

Blocke**) erkannt haben und WoldSich glaubt in Schot-
tern an einigen Orten ziemlich weit im Inneren des Landes
Grundmoranen vermuthen zu durfen, fur welche Auffassung
es indessen an hinreichenden Granden fehlt. Im grossen
Ganzen scheint die Vereisung Bdhmens wahrend der Di-
luvialzeit eine beschrankte gewesen zu sein, wenigstens hat
dieselbe ausser an den erwahoten Orten in den hoheren
Randgebirgen nirgends unzweifelhafte Spuren hinterlassen.

Die von der Vereisung unabhangigen Diluvien sind

theils Schotter-, theils Lehmablagerungen.

Die diluvialeu Schotter (Gerfille, GrUjs, Kies),

welche hauptsachlich im Bereiche des Kreide- und Tertiar-

systemes verbreitet sind, wurden von J. KrejCi nach ihrem
vermuthlichen Ursprunge eingetheilt, und wenn das Princip

dieser Eintheilung vielleicht auch nicht allgemein zulassig

erscheinen mag, so hat sich dasselbe doch als Hilfsmittel

zur Glassificirung der Schotter in B6hmen gut bewahrt und
wird gewiss bis zur systematischen Neubearbeitung des boh-
mischen Diluviums in Anwendung bleiben. KrejCi unter-

scheidet Riesengebirgsschotter, Erzgebirgsschotter, Bohmer-
waldschotter und silurische Schotter; jedoch konnen wir
uns nur ganz im Allgemeinen an seine Darstellung halten.

Der Riesengebirgsschotter besteht aus Geschie-
ben der archaeischen Gesteine des Riesengebhges, sowie
der angelagerten Sedimente und der diese durchsetzenden
Melaphyre. Aus den letzteren stammen die zahlreichen

Quarzger6lle, aus den ersteren die einzelnen Psaronien- und
Araucaritenstucke, die im Schotter gefunden werden. Dieser

ist auf den Planerterrassen des Sandsteingebirges in der
Koniggratzer, Bydzower und Jung Bunzlauer Gegend ver-

breitet, wird aber auch weiter sudlich, namentlich in der

Elbeniederung angetroffen, wohin er von der Plateauflache

herabgeschwemmt worden ist. Die verschiedenen Quarz-

*) Verhandl. d. k. k. geol. R.-A., 1884, pag. 194. - Geol. «'

Erzgeb. U., pag. 81 u. 129.
*») E. Staudigl, Erratische Blocke in Prag. Verhandl. d. k. k

geol. R.-A., 1869, pag. 2.
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geschiebe : Chalcedone, Achate, Carneole, Jaspise, sind be-

sonders im Schotter des nachsten Vorlandes des Melaphyr-

gebirges auf der Sudseite des Riesengebirges reichlich Yor-

handen, so zwar, dass sie in der Gegend von Semil, Lorn-

nitz und Paka gelegentlich zur Wegbeschotterung verwen-

det werden. Ehemals wurden besonders die grOsseren Ge-

schiebe fleissig gesammelt, und geschliffen zur Verzierung

im Innern von Kirchen und SchlSssem, wie z. B. in der

St. Wenzelskapelle am Hradschin in Prag, in der Karlstei-

ner Burgkapelle u. a., zur Interseccatur oder Florentiner

Mosaik verwendet. Auch in neuester Zeit kommt die Ver-

arbeitung der Halbedelsteine in Nordbohmen wieder mehr

in Schwung. Aus der Zeit der Bluthe dieses Zweiges der

Steinschleiferei hat sich die Sage erhalten, dass oft der Stein,

mit welchem der Hirt nach der Kuh wirft, einen grdsseren

Werth habe als die ganze Heerde. Mit mehr Berechtigung

darf man wohl behaupten, dass es in Bdhmen Wege gibt,

die mit Edelsteinen beschottert sind. — Im Flusssande der

Elbe an vielen Orten (vergl. S. 127), besonders aber bei

Eoniginhof, dann im Bache bei Neuschloss S von Arnan.

im Libunkabache bei Rovensko und anderwarts in diesem

Gebiete kommen nebst anderen Mineralen auch Pyrope vor

(bei JiCin und Neu Paka in Hexaederform), die diluvialen Ge-

schieben entstammen durften.

Der Erzgebirgsschotter besteht aus Schutt and

Geschieben von Gneiss, Glimmerschiefer, Granit, Porphyr

und anderen Gesteinen des Erzgebirges, welche die Ter-

rassen der Tertiarablagerungen am Fusse des Gebirges be-

decken. Hieher durfte auch das Seifengebirge zu steflen

sein, namlich Gebirgsschutt, welcher Metall-, Erz- und Edel-

steinkOrner enthalt. Wenigstens wird berichtet, dass da und

dort im Seifenwerk Goldflitter und Kflmer gefunden worden

seien, wie denn an dem Vorkommen von Topas nicht zu

zweifeln ist. Hauptsachlich sind im Erzgebirge aber Zinn-

seifen vorhanden, aus welchen friiher das Zinnerz durch

Waschen und Schlemmen (Seifenarbeit) gewonnen wurde,

namentlich in der Gegend von Fruhbuss, Barringen und Plat-

ten, worauf schon die Ortsnamen : Seifen, Streitseifen, Trink-

saifen verweisen. Die allermeisten Seifenlagerstatten haben

schon cine Umlagerung durch Menschenhand erfahren; nor

bei Hengstererben am sudlichen Gehange der Hfihe zwi

schen Abertham und dem Neujahrsberge wurde 1875 ei

noch unversehrtes Seifenlager entdeckt und eine Zeit lam

nusgebeutet.
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An den Erzgebirgsschotter schliesst sich der Mittel-
gebirgssch otter*) an, der zum Theile auch nichts an-

deres ist als ein Erzgebirgsschotter, nur dass das bezug-
liche archaeische Material nicht vom jetzt steil aufragenden
Erzgebirgskamme, sondern von dem zur Tiefe abgesunke-
nen siidlichen Flugel desselben (vergl. S. 315) herstammt.
Zu diesem archaeischen Schottermaterial gesellen sich Ge-
schiebe, welche den Kreideschichten und den tertiaren Erup-
tivmassen des mittleren Eegelgebirges entstammen. Der
Entstehung nach gleichzeitig mit den Gneissen der archaei-

schen Unterlage des Eegelgebirges mag das Muttergestein

(Peridotit) des pyropfuhrenden Serpentines sein, welcher
einen ausserst charakteristischen Bestandtheil des Mittel-

gebirgsschotters bildet, so dass man vom mineralogischen

und practischen Standpunkte aus recht wohl gem einen
Mittelgebirgssch otter vom pyropfuhrenden Schotter

trennen kann. Der erstere wird uberall im Bereiche des
Kegelgebirges auf den Terrassen am Fusse desselben ange-

troffen. An vielen Orten erscheint er mehr minder gescbich-

tet, auch von Lehmlagen durchsetzt, anderwarts, wie z. B. bei

Tschischkowitz bildet er Schuttmassen, an welchen keinerlei

Schichtung wahrzuuehmen ist Die einzelnen Geschiebe pfle-

gen nur wenig an den Kanten und Flachen abgestumpft
und abgeschliffen zu sein. Mancherorts soil dieser gemeine
Schotter nebst Basalt und Phonolith nur tertiare Gesteins-

brocken enthalten, anderwarts auch noch Planerstucke, wah-
rend Porphyr oder Gneissgeschiebe, Serpentin und Pyrop
angeblich nur im pyropfuhrenden Mittelgebirgs-
sch otter vorkommen.

Dieser letztere **) umfasst ein Gebiet von fiber 100 Qua-
dratkilometer zum Theile im Bereiche, zum Theile auf der

*} F. A. R e u s s, Orographic d. nordwestl. Mittelgeb. in BOhmen.
1790. — A. E. Reuss, Ueber das Vorkommen des Pyrops in Bohm.
Karsten's Archiv etc. XI., 1837, pag. 298. — L. v. Buch, Ueber die

Muscheln im Granatenlager v. Tfiblitz. Ibid. pag. 315. — F. Hoch-
stetter, Ueb. Pyrop filhrende Ablager. im bohm. Hittelgeb. Jahrb. d.

k. k. geol. R.-A., VII.,- 1856, pag. 844.
**) Um die genauere Untersuchung desselben hat sich C. Za-

halka bemuht Vergl. die S. 1238 citirten Arbeiten, sowie ferner zwei
Abhandlungen in der Zeitschr. Vesmir 1883, 1884. — Rozsifeni pyrop.
Sterku v Cesk. Stfedoh. Zpravy o zased. kral. t. spol. nauk 1883, pag.
396. — O horninach pyrop zprovaz. Ibid. 1884, pag. 6. — Scytalia per-
tusa R. sp. z pvrop. st<5rku u Chodoulic. Zpravy spolku geolog. 1885,
pag. 108. — Pffspfivek ku pozn. geol. pomfiru pyrop. Sterku v C. Stfe-
dohoH. Ibid. pag. 110.
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Sudseite des Leitmeritzer Mittelgebirges in der Gegend von
Trebnitz. Der westlichste Punkt seiner Verbreitung ist die

Umgebung von Meronitz S von Bilin und wiewohl das dor-
tige, wie es scheint, nur in der oberen Schicht ausgebeu-
tete Vorkommen mehrfache Eigenthumlichkeiten aufweist,

auf Grand welcher es zum Tertiar einbozogen wurde (vergl.

S. 1379), so gebricht es doch an einer absolut entschei-

denden Ursache, weshalb es von den unzweifelhaft diluvi-

alen pyropfuhrenden Schottern getrennt werden rausste.

Die Geschiebe des pyropfuhrenden, theils in Serpen-
tin, theils in Opal umgewandelten Gesteines, sowie die Py-
rit- und Gypsknollen, in welchen der Pyrop eingebettet ist,

erscheinen in einem Conglomerat, dessen tertiares Alter
nicht erwiesen ist. Denn die Verhaltnisse, unter welchen
das Lager desselben, in welchem die beiden vorhandenen
pyropfuhrenden Schichten durch ein etwa 20 w machtiges
Zwischenmittel von einander getrennt sind, eine Mulde im
Basalt auszufiillen scheint, bieten keinen uberzeugenden Be-
weis hiefur. Aehnliche Verhaltnisse herrschen ubrigens auch
bei Kr6ndorf NO von Laun.

Der gewiss diluviale pyropfuhrende Mittelgebirgsschot-

ter, dessen Alter durch die zahlreichen darin gefiindenen

diluvialen Saugethierreste erwiesen ist, verbreitet sich von
den HOhen um Starrey und Ghrastian gegen Sfiden undOsten
bis in die Gegend von Libochowitz und Budin in drei

StrSmen. Der erste lasst sich im Thale von Semtsch fiber

Jetschan bis Vojnitz verfolgen, der zweite zieht in der Ter-
rainsenke von Starrey und Leskai uber SchOppenthal, Tfi-

blitz, Solan und Vojnitz, wo er sich mit dem ersten Strome
verbindet, dann weiter bis gegen Koschtitz und Kfesin an
der Eger; endlich der dritte und Hauptzug lasst sich von
Chrastian und Tfemschitz W von Trebnitz fiber Podseditz

und Dlaschkowitz zur Hasenburg and in der Thalfurche bis

Radovesitz verfolgen, wahrend ein Nebenstrom fiber Cho-
dolitz, Sedletz und Cerniv zieht und sich auf dem Plateau

zwischen 2abofesk und Chotesov ausbreitet. Hier wird der

pyropfuhrende Schotter an mehreren Orten nach ZahIlka
von alteren Anhaufungen unterlagert Derselbe Autor be-

merkt, der LinhorkahQgel W von Starrey bestehe aus Basalt-

tuff mit zahlreichen Pyropen, Gneiss- und Basaltbrocken.

Serpentingeschieben mit eingewachsenen Granaten usw. Die
Machtigkeit der Schotterlagen ist an der ndrdlichen Ver-

breitungsgrenze, d. h. unmittelbar am Fusse des Mittelge-
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birges, fast durchwegs machtiger als im Suden an der Eger,
iedoch ist die Machtigkeit uberall bedeutenden Schwank-
ungen ausgesetzt. So betragt sie bei Ghrastian an einem
Orte N von der Trebnitzer Strasse 6 m, eine Streeke sud-
lich davon nur 1 m. Auch ist das nfirdliche Gebiet granat-

reicher und liefert grossere Pyrope als die sudlichere Ver-

breitung.

Der in einer Tiefe von 4 bis 7 m befindliche pyrop-
fuhrende Schotter (Kies) wird theils in offenen Gruben, theils

durch ziemlich regelrechten Bergbau gewonnen. Er wird aus
den Gruben heraufgetragen oder in Eimern und KOrben empor-
gewunden, durch Hand- oder grOssere schrag stehende Siebe
der feine Sand und grobe Schotter entfernt und die mittlere

Sorte je nach der Farbe in zwei Haufen gesondert, da der

gelbe Kies erfahrungsmassig mehr Granaten enthalt als der
graue. Durch Waschen wird hernach der anhaftende Lehm und
Sand entfernt, die gefundenen Granaten nach der GrCsse ge-
sondert und der weiteren Verarbeitung ubergeben. Die Menge
der im Eiese enthaltenen Pyrope variirt sehr, so dass eine

zweispannige Fuhre 30, aber auch nur 3 Gulden Ertrag

geben kann. Der Preis der kleinen Granaten wird pfundweise
berechnet; die kleinste Sorte kostet an Ort und Stelle 60
Kreuzer, graupengrosse 1 Gulden. Kantige Steine etwa von
ErbsengrOsse haben pro Stuck cca 1 fl. Werth. GrOssere

Pyrope werden sehr gut bezahlt; so kostet ein Stein von

V, 5 Loth Gewicht 15 bis 40 Gulden. Ehemals wurden die

bfihmisehen Granaten an verschiedenen Orten geschlififen.

Gegenwartig arbeitet auch die in Podseditz befindliche kleine

Schleiferei nicht mehr, sondern die Pyrope werden fast aus-

schliesslich in Sv§tld und Turnau geschliffen, wo seit eini-

gen Jahren eine Facbschule fur Edelsteinschleiferei besteht.

Hier und in Prag werden die Steine auch zum grdssten

Theile gefassL Da das beschrankte Gebiet des Pyropvor-
kommens in nicht zu ferner Zukunft erschSpft sein wird,

so lasst sich voraussehen, dass dieser jetzt noch gemeinste

bohmische Edelstein mit der Zeit eine bedeutende Werth-
steigerung erfahren muss.

An den verschiedenen genannten Fundorten kommen
im Pyropensande meist in Limonit umgewandelte Verstei-

nerungen der senonen Priesener Schichten und vornehmlich

kalkige Petrefacten der turonen Teplitzer Schichten vor

(S. 1 315). L. v Buch hat von Tfiblitz eine ganze Anzahl
von Arten namhaft gemacht und ihr cretaceisches Alter

Kat$tr, Oaologle Ton BShmen 91
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nachgewiesen (vergl. S. 1230). A. E. Reuss hat spater die

Versteinerungen genauer beschrieben und neuestens hat sich

mit der Sichtung derselben C. ZahAlka. befasst. Da sich

der grOsste Theil der pyropfuhrenden Schotter auf Priese-

ner Kreideschichten ausbreitet, so ist leicht begreiflich, dass

Versteinerungen aus diesen Schichten in denselben hinein-

gerathen konnten. Fur das gleichzeitige Vorkommen Ton

Teplitzer Versteinerungen hat ZahAlka eine durchaus be-

friedigende Erklarung gegeben. Die hochsten Stellen im

Bereiche des Kegelgebirges bei Plflschen und Chrastian, wo
pyropfuhrender Schotter angetroffen wird, besitzen eine See-

h6he von 380 », wahrend die Seehohe der sudlicheren Ver-

breitung der Schotter bei Ghodolitz nur 220 m betragt

Hieher sind die Schuttmassen von oben herabgeschwemmt
worden. Da nun aber die Kreidegehange in der Umgebung
von Chrastian von 330 m Seehdhe aufwarts, wie sich aus

ihrem palaeontologischen Gharakter ergibt, aus Teplitzer

Schichten bestehen, die in Folge einer Dislocation oder nur

in Folge einer localen Hebung (durch den Basalt?) bier

hoher liegen als die Priesener Baculitenschichten urn Gho-

dolitz, Dlaschkowitz und Hasenburg, so ist das Vorkom-
men von turonen Teplitzer Versteinerungen (namentlich

Spondylus spinosus Sow., Ehynchonella Cuvieri d'Orb., Te-

rebratulina gracilis Schloth, auch das Vorkommen von Te-

rebratula semiglobosa Sow. ist unzweifelhaft) in den Schutt-

massen leicht erklarlich, wenngleich dieselben senonen Schich-

ten aufliegen. Uebrigens ruht der diluviale Schotter stellen-

weise auch in der Niederung, z. B. zwischen Triblitz und

der Eussower Muhle direct auf Teplitzer Schichten.

Ausser von Petrefacten wird der Pyrop auch von ver-

schiedenen Mineralen, zumal anderen Edelsteinen begleitet

Es sihd folgende: Diamant?, Pyrit (meist in braun aage-

witterten Ktigelchen), Korund (Saphir, Rubin), Haematit,

Iserin, Quarz (Bergkrystall, Rauchquarz, Amethyst, Milch-

quarz), Zirkon (Hyacinth), Limonit, Opal (Hyalith, Holz-

opal), Spinell (Pleonast), Galcit, Dolomit, Siderit, Aragonit,

Baryt, Disthen, Topas, Turmalin, Olivin (Ghrysolith), Mela-

nit (schwarzer Granat), gemeiner Granat, Meroxen, Musco-

vit, Talk, Serpentin, Bronzit, Amphibol, Pyroxen und Tila-

nit. Viele pflegen hubsch krystallisirt zu sein. Der Pyrop

erscheint am Botahugel bei Meronitz, am Linhorkahugel bei

Starrey u. a. oft in Hexaederform und in Talk umgewan-
delt. Der Diamant, welcher zu Ende des J. 1869 outer
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Zirkonen aus den Pyropengruben von Dlaschkowitz erst

beim Schlcifen entdeckt wurde, ist leider nicht unzweifel-

haft bOhmischen Ursprunges. Indessen ist das Vorkommen
von Diaraant im Pyropschotter keine absolute UnmOglich-
keit, obwohl die Hoffnung einer Bestatigung des ersten und
einzigen Fundes, seit welchem nun mehr als 20 Jahre des
ruhrigsten Ausbeutens der pyropenfuhrenden Schotterlager

verflossen sind, immer mehr schwindet.*)

Der Bdhmerwaldschotter, der im Vorlande des
BShmerwaldes in den Niederungen angetroffen wird, ist ge-

wiss zum grfissten Theile fluviatilen Ursprunges. (S. 1436).

Es mogen demselben in gewissem Sinne die alten hier be-
standenen Goldseifen (S. 213 ff.) angehOren.

Die diluvialen Schotter Mittel- undOstbOh-
raens sind von sehr verschiedener Beschaffenheit, da ihr

Material theils vom bfihmisch-mahrischen Hochlande, theils

aus dem Urschiefergebirge, theils aus dem Silur-, Devon-,
Carbon- und Postcarbon-, ja zuhi Theil selbst aus dem
Kreide- und Tertiargebirge stammt. Die alten Gebirge haben
aber auch das Material zur Bildung von Geschiebeablagerun-

gen in den jungeren geologischen Epochen geliefert, die sich

zu Conglomeraten verfestigt haben, welche spater wieder
zerruttet wurden. Dies ist bestimmt der Fall bei carboni-

schen und postcarbonischen Conglomeraten, wie man sich

an den diluvialen Schottern des ganzen Elbegebietes, na-
mentlich der weiten Ebene von Podebrad, Lissa und Bran-
deis, sowie an den Schottern des Flussgebietes der Beraun
uberzeugen kann; ferner bei den Conglomeraten derPerutzer
Schichten, deren Spuren man weit siidlich von der Grenze
des Sandsteingebirges auf den silurischen und devonischen
Plateaus und im Bereiche des bflhmisch-mahrischen Hoch-
landes antrifft; sowie bei den unteren oligocaenen Conglo-
meraten und Sandsteinen, deren Reste bis in der Gegend
Von Pilsen angetroffen werden. Die Uebereinstimmung des
an Ort und Stelle . durch Zerfallen dieser alteren Gebilde
entstandenen Schuttes mit gewissen diluvialen Schotter-

massen erschwert die Feststellung der Verbreitung dieser

letzteren ausserordentlich. Allein trotz der aussergewOhn-
lichen Schwierigkeiten wird endlich doch das so wichtige
Studium der quartaren Bildungen, dieses eigentlichen B r o d-

*) Vergl. A. Safaf Ik's Bericbte in Sitzber. d. kgl. bOhm. Ges.

d. Wiss., 1870, pag. 19. — Comptea rend. etc. Paris, 1870, I., pag. 140,
897. — Poggendorfs Annalen etc. Leipzig 1870, pag. 188.

91»
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flotzes des in landwirthschaftlicher Hinsicht so vorge-

schrittenen Bohmen, mit System und Thatkraft in die Hand
genommen werden mtissen. Es ist nur zu wiinschen, dass

dies bald geschehe! Hier miissen wir uns damit begnugen,

durch die vorstehenden Andeutungen auf die Wichtigkeit

der Frage verwiesen zu haben.

Noch weniger als die Schotter sind die diluvialen
Lehmablagerungen Bdhmens erforscht, und man darf

ohne Uebertreibung sagen, dass in Bezug auf dieselben eine

heillose Verwirrung herrscht. Gar manches wird zum Di-

luvium gestellt, was kein Diluvium ist, und gar manches

wird Loss genannt, was nach der eigentlicben Bedeutung
dieser Bezeichnung kein Loss ist. Es ist hier nicht mflg-

lich naher auf die Sache einzugehen, nur soviel sei gesagt,

dass unter den in Bdhmen, namentlich in der ndrdlichen

Landesh&lfte, so weit verbreiteten Lehmen. welche als dilu-

vial bezeichnet werden, sehr viele eluviale Bildungen,
d. h. Verwitterungsreste der darunter, oder doch vormals

an der Stelle dieser Lehme befindlichen alten Gesteine sind,

wie namentlich im Bereiche des mittelbdhmischen Urscbie-

fergebirges der Umgebung von Rican*), Kundratitz, Unhoscht

usw., am bohmisch-mahrischen Hochlande in SodbOhmen
u. a. — und dass richtiger Loss in Bdhmen eine ent-

schieden untergeordnete Verbreitung besitzt. Die diluvialen

Lehme erscheinen oft in bedeutender Machtigkeit an Ge-

hangen (Flankenlehme), oder auch auf den Plateaurucken

(Plateaulehme). Sie sind stellenweise zahe, anderorts locker

und sandig, von Farbe roth- oder gelbbraun. Schichtung

ist meistens kaum angedeutet An manchen Orten enthal-

ten die Lehme ziemlich reichlich verschieden gestaltete Con-

cretionen von Kalkmergel, sog. Lossmannchen, welche stel-

lenweise eine schichtweise Anordnung erkennen lassen. Die

kalkreichen Lehme sind zur Ziegelfabrication minder geeig-

net als die kalkarmen. Die Fossilreste, welche in den Leh-

men bisweilen recht zahlreich vorkommen, • werden weiter

unten besprochen werden. Ob in BOhmen uberhaupt die

Moglichkeit geboten ist, die Frage nach dem Ursprunge des

LQss einer uberzeugenden LOsung zuzufiihren, darf bezwei-

felt werden; man wird uberhaupt gut thun, stets im Ange

zu behalten, dass lOssartige Bildungen — d. h. j,im AUge-

*) Friedr. Katzer, Jahrb. d. k. k. geol. E.-A. XXXVUL B<L

1888, pag. 872.
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meinen ungeschichtete Ablagerungen, welche bei einer sehr

feinen gleichmassigen Ausbildung eine leicht zerreibliche

und porOse Beschaffenheit besitzen, vorwiegend aus staub-

artig kleinen, eckigen QuarzkOrnchen von meist 005 bis

O'Ol mm Durchmesser bestehen und neben einem sehr schwan-
kenden Ealkgehalt einen verhaltnissmassig aur geringen Thon-
gehalt besitzen" — verschiedenen Ursachen ihre Entstehung
verdanken kOnnen. Deshalb ist auch die fur einige Vor-
kommen in der Umgebung von Prag einmal unteraommene
Beweisfuhrung, dass der LOss dieser Orte aeolen Ursprun-
ges (Flugsand, Fiuglehm) sei, welche sich namentlich auf
das Steppenklima stutzte, das zur Zeit des Diluviums in

BOhmen geherrscht hat, gewiss nicht unanfechtbar.

Ein besonders erwahnenswerthes diluviales Lehmge-
bilde ist der HOhlenlehm, namlich der in Bergspalten

und HOhlen, wie solche in BOhmen namentlich im obersilu-

rischen und devonischen Kalksteingebirge angetroffen wer-
den, theils durch Verwitterung entstandene, theils durch das
eingedrungene Wasser abgesetzte, gewOhnlich fette, zahe,

jedoch auch feinsandige, licht rothbraune, mit kleinen Ge-
schieben oder Gries vermengte Lehm, der haufig sehr reich

an Fossilresten ist Dieselben pflegen regellos vermengt
und zusammengeworfen zu sein, was theils dadurch, dass

sie vom Wasser zusammengeschwemmt worden sind, theils

dadurch, dass man es mit Ueberresten der Mahlzeiten von
Raubthieren, welche die Hfihlen behausten, zu thun habe,
erklart werden kann. Oefters gesellt sich zum HOhlenlehm
Kalktuff und zuweilen sind die Knochenbruchstucke durch
Kalktuff verkittet, so dass eine Art Knochenbreccie entsteht

Dies war z. B. in der St. Prokopihdhle bei Hlubocep der

Fall, wo die Knochenbreccie von J. KofiENSKY. *) genauer
untersucht wurde. Dieselbe fullte nebst anderen kleinen

Abzweigungen eine etwa 6"5 m tiefe, oben 18, weiter unten
etwa 50 cm weite Eluft im Ealkstein aus. In anderen HOh-
len, wie z. B. im Beraunthale unterhalb Tetin, im rothen

Ealkstein (sog. Marmor) in dem Steinbruche im Eobyla-
walde bei Suchomast, in einer grossen und einer kleinen

HOhle bei St. Ivan usw. lagen Skeletreste nur im Lehm,
wahrend z. B. in der grossen HOhle, die sich ehemals im
Dvoretzer Felsen befand, wohl Lehm vorhanden war, aber
keine Reste von grOsseren Thieren oder Spuren des Men-

*) Vfistnlk kr41. 6. spol. nauk v Praze, 11. kv«tna 1888.
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schen gefunden wurden. Auch in den geraumigen Hfihlen

im Urkalk des bfihmisch-mahrischen Hochlandes bei Cheynov
und auf der Horka bei LedeC, deren Boden mit einer mach-
tigen Lehmschicht bedeckt ist, sind meines Wissens noch

keine diluvialen Fossilien gefunden worden. Dafur waren die

Ausfullungen zweier Spalten im Urkalk bei Zuzlawitz bei

Winterberg im BOhmerwalde ausserordentlich reich anFossil-

resten.

Kalktuffe treten aucb selbstandig namentlich im

Bereiche des mittelbOhmischen silurischen und devonischen

Kalksteinplateaus auf, wie z. B. bei Kuchelbad, St Prokop,

St. Ivan, bei Koda, Vobora u. a. Es sind zellig- oder bla-

sigpor6se Abscheidungen kalkreicher Quellwasser, bei deren

Bildung Inkrustationen von Moosen, Blattern, anderen Pflan-

zentheilen, Schnecken usw. eine grosse Rolle spielen, deren

Abdrucke in den Tuffen daher reichlich vorhanden sind.

An den genannten Fundstellen sind die Quellen, welchen

die Tuffe ihre Entstehung verdanken, langst versiegt und

diese letzteren mOgen bezuglich ihres Alters wohl bis in's

Diluvium zuriickreichen, sind aber mindestens zum Theile

recent. Gewiss gehdren dem Alluvium die Kalktuffbildun-

gen bei Perutz, Tfiblitz und anderen Orten im Bereiche

des Kreide- und Tertiarsystemes an.

Ebenso durften manche von den Torflagern B6b-

mens bis in das Diluvium zuriickreichen, wenngleich der

grossere Theil derselben bestimmt dem Alluvium angehOrt.

Die Torfmoore sind in B6hmen sehr verbreitet und bedecken

eine Flache von mindestens 15000 ha, wovon 3840 ha auf

den Bdhmerwald, 2493 ha auf das Erzgebirge, 2371 ha auf

das Iser- und Riesengebirge und 2382 ha auf das Vorland

der letzteren, 1726 ha auf das obere und 1597 ha auf das

untere Egerland entfallen *), wahrend sich der Rest auf das

ubrige Bdhmen, wo die Budweiser Ebene mit 1007 ha am

reichsten ist, vertheilt. Die Torfgewinnung zu Heizzwecken

und zur Streuerzeugung bat besonders in Sudbdhmen eine

hohe Entwickelung erlangt. Die ausgedehntesten Torfstiche

befinden sich in der Gegend von Gratzen und Schweinitz,

dann im Erzgebirge in der Umgebung von Joachimsthal,

GOrkau, Sebastiansberg, Pressnitz, Neudek, Wildstein, Plat-

ten und bei Gablonz in Nordbfihmen. In ganz Oesterreich

*) Nach einem statist. Bericbte des Landesculturrathes v. J- 18&
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wird Bdhmen in Bezug auf Torfreichthum nur von Krain
ubertroffen.

Die Torfmoore Bohmens, mit deren Stadium sich Fr.
Sitensky*) befasst, sind theils Wiesenmoore, theils

Hochmoore. Die ersteren, welche auch Moser, sauere
oder faule Wiesen genannt werden, sind hauptsachlich in

den tieferen Lagen und wasserreichen Niederungen, z. B.

um Niemes und Hirschberg in Nordbohmen, im Elbegebiete,

an der Adler bei Doudleb und Senftenberg, um Veseli, Wit-
tingau und Sudomefitz in Sudbfihmen verbreitet. Die H o ch-

in o ore, auf welche sich vornehmlich die Bezeichnungen
Filze, Bruche, Mooswiesen, beziehen, sind viel mehr ver-

breitet und zwar in weiten Flachen auf den Rucken der
Randgebirge Bohmens, sowie im Tieflande, wie z. B. im
Egerthale von der Landesgrenze bis Kdnigsberg, in den
Thalem des Wondreb-, Soos-, Fehla- und Fleissenbaches,

in der Franzensbader Niederung usw. Die Torfe besitzen

zum Theile ein sehr hones Alter, wie die Funde von Zah-
.nen von Cervus megaceros (euryceros) Hart., welcher im
Torf bei Mrklov (nach Sitensky), und von Resten desselben

Hirsches, sowie eines kleinen Schweines (Sus palustris'Rut.'i)
in der Soos bei Franzensbad (nach Laube) gemacht wurden,
beweisen. Bei Kosatek wurde ein Hirschgeweih, bei Borko-
witz Pferdezahne im Torf gefunden, deren Alter freilioh

nicht erwiesen ist. Da z. B. in den Hochmooren des Riesen-
gebirges Stammstucke von Eichen, Buchen, Ahorn, Aberesche
u. a. weit oberhalb der heutigen Baumgrenze gefunden
werden und diese Hochmoore uberhaupt wahrscheinlich in

Waldern ihren Ursprung genommen haben, so ist erwiesen,

dass der Beginn der Torfbildung in eine Zeit fallt, wo in

Bdhmen noch milderes Klima als heute herrschte. Die ark-

tische Flora, die noch heutigen Tages an die Torfmoore
gebunden ist, darf dagegen wohl als Spur des Einflusses

der diluvialen Eiszeit aufgefasst werden. Allerdings ge-

statten diese Anhaltspunkte keine genaue Altersbestimmung
der Torfmoore, von welchen manche gewiss verhaltnissmas-

sig sehr jugendlichen Alters sind. In den Torfmooren bil-

den sich verschiedene Minerale, von welchen angefuhrt seien

:

Dopplerit von Borkowitz, Fichtelit von demselben Fundorte

*) Zpravy o zased. kr. 6. spol. nauk 1885. raSelindch Seskjch

se stanoviska pffrodovfid. i hospodafsk6ho. Dil I. Archiv etc. VI. Nro 1.

Praha 1886.
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und Mazitz bei Sobeslau, Gyps von verschiedenen Fund-
stellen, Vivianit von Franzensbad und Marienbad, Markasit
und Melanterit (in Anflugen) von beiden Fundorten, und
zwar der Eisenkies an ersterem Fundorte in grOsseren Tie-
fen reichlich, Sumpferz, Raseneisenerz von Franzensbad,
Veseli, Kdniggratz usw., Ocker von Franzensbad (wird naeh
Stolba zum Entschwefeln des Leucbtgases verwendet und
ist beachtenswerth, weil er 5"56% Phosphors&ure und reich-

liche Diatomaceenpanzer enthait), Soda, Glauberit, Epsomit,
Reussin (ein Gemenge beider letzteren) u. a. von verschie-

denen Fundorten.
Hier sei auch der zahlreichen Sauerlinge und Mi-

neralquellen gedacht, welche aus den Mooren des Eger-
landes entspringen, wenn auch die eigentliche Ursache der-

selben nicht in den Mooren selbt, sondern in den tektoni-

schen Verhaltnissen dieses Interferenzknotens zwischen den
Gebirgssystemen des Erzgebirges und des Bohmischen Wal-
des zu suchen sein soil. Denn die Quellen sind einestheils

in sudndrdlich gerichtete Reihen, deren Richtung ziemlich

parallel ist zum westlichen Randbruche des Erzgebirges uod
Kaiserwaldes sowie zur Richtung der Karlsbader Quellen-

zuge, anderentheils in ostwestliche Reihen angeordnet, die

der grossen bohmischen Thermalspalte entsprechen und mit

der Gesteinskluftung ubereinstimmen. In der Franzensbader
Mulde scheinen sich beide Richtungen zu kreuzen, woraus
der grosse Reichthum an Mineralquellen in diesem Senkungs-
gebiete zu erklaren ware. J. Jok£ly hat dieselben in drei

Hauptgruppen eingetheilt. Die sudliche schliesst sich an

die Quellen von Marienbad und Konigswart an (S. 292)
und umfasst die Quellen von Amonsgrun, Markusgrun,
Konradsgrun und Leimbruck mit einer Nebenreihe: Zeidel-

weidt, Sauerlinghammer, Neu Albenreuth. Die mittlere um-
fasst die Mineralquellen von Franzensbad und der Soos,

von Lehenstein, Langenbruck, Rohr, Hoflas, Fehlarmuhle,

Ensenbruck, Forba, Nebanitz, Hartessenreuth , Muhlesseo,

Watzkenreuth, Pochlowitz und Eotigau, mit einer ndrd-

lichen Nebenreihe: Grun, Durr und Neudorf. Endlich die

dritte, nOrdliche Gruppe umfasst die auf S. 253 angefuhr-

ten Sauerlinge des Ascher Gebietes. Die meisten dieser

Quellen dienen zum gewOhnlichen Trinkgebrauche; beson-
ders erwahnenswerth sind nur jene von Franzensbad und
in der Soor.

Die Quellen von Franzensbad liegen im ostli-
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chen Theile des Moores. Der kalte Sprudel, die Louisen-
quelle, Loimannsquelle, Wiesen- und Salzquelle liegen auf
einer St. 2 streichenden Linie, die ubrigen Quellen: Fran-
zensquelle, Neuquelle, Gartellieri's Stahlquelle, Hercules-
quelle, Stephanienquelle, Gasquelle und einige kleinere liegen

auf Linien, die in St. 7—8 streichen. Alle sind Glauber-
salz enthaltende Eisensauerlinge, deren chemische Zusam-
mensetzung bei den meisten nahe ubereinstimmend ist.*)

Die Temperatur ist bei alien gleich -j- 11'5°G, alle zeichnen

sich durch grosse Klarheit aus und fliessen im Winter reich-

licher als im Sommer. Da sich ferner auch viele von einem
Punkte aus beeinflussen lassen, so darf man wohl annehmen,
dass die meisten (wenn nicbt alle) Ausflusse eines unter

dem Moore befindlichen zusammenhangenden Wasserbassins
(vergl. S. 1399) sind, woraus sich allerdings ergeben wurde,
dass der gedachten, anscheinend gesetzmassigen Anordnung
der Quellen keia zu grosses Gewicht beigelegt werden darf.

Wohl aber bleiben die Klufte des Grundgebirges fur die

Quellen von grdsster Bedeutung, weil aus denselben die

Kohlensaure entstromt, an welcher das Wasser so reich ist.

Dasselbe findet ja auch bei den Sauerlingen von EOnigs-
wart, Sangerberg und Neudorf-Griin bei Petschau im Karls-

bader Gebirge (S. 313) statt, und ist diesbezuglich gewiss

von Bedeutung, dass der ehemals bei Sangerberg auf einem
St. 8*5 streichenden Gange betriebene Silberbergbau im J.

1822 wegen Ausstrdmungen von Kohlensaure eingestellt

werden musste.
Noch seien einige Worte dem Franzensbader Moor

gewidmet. Dasselbe (Hochmoor) erhebt sich in der Mitte

3 m uber dem Spiegel des Schladabaches und seine grosste

Machtigkeit betragt uber 4 >». In den tiefsten Torflagen

findet man haufig Baumstamme (angeblich meistens von W
nach liegend), mitunter auch Zapfen. Der um Franzens-

*) Das Wasser der Franzensquelle enthalt in 10.000 Theilen

:

Schwefelsaur. Natron 319071, Ghlornatrium 12*0182, kohlensaur. Natron
67580, kohls. Kalk 2-3440, kohls Magnesia 0-8777, kohls. Eisenoxydul
0-3060, kohls. Manganoxydul 0-0442, kohls. Strontian 0'0040, kohls.

Lithion 0-0489, phosphorsaur. Kalk 00299, phosphors. Thonerde 00158,
Kieselsaure 0'6160, Summa der flxen Bestandtheile 54-9698, freie Eohlen-
saure 51-890. — Gartellieri's Stahlquelle ist am meisten verschieden.

Die Summa der flxen Bestandtheile betragt nur 26 -5v<8, u. zw. haupt-
sachlich schwefelsaures Natron 14-<J08, Chlornatrium 5-806 und kohlen-
saures Natron 3-712; freie Kohlensaure 22*572. (Laube, Geol. Excur-
sionen etc.)
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bad vorkommende Mineralmoor ist wahrscheinlich durch
Einwirkung der Quellen minerisirter Torf. Schichtweise er-

scheinen im Moor gewohnlich nur einige cm machtige Ein-

lagerungen von Kieselguhr, der ganz aus den Kieselpanzern

von Diatomaceen (Campylodiscus clypeus, Navicula phoe-

nicentron, Nav. fulva, Gaillonella distans, Gomphonema cla-

vatum, Gomph. truncatum; Surrirella striatula, Pinnularia
viridis, letztere im Moor noch jetzt lebend) besteht.

Die Quellen in der Soos — wie das Moorlager
zwischen Robr, Fonsau, Katharinadorf, Sorgen und Ensen-
bruck heisst — sind sehr zahlreich und auch an ihnen soil

eine Anordnung nacb St. 2 bemerkbar sein. Gefasst ist

nur die ehemals Polterer, jetzt Kaiserquelle genannte, aus-

serst gasreiche Hauptquelle, die bedeutend warmer ails die

Franzensbader Quellen ist (20° G) und wegen des reichlich

entweichenden Gases zu kochen scheint. Das Moor in der

Soos ist bis 5w» machtig und reich an Kieselguhr, welcher

ausser iu mehreren Nestern auch in einem zusammenhan-
genden Lager von ziemlich bedeutender Flachenausdehnung
und einer bis zu 50 cm ansteigenden Machtigkeit auftritt.

Das Lager wird an der Peripherie immer schwacher und
geht allmalig in die Moormasse uber. Der Kieselguhr wird

zu technischen Zwecken gewonnen.
Die Kieselguhre sind wohl durchwegs alluviale

Bildungen. Ausser in der Franzensbader Gegend sind Lagre

bei Hirschberg in Nordbohmen und bei Chotovin N von

Tabor bekannt. KrejCi erwahnt auch eines Lagers bei

Plana NO von Pilsen (bei Bfas).

Ein endlich noch erwahnenswerthes alluviales Gebilde

sind die stellenweise sehr machtigen und in technischer

Hinsicht vvichtigen Ablagerungen von Flusssand und Ge-

rfille. Dieselben begleiten den Lauf der Flusse und Bache

und reichen zum Theile sehr hoch fiber das jetzige Wasser-

niveau. Man kann daraus am besten ersehen, wie tief sich

die Wasserlaufe in verhaltnissmassig kurzer Zeit eingraben

konnen und dass bei Erwagungen, die sich auf die ehe-

maligen Niveauverhaltnisse der Gewasser stutzen, die grdsste

Vorsicht geboten ist. An einigen Stellen sind im Sand oder

Kies Knochen diluvialer Saugethiere gefunden worden. die

sich dort jedoch nicht auf primarer Lagerstatte befanden,

wie zum Theile schon ihr Aussehen verrieth. Dies ist bei

ahnlichen Funden zu beachten. Entscheidend fur die Alters-

bestimmung der Flussalluvionen ist der Umstand, ob die
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selben auch Reste der jetzt lebenden Fauna und Flora ent-

halten. In der Regel sind die Sand- und Schotterablager-

ungen desto alter, je hdher sie uber dem heutigen Fluss-

niveau liegen.

Am machtigsten und ausgedehntesten • sind die sandi-

gen Alluvien im Elbegebiete, weil die Elbe und ein grosser

Theil ihrer Zuflusse das Postcarbon und Kreide-Sandstein-
gebirge durchfliessen und den abgeschwemmten Sandgruss
weiter tragen und anhaufen. Das friihere Elbebett natte

zum Theile eine von dem jetzigen bedeutend verschiedene

Lage, weshalb auch die machtigen, theils mit Kies und
Schotter gemischten Sandablagerungen die stellenweise sehr

ausgedehnte Niederung bald rechts, bald links, bald zu bei-

den Seiten des Flusses einnehmen. Leider sind diese weiten
flachen Strecken wegen der sahdigen, zu leichten Boden-
beschaffenheit besonders in trockenen Jahren wenig fruchtbar.

Minder ausgedehnt und viel ungleichmassiger vertheilt

sind die sandigen Alluvien der Moldau und ihrer Zuflusse,

zumal der Beraun. Diese Flusse durchstromen archaeischc

und palaeozoische Gebiete, deren verschieden harte Gesteine

der Erosion sehr verschiedenen Widerstand entgegensetzen.

In Folge dessen rnusste das sich allmalig in die Felsen ein-

grabende Strombett ursprunglich viele Unebenheiten auf-

weisen, da es sich in den weicheren Gesteinen vertiefen

und ausweiten konnte, von den harten Gesteinszugen aber
eingeengt wurde. Bei fortschreitender Vertiefung des Bet-
tes entstanden aus letzteren wahre Felsenriegel, welche die

Anstauung des Wassers und die Ablagerung von Alluvien

bis in ansehnlichen HOhen bewirkt haben. In der That
trifft man in den Erosionsfurchen der genannten Flusse be-
deutende Anhaufungen von Schwemmgebilden nur an Stellen,

welche der angedeutenden Vorstellung entsprechen, so z. B.

im Beraunthale zwischen Srbsko und Karlstein, wo am rech-

ten Flussufer gewaltige Sandmassen angehauft sind, dann
an der Mundung in die Moldau, welche eben hier auch die-

selben Verhaltnisse erkennen lasst, woraus abgeleitet wurde,
dass etwa zwischen Branik und Kuchelbad ein Thalriegel

bestanden habe, uber welchen sich das Wasser aus dem
sich oberhalb desselben ausbreitenden grossen See in wil-

den Katarakten ergossen haben mag, ehe es seiner erodi-

renden Thatigkeit gelang, das Hinderniss zu entfernen. Auch
an den Biegungen, welche die Moldau in und N von Prag
macht, sind bedeutende Sandmassen abgelagert. Der tiefer
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gelegene Theil der Landeshauptstadt (Altstadt, Josephstadt)

liegt auf diesen Alluvionen (Fig. 461J, welche ziemlich reich-

lich grOssere Geschiebe der Felsarten des ganzen Moldau-

flussgebietes enthalten, aus welchen man z. B. auf der Hetz-

insel eine reiche Sammlung zusammenstellen kOnnte. Unter

den Geschieben befinden sich, allerdings selten, auch grosse

abgerundete BlOcke (Granit und Gneiss), die Veranlassung

zur Vermuthung erratischer BlOcke im Weichbilde Prags

(vetgl. S. 1437) gegeben haben.
Im Erosionskanal der Eger sind alluviale Sand- und

Schotterablagerungen ausser am unteren Laufe nicht be-

sonders verbreitet, jedoch triflft man dieselben stellenweise

recht hoch fiber dem beutigen Flussniveau, wie z. B. in

der Earlsbader Gegend u. a.

Von den Schwemmgebilden der Iser sei nochmals der

edelsteinfiihrenden Sande und Schotter (S. 1358) an der

Mundung der kleinen Iser gedacht Im Uebrigen verhalt

sich die Iser ahnlich wie die Elbe.

Auch die zahlreichen kleineren Fliisse und Bache Bfih-

mens werden von Schwemmland begleitet, dessen Erstreck-

ung und M&chtigkeit die Grosse der von ihnen verrichteten

Erosionsarbeit bekundet. So wird, urn ein Be&piel anzu-

fuhren, der kleine Boliebach an seinem unteren Laufe bei

Wrschowitz und Nusle SO von Prag von einer mindestens

8 m machtigen (bei Wrschowitz am Fusse des Bohda-

lechugels wurde ein Brunnen im Sande 14 m tief gegraben)

Sandablagerung begleitet (Fig. 462), deren silurische Unter-

lage wasserstauend wirkt, so dass gewaltige Wasserraengen
in den unteren Sandlagen angesammelt sind. Der sehr gute

Quarzsand kann deshalb auch nur bis zu einer gewissen

Tiefe ausgehoben werden. GrOssere GerOlle kommen in

diesen Sandablagerungen fast gar nicht vor und der Sand

ist uberhaupt viel feiner als der Moldausand, daher auch

zu gewissen Bauzwecken u. a. besonders geeignet. — ffie-

her sind auch die Rutilgeschiebe enthaltenden Sandablager-

ungen im Strombette der Luschnitz, Blanitz, Zelivka und an-

derer kleiner FlQsse und Bache im Bereiche des bdhmisch-

mahrischen Hochlandes und des Vorlandes des BOhmer-

waldes zu stellen. Man trifft sie bei Goldbach, Malonitz,

Sobeslau, TuCap, bei Vojslawitz und anderwarts in der Hum-
poletzer Gegend, bei Jung Wozltz, Lounowitz, Wlaschim. Ma-

leschau usw. Die Rutilgeschiebe besitzen zuweilen Faust-

grdsse und lassen die krystallographische Beschaffenheit aoch

sehr gut erkennen.
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Auf sonstige recente Bildungen, als thonige Teichallu-

vien, Verwitterungsproducte, Ackerkrume, Mineralneubildun-
gen, Salzausbhihungen etc, von welchen erstere allgemein,

letztere hauptsachlich in dem an Mineralquellen so reichen
Gebiete von Bodenbach tiber Teplitz, Bilin, Saidschitz, Bros,
Giesshubel, Karlsbad bis Marienbad und Franzensbad, dann
in an Eisenkies und organische Substanzen reichen Schich-

ten der mittelb6hmischen Gebirge verbreitet sind, vennag
hier nicht weiter eingegangen zu werden.

Der palaeontologische Charakter des Diluvi-

ums wird ganz wesentlich durch die reiche Saugethierfauna
bestimmt, die uns hier entgegentritt und der gegenuber die

ubrigen Thierreste, welche in den diluvialen Ablagerungen
gefunden werden, ziemlich bedeutungslos sind. In diesen

letzteren gelangen aber auch die ausserordentlich nahen
Beziehungen zwischen der diluvialen und der heutigen Lebe-
welt noch deutlicher als bei den Saugethieren zum Aus-
druck. Leider ist BOhmen an diluvialen Resten niederer

Thiere, soviel bis jetzt bekannt, sehr arm. Von Mollusken
kommen in den verschiedenen Lehmen und im L6ss Arten

von Helix, Succinea, Pupa, Glausilia, Bulimus, Planorbis,

Limnaeus, Limax, Vitrina, Hyalina u. a. vor, darunter etwas

haufiger: Helix hispida Mull., Hel. arbustorum Var. alpe-

stris Mull., Hel. pisana Mull., Hel. strigella Diap., Hel.

holoserina Stud., Succinea oblonga Drap., Succin. Pfeifferi

Rossm., Pupa muscorum Drap., Glausilia pumila Ziegl.,

Planorbis hispidus Drap., Limnaeus palustris Lin,, Hyalina
pseudohydatina Bourg. Als am meisten bezeichnend fur den

L6ss werden Helix hispida, Succinea oblonga und Pupa
muscorum betrachtet, die indessen in Bflhmen auch nur an
wenigen Orten reichlicher auftreten.

Von Wirbelthieren sind zwar Vertreter aller Elassen

bekannt, allein die Bestimmung der sehr sparlichen Fisch-

reste, dann der ebenfalls seltenen Reste von Amphibien,

Reptilien und Vogeln, die im Diluvium BOhmens gemacht

wurden, ist mit Schwierigkeiten verbunden. Man hat es bis-

her auch nur gewissermassen versuchsweise unternommen,
von ersteren einige wenige Arten festzustellen, und ebenso

kOnnen auch die Vogelreste, ausgenommen Corvus corax

Lin. (Rabe), Lagopus alpinus Nilss., L. albus Vieill. und
Nictea nivea Daud., die von Zuzlawitz, und Tetrao urogal-

lus Lin., Perdix saxatilis Mey., die von Beraun stammen,

als nur beilaufig bestimmt angesehen werden. Es sind Ver-
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treter von Turdus, Gallus und anderen Phasianiden, Anser,

Anas, Strix, Aquilla.

Wie uberall im Diluvium, so gehOrt auch ia Bohmen
die weitaus grosste Anzahl der von zahlreichen Fundorten
stammenden Reste den Saugethieren an. Unter denselben

besitzen riesige Formen in Europa so grosse Verbreitung,

dass gegen die diluviale Lebewelt die heutige Fauna in der

That wie ein klaglich zuruckgegangener Rest erscheint. Na-

raentlich sind es drei machtige Arten von Elephanten: Ele-

phas meridionalis, Eleph. antiquus und Eleph. primigenius,

wohl die grSssten Landsaugethiere, die je auf Erden gehanst

haben, welche so bezeichnend fur das altere Quartar sind,

dass sie zur palaeontologischen Gliederung desselben her-

angezogen werden konnten. Es wird namlich das Diluviom

(in Mitteleuropa) eingetheilt wie folgt:

1) Vorglazialer Abschnitt (Stufe), wabxend (les-

sen Elephas meridionalis und Eleph. antiquus haufig waren,

Rhinoceros leptorhinus und Hippopotamus major auftraten,

das Manunut (Elephas primigenius) sehr selten war, nor-

dische und Steppentbiere feblten.

2) Interglazialer Abschnitt, wahrend dessen

das zuerst genannte Riesenthier ganzlich verschwindet, Ele-

phas antiquus und Rhinoc leptorhinus selten werden, dafflr

aber Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus sehr

haufig vorkommen und von nordischen und Steppenthieren
begleitet werden.

3) Postglazialer Abschnitt, in welchem Elephas

antiquus verschwunden ist, das Mamraut und Rhinoc. ticho-

rhinus aber noch gewohnliche Erscheinungen sind, zu wel-

chen sich das europ. Rennthier (Rangifer tarandus) nebst

einer recht reichen Steppen-, Weide- und Waldfauna gesellL

Wie fur die meisten Gegenden Mitteleuropas, kann
diese Gliederung auch fur BOhmen nur als im Allgemeinen
giltig anerkannt werden. Soviet bis jetzt bekannt, kommt
Elephas meridionalis in Bohmen gar nicht vor und von

Eleph antiquus kennt man nur sehr sparliche und zweifeJ-

hafte Reste. Demnach wurde der vorglaziale (alteste) Ab-
schnitt des Diluviums in BOhmen keine Spuren hinterlassen

haben, sondern alle diluvialen Gebilde wurden den beiden

jungeren Abschnitten angehdren. Es mag diese Erschein-

ung mit den gewaltigen tektonischen Vorgangen zusammen-
hangen, deren Schauplatz BOhmen im Pliocaen und wohl

auch zu Beginn des Diluviums war.
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Alle Fundorte diluvialer Saugethierreste anzufuhren,

ist insofern zwecklos, als sich dieselben, naraentlich in Be-
treff der allgemein verbreiteten Formen, von Tag zu Tag
mehren. Wir werden uns daher begnugen. bei den einzel-

nen Resten nur die wichtigsten Fundorte zu nennen, ohne
auf die naheren Verhaltnisse der Vorkommen einzugehen.
Einer Fundstelle muss jedoch ihrer Wichtigkeit wegen be-
sonders gedacbt werden. Es sind dies zwei mit Lehm aus-
gefullte Spalten im krystallinischen Kalkstein bei Zuzlawitz

iV von Winterberg im BOhmerwalde, welche die reichste

diluviale Fauna, die uberhaupt je entdeckt worden ist, ge-

liefert baben, namlich 9000 Stuck Knochen und 13.000 Stuck
Zahne, welche mehr als 170 Thierformen angehdren. J. N.

WoLDftiCH*), welcher der Untersuchung dieser Fauna viel

Fleiss gewidmet hat, glaubt von einigen Arten ganze For-
menreihen ihrer allmaligen Entwickelung festgestellt zu ha-
ben und kommt zu dem Ergebnisse, dass die erste Spalte

eine gemischte Glazial- und Steppenfauna, die zweite, hOher
gelegene Spalte eine gemischte Weide- und Waldfauna ent-

halte, wenngleich bezeichnende Vertreter der vorgeschritte-

nen Steppenzeit und der typischen Weidezeit fehlen. Nach
seiner Annahme begann sich die erste, tiefef gelegene Spalte

wahrend der Glazialzeit auszufullen und die Ausfullung dau-
erte bis gegen die Mitte der Zeit mit steppenartigem Land-
schaftscharakter, wahrend die Ausfullung der zweiten Spalte

Ende der Weidezeit begann und durch die Waldzeit bis in die

postdiluviale Zeit und zwar wahrscheinlich bis in die Bronzezeit

andauerte. Zur Zeit der Ausfullung der ersten Spalte durfteD

die Hdhen Bdhmens mit einer echten Glazialfauna, die Vor-

berge und Ebenen aber schon mit einer » der Steppenfauna
ahnlichen Thiergesellschaft" bevdlkert gewesen sein. Die

nordischen und alpinen Formen uberwiegen. Die zweite

Spalte enthalt ausser Resten der Weidefauna nur eine echte

Waldfauna; auch ist fur diese Spalte die Anwesenheit des

Menschen erwiesen. Das Verzeichniss der alteren Mischfauna
belauft sich auf etwa 100 Arten, die Liste der jungeren
Mischfauna auf etwa 70 Arten; von diesen alien sind nur
1 1, vielleicht 15 Arten beiden Mischfaunen gemeinsam. Ab-
gesehen von den Vdgeln, wird die Glazialfauna haupt-

*) Ueber die diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im
Bohmerwalde. 3 Theile. Sitzber. d. kais. Akad. d. W., Wien 1880—83.
Bd. LXXXIV pag. 7, LXXXVI pag. 177, LXXXVUI pag. 978. — Sitzber.

d. kgl. bohm. Ges. d. W. 1880, pag. 191, 1881, pag. 260, 1883, pag. 288.
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s&chlich durch Leueoeyon lagopus fossilis E. u. BL, Foeto-

rius erminea E. u. BL, Myodes torquatus Pal., Myodes lem-
mus Pal., Arvicola nivalis Bias., Arvic. gregalis Desm.,

Lepus variabilis Pal., Rangifer tarandus Jard , Capra ibex

Lin. vertreten. Der Steppen- und Weidefauna geh6-

ren nebst manchen anderen an : Sorex pygmaeus Pal., Talpa
europaea Lin., Canis Mihii Wold., Vulpes vulgaris Lin.,

Vulp. meridionalis Wold., Vulp. moravicus Wold., Foeto-
rius lutreola E. u. BL, Foet. putorius E. u. BL, Foet. vul-

garis E. u. BL, Foet. Krejtii Wold., Foet. minutus Wold.,
Spermophilus rufescens E. u. BL, Arvicola glarcolus Bias.,

Arv. amphibius Bias., Arv. ratticeps E. u. BL, Arv. agre-
stis Bias., Arv. arvalis Bias., Arv. subterraneus De SeL,

Cricetus frumentarius Pal., Lagomys pusillus Desm., Alac-
taga jaculus Brdt, Lepus timidus Lin. Die Weidefauna
wird besonders durch Rhinoceros tichorhinus Guv. {Atelo-

dus antiquitatis Brandt), Bos priscus Boj. und E'iuus ea-
ballus fossilis Rut. charakterisirt. Fur die Waldfauna
sind bezeichend: Sorex vulgaris Lin., Sor. alpinus Scbinz,

Felis minuta Bourg., Fel. magna Bourg., Sciurus vulgaris

Lin., Myoxus Glis Bias , Myox. quercinus Bias., dann Ver-

treter von Sus und Cervus. Der Wald durfte ein Laubwald
gewesen sein.

Die sonstigen Fundorte diluvialer Saugethierreste kOn-
nen nicht einzeln besprochen werden. Zunachst sei zusam-
menfassend der Hehlenfauna *

j gedacht. Die Thiere, deren

Reste in den S. 1445 erwahnten Hdhlen gefunden wurden,
stellen eine so bunte Gesellschaft vor, dass sie unmOglich
zu derselben Zeit die betreffenden Gegenden, geschweige
denn auf einmal je die betreffende HOhle, bewohnt haben
kdnnen. Die Reste mussen sich vielmehr im Laufe der Zeit

darin angehauft haben. Raubthiere sind ziemlich haufige

Erscheinungen, namentlich Ursus spelaeus Blumb. (SL Pro-

kop, Tetin, SL Ivan, Beraun, Suchomast), Ursus priscus

Goldf., Lupus Suessii Wold., Vulpes vulgaris fossilis Wold.,

Mustela foina Briss., Lutra vulgaris Lin., Hyaena spelaea

*) J. Kofensky, Ueb. d. Fund des Eckzahnes von Hyaena sp«»-

laea bei HlnboCep. Sitzber. d. kg. bOhm. Ges. d. Wiss. 1877, pag. 9L
— O diluv. faune jeskynovi v okolf Tetinskem. Ibid. 1881, p. 895. —

diluv. zvlfene jesk. Svatoprokopske. Ibid. 1883, p. 229. — O novyeh

nalez. osteolog. z jeskynfi Svatoprokop. Ibid. 1888, p. 205, — J. Wol»
dfich, Ueb. die diluv. Fauna der HOhlen bei Beraun. Verh. d. kk.

geol. R.-A., 1890, pag. 290. — Mittheil. d. Antrop. Gea. in Wien. 1889.
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Goldf. (sehr verbreitet), Felis magna Bourg., Fel. lynx Lin.,

vielleicht auch der Hfihlenlowe und Tieger. Dazu kommen
theils hier, theils dort: Rhinoceros tichorhinus Cuv, Equus
cdballus fossilis Rut.*), Sus europaeus Pall., Gcrvus ca-

preolus Lin., Cerv. elaphus Lin., Cervus sp. (Riesenform),

Rangifer tarandus Jard., Antilope rupicapra Lin., Capra
ibex Lin., Bos primigenius Boj , Bos brachyceros fossilis

Rut., viellejcht auch Ovibos moschatus Lin., ferner Elephas
primigenius Blumb^ Sciurus vulgaris Lin., Arctomys primi-
genius Kaup **), Atelodus Merckii Brdt, Arvicola amphibius
Bias., Arvic. agrestis Bias., Sorex vulgaris Lin.., Talpa eu-

ropaea Lin.

In den diluvialen Lehmen werden am haufigsten Reste
von Equus caballus fossilis Rut., Elephasprimigenius Blumb.,

Rhinoceros tichorhinus Guv. und Mangifer tarandus Jard.,

gefunden, welche daher auch von zahlreichen Funriorten— Smichov (es wurden Mammutreste bei Grundgrabungen
selbst inmitten der Stadt gefunden"), Slichov, Dvoretz, Vyso-
can, Kobilis, Podbaba, Scharka, Dejwitz, Kosif, in den Zie-

geleien hinter dem Reichsthore u. a. bei Prag, ferner bei Ce-
lakowitz, BOhm. Brod, Kralup, Lobositz, Hlinai, Chodo-
litz usw., bei Raudnitz, Leitmeritz, Klobuk, Tfebesitz bei

^laslau, Kuttenberg, Jicin usw. usw. — bekannt sind. lihinoc.

Merhii Jag. (Vysocan) und Ilhin leptorhinus Jag. (Pfemy-
Sleni) sind nicht vollkommen . sicher bestimmt und allenfalls

s'elten. Ziemlich gemein ist Bos priscus Boj. (Dejwitz, Ko-
leC, Purglitz, Vysodan, Kuttenberg, Brandeis a A usw.);

seltener kommen yor: Bos primigenius Boj. (Kuttenberg,

Bezdekov, Aussig u. a.), Bos taurus Boj. (Lobositz, Caslau

u. a.) und Bos brachyceros fossilis Rut. (Aussig i. Im Kalk-
sinter des Lochover Steinbruches in den Prachover Felsen
bei Jicin wurde nebst Pferd-, Mammut-i Rhinoceros- und
anderen Resten auch ein Schadel von Ovibos moschatus Lin.

gefunden.***) Recht verbreitet in Bohmen erweist sicli das

*) Die von Woldfich als JEq. cab. fossilis minor bezeichnete
Form wird nicht angefiihrt, weil sie nach Nebring keinen Ansprucli

auf specifische Selbstandigkeit besitzL Desgleichen wird Equus nsinus

L. weder hier noch weiterhin genannt, weil das Vorkommen desselben
nicht zweifellos ist

**) Man wird wohl Liebe's Auffassung beistimmen mtissen wo-
nach das. diluviale Murmelthier Arctom. primigenius Kaup als Stamm-
art der beiden jetzt lebenden Arten (Arct. bobak Schreb. und Arct.

marmota Schreb.) anzusehen ist.

***) L. Snajdr, Vesmir 1885, pag. 44. — J. Woldfich, Sitzber.
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diluviale Murmelthier (Arctomys primigenius Kaup) , von
welchem zuerst im 3. 1874 auf dera Stadtler Kirchenfelde

NW von Purglitz in einer sandigen Lehmschicht 7—8 m
unter der Oberflache zwei Schadel gefunden wurden. Spater
folgten die Funde in der Scharka (die fur alluvial gehalten
wurden), bei der Kotlafka, bei Podbaba, bei Aussig*) und
in den Berauner HOhlen. Auch der Steinbock (Capra ibex

Lin.), der zuerst aus dem Elbldss bei Aussig bekannt ge-

macht, und dessen diluviales Alter glqichfalls angezweifelt

wurde, scheint ein ziemlich weit verbreitetes Mitglied der

diluvialen Thiergesellschaft Bdhmens gewesen zu sein, denn
er wurde ausser bei Zuzlawitz und in den Berauner H6h-
len auch im Lehm bei Purglitz aufgefunden. Die sonstigen

vereinzelten Vorkommen von Saugethierresten im Diluvial-

lehm durften einer oder der anderen der von Zuzlawitz oder
aus den mittelbOhmischen HGhlen bekannten Arten ange-
hdren. Aus der Scharka stammen Reste eines dem Stachel-

schweine verwandten Nagethieres und von Podbaba werden
Reste des Vielfrasses {Cfulo) erwahnt.

Aus dieser Uebersicht der diluvialen Fauna BOhmens
ergibt sicb, dass nach dem heutigen Stande unseres Wissens
eine wohl dem interglazialen Abschnitte des Diluviums an-
gehOrende echte Glazialfauna in BOhmen nur beschrankte

Verbreitung hatte; dass ferner mindestens gewisse Land-
striche steppenartigen Charakter besessen haben mussen;
dass BOhmen zur Diluvialzeit aber vorwaltend Weide- und
Waldland war. Die verschiedenen Landschaftscharaktere

mdgen neben einander bestanden haben, wenngleich im
Allgemeinen zuerst die Eiszeit, dann die Steppenzeit, Weide-
und Waldzeit nach einander zur grossten Entfaltung gelangt

sein durften. Man kann sich wohl vorstellen, dass die Rand-
gebirge Bohmens noch von Gletschern bedeckt waren, wah-
rend sich im Innern des Landes in den wasserreichen Nie-

derungen saftige Weiden, auf den niederen Gebirgszugen

und an den Gehangen ausgedehnte Waldungen ausbreiteten

und die flachwelligen Plateaurucken, mehr minder mit Gras

und Strauchwerk bedeckt, einen steppenartigen Charakter

besassen
Wald- und Weideland war Bdhmen auch noch in der

Alluvialzeit, solange die umwandelnde Thatigkeit des Men-

d. kgl. bohm. Ges. d. W. 1887, pag. 613. — Jabxb. d. kk. geol. R-A.
1888, pag. 121.

*) J. Woldf ich, Verhandl. d. kk. geoL R.-A., 1888, pag. 108.
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schen den Landschaftscharakter nicht in grossem Massstabe
beeinflusste. Die Lebewelt der jungsten Periode des post-
glazialen Abschnittes des Diluviums ist in den Hanptzugen
dieselbe wie im Alluvium. Die Veranderungen derselben,
welche vvesentlich in einer Abnahme der Arten beruhen,
sind zum Theile historisch nachweislich.

Fig. 106S u. 4067. Menfchemtchiidel bus dem bolim. Diluvium.

Nach A. Fric.

49 S Von Strebichowitz S von Schlan. 1 Von der Seite, 2 von vorne. — S
t 4

Von Pod b aba bei Prag. 3 Von oben, 4 von der Seite.

Bellauflg '/< natflrl. Groase.

Beziiglich des alteren Diluviums dagegen stehen wir

yor der uberraschenden Thatsache des Nebeneinanderlebens

von Thieren, deren Lebensbedingungen nach heutigen Ana-
logien grundverschieden erscheinen, und vor dem noch un-

gelosten Rathsel des Verschwindens zahlreicher Thierformen,

das weder durch den Wechsel der klimatischen Verhaltnisse,

noch durch einen gegenseitigen Vernichtungskampf, oder

den Einfluss des Menschen befriedigend erklart werden kann.

92*
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Wir sehen damals Heerden von Pferden sich auf dea weiten
Weideplatzen BOhmens tummeln, wir treffen in den waldi-

gen Gebieten baufig Elephanten (Mammut) und Nashorne

;

ferner , zahllose Wiederk&uer, Rennlhiere, Hirsche, Rehe,
sowie Steinbock und Gemse, die damals nicht auf die Hoch-
gebirge beschrankt waren; zablreiche Rinder und kleine

Pflaozenfresser, namentlich Nager auf den Weiden und Step-

pen; daneben eine Menge Raubthiere: Lowe, Luchs, Wild-
katze, Hyane, Wolf, Fuchs, Hund, Marder, litis, kleine In-

sektenfresser und Baren.

Und in dieser Gesellschaft lebte scbon damals der

Menscb (Homo sapiens) in Bohmen, wie durch die sich

stetig mehrenden Funde unzweifelhaft erwiesen ist.

Wenn man von einer Lanzenspitze aus Feuerstein,
welche im diluvialen Schotter bei Ghrudim gefunden
worden sein soil, weiter von einem messerahnlichen Quar-
zitsplitter,- jder aus dem Lehmlager bei der Jeneralka in

der Scharka stammt, und einem rohen Steinmesser, wel-

ches im Flussbette der Elbe bei Aussig gefunden wurde,
absieht, weil der erste und dritte Fund nicht erwiesen
diluvial, das angebliche Steinmesser von Scharka aber

wahrscheinlich kein Artefact ist; so durfen als die ersten

einigermassen sicheren Spuren des Menschen in Bohmen
die Funde bezeichhet werden, die 1883 durch Laube be-

kannt gemacht wurden. Es sind gespaltene Pferdeknochen,
ein abgeschnittenes Stuck Rennthiergeweih und ein zu

einem Pfriemen vorgerichteter Langknochen von der Pa-

nenska, und ein Oberarmknochen eines jungen Rhino-
ceros, welcher ausser Schnittspuren auch eine Aushdhl-
ung erkennen lasst, sowie ein ziemlich roh bearbeiteter

Schaber aus' Feuerstein aus der Ziegelei in der Scharka
bei Prag. Fast gleichzeitig wurde fur die Ausfullung der

zweiten Zuzlawitzer Spalte (S. 1455) durch eine Menge
zerschlagener Knochen, vornehmlich desPferdes undRenn-
thieres, durch sehr primitive Artefacte aus Stein nnd
Knochen, sowie endlich durch Reste des menschlichen
Schadels, die Amvesenheit des Menschen erwiesen.

Diese Entdeckungen wurden aber in den Schatten

gestellt durch den im Winter 1883 erfolgten Fund eines

ziemlich vollkommen erhaltenen Menschenschfidels im
Ziegellehm bei Podbaba (Fig. 1067) 3 in tief unter der

Oberflache in derselben Schicht, welche auch Reste von
Mammut, Nashorn, Rennthier und Pferd geliefert hatte.
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Und kaum ein.Jahr spater*) konnte fiber einen von Stfe-

bichowitz bei Schlan stammenden, nicht minder wichti-
gen Fund eines wahrscheinlich diluvialen Menschenscha-
dels (Fig. 1066) berichtet werden. Beide Schadel sind
nach Schaafhausen mesocephal und gehOren derselben
Race an. Sie zeigen zwar in mehreren Merkmalen eine
niedere Bildung, doch ist ihr Prognathismus geringer als

jener der rohesten Negerstamme der Gegenwart, und auch
die Schadelnahte ,* sowie die Nasenoffnung sind besser
entwickelt. Auffallend ist die mit der niedrigen Bildung
scheinbar im Widerspruche stehende Gr6sse des Scha-
delvolums, da die Capacitat des StfebichowitzerSchadels,
welcher einem etwa 60 Jahre alten und mindestens 6 Fuss
hohen Individuum angehort haben mag, 1575 com betragt,

also mehr als im Durchschnitt bei den heutigen Cultur-
vClkern. Indessen ist zu beachten, dass Intelligenz und
Geistesthatigkeit nicht die einzige Ursache der Vergros-
serung des Schadels sind.

Spater wurden nicht ganz sichere Spuren des dilu-

vialen Menschen von Wolin, dann (1887) unzweifelhafte,

aus. dem Lochover Steinbruche in den Prachover Felsen
bei Ji6in (S. 1457) stammende Reste von WoLDfclCH be-
stimmt. J. KoftENSKY fand (1888) in der Knochenbreccie
der St. ProkopihOhle bei Hlubocep (S. 1445) nebst zahl-
reichen Skeletfragmenten und Kohlenstucken auch einen
wohlerhalteneh, einem etwa 20 Jahre alten Individuum
angehOrigen menschlichen Unterkiefer. Ferner sind Spu-
ren des Menschen unter den diluvialen Funden von Aus-
sig-Turmitz und der Berauner Hfihlen festgestellt wor-
den, und neuestens hat J. KuSta**) in einer Ziegelei bei

Lubna S von Rakonitz im Lehm, etwa 2 m unter der
Oberfl&che, zusammen mit Skeletresten diluvialer Sauge-
thiere (Bangifer tarandus Jard., Atelodus antiquitatis Brdt,
Antilope, Equus) mehrere aus Feuerstein angefertigte Arte-
facte (Messer, Schaber, Pfeilspitzen) gefunden. Auch die

Knochen zeigen zum Theile Spuren eiher Bearbeitung
durch den Menschen.

*) A. Fri6, Ueb. einen Menschensch&del aus dem L6ss von
Podbaba bei Prag. Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. W., 1884, pag. 152.

— Ueb. die Aumndung eines Menschenschadels im diluv. Lehm von
Stfebichowitz. Ibid. 1885.

**) Pamdtky prace lidskfi v utv. diluv. v Cech. -Vest. kr. C. sp-

nauk, 1890, pag. 231.
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Nach alledem kann es keinera Zweifel unterliegen,

dass schon im Diluvium, vor vielen Jahrtaus'enden, B6b-

men vom Menschen bewohnt war, zu einer Zeit, als hier

zugleich Mammut und Nashorn, Renntbier, Pferd, Lowe,
Bar, Hyane, kurz alle die Thiere haus.ten, die oben ge-

nannt wurden und zum Theile langst schon aus Bdhmen
und Europa verschwunden sind. Die grosse Frage, ob der

Mensch erst in der interglazialen Diluvialzeit, wo er zum
erstenmal bestimmt auftritt, in Europa ' eingewandert sei.

oder ob er hier schon zur Tertiarzeit gelebt habe und
woher er kam, kann in Bdhmen nicht entschieden werden.
Wohl aber konnte es einmal mOglich werden, die Ver-

wandschaftsverhaltnisse, die Wanderbewegungen, den ste-

ten Fortschritt, kurz — wenn man sich so ausdrucken
darf— die Geschichte der geologischen Urbewohnerschaft
unseres herrlichen Vaterlandes einigermassen zu erken-

nen und bis in jene Epoche zu verfolgen, wo die Geo-

logie aufhort und die Historie beginnt.
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Den geognostischen Aufbau eines enger begrenzten
Gebietes vermag man wohl zu beschreiben, ohne den Um-
fang desselben Qberschreiten zu mfissen, ganz anders ver-
halt es sich mit der Schilderung der geologischen Ent-
wickelung. Denn ein Land bildet nur einen kleinen Theil
der Erdoberfl&che und man kann zum Verstandnisse
seines Aufbaues nicht anders gelangen, als wenn man die

sicheren Spuren der grossen Momente der allgemeinen Erd-
geschichte stets im Auge behalt und alle jene Verhaltnisse
und Beziehungen in Erwagung zieht, welche sich aus dem
Zusammenhange der Eigenheiten seiner geognostischen Zu-
sammensetzung mit den wahrscheinlichen Vprgangen der
geologischen Entwickelung der ganzen Erde ergeben.

Nicht anders verhalt es sich mit B<5hmen, trotzdem
dasselbe mit Theilen der angrenzenden Lander ein Gebiet
von. seltener geo>logischer Selbstandigkeit vor-'

stellt, welches auf der geologischen Karte von Europa sofort

in die Augen springt. Es ist in der JHauptsache eine rings-

um scharf begrenzte archaeische Masse, welche einen der
Grundpfeiler unseres Erdtheiles bildet, der zum Theile fiber

die Fluthen des Allmeeres schon vor undenklichen Zeiten
hervorragte, als Europa noch nicht einmal in allgemeinsten
Umrissen angedeutet war. In den verschiedenen geologi-

schen Zeitlaufen vielemal vom Meere umbrandet und zum
Theile bedeckt, ist es doch niemals mehr ganz uberfluthet

worden; — wohl aber sind alle die gewaltigen Ereignisse

der. Erdgeschichte fiber dasselbe hinweggegangen und haben
auf seinem Antlitz ihre Spuren hinterlassen.

Es ist uns nicht mdglich die geologische Entwickelung
BOhmens hier so genau zu verfolgen, als wir wfinschen
mOchten; wir werden aber trachten in der folgenden Skizze
wenigstens die Hauptmomente der allmaligen Ausgestaltung
des geologischen Aufbaues des Landes, den wir im ersten

Theile dieses Buches eingehend kennen gelernt haben, dar-

zulegen.
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Die altesten Gebilde, welche wir in Erwagung Ziehen
kdnnen, ohne uns auf ein rein hypothetiscb.es Gebiet zu bege-
ben, sind die krystallinischen Schiefer, Gneisse, Gra-
nulite, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, Phyllite und die

mit denselben im Verbande stehenden Massengesteine, kurz
die archaeische Gruppe. (S. 37). Dieselbe bildet dag
zugangliche Grundgerust der Erdfeste und bietet den festen

Boden, auf welchem sich das uns nur in zum Theile schwer
zu entrathselnden Fragmenten uberkommene, grosse Schau-
spiel der geologischen Entwickelung der Erde abgespielt hat.

Es wird allgemein anerkannt, dass das jetzige Aussehen,
die jetzige Erscheinungsform der krystallinischen Schiefer
nicht die ursprungliche gewesen sein kann ; und in der That,
mag man sich uber den Urzustand der Erde welche Vor-
stellung immer bilden, so wird man der von H. RoSEN-
busch*) in gewohnt meisterhafter Weise dargelegten Auf-
fassung des Grundgebirges der Erdkruste als me tamo r-

phosirte normale Schichtenreihe zustimmen k6n-
nen. Man wird demnach zugestehen mussen, dass die ur-
sprunglichen Gesteine theils Sedimente, theils vielleicht auch
eruptive Massen, von natiirlich verschiedenem Aussehen als

die heutigen krystallinischen Schiefer, in welche sie beide
umgewandelt worden sind, gewesen sein mogen, und als

Ursache der gewaltigen Metamorphose wird man im Allge-

meinen richtig orogenetische Vorgange zu betrachten haben.
Diese Auffassung des Grundgebirges ist ohne Zweifel dar-

nach angethan, unsere Vorstellungen uber die Entstehung
der krystallinen Schiefer uberhaupt, und insbesondere der

durchgreifend flaserig schieferigen Structur gewisser Massen-
gesteine, oder umgekehrt der massigen Textur gewisser kry-

stalliner Schiefer wesentlich zu beeinflussen ; darf aber frei*

lich nicht zu einer Ableugnung der Erzielung dieser selben

Effecte durch Contact- und Stauungsmetamorphisraus, die

ja in zahlreichen Fallen erwiesen ist, missdeutet werden.
Wir werden auf diese Fragen unten nochmals zuruckkommen.

Soviel steht fest, dass die krystallinischen Schiefer auch
heute noch ein Buch mit sieben Siegeln sind und dass die

Erforschung ihrer niehts weniger als einfachen Verhaltnisse,

die eben so schwierige als lohnende Aufgabe vielseitiger

*) Zur Auffassung des Grundgebirges. N. Jahrb. f. Mineral etc

1880, II, pag. 81. — Zur Auffassung der ehemischen Natur des Grund-
gebirges. Tschermak's Mineral, u. petrogr. Mittheilungen. XII, 1891,

pag. 49.
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eingehender Studien noch auf Decennien binaus bilden durf-

ten, ehe wir zu einer einigermassen begrundeten Kenntniss
der Entstehung und Natur des Grundgebirges gelangen wer-
den. Kaum ein anderes Land ist geeignet.zu diesem noch
femen Ziele so viel beizutragen wie Bohmen, und es ist nur
zu wunschen, dass auch diese Seite der geologischen Er-

forschung des Landes dieselbe Pflege fiuden m6ge, wie die

palaeontologische Richtung.

Bekennt man sicb zu der Ansicht, dass das Grund-
gebirge eine metamorphosirte Formationsreihe vorstellt, dann
muss man unserer Ansicht nach der Auffassurtg entsagen.

als ob die krystallinen Schiefer der urspriinglichen Erstarr-

ungskruste der Erdoberfl&che angehoren kdnnten. Denn
diese Erstarrungskruste musste ja die Unterlage bilden und
das Material liefern zur Bildung 4ieser zum Mindesten ein en
(es kdnnten auch mehrere gewesen sein) Formationsreihe,
aus deren Metamorphose die uns zugangiicben krystallinen

Schiefer hervorgegangen sind. Die ursprungliche Beschaffen-'

•heit der Glieder dieser Formationsreihe wird hSchstens an-
nahernd ermittelt werden kOnnen, dagegen ist es sehr wahr-
scheinlich, dass dieselben, soweit es sich urn Sedimente
handelt, zum grdssten Theile marine Ablagerungen waren
denn noch in cambrischen und altpalaeozoischen Zeiten ist

das Vorherrschen der Meeresablagerungen eine aus unserer
derzeitigen Kenntniss dieser Gebilde sich uberall ergebende
Thatsache, und es ist kein Grand fur die Annahme vor-

handen, dass es in undenklichen Zeiten vordem anders
gewesen sein sollte. Wohl aber liesse sich die Vorstellung

begrunden, dass in den damaligen Meeren nicht annahernd
solche Tiefenunterschiede wie in spateren Epochen und
besonders wie heutzutage vorhanden waren und dass dem-
gemass die Ablagerungen in alien Theilen des Erdoceahs
gleichmassiger sein mussten als in spateren Zeitabschnitten,

woraus sich vielleicht eine hinreichende Erklarung fur den
Mangel an auffalligen Faciesunterschieden unter den kry-
stallinen Schiefern, d. h. fur die gleiche Beschaffenheit der-

selben auf der ganzen Erde ergeben kOnnte.

Dies alles gilt wie fur alle archaeischen Gebiete so

auch fur BOhmen, bezuglich dessen Entwickelung im ersten

grossen Abschnitte der Erdgeschichte nur noch bemerkt sei,

dass dieFrage, ob und welche Theile des Landes zuerst,
man darf wohl sagen in vorarchaeischen Zeiten, aus dem
Meere emportauchten, eine nicht zu beantwortende ist, da
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'

wir ja kaum genug Anhaltspunkte f&r die Beurtheilung die-

ser Verhaltnisse bezuglich der archaeischen Gebilde besitzen,

ron welchen wir uberdies zugestehen mussen, dass kein jetzt

an der Oberfi&che aufragender Felsgrath, kein Schichten-
kopf und keine Kuppe damals schon am Tage anstehend.
gewesen sein kann. Dieselben sind inihrer jetzigen Lage
das Resultat gebirgsbildender Vorg&nge und in ihrer jetzigen

Gestalt das Ergebniss der unendlich lange andauernden Ein-

wirkung zerstorender Agenzien (Verwitterung, Denudation,
Abrasion), welche ihre ausgiebigste Thatigkeit erst beginnen
konnten, als die archaeischen Gebiete von der schutzenden
Meeresdecke entblosst worden waren. Ais dies geschah,

waren die krystallinen Schiefer wahrscheirilich schon langst

das, was sie heute sind. Wie unendlich lange Zeitraume
ma^ die Metamorphose der.Formationsreihe, aus welcher
die ki7stalJinen Schiefer entstanden sind, in Anspruch ge-

nommen haben? Und ist dieselbe durch orogenetisch6 Vor-

gange bewirkt worden, wo. sind die Zeugen derselben?

Bestand damals uberhaupt ein Festland und wo war es?

Oder spielten sich die orogenetischen Vorgange unter dem
Meeresspiegel ab? — — .— Wird es je mdglich sein uber

diese Fxagen der Urgeschichte BOhmens Aufklarung zu er-

halten? —• —
Man muss sich, urn den Hergang der geologischen

Entwickelung- mit Verstandniss verfolgen zu kOnnen, stets

vor Augen halten, dass uberall in alien Gebieten, und dem-
nach selbstverstandlich auch in Bohmen, die geologische

Ausgestaltung von zwei Momenten bedingt wird, die wobl
unterschieden und streng auseinander gehalten werden mus-
sen. Es sind Transgressionen und Dislocationen.
Die ersteren sind allg erne in e Erscheinungen, die sich uber

ausgedehnte Theile der gesammten Erdoberflache verfolgen

lassen, wie z. B. Ueberfluthungen grosser Landstriche durch
das Meer; die letzteren dagegen sind locale Erscheinun-

gen, welche in gegenseitigen Ortsveranderungen einzelner

Schollen der Erdrinde beruhen, deren Ausmass in der Regel

nur Theile eines Gebirgssystemes umfasst. In den Disloca-

tionen bekunden sich d r e i verschiedene Typen dynamischer
Thatigkeit: einer, wo tangentialer Druck der Haupt-
factor ist und welcher Faltungen der Erdrinde bewirkt;

der zweite, welcher verticale Bewegungen verursacht

und in Senkungen der Schollen der Erdrinde besteht,

und endlich der dritte, welcher die beiden ersten zur Vor-
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aussetzung hat und in dem Auftreiben und Emporqiiel-
len von feuerflfissigem Magma, also in einer he-
ben den Bewegung zura Ausdruck gelangt. Alle drei Typen
waren-im. Yerlaufe der geologischen Entwickelung der Erde
unzweifelhaft wiederholt thatig und ein End z week der
Geologie beruht in der That in der Feststellung der An-
zahl, der Reihenfolge, des Zusamrhenhanges, Ausmasses, der

Begleiterscheinungen und Ursachen dieser wiederholten Vor-
gange, deren Ergebnisse unter der Bezeichnqng Storun-
g'en im Baue derTSrdrinde zusammengefasst werden.

•Wie schwierig sich diese grosse Aufgabe der Geologie

gestalten kann, erhellt zur Genfige daraus, dass haufig alle

drei angefuhrten Typen — also horizontal faltende und fiber-

schiebende, vertical senkende und vertical hebende Beweg-
ung — zugleich wirksam waren und der Antheil jeder ein-

zelnen, sowie die gegenseitige Beeinflussung alter unter ein-

ander aus dem oft durch mehrfache spatere Vorgange ver-

anderten Endergebniss ermittelt werden mussen. Dass dies

nicht anders moglich ist, als auf Grund der genauesten
Kenntniss des geognostischen Aufbaues der Gebirge, wie er

sich heute darstellt, welcher ja die einzige Grundlage aller

Erwagungen bietet, bedarf keiner Betonung, — und weil

eben diese Kenntniss in Betreff der archaeischen Systeme
Bdhmens ei'ne noch sehr unzureichende ist, wie wir bei der
Beschreibung derselben im ersten Theile dieses Buches (S.

37 bis- 787) nirgends verhehlt haben, so vermogen wir auch
nur in wenigen kurzen Zugen darzulegen, was einigermassen

begrundet erscheint

.Die altesten Gebirge Bdhmens sind der Bohmerwald,
der Bohmische Wald und das bohmisch-mahrische Hoch-
land. Dieselben sind unzweifelhaft mindestens seit der mit-
tteren palaeozoischen Zeit Festland und stellen den Grund-
stock Bdhmens vor. Dieselben mogen in Gestalt von Inseln

als die Riicken von unterseeischer Gebirgswellen, die, wie
sich vermuthen lasst, eine sudost-nordwestliche, bis fast sud-
nordliche Richtung besassen, schon vor dem fiber den Mee-
resspiegel emporgeragt haben, durften aber in grdsserem
Umfange erst blossgelegt wordensein, als in Folge bedeu-
tender Senkungen das Meer mehr zurucktrat. Es ist mog-
lich, dass diese Senkungen, welche das Emportauchen der
archaeischen Massen der genannten Gebirge (allerdings nicht

in ihrerjetzigen Umgrenzung) begleiteten, es sind, fur welche
die riesigen Quarzgange des Ascher Gebietes (S. 248), des
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bfthmischen Pfahles und des grossen Pfahles (S. 231) eiaen

unbestreitbaren Beleg liefern, zugleich deren gewaltige Grosse
fur jederman uberzeugend darthuend. Durch weitere Senk-
ungen durfte zunachst das ndrdliche Erzgebirge entblosst

worden sein,jfur dessen urspriinglich fast sudliehe Richtung
vielleicht in den das jetzige Streichen des Gebirges ver-

querenden Granitmassiven ein Beleg gesehen werden darf.

— So erscheint Bohmen zu Beginn der palaeozoischen
Epoche in Gestalt zweier Inseln, einer grossen sudlichen

und einer kleinen nordlichen. Die Anordnung derselben

schmiegt sich einem gegen Nordost offenen Bogen an und
durfte mOglicherweise einer uralten Schaarung entsprechen,

deren weitere Spuren vorlaufig nicht bekannt sind.

Von den allgemeinen klimatischen und sonstigen Ver-

haltnissen, welche wahrend der Bildung der archaeiscben

Systeme und wahrend der ersten orogenetischen Vorgange
herrschten, vermdgen wir nns keine Vorstellung zu bilden.

Nur das durfen wir als sicher annehmen, dass damals die

Erde schon belebt war und dass das tbierische und pfianz-

licbe Leben reich und verhaltnissmassig hochent-
wickelt war. Dieser Schluss beruht auf durchaus begrnn-
deten, sich auf die Beschaffenheit der cambrischen Lebewelt
stutzenden Erwagungen. Freilich wie gestaltet die dama-
ligen Lebensformen waren, davon haben wir keine Ahnung,
brauchen uns aber keineswegs der Hoffnung vOUig zu be-

geben, sie jemals kennen zu lernen. Allerdings in Bohmen
durfte das nie der Fall werden, wohl aber vielleicht in den

grossen, noch unerforschten Gebieten anderer Welttheile,

namentlich in China.

In bestimmteren Zugen stellt sich uns die geologische

Entwickelung Bohmens dar, sobald wir das Gebiet der pa-

laeozoischen Ablagerungen (S. 788 ff.) betreten. Das

tiefste Glied derselben bilden cambrische Conglomerate (la,

S. 806, 852 und 856), welche unzweifelhaft Uferbildungen

sind, aus deren Beschaffenheit hervorgeht, dass die sehr

grobkOrnigen Banke der Umgebung von Rokytzan, Rozmital

und Dubenetz, welche zum TheQe GerOlle von Faust- und

KopfsgrOsse enthalten, naher am Strande abgelagert worden
sind als die feinkSrnigen, zuweilen an Quarzite gemahnen-
den Gesteine (S. 808) der Gegend nordlich von Pribram um
Hlubo§, Jinetz und Mnischek und der Gegend von Skrej,

dann des Eisengebirges und des Erzgebirges. Die ganze

Conglomeratstufe entspricht Theilen des klastischen Saomes
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des cambrischen Festlandes von B6hmen. Aber freilich darf
man nicht so weit gehen, die Uferlinie des cambrischen
Meeres entlang der Conglomeratablagerungen Ziehen zu wol-
len, denn dieselben stellen ja nur Ueberreste ehemals un-
zweifelhaft weiter verbreiteter Gebilde vor, wclche durch
wiederholte Dislocationen (S. 828) so tief in die archaeische
Unterlage eingeklemmt worden siud, dass sie vor spaterer

ganzlicher Abwaschung bewahrt blieben. Gewiss befindet

sich keine Schicht dieser Ablagerungen mehr in ihrer ur-

sprfinglichen Lage; dies beeintrachtigt aber durchaus nicht

die Sicherheit, mit welcher man behaupten darf, dass das
Material der Conglomerate von den beiden archaeischen
Inseln herstammt, welche das Urbild Bflhmens ausmachen.
Von diesen Inseln trugen Wasserlaufe, iiber deren Ausdehn-
ung und Gewalt wir uns keine Vorstellung zu bilden ver-

mogen, GerOlle, Schotter und Sand dem Meere zu. Vom
BOhmerwalde und Bdhmischen Walde, den damals und noch
auf lange Zeitraume hin hQchsten Gebirgen Bohmens, stam-
men die Gerolle der Conglomerate des jetzigen mittelbSh-

mischen Waldgebirges und das Hauptmaterial der silurischen

Grauwacken dieses Gebietes ; vom bohmisch - mahrischen
Hochlande das Material der cambrischen Gebilde des Eisen-

gebirges, und vom nordlichen Erzgebirge jenes der Hohen-
steinschichten. In ersteren Gebirgen fand der Abfluss der

Gewasser in nSrdlicher, in letzterem umgekehrt in sudlicher

Richtung statt. Erwagt man nun, dass, wie schon damals,

vor vielen vielen Millionen Jahren, die genannten Gebirge
wahrscheinlich ohne Unterbrechung bis auf den heutigen

Tag alien zerstCrenden Einflussen ausgesetzt waren, dann
bedarf es gewiss keiner weiteren Erklarung fur die That-
sachen der vollkommenen Abwaschung derselben bis auf

die tiefsten Glieder der uns bekannten archaeischen Forma-
tionen, der gesetzlosen Anordnung der HOhenzuge, der ei-

genthumlichen Bergformen, kurz aller der Erscheinungen,

welche Abrasionsgebiete charakterisiren und welche durch
spatere gewaltige tektonische Vorgange nur beim Erzgebirge

einigermassen verwischt worden, aber in den anderen Ge-
birgen, namentlich im BOhmerwalde auffallend kenntlich ge-

blieben sind.

Auf die Conglomerate folgen sehr feink6rnige Schiefer

(lb, S. 809), die bezeichnendsten Gebilde des bohmischen
Gambriums, die in ihrer charakteristischen Entwickelung,

eben so wie die beiden noch weiter hinauf folgenden, wenig
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machtigen Stufen (lc, S. 815 und Id, S. 820), auf Mittel-

bdhmen beschr&nkt sind. Diese Schiefer sind wohl unbe-
zweifelt Tiefseebildungen, und in der Thatsache ihrer theil-

weisen Wechsellagerung mit Sandsteinen der Conglomerat-
stufe (S. 812) erblickt £. SuESS*) ein schlagendes Beispiel

dafur, wie weit klastische Sedimente vom Ufer in grosse

Meerestiefen hineingetragen werden kdnnen. Wenngleich
die Paradoxidenschiefer gegenwartig nur in beschranktem
Urafange am Tage anstehend angetroffen werden, so braucht
man zur Erklarung dieser geringen Verbreitung und ihres

allerdings unvermittelt auftretenden grossen Reichthumes an
Petrefacten, doeh durchaus nicht an Ablagerungen in einera

Meerbussen oder Fjord zu denken, in dessen ruhiger Abge-
schlossenheil das Leben besonders kraftig wuchern konnte,
wie es Oberhaupt sehr wunschenswerth wire, wenn die Her-
beiziehung von hilfreichen Fjorden zur Erklarung aller Ver-

breitungserscheinungen, deren Zusammenhang nicht augen-
scheinlich zu Tage liegt, endlich auf das geringste Mass
beschrankt Werden mochte. AUe solchen Falle erklaren sich

vollkommen durch Lagerungsstdrungen, deren Ermittelung
und Feststellung allerdings nicht so bequem ist wie die ein-

fache Annahme von Fjorden. LagerungsstOrungen ist es

auch zuzuschreiben, dass in der ganzen nordostlichen und
westlichen Randzone des mittelbohmischen Waldgebirges
nur die beiden obersten Stufen des Gambriums zum Theile

zu Tage kommen. Der petrographische Habitus derselbeo
dagegen lasst bestimmt vermuthen, dass die Verhaltnisse,

unter welchen sie zur Ablagerung gelangten, andere waren,
als bei den Paradoxidenschiefern und zwar scheint er im
Allgemeinen auf ein seichteres Meer zu verweisen. Einen
directen Beleg hiefur bietet ubrigens die concordante Ueber-
lagerung —^ man konnte fast sagen der Uebergang — der

Gonglomeratstufe la durch die Quarzgrauwackenstufe 1«
zwischen Medo-Oujezd und Gheznowitz NO von Rokvtzan
(S. 816), aus welcher sich unserer Ansicht nach zugleich

ergibt, dass die Paradoxidenschiefer mit der stellenweise an
Lingula reichen Quarzgrauwackenstufe in gewissem Sinne
gleichalterig sind.

Die Diabas- und Rotheisensteinstufe Id des b6hmi-
schen Gambriums ist eine Bildung, deren Entstehung mit
wahrscheinlich submariner eruptivef Thatigkeit zusammen-

*) Das Antlitz der Erde. BE Bd. Wien 1888, pag, 276.
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faltt, in welcher man die ersten Anzeichen des gewaltigen
von Siidost gegen Nordwest gerichteten Zusammenschubes
erblicken darf, welcher die altpalaeozoischen Ablagerungen
allmalig immer tiefer und tiefer zwischen die archaeischen
Bruchrander einzwangte. Mehrfache Anzeichen scheinen
mir auf eine v^rubergehende Trockenlegung dieser Stufe

hinzudeuten, welche mit den Eruptionen in Zusammenhang
«u bringen ware. In der Verschiedenheit des petropraphi-
schen Gharakters der beiden oberen Stufen des Gambriums
(S. 815 und S. 821) documentirt sich die Ungleichheit der
yerhaltnisse, unter welchen sie abgelagert warden und die

sparlichen Reste von Organismen, die man darin findet,

sind ein Beweis des Mangels von fur die Entfaltung eines

reicheren Lebens gunstigen Bedingungen.
Wie alle anderen bekannten cambrischen Faunen stellt

sich auch die Fauna des bfihmischen Gambriums als eine

abgeanderte (vielleicht verarmte) Tiefseefauna dar,

die aus einer Fauna entstanden ist, welche naturlich schon
vor ihr vorhanden sein musste (vergl. S. 1470). Der Beweis,

dass die cambrische Fauna verarmt sei, ist zwar in BOhmen
nicht sehr uberzeugend zu erbringen, weil der grosse Reich-

thum an Individuen einiger wenigen Trilobiten- und Bra-
chiopodenarten eher darauf zu verweisen scheinen kflnnte,

dass die damalige Lebewelt uberhaupt artenarm war; dass

es aber eine Tiefseefauna war, dafur spricht sehr beredt

der Umstand, dass wir bei vielen cambrischen Trilobiten

Bflhmens denselben Mangel, beziehungsweise dieselbe Um-
gestaltung derjenigen Organe wahrnehmen, welche auch
jetzt noch verwandte Thierarten, die in den dunklen Tiefen

des Meeres hausen, erkennen lassen. Wir gedenken weiter

unten hierauf naher einzugehen.

Die cambrischen Gebilde werden durchaus concordant
von den silurischen Schichtenstufen (S. 857 ff.) uberlagert.

Aueh diese sind durchwegs Meeresablagerungen, welche auf
den cambrischen Schichtengliedern zum Absatz gelangten,

ja gewisse Anzeichen sprechen dafur, dass sie selbst fiber

die' Verbreitung derselben hinausreichten, das heisst also,

dass zu Beginn der silurischen Periode eine Transgression

eintrat. Diese Annahme bedurfte keines weiteren Beleges,

wenn sich die oberwahnte Trockenlegung der Rotheisen-

stenistufe Id beweisen liesse. Vorlauflg wollen wiruns
begniigen auf ein anderes Anzeichen aufmerksam zu machen.
Es- wurden namlich bei vorgenommenen Schurfungen in

Xabur, Geologl* tod Bsbman 98
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der Gegend von Rozmital (S. 807) an einer Dislocation

scheinbar im Liegenden der cambrischeo Conglomerate pe-

trefactenreiche Schiefer der tiefsten Untersilurstufe 2a (S.

859) angefahren, welche angeblich (ich konnte das Vor-

kommen noch nicht personlich in Augenschein nehtnen) auch

von der cambrischen Conglomeratstufe unlerteufl werden,

ohne eine Spur der in der Reihenfolge dazwischenliegenden

drei hoheren cambrischen Stufen. Sollte der Fall wirklich

so liegen und als Anzeichen einer Transgression berech-

tigterweise gedeutet werden durfen, dann wurde er zugleich

einen Beleg fur die Richtigkeit der Veriegung der Grenze

zwischen Gambrium und Silur unter die Stufe 2a abgeben

kdnnen. Die Transgression hatte freilich nicht bedeutend

zu sein brauchen, um die cambrische Conglomeratstufe rait

der untersilurischen Stufe der schwarzen Thonschiefer zu

bedecken, weil die erstere als klastischer Saum eine gegen

das Meer vordringende Boschung bilden musste, auf wel-

cher sich die ubrfgen Stufen mehr neben als uber einander

ablagerten ; man also keine weitgehende Abtragung, sondem
nur eine fortschreitende Senkung voraussetzen musste, um
die Bedeckung der Conglomeratstufe durch die untersilu-

rischen Schiefer zu ermoglichen. Mag sich aber die Sache

wie immer verhalten und die genauere Untersuchung des

hochinteressanten Vorkommens die ausgesprochenen Ver-

muthungen bestatigen oder nicht, jedenfalls bleibt dasselbe

ein wichtiger Beleg fur die Richtigkeit der Auffassung der

Lagerungsverhaltnisse unseres alteren Palaeozoicums, welche

S. 962 bis 975 und in der Uebersichtskarte Tab. Ill zur

Darstellung gebracht wurde und welcher wir uns weiter

unten nochmals zuwenden werden.
Vorerst sei bemerkt, dass die silurischen Gebilde ge-

wiss Ablagerungen verschiedener Meerestiefen, oder ver-

schiedener Meereszonen sind. Allenfalls deuten die sehr

verschiedenen petrographischen Charaktere der typischen

Gesteine auf sehr ungleiche Bildungsverhaltnisse, wogegen

der allmalige Uebergang einer Stufe in die andere (vergl

S. 871, 899, 938) von der stets ganz allmalig vor sich ge-

gangenen Aenderung der Verhaltnisse zeugt. Die Continuity

der Ablagerungen erklart sich leicht daraus, dass es Gebilde

desselben Meeres sind, die Verschiedenheit derselben mur
aber spezielle Ursachen haben. Die schwarzen Schiefer Si

sind eine Tiefseebildung, die Quarzite 2b eher eine Seicht-

wasserbildung, die Liegendzone der glimmerigen Grauwak-
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kenschiefer 2c verweist wieder auf Tiefwasser, die Han-
gendzdne auf Flachwasser und desgleichen die Liegendpartie
der Stufe 2d auf Tiefwasser, die Hangendpartie vornehm-
lich auf seichtes Wasser, in welch' letzterem Falle bei der
wiederhotten Einlagerung von Sandsteinbanken in weichen
Schiefera (S. 899) entweder ein mehrmaliger verhaltniss-

massig rascher Wechsel zwischen Tief- und Seichtwasser,

Oder aber wiederholte bedeutende Einschwemmungen von
sandigem Detritus in den feinen Schieferschlamm stattge-

funden haben mussen. Von den Quarziten der Stufe 2b
wurde das entgegengesetzte gelten : die Anhaufung groberen
Materiales wurde namlich durch feinschlammige Absatze
unterbrochen (vergl. S. 871), allerdings in wesentlich gerin-

gerem Masssi^be als bei der Stufe 2d.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass in dem Meeres-

theile, in welchem die untersilurischen Schichtenstufen B6h-
mens abgelagert wurden, ein mindestens dreimaliger Wech-
sel von Tief- und Seichtwasser (negativer und positiver

Strandbewegung) stattfand, fur weichen ich eine Erklarung
in der allmalig fortschreitenden Zusammenfaltung des ar-

chaeischen Grundgebirges, die fur die Lagerungsverhaltnisse

unseres alteren Palaeozoicums von ausschlaggebender Be-
deutung ist, zu finden glaube.

Der Abschluss der untersilurischen Periode war ebenso
wie der Abschluss des Gambriums von unterseeischen Erup-
tionen, die durch den erwahnten mehrfachen raschen Wech-
sel zwischen Tief- und Seichtwasser zu Ende des Unter-
silurs eingeleitet wurden, begleitet, welche bis in's Obersilur

(S. 914 S.) anhielten. Dieses besteht in der untersten Zone
aus verhaltnissmassig kalkarmen thonigen Schichten, die

nach aufwarts in reine Kalksteine ubergehen, und Ealksteine

sind auch im bOhmischen Devon (S. 1009 fif.) herrschend.

Die feinkdrnigen, bitumindsen, dunkelgrauen bis schwarzen
Gesteine der Stufen 3a (S. 914), 3b (S. 938) und Da (S.

1014) besitzen ebenso grosse Aehnlichkeit unter einander,

wie die grobkSrnigen Kalksteine der Stufen 3b und Db (S.

,1026) einerseits und die Knollenkalke der Stufen Dc (S.

1037) und De (S. 1054) anderseits wieder unter einander.

Fur jede dieser drei petrographischen Gruppen darf man
wohl berechtigt analoge Bildungsverhaltnisse voraussetzen.

Die ersten sind bitumenreiche Tiefseebildungen, die zweiten

Strand-' oder Seichtbildungen und die dritten thonreiche

Tiefseebildungen. Alle sind mehr minder organogenen Ur-

.
93*
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sprunges. An. der Entstehung der ersteren betheiligt sich

aber in hervorragender Weise organischer Schlantm, an
jener der le'tzteren thonige Absatze, wahrend die grobkdr-
nigen Kalke Anhaufungen von kalkigen Thierresten and
grobem Detritus ihre Entstehung verdanken. Die Tenta-
culitenschiefer Dd (S. 1048) sind eigenartige Bildungen,
welche sich .am meisten an die zuerst genannten JbituminO-

sen Gesteine anschliessen , und die hellen Zwischenkalke
sind zum Theile reich an korallinem Material, wodurch ihr

Ursprung gekennzeichnet ist. Die Tiefseebildungen sind

ziemlich gleichmassig verbreitet, wohingegen die charakte-

ristischen Seichtbildungen einen langen Zug itn westlichen
Theile des Kalksteinplateaus bilden, woruber S. 940 und
1027 hinreichender Aufschluss gegeben wird,. In diesem
Zuge liegen die machtigen Eorallenbanke von Koneprus und
der ganze Zug bezeichnet eine Seichtwasserzone, die zur

Zeit ihrer Bildung die Existenz eines submarinen Ruckens
mit nordOstlicher Streichungsrichtung vermuthen lasst, was
mit der allgemeinen VorsteDung von der tektonischen Ent-

wickelung des ganzen Gebietes sehr wohl ubereinstimmt
Auch die Algenschiefer Df (S. 1062) scheinen zum grOssten

Theile Seichtbildungen zu sein.

Jede dieser Schichtenstufen des bdhmisctien Silur-

Devons bietet der eingehenden Beobachtung so viel Ein-
zelnheiten dar, die alle behufs genauer Feststellung ihrer

Entstehungsweise in Erwagung zu ziehen waren, dass, woll-
ten wir nur einigermassen naher auf dieselben eingehen,
wir den uns zu Gebote stehenden Raum weit uberschreiten

mussten. Besonders lehrreiche Aufschliisse bietet das pe-
trographische Detailstudium der Schichten, Ton
welchem ich mir auf Grand meiner bisherigen Erfahrungen
sehr viel fur die Zukunft verspreche. Auf Belege kann huer

nicht weiter eingegangen werden, nur bezuglich des mehr-
fach hervorgehobenen Tiefseecharakters einzelner Schichten-
stufen seien einige Bemerkungen hinzugefugt.

Der mikropetrographische Habitus mancher Gesteine

unseres alteren Palaeozoicums zeigt ein ahnliches Bild, wie
es verharterter Schlamm der Tiefen der heutigen Oceane
bieten wurde, und es ist keineswegs unmdglich, dass es

gelingen werde, auf dieser Grundlage eine Art Classification

der Sedimente, entsprechend beilaufig den Typen der heu-
tigen Tiefseeschlamme, durchzufuhren. In grOssten Meeres-
tiefen findet man gegenwartig keine kalkigen Ablagerungen
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und nach dieser Analogic wird man kalkreiche Schichten-
stufen nicht zu Gebilden der tiefsten See zahlen dfirfen,

aber freilich, falls sie keinen grCberen Detritus enthalten,

auch nicht zu den Seichtbildungen. Wie soil man nun unter
den nichtkalkigen Sedimenten wahrscheinliche Tiefseeabla-

gerungen erkennen? — Nach jenem Merkzeichen, welches
oben (S. 1473) erwahnt wurde, namlich nach gewissen Gha-
rakteren der Fauna.

In die Tiefen des Meeres dringt kein Lichtstrahl. Nun
wissen wir nach heutigen Analogien, dass Thiere, die in

dunklen Medien leben, sich denselben anpassen, indem die

Orgatle, deren sie nicht bedurfen, verkummern oder ganz
eingehen. Und siehe da: eben in den vermUthlichen Tief-

seebildungen finden sich haufig blinde Thierfonnen. Ein
besonders iiberzeugendes Beispiel bieten die Trilobiteh. Die
Kenntniss derselben ist zwar nach Erscheinen der bezug-
lichen BARRANDE'schen Bande von 0. Novak ansehnlich
erweitert worden, doch wird dadurch das pereentuelle Ver-
haltniss der blinden zu den ubrigen Formen, namentlich im
Cambrium, nicht beeinflusst. Darnach machen die blinden
Formen unter den cambrischen Trilobiten mehr als ein

Viertel (fast 26%) > unter den untersilurischen nicht. ganz
ein Funftel, unter den obersilurischen und devonischen aber
nicht einmal ein Zweihundertstel (0"48%) der Gesammt-
anzahl aus, und alle treten ausschliesslich in thonigen Ab-
lagerungen auf. Hieraus ware zu schliessen, dass die Ver-
haltnisse, unter welchen das Cambrium und Untersilur B6h-
mens zur Ablagerung gelangten, in weit ausgedehnterem
Masse jenen der heutigen Tiefsee entsprachen, als bei den
obersilurischen und devonischen Gebilden, was mit dem
petrographischen Charakter derselben in vollkommenem Ein-
klange steht. Freilich lassen die Verhaltnisse besonders in

unserem Cambrium fast vermuthen, dass die Uebereinstimm-
ung niit der heutigen Tiefsee doch nur eine annahernde
war; immerhin werden Thatsachen, wie jene, dass manche
Jugendexemplare von Trinucleus BuMandi Barr. (Stufe 2d)
Augen besitzen, nie aber ausgewachsene Individuen, welche
sie daher offenbar verloren haben mussen, welcher Fall

auch bei lllaenus Kateeri Barr. vorzukommen scheint ; dass

mehrere Arten, namentlich Paradoxides, zwar Augensockel,
aber keine Augen haben; dass. gewisse Arten (Aeglina,

Memopleurides) mit grossen Glotzaugen ausgestattet sind,

. die eben durch ihre Grfisse die Annaherung an die Erblind-
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ung verrathen; usw. — wold kaum anders erklart werden
konnen, als durch die Annahme, dass diese Thiergesellschaft

die lichtarmen Tiefen des cambrischen und silurischen Mee-

res bewohnte.
Weit schwieriger als der Nachweis des Vorhanden-

seins verschiedener Tiefenregionen in den altpalaeozoischen

Meeren BOhmens gestaltet sich die Ermittelung des engeren

Zusammenhanges der bohmischen Meerestheile mit ander-

weitigen Verbreitungsgebieten cambrischer, silurischer und

devonischer Ablagerungen. Die, Uebersichtstabellen S. 1006

und 1007 und 1072—1073 lassen diesen Zusammenhang
nur in ganz allgemeinen Umrissen erkennen, denn mehr
als eine der angenommmenen Parallelen kann durch wei-

tere Untersuchungen gestutzt, aber auch unwahrscheinKch
gemacht werden. Nur die genauesten und gewissenhaftesten

Forschungen und objectivsten Erwagungen vermogen dies-

bezuglich endgiltige Ergebnisse zu zeitigen.

Bei der trotz der vielfachen Unterbrechung durch In-

seln vermuthlich anfangs immerhin ziemlich offenen Ver-

bindung des bOhmischen Gebietes mit anderweitigen alt-

palaeozoischen Meeresprovinzen kfinnte eine bedeutende

Uebereinstimmung der Gesteinsbeschaffenheit und des pa-

laeontologischen Charakters paralleler Stufen nahe liegender

Verbreitungsgebiete gewiss nicht uberraschen. Indessen ist

die petrographische Uebereinstimmung eben in den Nach-

bargebieten eine "verhaltnissmassig geringere als in entfern-

ten Provinzen. So ist die Uebereinstimmung unserer Pa-

radoxidenschiefer lb mit dem englischen Menevian und den

schwedischen Paradoxidenschichten eine uberraschende, des-

gleichen die Aehnlichkeit der bdhmischen Stufe Id mit dem
englischen Tremadoc, der Stufe 2a mit dem Arenig, der

Stufe 2d mit den skandinavischen Trinucleusschiefera, des-

gleichen ferner die Aehnlichkeit zwischen unseren Stufen

3a, 3b und den englischen BirkhiUscbiefern und Wenlock-
kalken; wogegen die Analogien zwischen Bohmen und na-

heren Gebieten (Alpen, Fichtelgebirge, Thuringen) weit ge-

ringer sind. Dies scheint mir wichtig genug, urn besonders

hervorgehoben zu werden, weil es gegen die Ansicht

spricht, dass Bohmen (mit den Alpen, Sardinien, Frank-

reich, Spanien) einem anderen Verbreitungsgebiete des Si-

lursystemes angehfire, als die Ablagerungen Englands, Skan-

dinaviens und Russlands. Zwar unterscheidet sich in pa-

laeontologischer Hinsicht der sudliche oder bohmische Silur-
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typus vom ndrdlichen oder englisch-skandinavischen Typus
unverkennbar, was aber wohl hinlanglich durch die ver-

schiedenen Verhaltnisse in den mehr abgeschlossenen Meeres-
theilen der europaeischen Sudzone, namentlich Bohmens,
gegenuber dem freien nordlichen Silurmeere erklart werden
kann. Im Devon ist das Verhaltniss umgekehrt, d. h. die

Uebereinstimmung Bohmens mit entfernten Bereichen des
Systemes ist geringer, als mit den naheren Gebieten, na-
mentlich den Alpen und dem Harz, wenngleich hier in die

Augen springende petrographische Analogien fast ganzlich

zu fehleh scheinen. Diese letztere Erscheinung findfet eine

hinlangliche Erklarung in der durch geotektonische Vor-
gange verursachten allmaligen Abtrennung der bohmischen
Provinz von der iibrigen Erstreckung des Devonmeeres,
welchem Umstande und der vollkommenen Continuitat mit
dem Obersilur auch der eigenartige Mischcharakter der de-
vonischen Fauna Bohmens (S. 1012) zuzuschreiben ist. Um
so grosseres Gewieht ist auf so uberraschende palaeonto-

logische Uebereinstimmungen zu legen, wie solche nament-
lich unter den Trilobiten, Brachiopoden und Acephalen
Bohmens und des Harzes einerseits und der Alpen ander-

seits bestehen.

Die Abtrennung des bfihmischen Theiles des altpalaeo-

zoischen Meeres von dessen sonstiger europaeischer Ver-

breitung ist, wie erwahnt, allenfalls ganz allmalig erfolgt

und zwar in Folge geotektonischer Vorgange. Durch stetig

von Sudosten her wirkenden Druck wurde die ganze ar-

chaeische bohmische Masse zusammengeschoben und in auf

die Druckrichtung ziemlich senkrecht, also nordwestwarts

streichende Falten geworfen, welche sich immer h6her und
hoher aufwdlbten, die Ablagerungen zwischen ihren Flugeln

einklemmten und zusammenstauten. Auf diesen Druck ist

das im bdhmisch-mahrischen Hochlande, im Urschieferge-

birge, im Jeschkengebirge, im Silur- und Devpnsysteme all-

gemein herrschende Streichen zuriickzufuhren. Den grossten

Widerstand, an welchem sich der Druck brach, leistete wohl
die ursprunglich von Westen gegen Osten aufgewolbte

Scholle des Erzgebirges, welche damals allerdings nur in

einer in fast sudlicher Richtung gestreckten Insel Qber das

Meer aufragte. In dieser Scholle namentlich interferirten

die beiden Stauungsrichtungen : die fast ostliche und die

nordwestiiche, und es hat gewiss einen langen Kampf gesetzt,

ehe die letztere die Oberhand gewann und — wenn man
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so sagen darf — in der Umfaltung der Scholle, d. h. in

der Verwischung der fast sudnordlichen Aufwolbung durch
die ausgepragte nordfistliche Faltenrichtung deutlichen Aus-
druck fand. Dies scheint zuerst im sudwestlichen Theile

und im Karlsbader Gebirge (S. 254), dann im Fichtelgebirge

(S. 245) erfolgt zu sein, wodurch auch die Lagerung im
ntirdlichen Bdhmischen Walde beeinflusst wurde (S. 229).

Das bedeutendste Resultat aber, welches die von Sudosten
wirkende, horizontal faltende, tangentiale Bewegung zunachst

erzielte. waren Faltenzuge, die ihrer Richtung nach dem
Karlsbader Gebirge und westlichen Urschiefergebirge und
dem mittelbohmischen Granitgebirge entsprachen, ihrer Lage
nach aber freilich ursprunglich einen weit grOsseren Ab-
stand haben mussten. Schon die geringe relative Aufwfilb-

ung derselben musste einen Abschluss des zwischen ihnen
eingeschlossenen Meerestheiles dem ausseren Ocean gegen-

tiber bewirken, so dass von nun an die Entwickelung des

organischen Inhaltes dieses enger begrenzten Theiles sich

um so mehr von jener im offenen Meere unterscheiden

musste, je vollkommener der Abschluss durch fortschrei-

tende Aufwolbung und gleichzeitige Annaherung der zu-

nachst noch submarinen Falten wurde.
Die nordliche Falte durfte. sich fiber das jetzige Sand-

steingebirge hinaus bis nach Schlesien erstreckt haben. Ihr

gehfirt das Jeschken- und Isergebirge (S. 447 und 455) an,

und ihr ist die Erhaltung der silurischen Gebilde Nordboh-
mens (S. 1005) zu verdanken. Mehr minder parallele Fal-

ten am jetzigen behmisch-mahrischen Hochlande boten den
cambrischen und silurischen Ablagerungen des Eisengebirges

(S. 999) Schutz vor spaterer Abtragung.
Jedoch bei Faltungen hatte es nicht sein Verblejben.

sondern es entstandep auch Bruche, die ebenfalls senkrecht

zur Druckrichtung, also parallel zu den Falten verliefen und
es traten nebpn den horizontal schiebenden auch vertical

senkende Bewegungen ein, welche mindestens zum Theile

von Emporquellungen von Magma begleitet wurden. Auf
diese Vorgange sind gewisse Diabaseruptionen- am Schlusse

der cambrischen und untersilurischen Zeit zuruckzufuhren,
von weichen mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen ist,

dass sie submarin erfolgten. Sie sind aber wohl zu trennen
von jungeren Diabaseruptionen, die nach bestimmten An-
zeichen erst weit spater, allenfalls nach Verhartung
der obersilurischen Gesteine eintraten, und zwar,
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wie es scheint, ebenfalls auf narddstlichen Kluften, was sich

aus der Stetigkeit des von Sudosten "wirkenden Druckes
leicht erklart. Die alteren Diabaseruptionen sind haupt-

sachlich von Tuffbildung begleitet und es bleibt spateren

petrographischen Untersuchungen vorbehalten festzustellen,

bb ein gesetzmassiger Unterschied zwischen den alteren und
den jungeren massigen Diabasen (Nachschuben?) besteht.

Dass diese letzteren junger sein miissen als die von ihnen
durchbrochenen obersilurischen Sedimente erhellt, abgesehen
von der nicht immer leicht deutbaren Lagerung, dar-

aus, dass sie auf dieselben metamorphosirend eingewirkt

haben. Die Graptolithenschiefer sind am Contact mit die-
sen Diabasen verhartet, verfarbt, gebandert, und alle Sedi-

mente werden von unzahligen mikroskopischen, spater mit
Kalkspath ausgefullten Kluftchen durchzogen, als deren Ur-

sache man wahrscheinlich den von den Diabasmassen auf
die Gesteine ausgeubten Druck wird anerkennen mussen,
weil man diese in der' That fast in's Unglaubliche gehende
Zerkhlftung, von welcher das unbewaffnete Auge keine Spur
wahrnimmt, nur in den Gesteinen bis zu einer gewissen

Entfernung von den DiabasstGcken antrifft..Bei plastischem,

nicht yerhartetem Gestein ist abet eine solche Zerkluftung

nicht denkbar. Demnach sind die Diabaseruptionen im Be-
reiche des alteren Palaeozoicums BOhmens wohl zum Theile

in die cambrische und silurische, zum Theile aber in eine

nachsilurische, wahrscheinlich in die oberdevonische Zeit zu
verlegen. (Vergl. ubrigens S. 979 ff.)

Der ststig fortschreitenden Zerlegung der Spannungeri

in der von altpalaeozoischen Sedimenten theilweise bedeck-

ten archaeischen Masse BGhmens ist die allmalige Ausbild-

ung der Grabensenkung zuzuschreiben, welche das mittel-

bdhmische Silurdevon vorstellt, und dessen verwickelten Bau
wir durch Wort und Bild (S. 917, 962 ff., zahlreiche Pro-

file, das Kartchen Tab. III.) zu erlautern bestrebt waren.

Mit welch' gewaltigen verticalen Dislocationen namentlich

die Hauptsprunge begleitet waren, konnte man nach Ab-:

schatzung der Machtigkeit der bezuglichen Gesteinsschichten

in Hunderten von Metern ausdrucken. Die zum grossen

Theile sehr guten Aufschlusse in den tiefen Einschnitten

unseres Gebietes warden dies ermfiglichen, wenn auch auf

der ebenen Oberflache der Plateaus keine Spur der Bruch-
flachen ersichtlich ist, an welchen sich so bedeutende Ver-

schiebungen vollzogen haben. Beachtenswerth ist, dass diese
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Zusammenstauungen und Senkungen zu Beginn des Car-

bons im Wesentlichen schon vollendet gewesen sein mass-
ten, worauf wir weiter unten zuruckkommen werden.

Zunachst wollen wir aber noch anderen, durch die

tektonischen Vorgange der altpalaeozoischen Zeit bewirkten
Erscheinungen unser Augenmerk zuwenden. Es ist in erster

Reihe die Injection plutonischer Massen in Hohl-

raume des krystallinischen Schiefergebirges. Der Zusam-
menscbub des archaeisehen Grundplanes Bohmens mag nam-
lich bei ungleichmassiger Stauung vielfach ein Abheben der

oberen Schichtenlagen von den unteren, also die Bildung

von Hohlraumen bewirkt haben. Dieselben blieben aber

nicht leer, sondem fullten sieh wahrscheinlich gleichzeitig,

nacb Massgabe der Grdsse des Abstaues mit Magma, wel-

ches bei seiner feuerflussigen Beschaffenheit durch Hitze

und stoffliche Einwirkung metamorphosirend auf die Decke
einwirkte und in die Ehlfte und Spalten derselben Apo-
physen entsandte. So bildeten sich unterirdische Anhauf-

ungen von plutonischen Massen, wahre Batholithen, welche

erstarrten und zur Verfestigung der Oberflachentheile der

Erdschollen nacb Umstanden bedeutend beitragen konnten.

Die Langsaxe der so entstandenen, gewonnlich umfangrei-

chen und in die Lange gestreckten batholithischen Eruptiv-

stocke muss naturlich dieselbe Richtung aufweisen, wie die

Falte, welche dem vorausgegangeneh Abstau entspracb, und

man vermag somit nach der Lage dieser Axe, wenn die

stattgefundene Entbldssung gestattet sie zu ermitteln, die

Faltungsrichtung festzustellen, welcher der intrusive Eruptiv-

stock angehort. (Vergl. S. 1470.)

Es ist aber noch ein zweiter Fall mdglich, namlidi

dass durch die tangentialen und verticalen Bewegungen der

festen Erdrinde ein Emporpressen, also eine aufsteigende

Bewegung des plastischen feuerflussigen Magmas verursacht

wird, welche sich nicht anders als in einer Hebung der

Oberflachenschichten (Decke) bethatigen kann. In diesem

Falle erfolgt die Hebung durch das Magma, welches

sich den nothwendigen Raum durch Aufhub der Decke selbst

verschaflft, wahrend im ersteren Falle die Bildung des Hohl-

raumes dem Eindringen des Magmas vorausgeht. Die

auf die zweite Weise entstandenen Batholithen durften in den

meisten Fallen von den ersteren schon dadurch zu unter-

scheiden sein, dass sie keine ausgesprochene Langsrichtung,

sondern einen mehr kreisformigen Umriss besitzen und dass
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die Zersprengung der uberwolbenden Decke durch keine
L&ngssprunge, sondern durch unregelm&ssige Zerstuckelung
erfolgt ist. Auch das scheint bezeichnend zu sein, dass in

diesem zweitea Falle weit haufiger als im ersten ein Empor-
quellen, Ueberfliessen and JJmhullen der Deckenschollen
vorkommt als im ersten Falle.

Bohmen bietet Belege ebenso far die Injection pluto-

nischer Massen in Hohlraume, als auch far eine Hebang
durch dieselben, jedoch l&sst sich die Zeit, in welcher einer

oder der andere Fall eintrat, kaum irgendwo genauer er-

mitteln, als im grossen mittelbOhmischen Granitge-
birge (S. 729). Auf demselben haben sich namlich auf
Phyllitschollen Reste der einstigen Bedeckung mit unter-

silurischen Ablagerungen erhalten (S. 993 ff.), welche sich

von den normalen Gebilden der grossen Erstreckung im
Waldgebirge durch gewisse petrographische Eigenthumlich-
keiten unterscheiden, die nur durch die metamorphosirende
Einwirkung des Granites erklart werden konnen. Diese An-
nahme wird dadurch erhartet, dass die wahrscheinlich un-
tersilurischen Schichten an einer Stelle unter den Granit
einzufallen scheinen, d. h. von ihm theilweise bedeckt wer-
den (Fig. 472). Der Granit ist somit junger als das Unter-

silur, aber hochst wahrscheinlich alter als das Carbon, da
der Abstau, in welchen er eindrang, in Zusammenhang zu
bringen ist mit dem von Sudosten her wirkenden gewal-

tigen Zusammenschub des alteren Palaeozoicums, welcher
in die vorcarbonische Zeit fallt. Freilich geht scbon aus
der bisherigen, noch sehr durftigen Erforschung des Gebir-

ges herror, dass dasselbe nicht in seiner ganzen fast 100
Quadratmeilen umfassenden Erstreckung gleichen Alters ist,

and es ist fast sicher, dass gewisse Stocke als alte Grand-
pfeiler, andere, ganz abgesehen von den Gangen, als ver-

haltnissmassig jugendliche Nachschube erkannt werden durf•

ten. Im Grossen Ganzen ist dasselbe im nOrdlichen und
westlichen Theile entlang der fast geradelinigen Grenze von
Rican bis gegen Klattau junger (mittel- oder oberdevonisch?)

als im sudwestlichen Theile.

Von gleichem nachsilurischem und vorcarbonischem
Alter ist der Granitstock des Eisengebirges (S. 567), wel-

cher ebenfalls auf silurische Gesteine umwandehid eingewirkt

hat, und dasselbe Alter ist wohl fur die Granitpartien von
Kralowitz (S. 741), Jechnitz, Lubenz (S. 742) und Leskau
(S. 740), vielleicht auch fur jene von Stenowitz, Merklin
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und den Siebenbergen (S. 740) anzunehmen, aber allerdings

nicht direct zu beweisen, wahrend' die westlicheren Granit-

vorkommen yon Babilon-Chodenschloss, Ronsperg-Bischof-
teinitz, Neustadtl-Kuttenplan (S. 737—40) sich an den Boh-
raischen Wald anschliessen und alter zu sein scheinen. Sie

wurden hierin mit den vorpalaeozoischen Graniten des Erz-

gebirges, in dem S. 1470 angedeuteten Sinne und wahr-

scheinlich auch den Batbolithen des Kaiserwaldes uberein-

stimmen.
Altpalaeozoisch scheinen weiter die Granite des bdh-

misch-mahrischen Grenzgebietes der Gegend von Neu Rei-

chenau-Windig Jenikau, sowie von Humpoletz-Svetla zu sein,

weil die Langsaxen dieser Kerne ziemlich in der weiter oben
erlauterten Faltenrichtung liegen. Derselbe Grand spricfat

fur das gleiche Alter der einen SW—NO streichenden Zug
bildenden, kleinen Granitpartien von Loufiowitz, Zdislawitz,

Stepanov und Zru<5 (S. 110 ff.), welche einem durch die

Erosion noch nicht genugend blossgelegten Granitkerne an-

zugehoren scheinen. Ein Geologe der Zukunft wird an ihrer

Stelle einen zusammenhangenden Granitstrich verzeichnen

kdnnen.
Hier mag auch gestattet sein kurz den Einfluss auf die

Beurtheilung des Grundgebirges .und auf die Lagerung zu

beruhren, welchen man dem Granite, wenn man der dar-

gelegten Yorstellung, — die der Anerkennung, wenn nicht

des Granites, so doch granitischer Gesteine als der eigent-

lichen Grundfelsen der Erde ziemlich gleichkommt — zu-

stimmen will, wird einraumen mussen. Die emporquellen-
den Granitmassen haben auf die Decke und das. Neben-
gestein eine doppelte Wirkung ausgeflbt : erstens eine durch

Hitze und stoffliche Einwirkung und zweitens eine durch

Druck metamorphosirende. Desgleichen wirkte die Decke
und das Nebengestein auf den Granit zuruck, die Verhart-

ung ev. Krystallisirung beeinflussend und Gegendruck aus-

ubend. Betrachten wir speziell das Verhaltniss zum Gneiss.

Durch Einwirkung des Granites wurde derselbe massiger

und granitahnlich ; der Druck und Widerstand der auflie-

genden Schichten erzeugte im Granit eine schalig schieferige

Absonderung, wodurch seine peripherischen Partien gneiss-

ahnlich wurden. Dieser gneissahnliche Granit ist mit dem
unzweideutigen Granit durch eben so allmalige Uebergange'

verbunden, wie jener granitahnliche Gneiss mit dem un-

zweideutigen Gneiss, aber beide verschwimmen in einer
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Mittelzone, von welcher niemand im Stande ist auf Grund
des Aussehens des Gesteines zu entscheiden,, ob man es

hier mit Granit oder mit Gneiss zu thun habe und auch

'

das Mikroskop gibt hieruber keinen Aufschhiss. Dasselbe
gilt von manchmal oft recht ausgedehnten Quetschzonen
inmitten . der Granitmassen, von Fluidalerscbeinungen usw.
Belege hiefur bietet Bohmen genug, namentlich im Osten,

wo es in der Pfibislauer, Heraletzer und Humpoletzer Ge-
gend thatsachlich oft den Anschein bat, als ob in der
Tiefe anstehender Granit von seiner Gneisshulle noch nicht

':

ganz entblosst sei (S. 597). In alien splchen und ahnlichen • -ja

Fallen liegt die Entscheidung bei der Stratigraphie, welche
|

aber haufig in die Lage kommen wird, ihr Unvermogen ein- ,-j

zugestehen. Ware es nicbt rathsam unter solchen Umstan- '

j

den den Begriff Granitgneisse mit der ausdrucklichen
*

Definition einzufubren, dass dieselben ini Allgemeinen ge- j

netisch junger als die Gneisse schlechtweg sind? Vom . :i

Grundgebirge braucben sie freilich nicht getrenfit zu werr . j

den, weil dasselbe ja zur Ganze ein Metamorphosirungs-
J

product ist, dessen petrographisch gleiche Glieder an ver- |

schiedenen Punkten der Erde von sehr verschiedenem Alter , .

J
sein kOnnen. Die Parallelisirung der Glieder des Grund-

;<|

gebirges in verschiedenen Gebieten kann naturlich erst ver-
|

sucht werden, wenn der Ursprung derselben ermittelt und
. ;|

die umwandelnden Einflusse in Bezug auf Eintritt, Dauer
und Gewalt fur jede Erdscholle nach Mdglicbkeit festgestellt

sein werden. Sie bildet eine der Aufgaben der Geologie

der Zukunft.

Bezuglich des Einflusses des Granites auf die Lager-

ung geniige die Bemerkung, dass derselbe mit Unrecht ganz

in Abrede gestellt werden wiirde. Die gehobenen Schicht-

gesteine mussen sich docb unbedingt an den empprgepress-

ten Granit anschmiegen, einerlei, ob derselbe die Ursache
der Hebung war, oder in einen Hohlraum wahrend dessen

Bildung hineingepresst wurde, weshalb man denn auch nach
erfolgter Abtragung der Decke das Streichen der Schichten

dem Umrisse des Granitstockes vollkommen angepasst fin-

den wird. Dies gilt in jedem Falle, wenn auch manchmal
nur in der Nahe des Granitstockes. Weil jedoch Schichten-

streichen, Faltung und Langsrichtung der Granitkerne durch

dieselbe gebirgsbildende Ursache bewirkt werden k6nnen,

so ist freilich diese der letzte und eigentliche Grund. der
Lagerung im Allgemeinen, wahrend in untergeordneten Ein-
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zelnheiten der Einfluss des Granites auch in diesem Falle

nicht besjxitten werden kann.
Von sanstigen Eruptivgesteinen sind gewisse Porphyre

erwiesenerweise altpalaeozoisch. Es sind zunachst jene,

welche die cambrischen und silurischen Gesteine durchsetzen,
aber nirgends in das Carbon eindringen. Bei anderen Vbr-

.kommen gebrieht es an solchen Grunden und man kann
das gleiche Alter derselben nur auf gewisse Analogien ge-

stutzt vermuthen. Alle Porphyre, die hier in Betracht kom-
men, bildeh theils Gange, theils Stocke, deren Streichen die

nordOstliche Richtung einh&lt und von welchen dasselbe

gilt, was vom Granite gesagt worden ist. Der grosse Pur-

glitz-Rokytzaner Porphyrzug (S. 696) erweist sicb als erst

durch spatere Erosion entblosster Stock und dasselbe gilt

von mehreren sudlicheren Vorkommen, die gegenwartig nur

erst in geringen Partien zu Tage treten. Bezeichnend fur

dieselben ist, dass sie direct vom Gambrium und Untersilor

uberlagert werden. Es erhellt daraus, dass die Auspressung
des Porphyrmagmas zum Theile schon vor der Ablagerung
des Gambriums erfolgt war. Da jedoch die Phyllite, welche

das Purglitzer Porphyrmassiv einschliessen, in der Contact-
zone metamorphosirt worden sind (S. 981), so fallt die

Haupteruption des Porphyres, mag sie nun intrusiv oder

effusiv gewesen sein, zwischen Phyllit und Cambrium. Spa-
ter ist der Porphyr von Diabasgangen durchsetzt worden
und schliesslich scheinen Nacbschube von Porphyr erfolgt

zu sein (S. 699.)

Ob auch gewisse Diorite dem alteren Palaeozoictun
angehoren, ist zwar wahrscheinlich, aber schwer zu ent-

scheiden. Dagegen ist es sicher, dass viele Diorite Mittel-

bohmens jiinger als das mittelbdhmische Granitgebirge (vergi-

S. 772), also mindestens mittelpalaeozoisch sind.

Alle im Vorstehenden skizzirten Thatsachen, welche
mit der hauptsachlichen Entwiekelung des Silur- und De-

vonsystemes in Bdhmen zusammenhangen, simi auf tangen-

tiale und verlicale Bewegungen zuruckzuMhren, die durch von
Sfldost wiikenden Druck hervorgebraeht wurden. Derselbe

ist aber nicht der alleinige Ausdruck der Spannungen, welche
in der bdhmischen Masse herrschen, sondern schon zu Be-
ginn der palaeozoischen Epoche machte sich, wenn auch
zunachst nur in untergeordnetem Masse, eine von Sudwest
gegen Nordost gerichtete tangentiale Bewegung geltend,

welche die Hebung des dem Bohmerwalde naher gelegenen

Digitized byGoogle



Palaeozoische Zeit. 1487

Theiles der Ablagerungen gegenuber ihrer nordlicheren Ver-
breitung bewirkte, wahrscheinlich den Einbruch der Ver-
bindung zwischen dem westlichen Urschiefef- und dem
Jescbkengebirge zu Stande brachte, und den theilweisen
Aufstau des Riesen- und Adlergebirges (S. 519), sowie
einiger sudlicherer Parallelfalten verarsachte. Dlese vorcar-
bonischen Gebirgsandeutungen gediehen freilich erst spater

zu ausdrucksvollen Zugen im Gesammtbilde BShmens. Dies »

Alles erfolgte bedeutend langsamer als die von Sudosten
her verarsachten Einklemmungen, Bruche und Senkungen.
Allmalig wurde die vollkommene Abtrennung des bOhmi-
scben Theiles von den sudlichen und westlichen Gebieten
des Silur-Devonmeeres durchgefuhrt, dann erfolgte der Ruck-
gang des Meeres nach Norden, und endlich die ganzliche

Trockenlegung der altpalaeozoischen Ablagerungen.
Nun erst konnten Verwitterung und Abtragung im Ver-

eine mit den tektonischen Vorgangen recht fur die Verklei-

nerung des Umfanges der Ablagerungen und deren Zerstuk-

kelung sorgen. Zuerst scheinen die ndrdlfchen Gebilde (des

Jeschkengebirges) von den anderen abgetrennt worden zu
sein, dann die Skrejer Partie, dann die Scholle des Eisen-

gebirges, dann die Stucke, von welchen in den ostlichen

isolirten Silurinsebi (S. 993) sparliche Reste erhalten ge-

blieben sind, sowie die westlichen Inseln des Krusna Hora
und der anderen dortigen Berge (S. 881). Dass dabei auch
das archaeische Grundgebirge vop Abtragung nirgends ver- *

schont blieb, wo es zu Tage trat, versteht sich von selbst;

und so finden wir BOhmen um die Mitte der palaeozoischen
Zeit fast in seiner ganzen Ausdehnung als trockenes Land,
dessen Oberflachenbeschaffenheit allerdings von der jetzigen

unterschieden war. Sudbohmen war ein Hochplateau, der

BOhmerwald und Bohmische Wald Hochgebirge, das b6h-
misch-mahrische Hochland von ausgepragten Gebirgswellen

durchzogen, das mittelbohmische Granitgebirge . noch nicht

von seiner, scharfkantige Rucken bildenden Phyllitdjecke

entbldsst, das Urschiefergebirge gegliederter und von weit

bergigerem Charakter als jetzt, das Waldgebirge und Kalk-

steinplateau dagegen noch von einfSrmiger Oberflachenbe-

schaffenheit, das Karlsbader Gebirge ein hohes Plateau mit
gegen Nordosten gerichteter Abdachung, und jenseits eines

grossen Einbruches das Jeschken- und Isergebirge sanft anstei-

gend, das westliche Erzgebirge und Fichtelgebirge als Theile

des flachen nOrdlichen und westlichen Vorlandes der Hoch-
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wefle des Earlsbader Gebirges, wenig uberragt vom ostlichen

Erzgebirge, welches sammt den angrenzenden Gebieten ge-

genuber dem Karlsbader Gebirge und Bohmerwalde Tief-

land war, das Riesen- und Adlergebirge breite, flache Pla-

teaus und das Eisengebirge kaum angedeutet. Trotz dieser

orographischen Verscbjedenheiten kann wohl eher nber-
raschen, wie ahnlich das Bohmen der mittleren palaeozoi-

schen Zeit dem heutigen B6hmen war, als der Unterschied
beider. Viel tragt dazu der Umstand bei, dass Bohmen
damals fast ganz Festland war; denn nur bezuglich des jetzt

vom westlichen Kreidesandsteingebirge eingenommenen Ge-
bietes verl&sst uns die Sicherheit, mit welcher wir von sonst

alien Landestheilen behaupten durfeh, dass sie vom Meere
frei waren.

Dafur waren weite Flachen von Binnenseen bedeckt,

von welcben in der Carbbnzeit zwei durch Grdsse hervor-
ragen. Es ist erstens der ausgedebnte, wahrscheinlich von
einzelnen Inseln unterbrochene, sonst aber zusammenhan-
gende See, welcher sich vom Fusse des Bohmischen Wal-
des uber Mies, Merklin, Pilsen, Radnitz, Beraun, Rakonitz,
Kladno, Welwarn, — also uber weite Strecken des mittel-

bohmischen Urschiefergebirges und des Silurgebirges ans-

breitete ; und zweitens jener See, welcher im Nordosten des

Landes aus Schlesien nach Bohmen herubergriff. In diesen

Seen strfimte ein Theil der Gewasser des Fesyandes zu-

sammen. Theils durch die Ablagerung von Sedimenten,
theils durch fortdauernde Senkungen, was insbesondere vom
Landstrich entlang der Erzgebirgsfalte gilt, warden positive

Bewegungen der Strandlinie dieser Susswasserbecken erzielt,

und so finden wir die carbonischen Gebilde (S. 1083) nicht

nur von postcarbonischen bedeckt, sondera die permischen
Ablagerungen (S. 1144) erstrecken sich zum Theile nament-
lich im Nordosten des Landes sehr weit uber die Umrisse
des Carbons hinaus. Ausserdem wurden durch fortschrei-

tende Erosion an geeigneten Terrainstellen beckenartige Aus-
weiterungen von Flusslaufen geschaffen, welche mit permi-

schen Ablagerungen ausgefullt wurden. Diese Annahme
halte ich fur unbedingt nothwendig, um die Verbreitung des

Postcarbons in kleinen Ablagerungspartien uber fast das
ganze bdhmisch-mahrische Hochland, sowie einen Theil des

Eisengebirges, Urschiefer- und Granitgebirges zu erklaren.

Denn sollten alle die mehr minder geringfilgigen Permvor-
kommen (S. 1179 bis 1186) der genannten Gebirge Theile
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einer ursprunglick zusammenhangenden Erstreckung sein,

.

so durften sich doch wohl mehr solcher Inseln und Insel->

chen erhalten haben, wie wir aus den fiber das Phyllit- und
Silurgebirge verstreuten Ablagerungsresten des Carbons, so-

wie aus den ausgedehnten Postcarbonablagerungen im west-
lichen Landestheile ersehen, wo die Abwaschung, bei sonst
gleichen Verhaltnissen, doch nicht so auffallend geringer fcein

konnte als im Ostlichen Gebiete.

Uebrigens spricht noch ein anderer uberzeugender Ura-
stand dafur, dass die im Allgemeinen von Sud nach Nord
gerichteten Erstreckungszonen des Postcarbons in der 6st-

lichen Landeshalfte nicht im Zusammenhange standen : nam-
lich die Thatsache des Auskeilens der Permbildung am Fusse
des Adlergebirges in westlicher Richtung, derzufolge schon
W von Skalitz die Kreidegebilde direct auf dem Urgebirge
aufliegen (S. 1209). Diese Thatsache beweist zunachst, dass
sich das Perm nur in Gestalt eines breiten Streifens entlang
des Adlergebirges bis nach Mahren hinzieht, lasst es aber
zugleich wahrscheinlich erscheinen, dass ein ahnlicher Strei-

fen, unbestimmt ob im Zusammenhange, oder ob nur in

Gestalt von einer Reihe durch Wasserlaufe mit einander
verbundener Becken, sich aus der Budweiser Gegend uber
Tabor, Diwischau, Schwarz Kosteletz, Bdhmisch Brod und
weiter etwa in der Richtung uber Nimburg, Rozdialowitz

und Jifiin erstreckte, wo er sich an das grosse Permgebiet
am Fusse des Riesengebirges anschloss.

Wenn man hienach auch von der Annahme. eines rie-

sigen Susswasserbeckens, welches sich zur Permzeit vom
Riesengebirge bis Budweis im Zusammenhange ausgedehnt
haben soil, * absehen muss, so bleibt doch die Gleichartig-

keit der Ablagerungsverhaltnisse, welche sich in der Ueber-
einstimmung der Gesteinsbeschaffenheit und Schichtenfolge

documentirt, ein Beweis fur die engere Zusammengehflrig-
keit dieser ostlichen Postcarbonablagerungen Bdhmens (S.

1206). Man kann sich wohl vorstellen, dass sich im Nord-
osten des Landes und dem angrenzenden Schlesien am
Meeresstrande buchtfOrmig ein grosses Sflsswasserbecken

ausbreitete, welches seine Hauptzufliisse von der H6he des

bOhmisch-mahrischen Hochlandes her erhielt. Die Braunauer
Permgebilde lagen dem Meere am nachsten, vielleicht fast

in der Mischzone des Meeres- und des sflssen Wassers,

woraus sich die palaeontologischen Verhaltnisse dieses Vor-
kommens erklaren wurden (S. 1208).

Katxtr, Gtoologie ron BOhmen. W
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Bezuglich der westb6hmischen Ablagerungen des Car-

bonsystemes besitzen wir keine solche Beweise der Nahe

des Meeres, wie im Nordosten des Landes, wo bekanntlich

in Schlesien marine Formationsglieder nicht zu weit von

der bdhmischen Ausdehnung entwickelt sind. Es ist aber
'

nicht ganz unmdglich, dass auch in den westlichen Theil

des'jetzigen Sandsteingebirges eine Meeresbucht aus S.\ch-

sen, wo am Nordrande des Lausitzer Gebirges marines Perm

vorhanden ist, nach Bohmen herubergegriffen habe. welche

freilich nicht' zu weit in das Land hineingeragt haben konnte.

In der That scheint der palaeontologische Gharakter des

Schlaner Gebietes eine Annaherung an die Braunauer Ver-

haltnisse zu verrathen, allein Bestimmteres kann vorlaufig

hieriiber noch nicht mitgetheilt werdeu.
Ueber die klimatischenVerhaltnisse der Garbonzeit und

fiber die Bildung der Steinkohlenflotze, welche in BOhmen

ebensowohl im Postcarbon, als in echt carbonischen Abla-

gerungen vorhanden sind, gedenken wir uns nicht iu ver-

breiten, weil zur L6sung dieser allgemeinen Fragen in B6h-

men kaum neue Thatsachen beigebracht werden konneo.

Wohl aber lasst B6hmen in Bezug auf Verbreitung und Aus-

bildungsweise der KohlenflStze gewisse Unterschiede von

manchen anderen Steinkohlenvorkommen erkennen. So er-

gibt sich aus den S. 1177 erOrterten Thatsachen, dass die

kohlenliefernden Waldungen mit ihren zahllosen riesigen

Schachtelhalmen. Barlappgewachsen und Farnen sich zumal

in der Carbonzeit nur am Rande der Becken ausbreiteten,

wo sie in dem von seichtem Wasser bedeckten Boden wur-

zelten. Von den flachen Terrainrucken wurden Pflanzen-

theile in die ebenfalls vom Dickichte bewachsenen Mulden

herabgeschwemmt, woraus sich die grOssere FlStzmachtig-

keit in «olchen Terrainvertiefungen, sowie das zuweilen gam-

liche Fehlen des FlCtzes auf den Rucken des Grundgebirges,

welche dasselbe abzuschneiden scheinen, erklart Im Laufe

der Jahrtaus^nde wurden die angehauften Ablagerungen

vegetabilen Materiales von durch reichliche Wasserzuflusse

I
herbeigeschwemmten Gerdll-, Sand- und Thonmassen be-

;• deckt, auf welchen sich, wenn die Zuflusse sparlicher wur-

r. den, oder der Abfluss der Becken sich ausgiebiger gestaltete.

|
abermals eine Sumpfvegetation entwickeln konnte, welcher

| Vorgang sich nach Umstanden mehrmals wiederholte. Die

nur wenige cm machtige Nfirschaner Plattelkohle und Kou-

nover Schwarte ist wohl das Ergebniss momentaner Ueber-

T
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fluthungen, durch welche nicht nur Pflanzendetritus, son-
dern auch Stegocephalen und andere Thiiere vom Festlande
hefbeigeschwemmt wurden. In der jungeren Permzeit scheint

im westlichen Verbreitnngsgebiete eine Versumpfung ein-

getreten zu sein, welche einen gleichmassigen Pflanzenwuchs
und demgemass die Bildung eines aUsgedehnten, uberall

ziemlich gleich machtigen KohlenflStzes, bewirfete.

Hochbedeutsam ist die Carbon- und Postcarbonzeit

dadurch, dass uns hier zueret Bewohner des Festlarides ent-

gegentreten. Wohl wissen wir, wie oben S. 1471 dargelegt

wurde, mit aller wunschenswerthen Sicherheit, dass schon
zur Zeit der Ablagerung der altesten cambrischen Schich-

ten ein Theil BOhmens Festland war; allein wir besitzen

gar keinen Anhaltspunkt fur die Beurtheilung der Beschaf-

fenheit des Landes und seiner Flora und Fauna, sondern
miissen uns mit der Kenntniss der Meeresbewohner begnu-
gen. Erst um die Mitte der palaeozoischen Epoche veran-

dert sich die Scenerie mit einem male: vor unser Auge
wird ausschliesslich Festland geruckt und eine reiche Flora,

sowie hCchst interessante Fauna tritt uns entgegen. Wir
sehen weite Landstriche von flachen Sflsswasserbecken eia-

genommen, die von dunklen traurigen Waldungen und Dik-

kichten nach unseren jetzigen Begriffen meist unschOner
Baume und sonstiger Pflauzentypen umrandet werden. In

den grfisseren Wasserbecken leben verschiedene Fische, in

den Flussen und Bachen oder in zeitweise austrockneodea
kleinen Becken Lurchfische und Krebse, am Lande Stego-

cephalen, mancherlei Insecten, Spinnen, Scorpione und
Wurmer.

Bezuglich der Flora theilen die Postcarbonablagerun-

gen Bdhmens die charakteristische Eigenheit anderer Perm-
gebiete, dass einige Pflanzenreste lebhaft an Formen der

mesozoischen Zeit erinnern. Es sind namentlich Arten von
Sagenopteris und Taeniopteris*), welche freilich in Bohmen
nur wenig verbreitet sind. Man kOnnte sich versucht fuhlen

diese Vorkommnisse zusammen mit dem Auftreten von Ge-
rdllen in gewissen postcarbonischen Kohlenflotzen (S. 1 167)
.als Anzeichen einer permischen Eiszeit in Bohmen zu deu-

ten, was thatsachlich geschehen ist. Einer solchen Annahme
fehlt es aber durchaus an der genugenden Begrundung,

*) Vergl. D. Stur, Die Lunzer-Flora in den „older Mesozoics

beds of the Coal-Field of Eastern Virginia." Verb. d. k. k. geol. R.-A.,

1588, pag. 203.
94*
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genau so als wenn man sich zur Behauptung versteigen

wollte, die Gerfille seien vom Hiramel gefallene Steine (Stein-

meteorite), die sich in den Kohlensumpf eingegraben haben.
Thatsache ist, dass von unzweideutigen Spuren einer Eis-

wirkung im bohmischen Perm gar nichts bekannt ist;

dagegen fehlt es nicht an Anzeichen, dass die Gerolle in

die Kohlenlager eingeschwemmt worden sind. Hiefur spricht

namentlich der Umstand, dass sie mit einer eng anliegenden
Eohlen- oder Eisenkieskruste bedeckt sind und mitten in

der Kohle eingebettet liegen. Entweder mussen sie in die

Kohle hineingepresst worden sein, was an Verwerfungen
vielleicht moglich ware, oder sie mussen zugleich mit dem
Pflanzendetritus des Kohlenflotzes abgelagert worden sein,

was bei einer starkeren Fluth leicbt moglich war. Diese

letztere Ansicht ist wahrscheinlicher und lasst sich auch
durch andere Belege stutzen. Sollten ubrigens im Post-

carbon BOhmens wirklich Spuren der Eiswirkung vorhanden
sein, so durfte man dieselben wohl am ehesten in den un-

teren permischen Gonglomeraten nachweisen kfinnen, ohne
dass die Gerolle aus der Steinkohle etwas mit derselben

zu thun haben mtissten.

In die carbonische Zeit fallen Eruptionen von Porphy-
ren und Melaphyren (S. 1212, 1214), die von ziemlich ver-

schiedenem Alter sind. So scheinen gewisse Porphyrvor-
kommen dem jungeren Postcarbon anzugehdren, wahreod
andere bestimmt alter als die Permablagerungen sind; und
von Melaphyren erfolgten in gewissen Zeitraumen nach ein-

ander funf Ergflsse. Die Streichungsrichtung der Eruptions-
spalten schmiegt sich dem herrschenden Schichtenstreichen

an und ist auf dieselben dynamischen Ursachen zurQckzu-

fuhren.

Mit dem Schlusse der palaeozoischen Zeit tritt in der

geologischen Entwickelung Bohmens eine Lucke ein : es fehlt

hier das ganze Triassystem und auch das folgende meso-
zoische System, der Jura, ist nur durch seine jungste For-

mation mit ganz geringfugigen Vorkommen vertreten. Was
geschah in Bflhmen wahrend der gewiss sehr langen Bild-

ungszeit dieser Systeme? — Wir wissen hieruber kaum
mehr als Vermuthungen aufzustellen. Ziemlich sicher ist

nur, dass zur Triaszeit fast ganz BOhmen vom Meere fret

war; denn ware dies nicht der Fall gewesen, so mQssten

sich wohl irgendwo wenigstens Reste der betreffenden Ab-

lagerungen erhalten haben. Dies ist aber nirgends der FalL
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Deshalb ware es jedoch immerhin mflglich, dass unter der
machtigen Sandsteindecke des westlichen Kreidegebirges

in unzuganglichen Tiefen Triasgebilde vorhanden sein kfinn-

ten, die sich in einer von Sachsen herfibergreifenden schma-
len Meeresbucht (vergl. S. 1488) abgelagert haben wOrden,
und eben weil wir dies nicht zu entscheiden vermfigen,
dflrfen wir auch nur behaupten, dass fast ganz Bohmen
zur Triaszeit Festland war.

Dasselbe kann stellenweise von Inlandsbecken bedeckt,

und muss von Wasserlaufen durchzogen worden sein; die

Ablagerungen derselben sind aber nicht erhalten geblieben,

es sei denn, dass man ihre Ueberbleibsel in den obersten
Schichten, welche jetzt allgemein zum Perm einbezogen
werden, zu suchen habe, welche Auffassung in der That
einmal bezfiglich der Gebilde am Fusse des Riesengebirges
zu begrfinden versucht worden ist. Auch vom alteren Jura
ist in BQhmen keine Spur vorhanden (vergl. S. 1230), daffir

sind die erhalten gebliebenen geringen Dogger- ? und Malm-
reste von grosser Wichtigkeit.

Dieselben besitzen mit dan sachsischen, baierischen,

mahrischen (ausserkarpathischen) und schlesisch-polnischen

Juravorkommen, sowie mit jenen des Ostlichen Deutschlands,
Innerrusslands und Sibiriens viele ubereinstimmende Merk-
male, durch welche erwiesen wird, dass in alien diesen
Gebieten um die Mitte der Jurazeit eine Transgression ein-

trat und dass alle diese Gebiete mit einander verbunden
waren. Die Verbindung fand theils auf der Nordseite der
Sudeten, theils fiber Sachsen, um den Harz und die Sfid-

seite der bohmischen Masse herum statt *), so dass der vom
jetzigen ostlichen Ereidesandsteingebirge eingenommene Theil
BOhmens trockenes Land blieb und mit dem flach fiber das
Meeresniveau aufragenden Jeschken- und Riesengebirge die

bdhmische JurabucM im Osten begrenzte. Das Lausitzer— oder um in BShmen zu bleiben — das Rumburg-Hains-
pacher Gebirge (S. 443) wurde nach und nach ganz, oder
bis auf Inseln vom Jurameere bedeckt und der Transgres-
sion desselben, d. h. der Brandung des vordringenden Mee-
res ist wohl wesentlich die Abhobelung dieses Gebirges zu-

zuschreiben. Eine Ueberfluthung fast des ganzen vom jetzi-

gen Kreidegebirge eingenommenen Bereiches von der sach-

sischen Grenze bis gegen Prag im Sfiden, und bis Walden-

*) Vergl. E. Suess, Antlitz d. Erde, I. Bd. 1885, pag. 275.
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burg und uber Glatr hinaus im Osten, durch das Jurameer
und die Verbindung dieses letzteren mit dem mahrischen Ab-
lagerungsgebiete durch eine Strasse, wie Bbuder **,) an-
nimmt, ist aber . sehr unwahrscheinlich, weil eben in dem
Gebiete, uber welches die Verbindung stattgefunden haben
sollte, erwiesenerweise die Kreideschichten entweder direct

auf Urgebirge oder auf permischen Gebilden abgelagert sind

(vergl. S. 1489), so dass sich mit Bestimmtheit folgern lasst,

dass eventuelle Tiefbohrungen, von welehen man sich die

Auffindung von Juragebilden im Liegenden der Kreideab-
lagerungen versprechen zu kdnnen glaubte, im ostlichen
Theile des Sandsteingebirges zu keinem anderen Resultate
fuhren wurden, als die naturlichen, bis zum archaeischen
Grundgebirge reichenden EntblOssungen. Diese Erwagungen
sind durchaus nicht hinfallig wegen des Vorkommens ge-

wisser Brachiopoden und Bivalven in den bdhmischen und
mahrischen Juragebiiden, welche in Schlesien und Sachsen
noch nicht gefunden worden sind und deshalb die einstige

unmittelbare Verbindung der beiden ersteren Gebiete be-

weisen sollen; denn weshalb musste denn gefolgert werden,
dass die Bdhmen und Mahren gemeinsamen Brachiopoden-
arten gerade aus einem Gebiete in das andere zugewandert
seien? Ist nicht vielmehr anzunehmen, dass, wenn schoa
an eine Zuvvanderung gedacht werden muss, dieselbe in

beide Gebiete aus dem offenen Jurameer von Siidwesten

her erfolgte? — Uebrigens sind die bOhmischen Jurareste

vielleicht doch zu gering, als dass derartige Schlusse auf

Grund noch so genauer Durchforschungen derselben nicht

etwas gewagt erscheinen kdnnten Man iann sich schon
aufrichtig freuen, dass es gelungen ist sicherzustellen, dass

die behmische Jurafauna eine Tiefseefauna war, und deren

allgemeine Verwandschaftsbeziehungen zu ermitteln.

In zweiter Beziehung ist der Jura BShmens (und Sach-

sens) eben so wichtig als interessant wegen seiner Lager-

ungsverhaltnisse, auf welche wir weiter unten zuruckkom-
men werden.

Am Schlusse der Jurazeit sehen wir Bdhmen wieder

als Festland, denn die zwei untersten Formationen des fol-

genden Kreidesystemes (S. 1236) fehlen hier eben so wie

im benachbarten Sachsen, Schlesien, Mahren und Baiern

Dann aber erfolgte eine gewaltige Transgression, welche

*) Sitzher. d kais. Akad. Wien, XCHI, 1886 und Lotos N. F. VII,

1886, cit. auf S. 1231.
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sich weithin ausbreitete, so dass der grosste Theil der b6h-
mischen Masse vom' Meere fiberfluthet wurde. Natfirlich

geschah dies nicht auf einmal oder ruckweise, sondern all- . .

malig. In Folge dessen drang auch die Meeresbrandung
nur allmalig vorwarts und richtete durch Abschleifung des
ehemaligen Festlandes die Unterlage fur die sich bildenden
Kreideablagemngen her, welche nun flach transgredirend

auf den KOpfen mehr minder steil aufgerichteter archaei-

scher und palaeozoischer Schichten ruhen. Die Uferlinien

des Kreidemeeres mussen stellenweise weit fiber die heutige
Umgrenzung des Sandsteingebirges (S. 1244) hinausgegriffen

haben, namentlich im Nordwesten des Landes am Fusse des
Erzgebirges, dann sudlich von der Elbe zwischen dem Gra-

nit- und Eisengebirge. Leider haben sich besonders in letz--

terem Gebiete nur geringe Reste mariner Kreideschichten
erhalten, so dass es unmoglich ist die sfidliche Grenze der
Tpansgression einigermassen verlasslich festzustellen. Als'

ziemlich sicher kann indessen angenommen werden, dass

SQd- und SudwestbOhmen zur Kreidezeit vom Meere froi

blieb, . sowie dass das Erzgebirge, Jeschkengebirge, Rieseri-

gebirge', Heidelgebirge und theilweise auch Adler- und Eisen-

gebirge als Inseln fiber das Meer aufragten, Welches sich

im Osten fiber Landskron, B6hm. Trubau und Polifika fiber

die Landesgrenze hinaus nach Mahren erstreckte.

Es entsteht die Frage nach den Ursachen dieser be- \
deutenden Transgression. Die Hauptursache mag wohl in •

\

dem Zusammenbruche von Gontinenten zu suchen sein, die
|

grosse Theile der heutigen Oceane einnahmen und durch i

ihr Untersinken naturgemass ein ihrem Volum entsprechen- -l,

des Steigen des Meeresspiegels bewirken mussten. Eine
|

zweite uud in unserem Falle anscheinend wesentlich bethei- '4

ligte Ursache beruht aber in Senkungen der uberflutheten . $
Gebiete.- Beide Ursachen mOgen in vielen Fallen gleich- 4

zeitig wirksam gewesen sein, denn es ist ja eine nothwen- '~\

dige Annahme, dass so gewaltige Vorgange, wie der Zu- • -|

sammenbruch • ganzer Continente, sich auch in den anderen %

Schollen der Erdrinde auf eine Weise aussern mussen, und \

es ist Aufgabe der Geologie den Zusammenhang zwischen
den grossen, die Hauptzfige der ganzen Erdoberflache be- j

einflussenden, und gewissen, auf kleine Gebiete beschrank-
j

ten Erscheinungen feststellen zu trachten. Die vermuthlichen
'

Senkungen im Bereiche des bflhmischen Kreidegebirges aus-
. i

sern sich als- Ergebnisse eines von Sudwesten wirkenden
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Druckes und durften am grossten im westlichen und Osl-

lichen Theile des Gebirges, relativ am geringsten im roiUle

ren Theile gewesen sein. Allenfalls ist der vom Sandstein-

gebirge eingenommene Landestheil ein Gebiet wiederholter

Senkungen.
Die durch die Abrasionswelle *) des vordringenden

Kreidemeeres zerstorten und zerriebenen grossen Gesteins-

massen lieferten das Material zur Bildung der Kreideabla-

gerungen und es konnte der genauen Untersuchung gewisser

grober Kreidegesteine vielleicht gelingen den Ursprung der

Bestandtheile derselben zu ermitteln, woraus man unter

Umstanden recht gut begrundete Schlusse uber den Dmfang

der Transgression ziehen konnte. (Vergl. S. 1262). Umge-

kehrt bei den feinkflmigen Gesteinen ist der zum Theile

organogene Ursprung, wie bei Tiefseeschlammen, nichtschwer

zu beweisen, woraus ersichtlich ist, dass die Petrographie

der Sedimente zur Erkenntniss der Entstehungsweise der-

selben, als auch zur Feststellung verschiedener Tiefenzonen

in den einseitigen Meeren viel beitragen kann.
Der palaeontologischen Durchforschung der Schichten-

stufen unseres Kreidesystemes verdanken wir einen vorliu-

fig befriedigenden Ueberblick di s Lebens im bdhmischen

Kreidemeere, welcher indessen die anderwarts gewonnenen
Vorstellungen von der damaligen Fauna nicht zu beeinfiussen

vermag. Fische sind die herrschenden Wirbelthiere. Die

S. 1328 angefuhrten vermeintlichen Vogelreste {Cretorm
Hlavdci Fr. Fig. 953) sollen einem Pterodactylus angehoren

konnen und bei Michelob sind Reste gefunden worden. die

einein Plesiosaurust zugeschrieben werden. Von niederen

Thieren sind besonders die Gephalopoden, Krebse und Echi-

niden von Wichtigkeit. Weitere eingehende zoopalaeonto-

logische Studien versprechen so manche Resultate. welche

sich bei einer umfangreicheren Schilderung der geologischen

Entwickelung des Landes sehr berucksichtigungswerth er-

weisen kOnnen. Schon jetzt vermag man theils auf palae-

ontologische, theils auf petrographische Griinde gestutzt in den

Korytzaner Schichten (S. J 274) Strandgebilde, in den Iser-

schichten (S. 1319) und Chlomeker Schichten (S. 1336)

Bildungen des seichteren, und inxlen Weissenberger (S. 1290).

Malnitzer (S. 1307), Teplitzer (S. 1310) und Priesener Schich-

*) F. v. Hichthofen, Fuhrer f. Forschungsreisende. Berlin 1886,

pag. 353.
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ten (S. 1330) Bildungen des tieferen Meeres zu erkennen,
allerdings nur im grossen Ganzen, wShrend sich im Ein-
zelnen in jeder Schichtenstufe Faciesunterschiede geltend
machen, die auf Ablagerung ia verschiedenen Tiefen binzu-
weisen scheinen, freilich aber auch zum Theile vielleicht

durch local erhohte Zufuhr entsprechenden Materiales vom
Festlande- erklart werden konnten. Einen Beleg, wie weit
klastische Sedimente und uberhaupt vom Festlande stam-
mende Theile in das tiefe Meer hineingetragen werden kon-
nen, bietet das Vorkommen von Pflanzenresten in wahr-
scheinlichen Tiefenbildungen des Ereidemeeres.

Die Flora des bobmischen Kreidefestlandes (S. 1272)
ist so genau bekannt, dass man sich von dem Aussehen
des damaligen Pflanzenwuchses eine wahrscheinlich bis in's

Detail zutreffende Vorstellung zu bilden vermag. Freilich

fiber den Standort der das bOhmische Festland zur Ereide-

zeit verschOnenden Walder konnen uns die versteinerten

Reste keinen Aufschluss geben. Denn dieselben sind zu-

sammengeschwemmt und vielleicht von weit her zusammen-
getragen zugleich mit dem feinen Schlamm, in welchen sie

eingehullt wurden. Grossere Anhaufungen von Pflanzen-

detritus an den Mundungen der Flusse und Bache gaben
Veranlassung zur Entstehung der schwachen KohlenflOtze

der Perutzer Schichten (S. 1260), und man darf, wenn sie

in nachweislich ungestortem Verbande mit marinen Schich-
ten befunden werden, diese Kohlenschmitzen, welche Delta-

bildungen vorstellen, als feste Punkte zur Reconstruction
des einstigen Meeresstrandes ansehen; aber allerdings nur
in dem angedeuteten Falle, weil ja der Kohlenbildung giin-

stige Verhaltnisse auch in vom Meere entfernten Silsswasser-

becken der Kreidezeit geherrscht haberi kdnnen. Ueberhaupt
muss man sich bei alien Deductionen, die man aus dem
petrographischen und palaeontologischen Gharakter der Pe-
rutzer Schichten ableiten will, stets vor Augen halten, dass

diese Schichtenstufe nicht nur die Randgebilde des boh-
mischen Ereidemeeres, sondern uberhaupt alle Susswasser-
ablagerungen der Kreidezeit einschliesst und dass dieselben

daher nicht durchwegs cenomanen Alters sein mils sen,
sondern zum Theile selbst bedeutend jiinger sein k 6 n n e n.

Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn die in turonen
Schichten sporadisch vorkommenden Pflanzenreste (Vele-
novsky fuhrt neuestens an: Microzamia gibba Gda. und
Cunninghamia elegans Gda., beide ident mit der Vyserowi-
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tzer Arten, sowie Blatter von Eucalyptus, Sequoia, GeiniUia)

vollkommen mit gewissen cenomanea Arten ubereinstimmen,

ebenso wenig als es uberraschen kfinnte, wenn nicht nur

im Senon, sondern auch schon in gewissen Perutzer Schich-

ten auffallende Anklange an die tertiare Flora angetroffen

werden raOchten. Es ware auch nicht unmdglich, dass urn-

fassendere Ausbeutungen der am meisten gegen Westen uod

Suden vorgeschobenen Partien der Perutzer Sctiichten iac-

tische Belege fur die theoretisch unanfechtbare Vermuthung,

dass den SQsswasserablagerungen der bohmischen Kreide

eine langere Bildungszeit zukommt als jeder der mariaen

Schichtenstufen und dass sie womoglich erst diesen letzte-

ren entsprechend genauer gegliedert werden sollten, zu Tage

ffirdern wiirde. Auf dieses wichtige Moment ware bei wei-

teren phytopalaeontologischen Studien im Bereiche der Pe-

rutzer Schichten, die ich noch nicht fur abgeschlossen halte,

nach Thunlichkeit Bedacht zu nehmen.
Sollte es aber gelingen unsere Kenntnisse der Flora

des Genomans, Turons und Senons noch so sebr zu erwei-

tern, so wird es doch nicht moglich werden, eine einiger-

massen vollkommene Uebergangsreihe von der cenomanen

in die oligocaene Flora in BShmen zusammenzustellen, weil

zwischen den jungsten Kreidegebilden und den altestea Ter-

tiarablagerungen Bohmens eine bedeutende Lucke bestehL

Indessen ist trotz alledem aus einem Vergleiche der Kreide-

flora mit der Tertiarflora Bdhmens zu ersehen, ' dass eine

allmalige Abkuhlung des Klimas eingetreten ist, denn in der

Kreide gibt es bei uns noch keine Baume und Straucher

mit jahrlichem Blattwechsel, welche im Tertiar so sehrver-

breitet sind. Ein auffallender Gharakterzug der bOhmischen

Kreideflora, wie sie sich nach den bisherigen Funden dar-

stellt, ist weiter der fast ganzliche Mangel an Monokotylen

(nur Butomites cretaceus Vel., S. 1274, geh6rt hieher!);

jedoch wurde das an und fur sich nicht zu dem Schlusse

berechtigen, dass dieselben, weil sie nicht haufig versteinert

gefunden werden, uberhaupt zur Kreidezeit selten waren.

Denn man kann sich wohl vorstellen, dass ein grosser Theil

der in den lettigen Schieferthonen stellenweise wirklich zahl-

losen Blatter, welchen gegenuber andere Pflanzentheile

sehr selten sind, in die schlammigen Sumpfe vom Wind

hineingetragen wurden, welcher Vorstellung sich wohl Nie-

mand verschliessen wird, wer die Blattanhaufungen iu den

Schieferthonen bei Vyserowitz, Kaunitz usw. an Ort und
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Stelle gesehen hat. Dies zugegeben, warden wir ans in der
Kreidezeit einem ahnlichen Schauspiele gegenuber befinden,

wie es sich uns gegenwartig am Saume eines Laubwaldei
oder in einem Parte im Herbste darbietet, wenrr der Wind
die entfarbten abgefallenen Blatter aafwirbelt und weithin

verschleppt, so dass oft die ganze Wasserflache eines in

der Nahe beflndlichen Bassins oder Teiches mit Blattern

bedeckt wird, die zu Boden sinken und im Schlamme be-

graben werden. Im Laubwalde und Parke gibt es Mono-
kotylen in Hulle und Fulle, dennoch wird man m den vom
Winde zusammengewebten Pflanzenresten selten Graser und
Seggen antreffen. Die abgestorbenen Theile dieser Pflanzen

vermodern meist an Ort und Stelle, und da somit die Verstei*

nerungsbedingungen nicht vorbanden sind, so konnen sie auch
nur in weit selteneren Fallen der sp&ten Zukunft erhalten

bleiben, als die Blatter der Dikotylen. Am ehesten kann
man dies noch von den Sumpf- und Schwertlilien voraus-

setzen, und in der That gehOrt ebeh ein Buto mites mit zu
den gemeinsten Erscheinungen der bohmischen Kreideflora.— Man sieht, dass der Mangel an Monokotylen an gewissen
Fundorten der an Blattabdriicken dikotyler Pflanzen uber-

aus reichen Perutzer Schichten auf naturliche Weise erklSrt

werden kann, ohne dass nothwendig ware, das Fehlen von
Monokotylen uberhaupt in der Kreidezeit vorauszusetzen.

Immerhin bleibt das sparliche Vorkommen derselben eine

auffallende Erscheinung und es ist wohl moglich, dass. sie

erst im Tertiar zu reicher Entwickelung gelangt. sind.

Geht man die einzelnen besser ausgebeuteten Fund-
orte der Kreideflora Bohmens durch, so erkennt man leicht,

dass die Verhaltnisse nicht. uberall gleich waren. An einigen

Orten (Vyserowitz, Kuchelbad u. a.) haben sich die Flusse

und Bache, deren Ablagerungen die Perutzer Schichten sind,

offenbar hauptsachlich durch Laubwalder, an anderen Orten

(Lippenz, Landsberg u. a.) durch Nadelw&lder geschlangelt

und haben die abgefallenen Reste des an den Ufern pran-

genden Pflanzenschmuckes fortgetragen und mit demmine-
ralischen Detritus und Schlamm an der Mundung in das

Meer, oder vielleicht zum Theile in Susswasserbecken ab-

gelagert, in welche auch- vom Winde Blatter verweht wur-
den. Dieser Vorstellung entspricht die schichtweise Anh&uf-
ung.bestimmter Pflanzenarten und die ganze Art und Weise
ihres Vorkommens in den lettigen Schieferthonen, sowie die

Einschwemmung von Stammstucken und Wurzelstdcken in
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den Sandsteinen, sowie auch das so auffallend sparliche

Vorkommen thierischer Reste in den Schichten (S. 1272)
am besten. Die Annahme, dass die betreffenden Walder
und Haine' eben an den Stellen gestanden hatten, wo heu-
tigen Tages die Pflanzenabdrucke gefunden werden, ist na-

tfirlich nicbt zulassig, wohl aber kann man jedem einzelnen

Fundorte entsprechende Florenbilder zusammen6tellen, wie
dies Velenovsktt mit viel Gluck versucht hat. Dieser Bo-
taniker erklart die Kreideflora Bflhmens fur eine entschieden
tropische Flora. In der That besass BOhmen zur Kreide-
zeit Eucalypten-, Hymenaeen-, Dammaren-, Platanen- und
Myrthenwalder, es besass baumartige Fame, Mammutbaume,
Sagobaume, NadelhOlzer, Schlinggewachse und andere Pflan-

zen, deren nachste Verwandten man heutigen Tages aus-

schliesslich in tropischen oder subtropischen Gegenden an-

trifft. Trotzdem ist der Schluss auf ein ausgesprochen tro-

pisches Klima Bohmens zur Kreidezeit wegen der den tro-

pischen Formen beigemengten Gewachse, welche, wie die

Magnolien und Epheu, sehr wohl im gemassigten Klima fort-

kommen, vielleicht nicht ganz unantastbar, wenngleich kei-

nesfalls zu bestreiten ist, dass damals in Bohmen eine be-
deutend hflhere Temperatur geherrscht haben muss als

heute. Geologisch besonders interessant sind die Anklange
an die jurassische, triassische, ja selbst carbonische Pflan-

zenwelt (Formen aus der Verwandschaft von Odontopteris,

Neuropteris, Sagenopteris, Dicksonia, Cordaites), welche sich

in der Kreideflora Bohmens vorfinden.

Das bshmische Sandsteingebirge ist oben als ein Ge-
biet wiederholter Senkungen bezeichnet worden, und nun
sei beigefugt, dass die Erforschung dieser Senkungen eines

der wichtigsten und interessantesten Kapitel der geologischen

Geschichte Bohmens bildet.

Riicken wir uns nochmals das wahrscheinliche Bild

Bfihmens zur Kreidezeit vor Augen! — Wir sehen den

grossten Theil des Landes (S. 1495) vom Meere bedeckt.

das Festland von Fliissen und Bachen durchstrdmt und
zum Theile von Sflsswasserbecken eingenommen. Es ist

klar, und bedarf eigentlich keines besonderen Hervorhebens,

dass die marinen Ablagerungen sich nicht horizontal an die

Uferwande anlagern konnten, sondern stets, mag nun das

Ufer steil oder flach gewesen sein, bflschenfOrmig von dem-
selben gegen die Meerestiefe abfallen mussten. Am Meeres-

strande war also die Schichtenlagerung nie eine horizon-
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tale, sondem in jedem Falle eine freilich in sehr verschie-

denem Grade geneigte, vom Ufer abfallende. Allein auf die-

ses unleugbare Verhalten der Strandschichten vermag man
das verhaltnissmassig sehr steile Schichtenverflachen an
gewissen Randern der heutigen Kreideverbreitung Bohmens
nicht zuruckzufuhren, sondern man muss sich nach einer

anderen Erklarung umsehen — und diese beruht in Lager-
ungsstorungen.

Dieselben konnen zweierlei Art sein: entweder wurden
die steil abfallenden Kreideschichten durch Aufstau ihrer

Unterlage gehoben, oder sie verloren durch Senkung der sie

stfltzenden Schichten ihren Halt und mussten diesen nach-
sinken, wobei sie aber an der Boschungsflache angelehnt
blieben, so dass sie eine schiefe Lage annehmen mussten—

;

sie sind also, kurz gesagt, entweder durch Hebung oder
durch Senkung aufgerichtet. Eine Aufrichtung durch Heb-
ung kann nur bei Faltungen oder durch emporquellende
Eruptivmassen hervorgebracht werden. Dass letzterer Fall

in unserem Kreidegebiete thatsachlich eingetreten ist. dafur

bietet namentlich die Grenze ehtlang des Lausitzer Granit-

gebirges einen vortrefflichen Beleg; von Hebungen durch
Faltung, soweit es sich nicht um den Aufstau der von den
Eruptivmassen ausgefullten Hohlraume handelt, sind mir
aber unzweideutige Falle nicht bekannt, da sich alle Lager

-

ungsstdrungen durch Senkungen auf weichender Unterlage

erklaren lassen.

Diese Senkungen vollzogen sich an Bruchen, deren

Streichen zwei ausgesprochene Richtungen, namlich die sud-

ost-nordwestliche und die sudwest-nordostliche erkennen

lasst, zwischen welchen beiden eine minder deutlich ausge-

pragte fast siidnOrdliche Kluftrichtung dieMitte halt (S. 1342),

sich aber mehr der zweiten Hauptrichtung anpasst. (Vergl.

Fig. 1068). Die sudost-nordwestlichen Sprunge sind imAll-

gemeinen alter als die anderen. Sie sind auf jene, sich als

Druck vonSudwesten aussernden Spannungen in der

bohmischen Masse zuruckzufuhren, welche nicht erst seit

Ablagerung des Kreidesystemes Einfluss auf die Tektonik B6h-

mens gewonnen haben, sondern schon lange vor dem in

Wirkung standen und die Senkung veranlassten, welche haupt-

sachlich die Ueberfluthung Nord- und Ostbohmens . durch

das Kreidemeer ermogUchte. Es ist derselbe von Sudwesten

wirkende Druck, welcher die mittelbohmischen Silur- und
Devoqablagerungen in nordwestlicher Richtung zerklviftet und
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an diesen Querbruchen verschoben hat, welcher in ahnlicber

Weise auf die carbonischen und postcarbonischen Gebilde

eingewirkt hat ; welchem wahrscheinlich die Qoarzgange des

Erzgebirgssystemes zuzuschreiben sind; welcher, theilweise

beeinflusst und abgelenkt durch intrusive Granitmassen. das

Eisengebirge, das Adlergebirge mit dem Habelschwerdter. Rei-

chenbacher und Eulen-Gebirge, das Riesen- und Isergebirge

gefaltet und aufgestaut hat; welcher die Langsspaltung des

Riesen- und Adlergebirges und die Absenkung des Hirschberger

und Glatzer Kessels verursacht bat; welcher den Abstau
derDecke des Lausitzer, bezw. Rumburg-Hainspacher Granit-

massives bewirkt, die scharfe Begrenzung des Jeschkenge-
birges durch gewaltige Querspalten zu Stande gebracht

(S. 451 und 1343), die Durchsetzung des Kreidegebirges
von sudost-nordwestlichen Kluften (S. . 1343) verursacht, an

diesen Bruchspalten Absenkung'en hervorgebracht und da-

durch speziell im Lausitzer Gebirge die Emporpressung von
Granitnachschuben bewirkt hat; welchem endlich auch die

Zerkluftung des Kreidesandsteines und die vorwaltend n6rd-
liche Neigung der Kreideschichten zuzuschreiben ist. Wie
sich der ubrigens unbestreitbare Einfluss des sudwestlichen
Druckes im BOhmerwalde und Bdhmischen Walde aussert,

ist vorlaufig nicht mOglich naher darzulegen.

Naturlich erfolgten alle diese und vielleicht manche
andere Bethatigungen desselbeh tangentialen Druckes nicht

auf einmal. Denn eben so stetig und ununterbrochen wirkend,

wie die Grundursache der Spannungen, namlich die Ver-

ringerung des Erdvolums durch. Warmeausstrahlung, — eben-

so stetig ist auch die Zerlegung und Ausldsung derselben.

Wenige der angefuhrten Wirkungen des gegen Nordosten
gerichteten Schubes sind in vorcarbonischer Zeit erfolgt

(S. 1486); die meisten sind weit junger als die Garbon-
ablagerungen. Jedoch nur von einigen lasst sich der Zeit-

punkt ihres Eintrittes genauer feststellcn, namlich nur von

jenen, die nach Ablagerung der Kreideformationen erfolgt

sind, wahrend wir uns bezuglich der langen Zeit zwischen
Postcarbon und Malm, ja im allergrOssten Theile des Landes
zwischen Postcarbon und Cenoman, auf eine anahernde
Feststellung des Zeitpunktes der einzelnen Vorgange be-

schranken mussen. So sind die ersten Anzeichen der Auf-

faltung der bohmischen Sudeten schon vor Ablagerung des

Perms erfolgt, ihren Hdhepunkt diirfte die Aufwolbung des

westlichen Theiles, namentlich- des eigentlichen Riesengebir-
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ges, aber frflher erreicht haben, als jeae des Adlergebirges

und der sich ihm anschliessenden glatzischen Gebirge, bei wel-

chen dieselbe wahrscheinlich erst nach Ablagerung der Kreide-

schichten eintrat. Die weitere Druckwirkung erzielte die

Staffelsenkung des Vorlandes, sowie die Langsspaltung der

Falte, welcher die Absenkung des nflrdlichen Flugels im
Riesengebirge (Hirschberger Kessel) und der Einbruch des
Glatzer Kessels folgte. Dass die AufwOlbung des Riesen-
gebirges nicht gleichen Schritt mit jener des Adlergebirges
hielt, beweist die verschiedene Axenrichtung- der Falten und
die deutliche Interferirung beider Richtungen in deir Freiheit-

Schatzlarer Gegend.
Dieser ganze complicirte Vorgang kOnnte, Dank der

ziemlich genauen Kenntniss des geognostischen Aufbaues
des bdhmisch-preussischen Grenzgebietes, leichter als bei

anderen Gebirgen bis in Einzelnheiten verfolgt und ein-

gehend dargestellt werden. Doch ist in dieser Skizze nicht

der Raum dazu. Wir begnugen uns zu bemerken, dass das
Glatzer Kesselland nach Allem ein vorzuglich.es Beispiel

einer Grabensenkung bietet, die auf dem Scheitel eines

alten Horstes, welchen das ganze Adler- und Riesengebirge,

sammt den geologisch zugehflrigen Gebirgstheilen Preussisch-

Schlesiens, vorstellt, erfolgt ist. Auch das Eisengebirge geh6rt

dem Adlergebirgssysteme an und der Senkungsbruch des
Doubravkathales ist das Ergebntss des von Sudwesten wir-

kenden Druckes.
Die anderen angeffihrten Falle der vorwaltenden Be-

thatigung desselben Druckes vermOgen wir in ihrer allmali-

gen Ausbildung hier in Kurze nicht zu verfolgen, nur auf
die Lagerung des Jura und der Kreide am sudwestlichen

Rande des Lausitzer Gebirges mdchten wir zuruckkommen.
Hier erscheinen Jura und Kreide in uberkippter La-

gerung von Granit bedeckt (S. 1233). Es ist ganz offenbar,

dass diese gewaltige StOrung erst nach Ablagerung der
Kreideschichten erfolgen konnte, und zwar kaun man sich

4en Vorgang folgenderweise erklaren : An der das Rumburg-
Hainspacher Gebirge begrenzenden Bruchflache, welche
wahrscheinlich die etwas verschobene Fortsetzung des

Senkungsbruches bildet, der das Jeschkengebirge quer auf
das Streichen abschneidet, erlangten die dem Granit an-
lagernden Jura- und Kreideschichten mehr wegen der wei-

chenden Unterlage als in Folge directer Wirkung des sud-

westlichen Druckes allmalig eine fast saigere Stellung. Die
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Seukung der Unterlage hatte aber zugleich das Empor-
drangen des Granites zur Folge, welcher aufstrebend die

Sediraentschichten umbog (so dass die Jura- fiber Kreide-

schichten zu liegen kamen) und sich scheinbar uber sie

ergoss. Belege der gewaltigen Druckwirkung, welche diese

Umkippung veranlasste, bieten die bdhmischen Juravorkom-
men hinlanglich, auffalliger Metamorphosen der Sedimente
am Contacte mit dem Granite wird aber nirgends gedacht,

wahrend die am Basaltcontacte am Maschkenberge bei Neu
Daubitz thatsachlich vorhandenen Umwandlungen der Be-
obachtung nicht entgangen sind. Es scheint demnach, dass

der Granit nicht metamorphosirend auf die Contactschiehten

eingewirkt hat, es sei denn, man konnte als Producte der
Metamorphose jene gelben, blauen oder rothen Thone mit

eingepressten grunlichen Kalkschmitzen betrachten, welche
stets zwischen deutlichen Juraschichten und dem Granite

angetroffen werden und fur permisch erklart wurden, obwohl
sie sehr wohl ein Reibungsproduct sein konnten. Demnach
ware zu urtheilen, dass der langst erkaltete Granit des alten,

schon lange vordem vorhandenen intrusiven Stockes (vergl.

S. 452) durch den am Schlusse der Kreidezeit erfolgten

Nachschub bloss gehoben und fiber die Sedimente
geschoben und gepresst, aber— wenigstens in der Coutact-

zone — vom feuerflfissigen Magma nicht durchbrochen oder
fibergossen wurde. Diese Auffassung der mdglichen Wirkung
der Nachschfibe unterscheidet sich von jener E. Reyer's
und scheint mir der Erwagung werth zu sein, und zwar
auch dann, wenn sich in dem in Rede stehenden speciellen

Falle doch das Emporquellen glfihender oder bloss plasti-

scher Granitmassen nachweisen Hesse, weil, was hier dann
nicht zutreffen mOchte, sich wahrscheinlich in manchen
anderen Fallen als vorhanden erweisen konnte. Mag aber

an der Grenze des Lausitzer Gebirges der Nachschub in

der ersteren oder in der zweiten Weise gewirkt haben,

soviel scheint sicher, dass die Bewegungen des Granites

die Lagerung und Zerreissung der angrenzenden Sedimente

wesentlich beeiuflusst haben, und dass daher hier nicht

eine Rfickfaltung, welcher sich der Granit erst angepasst hatte,

sondern vielmehr eine Zuruckbiegung unter dem Drucke
des Granites und in Folge desselben stattgefunden hat. Frei-

lich die Grundursache der ganzen Erscheinung ist der tangen-

tiale Druck, welcher die Senkung der Unterlage der Jura-

und Kreideschichten verursachte. Die uns wahrscheinlich
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dunkende Reihenfolge der Vorgange ist demnacti : Tangen-
tialer Drack von S\V; Senkung der Unterlage; Nachsinken
der Sediraente, welche dabei an den Granit- angelehnt
blieben und eine mehrundmehr saigere Stellung annahmen
— und gleichzeitiges in die H6he Gepresstwerden des Gra-
nites; Umbiegung und theilweise Bedeckung der sedimen-
taren Schichten dnrch .diesen letzteren..

Die sudwest-nordOstlichen Bruche sind im Kreide-
gebirge, wie oben erwahnt, jiinger als die soeben bespro-
chenen nordwestlichen Sprunge, weil diese letzteren durch.

jene verschoben wurden. Der von Sudosten wirkende
Druck, welchem sie ihre Entstehung verdanken, ist aber
freilich nicht erst nach Ablagerung der Kreideschichten in

Thatigkeit getreten, sondern ubt seinen Einfluss auf die

Tektonik der bOhmischen Masse schon S9 lange aus, als

wir in der Entwickelungsgeschichte des Landes uberhaupt
mit einiger Sicherheit zuriickblicken kOnnen'. Denn dieser

Druck ist es, welcher schon in vorcarbonischen Zeiten die

Faltung des b6hmiscb>mahrischen Hochlandes und des mittel-

bOhmischen Urschiefer-Gebirges, die Einklemmung des

Silur-Devons, die Auspressung der mittelbShmischen Granit-

massen und die Faltung des Erzgebirkssystemes und Jesch-

kengebiges bewirkt hat; es ist derselbe Druck, welcher
successive die Ausbildung der Grabensenkung des mittel-

bflhmischen Silurs und Devons (S. 1481), die wahrscheinlich

wiederholten Nachschube im Granitgebirge (S. 1483), und
durch eben so fortdauernde Thatigkeit die heutige Ge-
staltung des Erzgebirges zu Stande gebracht hat. Diese

letztere ist in einem sehr wesentlichen Theile erst nach
Ablagerung der Kreideschichten erfolgt und nur auf sie

wollen wir naher eingehen.

Das bohmische Erzgebirge mit dem Karlsbader Gebirge

bildet nur den sudlichsten bezw. ostlichsten Theil eines

Gebirgssystemes, welches aus drei parellel von Sudwest
gegen Nordost verlaufenden, stark abradirten Falten*) be-

steht, deren nOrdlichste, die Liebschutzer Berge in Sachsen
bei Strehla an der Elbe, undeutlich ausgepragt ist gegen-

uber den beiden anderen, namlich dem sachsischen Gra-

nulitgebirge (Mittelgebirge) und dem Erzgebirge mit dem
Karlsbader Gebirge. Diese drei letzteren Glieder des Syste^

*) H. Credner, Ueber das erzgeb. Falterisystem. Vortrag, ge-
halton a. d. II. allg. deutsch. Bergmannstage zu Dresden 18S3.

Ratter, Oeologle von Bohmen. 95
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mes sind von einander durch Niederungen getrennt, so

dass sich das Erzgebirgssystem orographisch in drei Ge-
birgszfigen darstellt (S. 254).

, Das eigentliche Erzgebirge befand sich ursprunglich mit

dem Earlsbader Gebirge im Zusammenhange, da sich ent-

lang der heutigen bdhmisch-sachsischen Grenze eine einzige

gewaltige Falte mit breitetn, plateauartigen Rucken binzog
(S. 1487). Der fortdaaernde von Sudosten wirkende Drack
erzielte wahrscheinlich gegen Schluss der Garbonzeit die

Langsspaltung der Falte. Wahrend aber im Westen der

Eibenstock - Neudek - Earlsbader intrusive Grauitstock sich

von bedeutendem Einflusse auf die Festigkeit der Falte er-

wies, so dass die weitere Druckwirkung, zunachst nur eine

neuerliche Langsspaltung verursachte, worauf spater die Ein-

senkung des zwischen den beiden Bruchflachen befindlichen

Stuckes erfolgte ; gebrach es dem schon durch die alte Um-
faltung (S. 1480) mehr zerrutteten dstlichen Theile an einem
ahnlich festen Halte. Hier ausserte sich daher auch die

Druckwirkung anders, indem an der ^ruchflache. eine Ab-
gleitung des sudliehen Flugels eintrat. Auf den gleichmas-

sigen Verlauf derselben wirkte sWrend der sudwestliche

Druck, welcher den Einbruch der Verbindung zwischen der

Erzgebirgsfalte und dem Jeschkengebirge verursachte und
die Abgleitung des norddstlichen Theiles des sudliehen Erz-

gebirgsflug^ls gegeniiber dem sudwestlichen Theile beschleu-

nigte. Dieser Vorstellung gemass muss sich das Earlsbader
Gebirge etwa von der Mitte der palaeozoischen Zeit flach

gegen Nordosten ' uber das jetzige Duppauer Gebirge hinaos

abgedacht haben (S. 1487). Deshalb konnte sich auch die

Transgression der Ereide so nahe an das jetzige Earlsbader
Gebirge heram erstrecken und den Sstlichsten Theil des Erz-

gebirges bedecken. Erst nach Ablagerung der Ereideschich-

ten erfolgten weitere Senkungen des abgeglittenen Flugels

des Erzgebirges, wodurch die Aufrichtung (S. 1280) der

sich auf ihn stutzenden Ereideschichten bewirkt wurde, in-

dem dieselben der weichenden Unterlage nachsanken, aber

zugleich an der Bruchflache des stehen gebliebenen nOrd-

lichen Flugels des Gebirges lehnen blieben.

Auf dieses wichtige Ergebniss des in der bOhmischen
Masse von Sudosten wirkenden Druckes werden wir weiter

unten nochmals zuruckkommen. Hier mochten wir nur be-

zuglich des Ereidegebirges auf die S. 1343 erwahnten, von

Sudwest gegen Nordost verlaufenden Spalten und KlOfte
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aufmerksam machen, die auf danselben zuruckzufuhren sind,

sowie auch auf die fast sudnordlich streichenden Bruche
(S. 1346), welche sich mehr minder der nordostlichen Richt-
ung annahernd, scbon dadurch den vorwaltenden Einfluss

des sudOstlichen Druckes auf ihre Entstehung erkennen las-

sen. Die sehr bedeutende Ablenkung von der Senkrechten
aut die Richtung dieses Druckes ist aus dem Einflusse des
von Sudwesten wirkenden Druckes zu erklaren, so dass die

sudnfirdlichen Bruche das Ergebniss der gleicbzeitigen Wirk-
ung beider Drucke waren. Im Sandsteingebirge ist die sud-
nordliche Bruchricbtung in einer breiten Zone im westlichen

Theile selbst in der Zerkluftung der Sandsteine deutlich aus-

gesprochen. Dem Anscheine nach bildet eine demselben
Spaltensysteme angehCrende Senkungslinie eine geologische

Grenze zwischen dem Sstlichen und westlichen Ereidegebirge,

denn mancberlei Anzeichen scheinen daftir zu sprechen, dass
an dieser Bruchflache, die beilaufig mit dem Iserthale JV

von Jung Bunzlau zusammenfallen wurde, eine Absenkung
des westlichen Gebirgstheiles erfolgt ist Eine Pruning der

Voraussetzungen dieser Vermuthung ware sehr erwQnscht.
— Gewiss beachtenswerth ist, dass in die sudliche Fort-

setzung-des eben gedachten Kreidegebietes eine durch ganz
BOhmen bis zum Fusse des Bdhmerwaldes hindurchziehende

Zone fallt, in welcher die sudndrdliche Kluftrichtung sehr

deutlich hervortriti In dieselbe gehfirt das Moldauthal und
die tibrigen in der Earte Tab. Ill verzeichneten siidndrd-

lichen Bruche, sowie bedeutende Verwerfungsklufte der mit-

telbdhmischen Steinkohlenablagerungen, woraus zu ersehen

ist, dass diese Bruche nicht nur die Kreideablagerungen, son-
dern auch das Postcarbon, Carbon, Devon, Silur, Gambrium,
bis hinab in's Urgebirge durchsetzen. Die ganze, Bdhmen
beinahe in der Mitte (mehr gegen Westen) durchziehende
Zone darf wohl als Interferenzzone der beiden, die Tekto-
nik des Landes beherrschenden Hauptdruckrichtungen ange-

sehen werden. Naturlich werden diese letzteren in dersel-

ben nicht aufgehoben, sondern nach dem jewriligen Ueber*
gewicht macht sich bald die eine bald die andere mehr
geltend, wie denn auch anderseits die sudnordlichcn Spalten

nicht auf die Mittelzone beschrankt sind, sondern nament-
lich in Westbdhmen sich mehrfach bemerkbar machen. (Vergl.

Fig. 1068.)

Nun gelangen wir zu dem letzten Abschnitte der geo-
logischen Entwickelung Bohmens. Bedeutende Einsenkungen

«5»
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- ausserhalb des Landes verankssten gegen Eade der Kreide-

zeit die ganzliche Trockenlegung des Landes. Die negativen

Strandbewegungen durften eine Isolirung des bohmisch-gla
tzisch-sacbsiscbeu Meerestheiles , vielleicht aucb eine Ab-
schliessung des bOhmisch-glatzischen Beekens dem sachsi-

schen gegenfiber bewirkt haben, und haben in diesem enger

begrenzten Meerestheile zu einer Verseichtung und der da-

mit verbundenen Verarmung der maririen und Bereicherung

der brackischen Fauna gefuhrt. Die Zuruckziehung des

Meeres hat im Allgemeinen von Osten gegen Westen statt-

gefunden, wie sich aus dem Gharakter der glatzischen und
bohmischen senonen Schichtenstufen ergibt, und zugleich

rfickte der Strand von Sfiden gegen Norden vor. Am lang-

sten dfirfte der Norden des Landes, etwa die jetzige Um-
gebung von Bohm. Leipa, Haida, BOhm. Kamnitz, Zwickau,
Kreibitz, Georgenthal, vom Meere bedeckt geblieben sein

Am Schlusse der mesozoischen Zeit aber finden wir

ganz BQbmen als Festland, dessen Oberflachengestaltung in

der sudlichen Halfte der heutigen schon recht nahe gekom-
men sein mag, aber im Norden und besonders Nordwesten
noch bedeutend verschieden war. Das Ereidesandsteingebirge

bildete ein gleichmassiges, noch nicht von zahllosen Kldf-

ten durchsetztes, von tiefen Thalgrunden durchfurchtes, im
Suden in einzelne Schollen zerrissenes und von Basalt- und
Phonolithdomen uberragtes Plateau, und der orographischen
Gestaltung des Nordwestens Bohmens fehlte noch das so

charakteristische Kegelgebirge. Die tiefsten Gebiete des

Landes erstreckten sich eben an Stelle dieses Gebirges ent-

lang des Erzgebirges durch die tiefe Grabensenkung zwi-

schen dem Erz- und Karlsbader Gebirge in's Egergebiet
sowie auf der Sudseite des letzteren Gebirges bis fiber Pilsen

hinaus. Hier sammelten sich die Gewasser des grOssten Thei-

les des Landes und- bildeten ein umfangreiches Susswasser-
becken, welches die grdsste Tiefe fiber dem abgesunkenen
Erzgebirgsflfigel besass, auch das Karlsbader Gebirge zum
Theile bedeckte und sich als flache Wasserdecke auch fiber

die Garbongebilde weit gegen Suden und in das Innere des

Landes erstreckte. Ein anderer Theil der Flusse und Bache
der Landes (sowie Niederosterreichs) sammelte sich im Su-
den und bildete den grossen Budweis-Wittingauer Binnen-
see, aus welchem wahrscheinlich nur die Forbes-Rudolf-
stadter Gneissinsel flach hervorragte. Ein dritter Theil der

Gewasser des Landes floss in den an der mahrischen Grenze
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auf bahmisches Gebiet herObergreifenden Meeresarm ab, und
ein letzter Theil strfimte im Norden des Landes dem Zit-

tauer Becken zu, das sich zum Theile auch nach B6hmen
erstreckte. . .

Dies ist das geographische Bild, welches Bohmen urn

die Mitte der Tertiarzeit darstellt and welches sich

natiirlich nur allmalig entwickelt hat. So bestanderi die

Seen im Norden und Nordwesten des Landes schon fruher,

als jener im Suden sich bildete und das Miocaenmeer sich

x^r^viVA\uYf
yj>) is

Fig. 1068. Die Hauptdlalocatlonen BSbmena.

fiber bohmisches Gebiet ergoss. In der Pause zwischen

dem Senon und Oligocaen, uber welche die Ablagerungen

des Landes keinen Aufschluss geben, mag Bohmen vor-

nehmlich der Schauplatz jener oben skizzirten tektonischen.

Vorgange, besonders der energischen Bethatigung des von
Sudosten wirkenden Druckes (S. 1506) gewesen sein. Fur
die wechselnd zu- und abnehmende Gewalt dieses Schubes
bietet das mittelbShmische Silurdevon den besten Beleg

;

denn durch denselben wurde seine Faltung und Einsenkung
schon in vorcarbonischen Zeiten vollbracht und im Tertiar
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die Einpressuag toq Basaltmagma in sudwest-nordOstliche
JOufte (St. Ivan) bewirkt. Derselbe wirkte auch weiter und
erzielte im Miocaen und Pliocaen die orographische Aus-
gestaltung des nordwestlichen BOhmen, die heute noch in

alien Hauptzflgen besteht
Ueber die klimatischen Verhaltnisse, welche in BOhmen

zur Tertiarzeit herrschten, bietet einigen Aufschluss nur die

Flora. Die tertiare Landfanna ist zu wenig erforscht, oder
vielleicht uberhaupt zu arm und die Vertheilung der Arten
zu ungleichm&ssig, als dass sie zur Stutze diesbezuglicher

Schlusse herangezogen werden kOnnte. Ausser den Mollus-
ken berechtigen wohl nur die Saugethiere zu einem ver-

gleichenden Urtheil, weil eben in BOhmen dieselben
bezeichnenden Formen vorkommen : Anthracotherium, Hy-
otherium Soemmeringi (S. 1381), Mastodon angustidens,

Dinotherium (S. 1400, 1428), wie in anderen besser charak-
terisirten Gebieten. Bezuglich der eigenthumlichen Beschaf-
fenheit der bOhmischen marinen Tertiarfauna sei auf die

Angaben S. 1429 verwiesen.

Die tertiare Flora dagegen gemahnt in ihrem Charak-
ter sehr an die subtropische Pflanzenwelt, und bedurfte
zu ihrem Gedeihen unbestreitbar ein warmeres und feuch-

teres Klima, als BOhmen heute aufzuweisen hat. Indessen
darf man sich den Unterschied nicht ubermassig gross vor-

stellen, denn die Flora, in welcher Pflanzengattungen mit

jahrlichem Blattwechsel vorherrschten, deren Arten allerdings

mit den jetzt in Mitteleuropa gedeihenden minder verwaud-.
sind als mit Arten der suhtropischen Regionen anderer
Welttheile, setzt unbedingt ein weniger heisses Klima vor-

aus als z. B. die cenomane Flora, welcher solche Gattungea
noch fehlen Hiedurch scheinteine allmalige Abkuhlung des

Klima erwiesen. Der Pflanzenwuchs an den Ufern und auf

den toseln der grossen tertiaren Binnenseen, sowie allenfalls

auch an den Flussen und in den hoheren bergigeren Re*
gionen muss ein sehr uppiger gewesen sein, wie zunachst
aus der Riesenmenge von Pflanzendetritus und Holzstammen
zu entnehmen ist, die zur Bildung der machtigen Braun-
kohlenflotze vonnOthen war, und wie sich ferner aus den
zahllosen Pflanzenabdrucken in den tertiaren Schichten der

verschiedenen Fundorte ergibt. (S. 1385 -88, 1396, 1400).

Das wichtigste Ereigniss der tertiaren Epoche sind die

gewaltigen Eruptionen, deren Schauplatz Nordwest- und
Nordbohmen war. Parallel zur Hauptkluft, an welcher der
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sQdliche Flugel des Erzgebirges abgesunken ist, durfte der-

selbe hoch von mehreren Nebenkluften durchsetzt worden
sein, an welchen sich, wie nach den bis zum arcbaeischen
Grundgebirge reichenden Profilen der Braunkoblenbergbaue
zu vermuthen ist, eine wechselsinnige Staffelgleitung mit,

im Ganzen jedoch von Osten gegen Westen zunebmender
Senkung vollzogen bat. Ausserdem muss der abgesunkene
Flugel sammt den auflagernden Kreidegebilden auch von
anderen Bruchen durchsetzt worden sein, besonders sudost-

nordwestlichen, sowie sudnordlichen, an welchen ebenfalls

Senkungen eintraten. Auf alien diesen Kluften wurden
Basaltmassen emporgepresst und zwar bei dem stetig an-

dauernden Druck und den vielfachen Senkungen in jeder

Bruchrichtung wohl zu wiederholten Malen, jedoch in jeder

der drei angefuhrten Richtungen und an gewissen Stellen

einrnal besonders intensiv (vergl. S. 1402—4). Die Vor-
stellung, die man hienach von der Entstehung der Haupt-
zuge des bOhmischen Kegelgebirges (S. 1350) erhalt, ist die

:

zuerst erhob sich fiber die Wasserflache der grossen Seen,

in welchen sich der steile Absturz des Erzgebirges spiegelte,

inselformig die sudwest-nordostliche Kette des Leitmeritzer

Mittelgebirges und spater erfolgten an siidost-nordwestlichen

Kluften die wiederholten Eruptionen, welche das Duppauer
Gebirge aufthurmten. Hieran reihten sich minder gewaltige

Eruptionen von Basalt- und Phonolithmassen an einer oder
der anderen Richtung angehdrenden Nebenkluften, Entste-

hung von Einzelnvulcanen, Gangbildungen usw., welche
Thatigkeit wahrscheinlich bis zu Beginn des Diluviums an-
dauerte und mit der Verdrangung und Abnahme der Wasser-
ansammlungen in diesem Gebiete im Zusammenhange stand.

Das Duppauer Gebirge bedeckt die sudost-nordwestlichen
Senkungsbruche, welche die geologische Grenze zwischen dem
abgesunkenen Flugel des Erzgebirges und dem Karlsbader Ge-
birge bilden und zugleich das tertiare Hauptergebniss des von
Sudwesten wirkenden Druckes vorstellen. Der sudostliche"

Schub wirkte intensiver und es ist sehr wahrscheinlich, dass

die Anpressung des absturzenden siidlichen Flugels an den
aufragenden nfirdlichen Theil nicht nur mit einer Stauung des
ersteren verbunden war, die ja fur die Verbindung des
Karlsbader Gebirges mit dem eigentlichen Erzgebirge er-

wiesen scheint, — sondern dass auch eine Aufstauung
dieses letzteren selbst erfolgte. Diese Hebung des eigentli-

chen Erzgebirges kdnnte man vielleicht zur Erklarung des
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Vorkommens terti&rer Gebilde hoch oben am Ruckea des
Gebirges (Lichtenwald, Stolzenhan u. a.) benutzen, wenn
anders man nicht mit Ablagerungen beschrankter Suss-

• wasserbecken etwa nach Analogie des Postcarbons (S. 1488),
- oder mit Hebungen kleiner Schollen durch den Basalt, das
Auslangen finden sollte.. Ein Zusammenhang gewisser Ter-
tiargebilde Nordwestbohmens mit jenen des Erzgebirge-
ruckens ware ubrigens unter Zuhilfenahme der die tiefste

Senkung entlang des Absturzes uberbruckenden Querriegel

riicht schwer zu erklaren.

War das nordwestliche BShmen zur Tertiarzeit der

Schauplatz von Eruptionen und Ergussen gluhender Lava-
strome, so ist es heute noch ein durch seine warmen Quellen
ausgezeichnetes Gebiet ; . und beide Ereignisse steben in der

That insofern im Zusammenhange, als die Basalteruptionen

den Beweis der Existenz eines Magmaherdes in der nord*
westlichen Landeshalfte liefern, in dessen Tiefen die Wasser
auch jetzt noch die ansehnliche Erwarmung finden, die sie

als aufsteigende Thermen in hOherem (Karlsbad, . Teplitz)

. oder geringerem Masse (Marienbad,Franzensbad usw.) erkennen
lassen. Jenen Tiefen entstrOmt auch die Eohlensaure, welche

die Tiefenwasser sattigt, die bei Bilin, BrGx, Tschachwitz
und. zahlreichen weiteren Punkten bis Marienbad und Franzens-
bad (S. 1448) als Sauerlinge zu Tage treten. Wiewohl aber

die Grundursache dieser Erscheinungen dieselbe ist, so darf

man sie doch nicht auf eine und dieselbe sog. bOhmische
Thermalspalte zuriickfuhren wollen. Man. sollte uberhaupt
nicht von einer Thermalspalte, sondern von einer S pal t en-
zone sprechen, welche in dem Senkungsgebiete entlang

des Erzgebirges an verschiedenen Stellen den Austritt heisser

Wasser und Gase ebenso ermoglicht, wie sie im Tertiar

dem Empordrangen des Magmas die Wege wies. Die Ge-

biete der jungsten plutonischen Thatigkeit sind in B6hmen
zugleich die Gebiete der jungsten Senkungen und des hoch-

sten Standes der Magmamassen des Erdinnern.

Am Schlusse der Tertiarzeit war Bohmen orographisch

im Wesentlichen so gestaltelt wie heute, nur dass freilich

die gegenseitigen Hohenverhaltnisse ganz andere waren.

Einzelne Gebirgszuge, besonders das Riesengebirge und Erz-

gebirge waren wohl hoher als jetzt und scharfer gezeichnet,

das Sandsteinplateau war einfOrmiger, manche laccolithische

Basaltmassen noch nicht aus demselben herausgewaschen,

im Kegelgebirge der vulcanische Gharakter aber bedeutend
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ausgept&gter, viele Thaler minder tief, viele Wasserlaufe
aoch nicht vorhanden, andere eine abweichende Richtung
einhaltend, — aber die Veranderungen, welche irh Quart&r
noch stattfinden, siad doch haupts&chlich nur durch Ver-
witterung und Erosion zu Stande gebracht. Dieselbe wirkte
theils ebnend und ausgleichend, tbeils gliedernd und neu
formend. Die bezuglichen VorgSnge bilden Capitel der all-

gemeinen Geologie und brauchen hier nicht weiter dargelegt

zu werden; es genuge die Bemerkung, .dass BOhmen ebenso
Belege' fur die chemische, als auch fur die mechanische
ThMigkeit des Wassers in grosser Anzahl bietet, und dass

auch die Erosion durch Gletscher im Lande, wenngleich in

beschranktem Masse, nachgewiesen ist (S. 1435).

Die grossen Flusslaufe des Landes benutzen zum Theil

alte Bruchspalten (Fig. 1068)" zum Theil aber mussten sie

sich ihren Weg durch muhsame und langwierige Erosions-

arbeit selbst bahnen. Durch Felsenriegel, welche den Abfluss

hemmten, mussten Wasseranstauungen herbeigefuhrt wer-
den, die sehr bedeutende Dimensionen annehmen konnten.

Es ist ziemlich sicher, dass solche Wasserstauugen im Be-
reiche der grOsseren Flusse BShmens, besonders der Moldau
und Elbe mehrfach vorgekommen sind: Eines solchen Falles

ist S. 1451 gedacht worden, ein anderer liegt im Elbethal

bei Aussig vor (S. 1418), ein dritter im Rinnsale der Eger
im Duppauer Gebirge, usw. Leider bleibt eben in Bezug
auf die Thalbildung der bdhmischen Flusse noch so vieles

dunkel, dass es unmOglich ist in dieser Skizze auf dieselbe

naher einzugehen. Desgleichen mussen wir bezuglich der

klimatischen und sonstigen Verhaltnisse des Quartars auf

das S.. 1434 und 1454 ff. Gesagte verweisen. Nur ein Moment
mOchten wir noch besonders betonen, namiich, dass mit

dem Schlusse der Tertiarzeit die tektonischen Vorgange in

BShmen nicht zum Abschluss gelangt sind, das heisst also,

dass die geologische Entwickelung des Landes
noch nicht beenrlet ist.

Belege hiefur bieten die auch in unseren Tagen. vorge-
kommenen Erdbeben, welche allerdings mit sichtbaren Ver-

anderungen der Oberflachenbeschaffenheit nicht verbunden
waren. Zur Begruhdung der einmal ernstlich vorgebrachten
Anschauung, dass das nordliche Bfihmen, namentlich das
Riesengebirge, relativ steige und uns eine neue Eiszeit drohe,

fehlt es an Thatsachen; wohl aber ist es sehr wahrschein-

lich, dass die nachste Zukunft (im geologischen Sinne) wieder

Katxar, Geologie Ton BShmen. 96
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eine vorherrschende Bethatigung des von Sudwesten wirken-

den Druckes bringen durfte.

Denn gehen wir die vorstehenden Darlegungen noch-

mals fluchtig durch, so finden wir stets und uberall in der

bohmischen Masse die Wirkung eines von Sudosten und

eines von Sudwesten kommenden Druckes, von welchen ab-

wechselnd bald der eine bald der andere zu intensiverer

Bethatigung gelangte, ohne dass der andere vollig aufge-

hoben wurde. Die Spannungen, welche sich in den diesen

beiden Druckwirkungen entsprechenden Bewegungen aussern,

beherrschen die ganze bohmische Masse seit undenklichen

Zeiten. Der auffallende Umriss derselben ist ihr Ergebniss, be-

sonders deutlich machen sie sich aber in den juugeren geolo-

gischen Epochen geltend. So treten uns, wenn wir nur die

Versteinerungen fuhrenden Ablagerungen berucksichtigen.

zuerst entgegen : marine Bildungen (Gambrium, Silur, Devon),

Stauungen, Faltungen, Bruche und Senkungen durch von

Sudosten wirkenden Druck, und limnische Transgression

(Carbon, Postcarbon) flach uber die K6pfe der ersteren

Schichten; hierauf intensive Wirkung des Druckes von Sud-

westen. Stauungen, Faltungen, Bruche, Senkungen und

marine Transgression (Jura, Kreide): dann abennals vor-

herrschende Bethatigung des sudostlichen Druckes und

limnische Transgression (Tertiar). Hiedurch mOgen die Span-

nungen in der bShmischen Masse, deren Ausdruck der von

Sudwesten wirkende Druck ist, vergrossert worden sein, und

es ist daher ein Wahrscheinlichkeitsschluss, wenn man an-

nimmt, dass nun wieder diese Spannungen ihrer Auslosung

zustreben. Man kann also erwarten, dass die nachsten tekto-

nischen Vorgange in Bohmen werden durch von Sudwesten
wirkenden Druck verursacht werden, und zwar dufften das

Riesengebirge und das System des Adlergebirges durch die-

selben zunachst betroflfen werden. Doch erst kommende
Geschlechter werden die Ergebnisse derselben wahrnehmen.

So sehen wir die geologische Entwickelung BShmens

allmalig vorwartsschreiten, unter stets anderen Verhiltnissen

sein geographisches Bild, die Vertheilung von Wasser und

Land, Ebene und Gebirge, Berg und Thai, Fauna und Flora

sich vielfach verandern, aber alle diese ausseren Erschei-

nungsformen streng gesetzlichen Einwirkungen
unterworfen, aus welchen wir ableiten mussen, dass die

Entwickelungsgeschichte dieses herrlichen Landes noch nicht
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abgeschlossen ist. Sein gegenwartiges Aussehen ist nur ein

vorfibergehender Zustand, wie alle vordem, und es

kann eine Zeit kommen, wo heute stolz in die Wolken ra-

gende H6hen in den Staub gesunken und vielleicht von
Wasserwogen uberfluthet sein werden. Das Mass der zu
solchen gewaltigen Veranderungen nothwendigen Zeit ver-

mdgen wir, an Rechnen nach Jahren gewohnt, nicht in

Zahlen auszudrucken ; um so mehr mag es uns befriedigen,

dass wir im Stande sind, uns wahrscheinliche Bilder vor
undenkbar langen Zeiten stattgefundener Vorgange zu ent-

werfen und aus den verwischten Spuren ehemals ausgepragter
Zflge in dem heute vorliegenden geologischen Grundplane
das einstige Aussehen des Landes zu erkennen.
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ROTH 475, 486. 498, 499, 532,

541. 1238.

ROTHLOW 713.

RtFCKER 288, 305, 307, 71C.
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STELZNER 395, 396, 398, 410,

843, 1413, 1414.
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ULLIK 1422.
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1442.

ZENO 791.
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1337, 1349.
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^VlTlsarT^—

Digitized by VjOOQlC



ORTSREGISTER.
Die Zablen beziehen sich auf die Seiten. Gleichlautende Namen von in T«r-

schiedenen Landestheilen gelegenen Often wurden nicht getrennt.

Aag 1398, 1400.

Abaschin 2C4
Abertham 320. 344—3< 6,

351, 357, 372, 373. 383,

399, 414-416, 143a
Abtsdorf 1326, 1428, 1429.
Abtsroth 350. 352, 354.

Adamsberg 194, 526, 527.

534, 535.

Adamsfreiheit 107, 110.

Adamstadt 53, 57, 116, 117,

1181.

Adelsberg 323.

Adelsgrund 385.

Adelsgrunder Forsthaus
340.

Adersbach 27, 1257, 1304,
1339.

AdlerhOtten 186.

Adolfsthal 141, 171, 172.

176, 218 : Hammer 166.

Ahornswald 373.

Aich 289.
AichaBfihmisch 1212,1357,

1406,- 1413.

Aichen 743.

Aigen 184.

Albendorf 493. 507, 1201,
1202.

Albenreuth Alt 239-241

:

Neu 144<s.

Albersdorf 2:!6.

Albert it z 742.

Albrechtsdorf 461, 480,
1358.

Albrechtsried 181.

Albrechtschlag 211.
Albrechtitz (S3, 730. 740.

Algersdorf 1305, 142?.
Almc 541.

Aloisburg 446.

Alsching 217.

Altbacb 275, 619
Altenberg 317, 1135.

AllengrUn 344, 355.

Altgedein 622.
Althaus 1257.
Althof 569.

Althutten 76, 147, 151,

193. 194, 824, 861, 873,

1096.

Altpersteiu 1405.

Altsattel 52, 59, 85, 289,

522, 609, 662, 669, 733,

740, 756, 1390, 1394.
Altwasser 225, 243, 264,

279, 280, 293, 29*.

AmonsgrOn 260, 264, 269,
281, 283, 285, 293, 814,

1448.

Amplatz 619, 676, 722.

'

Amschelberg 734, 735, 749,
754, 756, 767.

Andreasberg 148, 194.
'

Angerl 248.

Angern 83.

Angstmtlhle 233.

Anleitenwald 236.

Annadorf 343, 1390.
Annatbal 153, 349.

Antiglhof 195.

Arbersberg 259, 281, 298.

Arbesau 362, 1331.
ArletzgrOn 359, 368, 376,

383, 414.

Arnau 1080, 1188, 1196,

1198.

Arnitzgrtln 281, 294, 295.

Arnoschtowitz 70.

ArnoschtowitzerMuhle 70.

Arnsdorf 473. 1196.
Arnstein 226.

Ascb 22, 23, 238. 240,

245-247, 249, 252. 253.

1448.

Ascbendorf 1332.

Atschau 1366. 1367.
Aubach 215. 325—327.
Aubislau 179, 199.
Auborsko 638, 742.

Auerschim Gross 53«.
Auherzen 1154.
Aujezd 156, 1S3, 1153:
Gross 1322 : Klein 3*5:

Kumburg 1199: Ober
1327: Relnv 1420: Roth

60, 70, 817, i>49, 1154,

1155; Unter 1327.
Aujezdetz 153.

Aujezdl 018, 737, 74S.

Aupa Gross 506. II. Tbeil

504,513; Klein 495. 496.

498, 504, 505. 507, 515.

Aufinoves 645, 674. 675.

Auscha 1251, 1299. 1300.

1322, 1323, 1334, 13*3,

1355, 1357. 1361, 1410.

Auschowitz 264.
Aussergeflld 133 — 138.

150-152. 187, 192. 194,

200, 211, 215.

Aussig 1332. 1353, 1364.

1367. 1408. 1418, 1430,

1458. 1461.

Aulieschau 153.

Auval siehe Oural.
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labakov Ober 358. 568:
Unler 554, 568.

labilon 211, 737.

Jabin 758.

Jabina 1354, 1422.

Jabitz C5fi; Gross 751.

Jaborin 904. 984.

JaCalek 1255.

JaCetin 534.

facin 913. 951.

fcckofen 93. 1405.

kcowitz IIS.

fedenvinkel 227, 228.
Jarenfanp 352.

fernaii 225.

l&rnsdorf 471, 474.

iirnwald 52(i, 527. 5?9.

fcrringen 319, 344—34(5.
372-374. 399, 405, 432.

434. 1438.

Jaierberg 275.

Jaiereck Rninc 161, 168.

Jakov 1264.

Wkov 687.

iamberg 83. 106.

Jane 645. 665, 800, 965,

1261. 1262.

hrau 153. 165. 180. 202.

203. 205. 215, 1423.

token 1356.

larochov 6i6.

toschemuhle 115.

tassstreicher-Muhle 1408.

fast Gross 645.

tastina 802.

techin 58. 1423.1424.1426.
lechlin 1294.

fechlov 827
teehovitz 900-902. 969.

977, 1069.

lejsbver Hofe 99, 776.

*la 1190.

*14 102. 921.

lelCitz 781.

lelefi 674. 903.

elohrad 1359.

«lok 644.

*lokozel 86. 744.

eloves 522. 538, 1209.

elsanka 1119, 1124.

elnscliitz 545, 648, 553.

enatek 532, 541. 568,

1327, 1335.

enatefc Neu 1252, 1300,

1309, 1322.
enecko 500.

Beneschau 9, 79. 608.616.
733, 740, 748. 749, 752,

754.

Beneschau Deutsch 106.

BeneSov 1199.

Benetitz 114.

BenignaSct. 815. 819, 820.

824. 862. 866, 876, 985.

Benitz 765.

Bensen 1361. 1402, 1409,
1419. 1422.

Beranek 901. 928, 977.
Beranetz 531.

Beranka 833.

Beraun 7. 8, 16-18. 39,

630. 799, 8 3, 863. 882.

8S8, 889. 891, 8!>2. 930,

974, 981, 982. 984, 1019.

1064. 1080, 1100. 1262,

1456. 1458.

Berg 233, 319, 375, 414,

428.

Berghof 355.

Bergschneider 171.

Bergstadtl 68. 119. 129,

147, 151, 154, 212, 214.

217, 775.

Bergstadtl Ratibofitz 67,

68, 118-120.
Bergstadtl unserer Lieben

Frail siehe Bergstadtl.

Bergwerk 742.

Berlau 139. 140, 142, 171.

196. 197. 218.

Bernarditz 8, 62, 64, 80,

85.

Bernardov 548. 551, 554,

567, 578.

Bernau 323, 355, 373, 404,

430.

Bernetzreith 233.

Bernikau 1162. 1262.

Bernsdorf 1142. 1206.

Berzdorf 469: Nieder 453,

454, 471, 477, 1005; O-
ber 454, 471, 476.

BC-fin 811, 876. *.*67.

Befkowitz Ober 1294,
1306.

Beschkaben 1405.

Besikau 263. 260.

BMin 150. 156. 2 1 5. 743.

Bestwin 551. 1268, 1301.

Betlehem 599.

Bettlern 348. 1412.

Bezdecm 101. 1255.

Bezdekau 179. 211.

Bezdekov 570, 038. 639,

664, 727. 1299.

Bezno 1252.

Bezprav 537, 545.

Bida 1181.

Bidschor 39.

Biebersdorf Neu 529.

Bielei 531.

Bieloschitz 1419.

Bieltsch 144. 146. 166,

197.

Bilejov 1285.

Bilin 4, 316, 343. 1278.

1813. 1330. 1352. 1361,

1365, 1368, 1374. 1376,

1380, 1387, 1395. 1408.

Billinka 1407. 1416.

Biluk 637, 663.

Binowe 1367.

.

Birkenberg 65. 799. 830.

838.

Birndorf 296.

Bischitz 1323. 1334.

Bischofteinitz 15. 613,618.
619. 623, 632. 633. 602.

680, 733, 737. 738. 740.

Bisen 1165.

Biskoupky 697.

Bistrau 585. 588. 589.593,

594. 599. 600.

Bistrey 532, 540.

Bistritz 742, 744. 752. 754.

Bistritz Neu 107.

Bitis 638. 710. 742. 749.

780. 806.

Bitouohov 477, 507. 1194.

Bitov 671. 945. 946. 950,

951. 973,- 981, 1015.

Bitovan 574.

Blahamllhle 199.

Blahotitz 1169.

Blanitz Gross 202. 203.

Blankeisdorf 1304, 1365.

Blatce 770.

Blatna 59. 65, 661. 735,

750, 757. 758. 770. 771,

777, 781.

Blatno 586. 592.

Blattnitz 1127. 1148,1149.
Blaugrund 515.

Blaikov 532.

Bleistadt 318. 319. 343.

344. 375, 381, 414. 428,

433.

Bleiswedel 1251. 1299.1384.

Blizanov 748.

Blottendorf 1355.
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Blowitz6U, 613,634, 636,

662-664, 672, 673, 710,

723, 724
Blsko 153, 203.

Bludau 188
Bludov 88.

Blumenau 193.

Blumendorf 72.

Bober 1138.

Bocken Gross 1355: Klein
' 1409. .

Boden 239, 1391, 1412.

Bodenbach 1247, 1331.

Bodenwabr 231.

Bornersdorf 362.

BohdaneC 86.

Bohdankov 1264. 1265,

1267, 1281, 1297.

Bohdasin 1209.

Bobnitz 644.

Bbholiby 706. 712.

Bobonitz 203, 1423, 1424.

Bohostitz 628. 700.

Bohounowitz 77. .

Bohouschkowitz 171, 218.

Bohousov 1187.

Bohumilitz 181, 204.

Bobutin 690, 836,

Bojanov 552, 565, 568, 570,

573.

Bojanowitz 181.

Bojesitz 660.

Bokwen 1332.

Bolechowitz 754.

Boleschin 183, J84.
Bolesin 743.

Bor 113, 591, 598: Gross
155,771; Klein 155, 202,

203, 758.

Borau 584, 585, 587, 592,

595, 596.598.603: Boh-
misch263,268; Deutsoh
263.

Boriitz 180, 202.

Borek 609, 636, 741, 877,

908, 918, 930, 952, 1221.

Boreschnitz 60.

Boreslaul379, 1404, 1405,

1420.

Boretz 1419.

Bbrka 726.
Borkowitz 1424, 1426, 1447.

Borohradek 1256,

Borotin 69, 70. 95, 96, 98,

99, 744, 765.

Borov 663, 728.

Borova 532, 588, 598, 599,

1327.

Borovanka 894.

Boro\yan 64. •

Borowitz Gross 1190,1214,

1215; Klein 1190.

Borownitz 84.

Bofenowitz 79.

Bofitau 527.

Bofitz 60, 770.

Boscbov 573.

Boschowitz 63.

Boskov 479, 481, 516;
Ober 482, 483, 505.

Boskowitz 13, 37.

Boubova 1066.

Bouda fHof) 755.

Boukalka 1001, 1004.

Baxgrttn 332, 347, 368,

364, 430.

Bozejowitz 754.

Bozetin 69, 70. 71, 99.

Bozetitz .62, 68.

Bozkov 686.

Bozkowitz 744.

Bozi Vraika 801.

Brafiitz 116.

Bradlo 568, 575, 576: Un-
ter 569.

Brambach Ober, Unter 247.

Brambor 1286.

Braneov 199, 206.

Brand 236. 345; Ober 344
-346, 358, 359, 381.

382: Unter 872.

Brandau 8, 323, 331, 1133,

1134, 1136, 1178. .

Brandeisa.Adler545, 1256,

1275, 1304, 1325, 1443,

1457.

Brandeis a. . d. E. 7, 604,

641, 645, 667, 673, 799,

827, 858, 861, 866, 868,

874. 883, 889.

Brandeisl 1110, 1114.

Brandhauser 1204.

Branifikov 152.

Branik 858, 901, 902, 910,

921, 928, 931, 945, 947,

1015, 1026, 1028, 1038,

1040, 1451.

Branitz 62.

Braona 9, 1195, 1200, 1216,

1220, 1221.

Branor 688, 812.

Branschau 107.

BranSov 179, 691, 704, 707.

Bransowitz 767.

Bratranov 573.

BratfejoT 609, 658, 682, '

754.

Bratfikov 478, 500.

Braunau 29, 31. 1080, 1202.

1205. 1206, 1208. 1214,

1304, 1328, 1390.

Brazdim Gross 646, 674.

Brazec 1209.

Braina 609. 781.

Brdloch 1263.

Bredau 540.

Breitenau 362.

Breitenbach 319, 357,407,
414, 416.

Breitenberg 1373.

Breitenstein Unter 209. '

Breitentbal 598, 599.

Brenn 1332, 1414.

Brennporitschen 611, 613,

614, 636, 637, 672.

Breslau 460.

Brettmahl 323.

Brloh 92.

Brnik 1183.

Brnky 689. 690, 700, 701.

Brod 90, 740: B6hmisch
9, 52, 1080. 1183, 1185,

1186, 1222. 1266, 1283,
1300, 1457: Deutsch'55,
71—73. 75. 78. 82, 86,

99, 104, 113, 114, 120
-122.

Brodce 799, 807.
Brodetz 655.

Broum 674, 699.
Brtntkmuhle 115.
Bruch 398, 1373, 1374.

Bruck 268. 739.
Brunn 13, 27, 33, 37. .

Brttnnl 106.

Brox 1361, 1369, 1373,
1376, 1417.

Brunnersdorf 348, 364,
1369-1371.

Brus 745, 771.

Bruska 886.

Bras 1084, 1087—1090.
Bfehor 1410.

Bfevnov 889, 895, 806.

Bfewnitz 86.

Bfezi 647. 742, 751, 758.

Bfezin 588.

Bfezina 640, 697, 823, 826,
828, 848, 878.

Bfezinka 853, 855.

'
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, 59, 661, 694,

768, 775, 781.

152, 1155.
), 1301.
705, 714, 823,

.6; Unter 674.

2.

r.

?58, 912, 932,

984,1042,1053,
58, 1064, 1066,
1.

, 263; 268, 269,

1406.
a 505.

6.

>04.

484.

!, 1041.
i.

1405.
209.

162.

4, 91.

>4)

3.' 1440.

.99, 1270.

1,199, 204, 208.

9,929,950,1019,

, 10, 13, 14, .39,

57, 83-85, 90,

3. 118, 141, 174,

179, 1423, 1424.

106.

519, 1282, 1302,

1251.

i6, 665, 689, 740,

628, 754.

734.

577.

757.

1423.

) 57.

106.

f 471, 473, 476.

382, 901.

i 553, 655.

rf974.

Lit 39: Jung 1261,

.324, 1333-1335,

ttble 1052,

Burkartswalde 362.

Burkhartsgrdn 432.

Bursitz 743.

Bufan 600.

Busch'anowitz 153, 203,

204.

Buschberg 740.

Buschtehrad 614, 644.

Butowitz 901, 905. 910,

920-922, 931, 932. 943,

945, 951, 955, 958, 1261.

Buzitz 729.

BykoS 952, 981.

Bylan 1275, 1285.

Bystre 183, 184, 217, 1212,

1215.
Bystrice 519.

Bzi 84.

Bzova 69, 674.

Cehnitz 1424, 1425.

Cejfov 569.

Celkowitz 119.

Cerekwe 84: Neu 86, 112,

113: Ober 54, 107.

Cerekwitz 1326, 1327.

Certaowitz 770. 816. 819,

823, 861, 862. 877, 891,

985, 1092, 1094.

Cetyne 661.

Chabern Unter 644, 1283,
•. 1300.

Chacholitz 573.

Chachov 827. 848.

Chaloupky 638, 640.

Chanowitz 771, 777.

Chejn 1276.

Chejnitz 1039, 1041,1053,

1058, 1060, 1064, 1070.

Cheynov (Chejnov) 9, 42,

67. 81, 84, 85, 92-94,
645, 1182, 1446.

Chemnitz 254:

Cheznowitz 816, 818, 823,

826, 848, 860, 876, 968.

Chiesch 15, 255, 266, 640,

742, 1352. 1361.

Chischka Gross 69, 70;
Klein 735, 754, 767.

Chlap 218.

Chlaponitz 60, 63.

Chlebov 68.

Chlistau 156. .

Chlomek 1299, 1307, 1335,

1339, 1340, 1359.

Chloumek 668, 569.

Chlum 146, 171, 172,454,

519, 525, 543, 557, 559,

563, 570, 686, 735, 758,

771, 803, 1190, 1199,

1270,1287,1362; Hinter

659; Maly 800; Vordev
610.

Chlumeeek 172, 218.

Chlumetin 585, 687, 590,'

593, 604.

Chlumetz 53, 107, 108,

1424; a. d. Cidlina 1253,

1335; Hoch 605, 609,

616, 626, 657, 659, 669,

681, 708, 749, 754.

Chmeleschen 742.

Chmelisf 532, 540,

Chmeliste 803.

Chmelna 86, 112, 171,

217, 218: Klein 154.

Chohot 1182.'

Chocenitz 1284.

Chocholitz 550.

Chocomyschl 622.

Chodau 372, 373.

Ghodenschloss 612, 622,

623. 661. 737.

Chodolitz 1440, 1457.

Chodoun 901. 921, 922,

930, 952, 969, 981.

Chodov 873; 874.

Cholin 609, 708.

Choltitz 545, 549, 1286.

Cholupitz 653.

Chomle 688, J084, 1087,

1090, 1091.

ChorouSek 1285, 1321,
1326.

Chotebof 74, 75, 80, 105,

551, 552.

•ChoteC 969. 973. 1039-
1042, 1045, 1050, 1052,

1056, 1058, 1059. 1064,

1070.

Chotenitz 546. 560, 852,

853, 855, 1000.

Choteschin 536.

Chotesov 1440.

Chotetitz 697.

Chotieschau 637, 694,

1127, 1128; Klein 694.

Chotomfiritz 126.

Chotovin 1451.

Chotulitz 1284. .

Chotusitz 1285.

ChotySan 79, 744.
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Chotzen 1255, 1250, 1321
1325, 1326, 1333. 1335;
133(5. 1427.

Ghouzava 045.

CbramiSte 742.

Chramost 755.

Chrast 550, 570. 009, 617,

(555-059. 775, 781. 1184.

1222. 1303.

ChraSCan 827. 801. 880.

Chrastian 1440. 1441.

Chrastitz Gross 017. 028.

600.

Chrbina 840, 850.

Christianberg 131. 147.

150. 1(54. 170. 10S. 207.

Christiansau 4(i9.

Ghristof 121.

Christofhammer 322, 435.

Ghristofsprund 442, 443.

447. 450-453.
Chrobold 144. 150. 198.

Chrourtov 51s.

Chrtnik F49. 853-855,
TJhrudim 30. 50. 53, 1256,

1280. 1303. 14(50.

Chrustenitz 827. 8(>4. 8b0.

889, 892, 893. 897. 980.

Cbudenitz (521. 022. 032.

035, (505. 000. 0S7.

Ghudiwa 158. 101.

Chudolas 1253.

Chumhtiuper 147.

Chumska 1587.

Ghuranov 208.

Chvala 881. 889. 803. 902.

1207. 12S2.

Ghvalov 754.

Chvaterub 0.S9.

C.hvojno 711.

Gbwaletitz 545. 555, 507.

1280.

Clnvalowilz 551. 581, 582.

Ghvfiava 040. 041. 074.

709. 827. 840. 849, 804.

f'.hviiin 039.

r.hvnitz 050.

Gibulka 900.

C.ikiinka 590. 004. 1041.

Girkwitz 77.

Citkov 540. 1001. 1003.

1004.

Czaslau siehe Caslau.

6abus 152. 190. 204.

Cachnov 587. 598.

Cachranl51, 156. 168.179.
Gakowitz 641. 645. 655.

Caslau 39. 50, 53. 74. 88,

105, 110,577,1283.1280,
1301, 1457.

Castkov 576.

Castolowitz 1256.
Castonitz 695.

Castovka (580.

Cechtitz 53. 68, 69, 81.

110.

CeSichov 849.

Cefiowitz 038. 003.

Gejkowitz 83, 88.

Cejrov 84.

Cejtilz 1322.

Gekanitz 05. 08.

Cekau Gross 139. 14«. 168.
174.'

Gekov 5(58.

Celakowitz 1457.

Celin 095. 754, 709.
Celiv 1182.

Cenkov 645, 089, 690. 797.

801, 808, 811. 817. 823.

825, 860, 873. 875. 005.

Cenowitz 79, 86.

Censko 1583.

Cepitz 209.

Cepfowitz 153. 165, 180,

205.

Certan 616, 655. 668. 079.

753, 769, 774.

Cerma Bohmisch 532.538,
539. 1203. 1209.

Cernik 873. 889.

Gernikov 90.

Cernikowitz 529.

Cernin 984.

CemiscrhkenmOhle. siehe
Schwarztbaler Mlllile.

Cemisko 610, 729. •

Gernitz 675. 670.

Cerniv 1440.

Cernodol 1307. 1340.

Cernoduben 1424.

Cernolitz 817, 861, 875.

Gemosek Gross 1264.

CernoSitz Unter 000, 9ol,

911.

Cernotilz 70.

Gernowitz 54, 69. 81.

Cerrena 81. 782.

Cefenitz 80.

Gefovka 1350.

Cestin 74, 86. 122, 156.

Cestlitz 647.

Cichtitz 203.

Cieenitz 744.

CiCowitz 644.

Cihana 1413.

Cihan 157. 743.

Cihoscht 77.

Gikhaj 507.

Cikvaska 1190. 1194. 1100,

1200.

Cimelitz 00. 610. 617. «*!»,

600. 770.

Gimitz 154. 044.

Cistii 04O. 688. 730. 741.

Gistetz 60S. 0S5. 6fi7. <«8.

(580.

Civitz 63(5.

Cizkov (Gizkau5 630. 062.

663. 664. 077. 724.

Cizova 63. 81.

Ckvn 133. 137. 154. 165,

181. 202-204.
Clupek 1327.

Cteiiitz 8(i7.

Ctitar 1208, 12S4.

Dablitz (544. 074.

Dalescbitz 2(5. 1252.

Dalleschitz 452.

Dallwitz 289. 296. 1393.

Dalov 1183.

Damaschek 503.

Damifi 181.

Damitz 325. 320.

Damnau 255.

Darowa 030. lOOO. 1170.

Dafbof (555.

Dassnilz 207, 275. 270. 282,

311. 1410.

Dauha 454. 1253. 1299.

1322. 1323. 1340. 1355

—1357. 1405. 1410.

Daubitz Neu 440. 1231.

1232. 12:53.

Daudlevetz 030.

Davidsthal 348.1390—1392.
1394.

Davie 613. 704-700. 714.

Deblik 1354.
Deblov 549. 1002. 1<K8.
Debrno G45, 074, 1270.

1283.

Decbtov 518.

Dfdova 557. 559.

Deffernik (Schlossi 1SS.
Dehenten 619, (562, 739.
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c 734.

1372, 1381.

351, 861. 866, 882,

77, 1457.

itz 158.

107, 110.

r 527, 530, 533.

a.
i 742.

(27, 1333.

irf 461.

lorf 416, 1278.

B57.

, 1095-1097,1099,

itz 738.

iwalde 387. '

ch 27. 462. 587,

87, 1214, 1270.
tein 770.

u 9, 73. 79, 80,
i, 744, 749, 1080,

witz 1315, 1405.

443.

nwitz 535, 543,

188.

70.

! 665, 666.

751.

332.
5.

% 80.

11. 674.

ill27,1128,1148.
da 769.
i 263, 266.

41.

1268.
539.

139, 163, 168,

re.

ka 520, 532, 534,

1, 1256, 1303.

$2, 541, 634, 663,

6, 676, 694, 1128,

1424-1426.
70.

7.

witz 797, 900, 902,

15, 906, 932, 990,

262.

fc. 91.

Muhle 91.

Dobfisch 613. 630. 645,

654, 664, 665, 710, 797,
807.

Dobfiv808,824, 967, 1105.
Dobschitz 139.

Dobernev 1190.
DOlitschen 740.

Dolitz 1398.
DOrflas 255, 740.

DOrnsdorf 334.

DOrrengrund 507.

Doglasgrtin, 344, 371.

Oohna 362.

Dol 557, 562.

Dolan 181, 644, 678, 690,
1003.

Dolanek 645. 1215, 1307.
Dolanky 1199.

Dolce 663, 672.

Dolin 1277.

Dolinek 689.

Dollanka 1294.

Domaschin 88, 263, 531,

1172.

Domaschitz 1346.
Domazlieky 183.

Domoraz 743.

Domousnitz 1340.

Domyslitz 673.

Donin 1263.
Doppelburg386, 387,1412.
Dorrstadt 158.

Dotterwies 319, 373.

Doubrawitz 154, 181, 205,

609, 616, 645, 658, 059,

707, 726, 754, 1183.

Doudleb 1447.

Dozitz 638, 664.

Drabov (Hegerei) 804, 865,

807, 869, 883, 905.

Drachov 1424.

DrahelCitz 827, 861, 863,

892, 969.

Drahenitz 610, 660, 661,

728
Drahlin 800.

Drahnoiijezd 697.

Drahftowitz 86. 744.

Drahobuditz 82.

Drahotitz 552, 568, 569.

Drahowitz 289.

Drahuschen 742.

Drasov 638, 742.

Drast 645, 689.

Drausendorf 443.

Drauzetitz 90.

Drazen 1172.

Drazifika 766.

Drazitz 766.

Drbalov 532.

Drbohlav 112, 113.

Drchkov 1164.

Dreifichtenliof 312.

Dreihacken 223, 225, 237,
241, 242. .

Dreihauser 265.

Dreikonig 252.

Dresden 254.

Drhov 638, 7Q3, 742.

Drhowl 63, 745.

Driesendorf 84.

Drissgloben 740.

Drletin 1183.

Drnov 1167, 1168, 1264,
1277.

Drobowitz 1268.

Drosau 150, 151, 156,168,
209.

Drosen Klein 209.

Drouchawetz (Drochau)
212, 217.

Drozdov 640.

Drslawitz 634.

Druhlitz 638, 742, 806,
831.

Drum 1355.

Drzkov 479. 481, 483.

Dfevcitz 861, 883.

Dfin 641, 644.

Dfinov 1264, 1287, 1289,
1316.

Dub 153. 155, 165, 180.

Duber Schloss 203.

DubeC 889.

DubeCek 873. 874, 903.

Dubenetz 807, 830, 831.

Dubiken 90.

Dubina 1002.

Dublowilz 787.

Dubno 799.

Dubova 569.

Dubowitz 146.

Dubsko 625, 680.

Dufiitz 1245.

Dudin 107.

Dflrr 1448.

Dttrnberg 346, 347, 383,
407.

Dilrngran 248.

Durrmaul 739.
Dufkovka 833.
Dumrowitz 178.

Dunajitz 108, 1426.

Dunawitz 609.
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Duppau 24,25; 1402, 1406.
Duschniker Jagerhaus 838.

Duschnitz . Nieder 500,

505: Ober 507.

Duschowitz 204.

Dusnik 969.

Dux 389; 391, 1361, 1374,

.1376.

Dvorce 70.

Dvoretz 858, 901, 910.

919, 921, 922. 925, 928,

935, 939. 942, 944-949,
954. 1015-1017, 1023,

1026, 1029, 1030, 1040.

1457.
Dworetitz 610, 629.

Dvofak-Mohle 1052, 1053.

Dwurer-Muhle 178.

Dzbanov 536.

•Ebersdorf 341, 379, 471
Ebersfeld 280.

Ebmeth 259, 295, 344.

Eckersbach 450, 453.

EgerlO, 21, 22. 288-240,
275, 1397. 1398; 1412.

Egertl 347, 480.

Eggetschlag 147, 167, 178,

208.
Ehrenberg Alt 446.

Eibenberg 319. 414
Eibenstock 371.

Eichelberg 250.

Eichicht 450.

Eichthaler GlashOtte 1119.
Eichwald 348, 386,

Eidlitz 1371.

Eilfhausen 247. 248.

Einade 195.

Einsiedl 260-263. 267,

270-273, 277, 278, 295,

323, 328. 338, 444. 445.

Eipel 1188, 1269, 1287.

Eipowitz 673. 803, 827,
• 848, 863, 878. 1107.
Eisenaujezd 723.

Eisenberg 253, 319, 323,

328. 377. 436.

Eisenbrod 456, 464, 477
bis 483. 501. 516, 1409.

Eisendorf 236.

EisenhiUtel 722.

Eisenstadtl 1080. 1188.

1199, 1214, 1343, 1359.
Eisenstein 20. 48, 159.

160, 195. 201, 218.

Eisenstrass 201, 218.

Elbecken 359, S83.
Elbekosteletz 604, 611,

614, 689, 1267. 1283.
Ebersfeld 276.
Elbeteinitz 33. 545, 546,

548, 551, 553, 554. 560,

566,572.581.1268.1286.
Elbogen 39,260-262,288,

295. 296, 306, 319, 872,

1406.

Elcowitz 181.

Eleonorenhain 191.

Elhenitz 133, 141. 143.
Elhotten 732. 739.
Elisenthal 158, 169.

Ellhotten 694.

Ellischau 757, 760. 771,
776, 777, 782, 783.

Ellm 289.

Elsch 739.

Elschtin 153.

Emeth 854.

Endersgrttn 364, 368, 372.

Engelhaus 262, 288, 289,

295, 296, 1352, 1408.

Engelsberg 447, 450, 454.

Engelsburg 367, 435.

Engelsdorf 470, 471, 474.

Engenthal-483, 514.

Enkengrttn 314.

Ensenbruck 1448, 1451.

Erasmusbauer 624.

Erlitz Nieder 536.

Ermesgrun 247.

Ernstbrunn 147, 148, 194
Ernstthal 477, 484, 498.

614 1190.

Ertischowitz 775.

Eslarn 244.

Eulau 1331, 1337, 1356.

Eule 13, 15, 60, 605, 609,

614, 638, 645, 691, 695,
704, 706, 708, 710, 711,

730, 736, 742, 749, 765,
777.

Eulenberg 1414
Ewitz 590.

Faberhtttten 326, 416.

Falgendorf 1190. 1191.

Falkenau310, 275,286,319,
1250, 1337, 1392.

Falkenberg 1355, 1357.
Fasattengrttn 1397.

Fehlamtlhle 1448.

Feidelhof 198.

Feidelmtthle 176.

Felbabka 801, 802. 811.

818. 823, 825, 860. 862,

. 873.

Felbern 145.

Feldbauser 471.

Ferschenhaid 134. 185.

Ferdinandsbrunnen 291.

Ferdinandsthal 158. 159.

462, 620, 737.

Fichtenbach 226, 235.

Fichtig 515.

Filipsdorf 446.

Filipshfltten 199:

Finkenberg 246. 248.

Finfcmuhle 343.

Fischbacb 383.

Fischbacbhauser 372.

FischerhQtten 187.

Fischern 250, 289.

Flachsgrund S36. 337.

Flaha 1381.
Flecken 622.

Fleissen 246-248. 250.

251, 253.

Fleyh 323. 384. 385. 1356.

Flahau 1080, 1109, 1161
Forba 1448.

Fonsau 1451.

Forbes 57, 83, 84.

Fornberg 195.

Forst 1197.

Forstbad 1190, 1193.

Forsthauser 249. 1411.

Fosslau 1172.^
Frankenhammer 855.

Frantamfthle 1066.
Franzensbad 219. 239. 257,

1897-1400, 1412. 1447,

1448.

Franzensthal 20S. 600.

1424. •

Franzenthal 1402, 1407.

1419.
Franziskahain 554.

Frauenberg 453 1424.

Frauenhof 1172.

Frauenreith 233, 237.

Frauenreuth 365, 1397.

Franenthal 146.

Freiberg 207, 71S.

Freihammer 668:

Freiheit496. 502. 505,507

—509, 512. 1080. 1193.

Freih5ls 161.
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ieim 1355, 1365,

fOhe 450, 1005.

I 106, 134, 184,
36.

rg 456. '

a 181.

euth 240, 248,
53.

1 29, 42, 456 bis

0,473,1202,1360,
436.

iswald 534, 535,
288.

swalder Forster-
61.

n 1212, 1220.

ikell59,160,201.
224, 259.

f 5.

; 319. 371, 373,

1, 402,481, 1438.

is'er 247, 248, 253.

>6.

ten 1369, 1370.
at 186, 186, 191.

'aide 446.

263. 268.

1, 233.

A, 442, 520, 527,

0, 536, 1281, 1303,
332, 1388, 1356,
436.

269.

162, 1446.
lOtte 337. 384.

oseln 304.

02.

:z 400, 416.

: 223, 225.

'er Jagerhaus
8.

llung 223, 227.

740.

, 1285.

1417, 1419.

ne 135, 179.

410.

1398.
289, 1298. 1809.

1313, 1316.

f 723, .724.

sudorf 323, 337,

Gehaag 238.

Geiersberg 33, 341, 377,

527, 628, 532, 535, 544,
1080,1187,1188. .

Geiersgraben 527 —529,
635, 542.

Gemeindemuhle 41, 175,

176, 197, 206, Z08.
Georgen Set. 619, 620, 722,

738.

Georgensdorf 323, 339, 361,
" 378, 384, 385, 416.

Georgenthal 446, 1373:
Ober 323, 328, 377.

GeorgsmOhle 228, 722.

Georgswalde 445, 446; Alt
446.

GerlhtUte 195.

Gersdorf 1331.
Gersteiu 75.

Gesen 179.

Gesteinigt 351.

Gesttltthof 108.

Gibacht 221, 716.
Giessaus 530.

Giessdorf 509.
Giesshttbel 289. 522, 527,-

528, 630, 1203, 1406;
Deutschl07; Ober 639;
Unter 532, 1209.

Giesshubel-Puchstein 295,

314, 1351. 1352.
Gistetzer Muhle 61.

Glasberg 319, 336. 348,

349, 373. 374, 402, 480.
Glasersdorf 501.

Glasert 1338. 1419.

Glaserwald 195,

Glashtttte 236, 349, 640,

697.
GlashOtten 168, 179, 180,

218. 803, 826, 848, 849,

878, 977.

Glieden 335.

Glttcksburg 352, 1410.
Gmflnd 85. 107.

Godrusch 739.

Gohe 473.

GOhrn 323, 324, 838, 339,
414. 410.

Gorkau 338, 384, 400, 1873,
1412. 1446.

Gorlitz 490.

Gorsdorf 448, 1361.

Gosen 1365.

Goltersdorf 400. •

Gojau 147.

Goldbach 145. 203, 223,
224. 236, 1462.

Goldberg 193, 1408.
Goldbrunn 252, 591, 593,

1370.

Golddorf 275. 276.
Goldenhohe 320, 357, 364,

408, 414-416, 431, 433.
434.

Goldenkron 138, 146, 166
—168, 173. 174. 178.

Goldenols 1138. 1142, 1225.
Goldwag 613, 740.
Goltsch-Jenikau 88.

Gorschin Klein 226.

Goschowitz 263, 268.
Gosel 239, 240.

Gossengrtln 319, 344, 356.
Gossmaul 268.
Gottesgab 316, 332, 344—

347, 352. 408, 414-416,
421, 14J1.

Gottm.annsgrtln 248. '

Gottowitz 1150, 1164.
Gottschau 732. 740. 776.
Graber 1334, 1355, 1410.
Gradlitz 1303.

Grafengrtin 230, 242.

Grafenried 221. 226.
Grafenstein 481.

GrafenwaldeUO; Alt 444:
Neu 444, 446.

Gramatin 623:- Alt 693:
Neu 232, 684.

Gramling Unter 264, 269,

313, 778.

Grasengrfln 372.

Graslitz 318, 319. 348—
352. 355, 356, 371—373,
380, 399, 400. 402, 414,
416. 426-428, 433, 856,
1410.

Grasseth 1393. 1396.
Gratschen 1402, 1420.
Gratzen 106, 1423, 1446.
Graupen 328, 385—387,

401, 411, 1279, 1280.
Greifenstein 378..

Greinerhof 141.

Grenzbauden 515.

Grenzdorfel 1203, 1205.

Grenzdorf 475.

Grilling 207.

Grona 740.

Gropitzroith Gross 224,

228, 233.
Groschum 197.
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Grossdorf 29. 689. 1205.

Grottau 448, 456, 467—469,
1361.

Gruberg 195.

GrQn 201. 205. 246—248.
252. 265. 270—272, 289,

1448, 1449.

Grtlnberg 145. 194, 236,
238. 239, 380, 381, 414,

637, 723.

Grttnthal 1134, 1178.

Grttnwald 339. 377. 386.

Grulich 520, 525, 627, 633,

530, 1340.

Grundmttble 313.

Grunty 75.

Gstom 265. 740.

GUritermdhle 1410, 1422.

GOntersdorf 1355.

Gumplitz 740.

Guscht 1151. 1152, 1154.

Gutbrunn 464.

Guthausen 178, 186.

Gutwasser 116. 117, 195,

211, 215. 610. 661.

Haa'dorf 366, 437.

Haaii 1278.

Habakladrau 268, 269.

Habelscbwerdt 1J40.
Habeadorf Neu 477.

Haberdorf 186.

Haberles 147, 176, 198.

Habern 77, 80.

Haberspirk 1391, 1392.

Habichau 177, 178.

Hable 85.

Habrova 531.

Habfi 142. 148.

Habstein 454.

Hackelsdorf 502, 515.

Haekenhauser 235, 243.

Hadruwa 209, 743.

Hai;engrUn 251.

Haiti 289: Ober 106. 147.

164, 107, 176: Unter
loti, 18*. S. audi Hayd.

Haida 1332. 1338, 1352.

Haidberg 272.

Haidl 151.

Hainbach 857.

Hainichcn 254.

Hainspach 29, 439, 444—
446.

Haj 673.

Hajek 535, 645, 674. 861,

864, 927.

Halbgebau 250, 251, 253.

Halbmeil 320, 352. 353,

357, 364, 407, 414, 416.
Halbstadt 1206, 1329.

Hals 223, 225, 227, 233,
6(52.

Hammelhof 289.

Hammer 172, 176.

Hammerdorf 530.

Hammerdrehe 454.

Hammergrund 589, 591.

Haramerhauser 373, 375.

Hammerhof 264.

HammermOhle 347, 857.

Hammerstadt 78, 88, 114,

115, 126, 127.

Hammerstein 450, 452.

Hamry 587.

Hannapetershau 515.

Hannchen 526.

Harlosee 266.

Harrachsdorf 511.

Hartenberg 319, 344, 355,

367, 414. 1390.

Hartessenreuth 1448.

Hartmanitz 151, 168. 179.

195. 200, 211, 215, 589,

591, (i00, 743.

Hartmannsdorf 504, 505.

HartmannsgrQn 289.

Haitowitz 1181.

Harzdorf 466.

Hasegrund 466.

Haselberg 221, 233, 693.

Haselhof 269. 279, 283.

Hasenburg 1260.

Hasendorf 530.

HasinamUhle 1295.

Haslau 240,248-252,285.
Hassatitz 619, 620.

Hassenstein (Ruine) 330.

369.

Hat* 786.

Hauenstein 325, 1421.

Hauptmannsdorf 1206,

1214.

Hauska 1410.

Havirna 511.

Hawlowitz 618, 721, 737,

1287.

Hawran 1363. 1378.

Hayd (Haidj 222, 233. 622.

C.23, 632. 730, 732, 733.

739, 740. 776.

Hbvt Ober 755, 770, 775;
Cnter 755, 775.

Hedwigsthal 548, 581.

Heidisch Nieder 527.

Heilbrunn 106.

Heiligen 224. 228. 237.

Heiligenkreuz 121, 122.

222, 232-234, 240, 452,

612, 618, 619. 624. 693,

732, 739, 1084.

Heinersdorf 450, 453, 474,

480.
Heinrichsdorf 384.

HeinrichsgrQn 319, 343,

344. 348, 368, 371, 402,

414, 429, 1411.

Heinzendorf 587. 1206.

Heinzenteich 1411.

Heiaa 181, 745.

Helfenburg 202. 203.

Helkowitz 483, 543.

Helldrot (Einschicht) 227.

Hemmehttbel 439, 444—
j

446.
Hengstererben 320, 345.

370, 399, 407. 1411, 1438.

Henneberg 415, 432.

Hennersdorf 384, 1197,

1216. 1221, 1225, 1332.

Heraletz 73. 586.

Herbes 143, 149.

Herbotitz 527.

Herink 645.

Hermanitz 527, 539.

Hermannsdorf 263.
Hermannseifeu 484, 5t£,

1193.

Hermannsreutli 227, 228.

Hermsdorf 1200, 12*.
1364: Hinterl231. 1232.

Herrenmtthle 74, 115.355.

Herrlich 1374.

Herrnberg 235.

Herrndorf644. 1162. 1164,

1169; Gross 641; Klein

1276.

Herrnfeld 526. 528.

Herrnskretscben 1249.

1296, 1446.
Herrnwalde 440. 444, 44 .

Herrstein 622.

Hertin 1138. 1139. 1270.

Herman 202.

Hefmanitz 519.

HefmanmCstee 545. 54 ,

549. 560. 573, 577, 100- .

12^6, 1303.
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flesselsdorf 236.

Hetschigau 268.

Heuhof 621.

Heuraffel 188.

Hielgersdorf 446.

Himmelreich 247: Hinter
247, 249: Vorder 240,

248, 250, 252.

Himmelstein 1352.

Hinterhaid 193.

Hinterkotten 225, 235, 237,

732, 739.

Hinterstift 186.

Binterwinkel 527, 533.

Bintring 193. 194. .

Birschau 622.

Hirschberg 1252. 1447.

Hirschberg (Hirschbergen)

190.

Birschberger Forsthaus
190.

Hirschen 742.

Birschenstand 319, 370,

402. 430—432.
Hirschfeld 246.

Birschwinkel 464.

Bitschitz 181: Gross 182.

Bixmuhle 338.

Blasivo 68.

Alaska 625. 751.

Blavafiov 625.

Blavna 1187.

Hledseb 1320, 1322.

Blinai 1457.

Hlinae 531, 541.

Hlinsko 546, 550, 552, 556
—559. 574. 576. 580, 586,

587, 592. 599, 601.

Dlubin 758.

BluboCep 973, 1031, 1032,

1035, 1039, 1044, 1045,

1050, 1051, 1053,1055—
1060, 1064, 1065, 1067,

1071, 1261, 1445, 1461.

Hluboka 586. 1050, 1058.

BQuboken 622, 740.

HlaboS 800, 808.

Hluk 541.

Bloupetln 861, 866, 873,

881, 889, 969.

Hnacov 157. 743.

Hnatnitz siehe Friedrichs-

wald.
Hnevetitz 557.

Hnevkov 65.

Hnevsin 708.

Bnidous 1177.

Katnr, Gaologie Ton BBhmen.

Hniemitz 634, 686.

Hochdorf 83.

Hochofen 231, 236, 404,
415, 432, 434.

Hbehstadt 458, 475, 477,

483, 501.

Hochwald 138. 197.

HochwartI 623.

Hodejowitz 69.

Hodenitz 83.

Hodetitz 744.

Hodkov 74, 86, 115, 122.
HodkoTiCka 797,900-902,

922.

HodomySl 638. 645, 799.
Hodonin 568. 569.

Hodowitz 116, 117.

Hoduschin 62. 81.

Hofel 344. 345, 352.
Hoflas 1448.

Hoflern 121.

HOll 430.

Hollengrund 1331.
HopfelmOhle 178.

Horitz 147, 178, 198.

Hof 249.

Hofbaude 504.

Hofberg 1355.
Hofberghauser 383.
Hoferbauden 504.

Hohenbruck 1256.
Hohendorf 247. 289.
Hohenecke 477.

Hohenelbe 31, 484. 487,
491, 495, 4^8, 500, 501,

505. 507-509, 515, 1080,

1188, 1190, 1193—1195,
1200, 1221, 1223: Ober
502, 504. 507. 514.

Hohenfurth 19, 52, 106,
134. 184, 188.

Hohenjamny 263. 266.

Hohenmauth 1328, 1336.
Hohenofen 323.

Hohenstadt 520. 527.

Hohenstollen 319, 404.
Hohentrebetitsch 1379.

Hohenwald 459, 472.
Hohenzetlisch 263.

Hohlen 1355.

Hohnstein 1231, 1232.
Hoi 694, 1276.

Holeschowitz 798, 817,
882.889.895; Klein 867.

Holetin 559, 576; Ober
557, 568; Unter 557,

558, 562.

I Holin 28, 911, 1064-1066,
1254.

Holitz 1256, 1335.
Holleditz 1362.
Holleischen 716.

Holletitz 1369, 1403.

Hollezrieb 740.

Hollowing 312.

Hollubau 171. 172.

Hollnbauer Muhle 141,
171,' 172.

Holoubkau 697, 802, 820,

823, 826, 828, 832, 878,
879, 976, 977, 1082, 1104.

Holschowitz 174.

Holubitz 644, 674, 1276.
Holubschen 620.
Holuscbitz 60, 610, 770.

Holzbach 414, 416, 422.

Homole 978.
Honnersgrtln 347, 358,

368, 376, 437.

Honnetscnlag 139, 198.

Horazdiowitz 56, 64, 90,
91. 134. 153. 154, 181.

202, 214, 215, 743, 750,
757, 771. 1423.

Horka 5.67, 1190; Klein
481.

Horka Sehuschitz 551.

Horky siehe Bergstaatl.

Horn 289. 414. 1365, 1420.
Horomefitz 614, 644, 674,

700, 1292.

Horosedlo 181, 709, 755.

Horschau 618.

Hortau 1332.

Horuschen 721.

Horuschitz 567.

HofeleC 569.

Hofelitz 873, 880, 973.
Hofensko 1190, 1194, 1196,

1200, 1215, 1218.
Hofenz 1373. 1404.

Hoficka 1303.

Hofitz 67,519,1266; Ober
93.

Horowitz 802, 826, 852,
873, 889, 891, 968.

Hoschnitz 1372.

Hoschlowitz 209.

Hoschtitz Gross 183.

Hoslau 233, 623. 738.

Hosowitz (561, 771.

Hossenschlag 209.

Hospozin 1265.

HoStalowitz 853.

5)7
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Hostau 232, 611, 612, 618
-620, 622, 624, 661, 668,

675, 684, 722, 738.

Hostenitz 1296, 1316.

Hostetinky 552, 553, 561.

Hostin 912, 913, 950, 1029,

1042, 1044, 1046, 1047,

1050, 1056, 1057, 1060,

1064, 1066, 1067.

HostiSov 70.

Hostitz 165, 181, 743-, 771.

HoStitz 645.

Hostiyaf 873, 874, 889.

Hortiwitz 798, 827, 866,

874, 882, 1261.

Hostokrej 1119, 1160. 1212.

Hostomitz 802, 811, 847,

873, 875, 889, 890, 967,

977, 984, 1375.

Hostoulitz 116.

Hostoun 644.

HostoTnitz 657.

HouseroTka 112, 113.

Hraba«ov 484, 1190, 1217
-1219, 1224.

HraboTka 865, 881.

Hrabfi 627, 657, 658.

Hracholusk 203, 643, 644,

679. ' '

Hrachov 755.

HrachoTiSt 812.

Hradce 627, 657, 658.

Hradec (Hradetz) 90, 91,

99, 745, 771, 801, 816.

Hradecko 741.

Hradek 90, 129. 155, 179.

201,215,342,1295.1303:
Neu 532, 539 : Roth 754.

Hradek 537, 541, 545, 709,

743, 863, 1105, 1191,

1824.

Hradeker Muhle 536, 537.

HradeSin 13, 1185.

HradeSitz 771.

HradiSko 1270.

HradiSt 552, 573, 688, 743,

758, 803.

Hradostfimelitz 608, 679,

724-726.
Hranice 551.

Hranitz 703.

Hraschtitz 531.

Hrbokov 576.

Hrdlofez 865, 881.

Hrejkowitz 767, 769.

Hroby 94.

Hromitz 635. •

Hronov 1138-1141, 1204,

1209, 1270.

Hroznitz 77.

Hrusitz 751.

HfebeCnik 674, 678, 688.

Hfebenka 880.

Hfedl 804. 819, 827, 863,

970, 1163, 1165, 1167,

1169, 1170, 1292, 1293.

HHdelec 1359.

Hubene 209.

Hubenov 65, 90. 741, 771.

Hubertus St. 741.

Hufiitz 59, 661, 765.

Hudlitz 640, 674,816.823,

824, 827, 852, 861, 969,

971, 1095.

Huhnerwasser 1253, 1323,

1357.

Htittel 186.

HOtten Ober 158, 605;

Unter 158, 605.

Huttendorf 167.

Htlttengrand 339, 340, 386.

Huttenhof 177, 178.

Huttmesgrun 322, 347, 364,

365, 383.

Huttmesgruner. Forster-

taaus 332.

Huisenniuhle 158.'

Humpoletz 73. 82, 113,

114, 122, 1452.

Humprecht 1359.

Humwald 194.

Hundorf 388, 1313, 1317,

1374, 1380.

Hundsnursch 147.

Hunschgrun 289.

Huntifov 447.

Hurr 80, 116, 117, 1179,

1180.

Hurkenthal Alt 195; Neu
195.

Hurz 263, 268.

Husinetz 135, 150, 151,

178, 215, 690, 701, 702.

Husi Hovno 553, 564.

Hntt 591, 592, 595, 602.

Huttendorf 1196, 1197,

1200, 1225.

HvCzdonitz 608, 626.

Hvozdetz 655, 656, 802.

873, 876, 891.

Hroznitz 704.

Hvoidan 638, 765, 781.

Hyskov 823, 824, 627.819,

873, 881, 882, 969. Ml*
-1099, 1261, 1264

Iglau 9, 14, 106, 121.

Ingrowitz 589, 594, 600.

Inichen 233.

Innergeflld 135, 136. 199,

211, 214.

Innozenzidorf 445.

Inselthal 227, 236.

Irrgang 320, 345,370.376,

414—416.
Iser-Vtelno siehe Vtelno.

Ivan St. 908. 9*1. 945,

950, 981-984. 9«2W»,

1030, 1409, 1445,1446,

1466.

Jaberiich 442, 450, 4&
462, 1218.

JableCno 674.

Jablonetz 505.

Jablonna 626, 669.

Jachimov 204.

Jahodov 1212.

Jalove Dvory 653. 66a.

Jamky 769.

Jamles 1423, 1424.

Jamnei 536.

Jamny 60, 85.

Janfionr 552, 568. __
Janegg- 388, 391. 1K8,

1279, 1376.

Jankau 96, 107, 139rHt
Jankowitz 853.

Janowitz 86,129, 147. 1»
730,743, 749,754; KoU

74—77, 114: Roth %
77, 83. 88.

Jansdorf 1327.

Jarmirn 106.

Jarpitz 1162.

Jaromef 28, 519. 12*

1287. 1343.

Jaronin 133, 139.141,142,

196.

Jaroschkau 179, 199.

JaroSov 591.

Jarotitz .60.

Jarov 707. 901. 922, 950.

Jawornik 199, 204.

Jawornitz 202. 203. 64fc

Jecbnitz 604. 640, 730,

733. 742. 1080. 1109.

1162, 1166.
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Jedlina 524, 527.

Jedowin 1354.

Jehnidlo 63, 743.

Jelemka 143, 146.

Jelmo 101.

Jemnik 1114, 1165.-

Jemnitz 745.

Jene 1276.

Jeneralka 700, 851, 860,

866, 906, 977, 1460.

Jenikau Windig 104, 106,

107J 113.

Jenstein 971.

Jerschmanitz (Jefmanitz)
451, 464, 475.

Jerusalem 639.

JefiSno 551.

Jeschetitz 70.

Jesenitz 714.

Jessenei 479, 480, 483, 516.

Jestfabi 504.

Jestfebitz 70.

Jetetitz 62, 744.

Jetonitz 1002.

Jelschan 1440.

jezvina 627, 658.

Jibka 1204. 1205.

JiCin 24, 27, 1219, 1251,

1254, 1302, 1334, 1343,

1438, 1457, 1461.

Rlov 481.

lilovisf 645, 665, 674, 691,

704. 705, 823, 825, 966.

lindramtthle 609.

lindfichowitz 215. 217, 743.

inetz 809—811,814-817,
825, 833, 862, 875.

inin 182, 204.

inodan 888, 889, 893, 895.

986, 987.

inonitz 900, 905, 927 1261.

inoSitz 744.

irdan Unter 664.

irkov 478, 480.

irna 1282.
ifetitz 203.

titz 1309.
stebnitz 734, 735, 749,

754, 755, 776.

vina 815, 818—820, 826,

848. 860, 877, 968, 1220,
1408.
.acbimsthal 23. 48, 316,

320, 321, 330, 332, 343,

345, 356, 3(54, 368, 373,

381, 382, 400, 414-421,
434, 1410, 1411, 1421-

1446; Neu 640,697,699,
804.

Jober Gross 1332.

Jockelsdorf 1287.

Johstadt 335.

Johann 9t. 776, 782, 912,
917, 931, 1039, 1042.

Jobanngeorgenstadt 353,

406.

Johannesberg 466, 1203,
1205, 1216, 1220.

Johannesthal 171.

Johannisbad 493,507,508,
517.

Johnsdorf 338.

Josefihtitte 268.

Josefsdorf 1390.

Josefsthal 26, 191, 227,

1252, 1424.

Jttdendorf 386, 387, 1314.
Jugel Nieder 352: Ober

352, 372, 431, 432.
Julienthal 539.

Jungbuch 1190.

Jungferteinitz 1277, 1294.

Junghengst 353, 370.
Juratin 255.

Kaaden 325 — 329, 364,

1277, 1350-1352, 1361.

1362; 1365, 1368. 1371,

1372, 1380, 1409.

Kabschowitz 209.

KaCin 755, 775.

Kacov 1407.

Kadeschitz 181.

Kaff 433.

Kahu Bohmisch 1351

;

Klein 1331, 1351, 1355.

Kaisermtthle 867.

Kaiserswalde 444, 445.

Kaiserwirthstaaus 446.

Kakowitz 755.

Kal 1188.

Kalinamtlhle 1052, 1053,
1058.'

Kalischt (KaliSt) 71, 72.

82, 654, 672, 744.

Kalkofen 366. 368, 385,

387.

Kalk-Podol 549, 1001-
1004.

Kallich 369, 384, 430.

Kalmswiese 1331.

Kalna 1196, 1200; Nieder
1197, 1200; Ober 1197,

1223.

Kalsching 19, 138, 167,
178.

Kaltenberg 505, 1246, 1250,
1357.

Kaltenbrunn 106.

Kaltengrund 712. .

Kaltwasser 1205,

Kaltwasser siebe Studena
voda.

Kalubitz 688.

Kamaik 609, 1264, 1332.

Kamaik a. d. Moldau 656,

749, 755, 756, 770.

Kamajka 1273-1275, 1285.

Kamberg 95.

Kamejk 663. 672, 710.

Kamen 102, 103.

Kamena 628, 638.

Kameni 799.

Kamenifiek 587, 593.

Kamenitz 54, 101, 107, 478,

516, 552. 749,' 755.

Kamenny PMvoz siehe
SteinOberfuhr.

Kamenomost 1163.

Kaminken (Hof) 1105.

Kammerbtrg 616, 781.

Kammerdorf240,252, 1398,
1399.

Kamnitz Bohmisch 1246,

1331, 1337, 1338, 1340,

1343, 1352, 1355, 1365,

1420; Windisch 1247.

Kamyk 614, 674.

Kanina 1322, 1326.

Kanitz 622, 686.

Kank siehe Gang.
Kapelle zum guten Wasser

149.

Kapi hora siehe Eutten-
berg.

Kaplitz 106, 1423.

Karbitz 1374, 1380.

Kardasch ReCitz 107, 108.

Karez 802, 861, 873, 877,
879.-

Karizek 802, 968.

Karlik 901, 902, 912, 921,

923, 929, 924, 968, 973,

1041.

Karlov 1196.

Karlsbad 22, 265—257,
260-262, 286, 288, 295
-303, 313, 317. 372, 376.

97*
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Karlsberg 152, 125&
Karlsburg 152.

Karlsdorf 697.

Karlsgrttn 382.

Karlshof 334, 861, 1172.

Karlshtitte 107.

Karlshtltten 930.

Karlstein 8, 17, 911-913,
919, 920, 930, 931, 939,

944, 945, 949, 950, 952,

1024,. 1029, 1041, 1050,

1052, 1056, 1058, 1064,

1066, 1070, 1071, 1451.

Karlstein 587.

Karolinengrund 268.

Karolinenthal 865, 889,
901.

Karolinthal 473, 474, 476.

Karthaus 1408.

Kartitz 1331.

Kaschnaliora 60.

Kaschowitz 68, 215
Kasnau 687, 688, 1124,

1126, 1153.

Kassejowitz 59, 129, 156,

157, 730, 743, 758, 761,

771, 777.

Katharein St. 588, 599.

Katharina St. 158. 180.

Katharinaberg 323. 331,

337. 414, 416, 424, 1133,

1356.
KatharinadOrfel 518.

Katharinadorf 1451.

Katharinahammer 189.

Katharina St., Kirche 1052,
1005.

Katscher 533.

Kattowitz 6G, 153, 168, 745.

1423.

Katzenberg 228.

Katzengrlin 276, 1398.
Katzenstein 1258.
Katzow 73, 74, 83, 87, 100,

104, 126.

Kaunitz 1183. 1184. 1265
-1267, 1269, 1279, 1301,
1339, 1340.

Kaufim 39, 53. 77, 86,
1283, 1301.

Kauth 633, 694.

Kautz 1278.
Kbel 637, 1300.
Kbelnitz 745.
Keblan 84.

Kej 895.

Kejcina 1090.

Kejnitz 743.

Kerhartitz 1256, 1304.
Kerhartitzer Mtthle 536.

Kerndorf 1288.

Ketzelsdorf 518, 1269.

Khaa 10, 439, 1231—1235.
Kienberg 134.

Kienhaid 384.

Kieselhof 739.

Kieslingswalde 1340.

Killitz 263.

Killmes Bohmisch 269

;

Deutsch 269.

Kinsberg Alt 238—240,
1397.

Kirchberg 319, 350-352,
356, 856.

Kirchenbirk 262, 265, 277,
279-283. 294, 304.

Kirchenstfimelitz 625.

Kirchschlag 147, 198,208,
209.

Klabava 635, 640. 673,

823, 827, 848, 863, 878.

Kladno 8, 15, 18, 641. 644,

696, 1080, 1109, 1112-
1115, 1161, 1167, 1170,

1212, 1277, 1293.

Kladno (Dorf) 548, 557,

559, 576.

Kladrau 22, 613, 665, 694,

716, 730, 733, 740.

Kladrub 66, 85, 92, 168,

202. 757.

Klafferstrass 231.
KlaneCna 82.

Klarbrunn 72.

Klattau 4. 13, 15, 19, 39,

129, 156, 157, 165, 182,

215, 605, 613, 632. 634,
637-640, 662-666,671,
672, 686, 687, 709, 722,

730, 735, 742, 745, 746,
750, 757.

Klausenberg 506.

Klecan Klein 689, 690. 701,
702.

Klein ; in Zusammen-
setzungen siehe das
Hauptwort.

Kleingrttn 332, 364.

Kleinhan 328, 337, 1412.

Kleinseite Prag 889, 895.

Kleinthal 330, 414, 427,
437.

Kleische 1376.

Klemensdorf 235, 264.
Klenfi 1245.
Klenowitz 143, 145.
Klentsch 221. 224. 231.

612, 624.

KleStenitz 862.

Kletitz 610, 661.
Kletscheding 1162. 1164.
Klikafov 771.
Klingenberg 13, 61. 735,

754, 756, 760. 777.
Klinghart 1597.
Klinowitz 64.

Klitschnei 453.

Kloben 267, 2SO.
Klobuk 1162, 1164. 11(8.

1457.

KlOsterle 24, 325. 326. 33C-.

331, 366. 520. 527. 5*5.

531. 1350. 1351. 1*0.
1382, 1412.

Klokofi 1338.

Klokofina 638. 691. 742,

745, 751. 996.
Klomin 1300.
Kloster 663.

Klostergrab 385, 414. 414
425, 1278.

Klucenitz 733, 755.
Klufiitz 903. 924.

Klukowitz 1040, 1O50. U'53,

1057. 1065.
Knit 86, 126.

Knezeves siehe Gr. Herrft-

dorf.

Knezhati 66S.

Knieriemen 345.

Knin Neu 212. 605, 6C6.

638, 665. 695, 703. 710,

714. 715. 730, 742, 754,

769. 774.

Kninitz 1279. 12S0.
Kniikowitz 873.

KnOnitz 263.

Knoviz 1164. 1165.

Koberov 1282.

Kobilis 641, 674. 866. SS7.

901, 1266. 1457.

Koblasko 86.

Koburg 527.

Kobylis siehe Kobilis.

Kocanda 816.

Kocelowitz 758. 771, 777.

KochanoT 608.

Kocerad 60S, 625, 636.

679—681.
Kofiin 636.
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•ov 575.
a 904.
>69, 1016, 1039, 1040,

, 1050, 1051, 1056,

, 1064. 1446.
itthle 1064.
•hotte 236.
jratz 39, 1251,1335,
<: Neu 1256.
inhof 487, 519, 1282,

2, 1438.
saal 7, 653,695,703,
797-799, 801, 823,

, 875, 889. 890. 96(5.

;sberg 255, 259, 260,

, 2(56. 275, 276, 280,

, 1397, 1398, 1400,

7; Alt 1397,
jseck 107.
gshain 444, 446.

gshan 484, 1201.

gshof 900. 905.

gsmable 369.

gstadtl 1253.

gswald 315. 1246, 1279,

bO, 1331, 1355, 1356.
igswalde 445, 446.

igswart 21. 256, 258,
i0, 262, 264. 267, 269.
'0. 280. 288, 289, 295,

15.309,314,1448,1449:
:hloss 279. 280, 293:
adehaus 270.

ligswerth 1392, 1393.
ipelmQhle 144, 166.

>peln 179.

bitz Klein 1373.

iteldorf 373.

ilhau 527.

tilheim 129, 158.

ilige 468.

hlmtlhle 166, 175, 253,
hlstatt 618, 661, 737.

hlstatt 462, 472.

houtov 557.

je«n 203.

jeditz 1332.

jetitz 689, 1283.

>jitz 554, 555, 561, 566,

578.

>koffn 1326.

>kofov 639, 687, 1162.

olben 1332.

olbendorf 505, 507

;

Nieder 504.

oldin Jnng 1332.

olee 1110, 1161, 1162.

Kolednik 913, 919, 950,

959.

Kolenetz 90, 108.

Kolin 52, 88, 127, 1268,

1283, 1284, 1301.

Kolinetz 129. 150, 201,

215 730 743.

Kollantschen 613, 621, 632,

1080.

Kolleschau 266.

Kollosoruk 1368, 1378,

1384, 1408. 1409.

Kolmen 1247.

Koine 1179.

Kolodej 645, 860, 873, 874.

Kolowitz 139.

Kolvin 800.

Komarau 802, 823. 826,

873. 877. 891, 973.
Komarov 552.

Komorsko 801.

Komofan 691, 798.

Komotau 317. 322. 326,

335. 1361, 13C2, 1369-
1372, 1380.

KomSin 757.

Konarowitz 1302.

Koncipudy 904, 984.

Koncin 503, 1327.

Konecchlumi 519.

Koneprus 908. 930, 941,

946. 950. 952. 959, 1015.

1022—1024, 1027, 1029,
1031—1033, 1035, 1036,

1039, 1041, 1051.
Konoged 1334.
Konojed 1183. 1185.
Konopischt 153.

Konopist 656, 728, 754,

765.

Konraditz 233.

Konradsgrun 225, 240, 272,
275, 279. 280, 285, 1448.

Konstadt 350, 351, 399,

400.

Konvafka 908, 932.

Kopain 452.

Kopanina 705, 1276: Hinter
911, 931. 948. 957, 973,

1016, 1052, 1056; Vor-
der644, 944, 1050,1261,
1292.

Kopefi 689.

Kopetzen 733, 740.

Kopidlno 9. 1253.

Kopitz 1373. 1374.

Kornhaus 1109.

Korno 903. 913, 950, 972,
1019, 1071.

Korosek 1424-1426.
Korytzan 1281, 1307.

Kogchen 454.

Koschtitz 1312, 1315, 1316,

1323, 1440.

Koschumberg 1303, 1328,

1359.

Kosel 1332, 1376, 1400,

1404.

Kosmanos 1408.

Kosobud 609, 659.
'

Kosolup 1153.

Kosof 920, 924, 942, 945,

948, 950, 969, 1015, 1019,

1039, 1050, 1056, 1058.

Kosslau 268.

Kosteletz 521, 549. 556,

573, 574, 577. 609. 626,

678, 688. 754, 1262. 1286

;

a. Adler 1256 : a. Saiava
60S: Neu 734; Roth
1201, 1203, 1209, 1210:
Schwarz 9, 76, 734. 1080,

1183, 1185, 1186, 1268.

Kosten 1374.

Kostenblatt 1368. 1383,

1384, 1387, 1404. 1422.

Kostomlat 1294, 1302.

KoSatek 1447.

KoSln 766.

KoSinov 587.

KoSif 861, 864, 873, 901,

906, 1457.

KoSifer Hofe 866.

KoSCalov 1197, 1200,1207,
1218, 1224.

Kotelsko Klein 1190.

Kotieschau 742.

Kotigau 1448.

Kotlafka 1458.

KotonCov 79, 87.

Kottaun (Kotoun) 156,

743.

Kottiken 1151-1155, 1178.

Kottowitz 1332.

Koukalka 551.

Kounov 534, 1162, 1164,

1173, 1210.

Koupi 610, 661.

Koufimec 688.

Kouty 70, 557, 563, 586.

Kovan 1334.

Kovanec 1322. 1324.

Kovar 644. 674.

Kovafov 735.
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Kovfiin 743.

Kozakoy 28.

Kozarowitz 610, 628.

Kozel 908, 982, 949.

KoziCin 664, 836.

Kozinetz (Kozinec) 644,

674, 1190, 1199, 1200,

1218, 1219, 1224.

Kozlov 743.

Kozlowitz 743.

Kozmafiov 183, 745.

Kozohor 638, 703.

Kozojed C3(i. 744. 862.

Kozolup 937. 1040, 1042.

1050, 1058, 1060.

Kozli 660, 683, 684, 743.

Krabositz 707.

Krahulice 723.

Krainhof 311.

Krakov 694.

Kralka 1268.

Kralowitz 73, 636. 640,

666, 716, 721, 733, 741,

1264 : Unter 54. 78, 95.

99, 104, 115, 126.

Kralup a. d. Moldau 15,

18, 644. 645. 695, 700,

703, 1080. 1083, 1109,

1122, 1161, 1162, 1265,

1283. 1300.1457 :Deutsch
1369:

Kram 715.

Krammel 1354, 1418.

Kramolna 1269.

Kranicko 153, 165, 202.

Krasch 266.

Kraschawetz 673.

Kraschowitz 60, 63, 81,

1153.

Kraschtitz Klein 709.

Kraschtowitz 65, 758.

Kraselov 182.

Krasikowitz 112. 113.

Kraskov 548, 563, 568,

569. 571. 573. 575. 1000,

1004. 1005, 1186.

Kraskover Jagerhaus 576.

Krasna 588.

Krasnitz 556.

Krasowitz 112.

KraSowitz 658. 659.

Kratzau 444. 448, 450, 467,

469. 476. 477. 494, 1006,
1281; Ober 448.

Kratzin 642, 742.

Krausebauden 504.

Krcbleb 609.

Krehuvek 699.

Krfl 900.

KrCln 531.

Kreibitz 1247. 1338.

Krtiselberg 523, 527, 528.

Krejcar 587.

Krellbergbaude 513.

Kreraelmuhle 329, 347.

360.

Krems 13. 37. 41. 131. 166,

168, 171—173, 198, 206,

272, 1425.
Kremie siehe Krems.
Kretscham-Neudorfel 348.

Kreuzberg 34, 2S4. 295,

305, 332, 545, 551. 556,

557. 559, 562, 568, 570,

584. 595.601,1268,1303,
1330. 1404, 1407.

Kreuzstein 358. 365. 368.

Kreuzkirchel 280.

Kreuzschanke 461.

Kriegeru 1109. 1162.1164.
Kriesdorf 442, 452—454,

1332.

Kriesenitz 2U0.

Krima 335, 437.

Krimsdorf 416.

Krips 263. 266.

Krnan 638.

Knisko-Slranov 1324.

Krocehlav 674. 1177.

Krondorf 1317, 1323.

Kroh 1407.

Kromau Mahrisch 9. 1187.

Krombach 1419. 1420.

Krondorf 433. 1421.

Kronporitschen 611.

Kronstadt 527-529, 533
—535. 541.

Kronstadter Jagerhaus
529.

Krosov 1191.

Krottensee 275-277, 280.
1398—1400.

Kroucova 1162, 1165, 1167,

1169.

Krouna 557. 559. 585, 587,

588, 592, 593. 599.

Krsitz 610. 755.

Krsmol 1196. 1200.

Krugsreuth 248.

Kruh Ober 1199.

Krumau 41, 42, 46, 90,

110, 131, 138. 142, 143,

147, 148, 162. 166, 167,

178, 209, 210, 216, 217.

Krupin, 569. 573.

Krupna 942, 950. 1019.

Kruschlau 203, 204.

Kraschowitz 1162. 1164,

1294.
KrymloT 1183.

Kfeberscham 619, 620.

Kfrchor 88. •

Kfekowitz 742.

Kfemenitz 568. 569.

Kferaia 1410, 1411.

Krenicna 609.

Kfenowitz 63.

Kfepenitz 780.

Kfesane 153.

Kfeschitz 1332.

Kfeschtowitz 63. 757.

Kfes(n 1440.
'

KfeSin 811. 816. 818, &t.

967.

Kfesitz 744.
Kfice 721.

Kfischlitz 500, 505.

Kfischtin 156.

KfiS 1084.
Kfisnei 1209.
Kfivacek 656.

Kfiianky 596. 598.

Krizanor 767.

Kfiianowitz 552. 570. 573.

574.

Kfizatka siehe SchmieJ-

berg 952.

Kfiiek 801.

Kfliov 112.

Kscheutz 722.

Ksel 1185.

Kubern 205.
Kubitzen Bohmisch 623.

Kublov 674, 864.

Kuchanowitz 549. 568,

1002.
Kuchaf Gross 10i»: Klein

911, 1040, 1042. 10-50,

1052, 1056. 105S.

Knchel Gross 900-903.

905, 911, 921, 923. 925,

928, 935, 949. 980, 1022.

1039: Klein 917, 9*1.

928, 942, 945, 981. 1W0.

1261, 1262,1272. 1879,

1293. 1339, 1446, 1451.

Kuchelbad siehe Klein

Knchel.
Kuchyn 587.

Kuchynka 801.

Kucef 754.
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Cug61waid 133, 140, 141,

171, 174, 175.

(uhberg 1406.

tuhrau 590, 593. 599. 600.

Lahberg 138, 188. 377.

Cukan 450, 464, 475.

Culm 8, 1356.
tumburg 1191.

fumerau 1173.

inmpatitz 204.

Cuaau 347. 400.

iundratitz 200, 647, 653,

798. 801, 1196, 1387,

1444.
Juni 627, 658, 659.

JuniCek 609, 659, 682,

709, 754.
iunitz 765.

Junnersdorf 446,473, 1250,
1331.

lunowitz 111.

EunreuthOber239; Unter
239.

funtschitz 527.

Cunwald 539.

lupferberg 329—331. 334,

360, 365, 368, 383, 399,

401, 414, 427,434,436,480.
Kurschin'740.
Sufi 645. 653. 707.

iuschwarda 131, 186, 191,

192. 194. 200..

Kutfin 557. 559, 562, 698.

Kutsch 255. 266.

Hutschlin 1278, 1314, 1367,
1383, 1384, 1387.

Kuttenberg 53. 75. 82, 83.

88. 100, 105, 115, 122.

126, 1259, 1283-1285,
1301, 1457.

Kuttenplan 228, 255, 264,

268, 269, 623, 730, 732,
739.

Kutterschitz 1374.
Kuttnau 313.

Kvaft 823, 826, 847, 860,
862.

Kvasejn, 568, 569.

KvaStov 69.

Kvetov 754.

KvfituS 781.

Kvilitz 1162. 1164, 1165.

Kwaschniowitz 157.

Kwaskowitz 180.

Kydlin 183, 745.

Kyje 1196, 1199.

KySitz (Kischitz) 673, 827,
848, 1108 : Klein 674.

Kystra 1275, 1312, 1313,
1323.

Laas 740; 777.

Lachowitz 266.

Ladmefitz 1174.
Ladve 748.

Lagan 178.

Labna 1116.

Lahovska 902, 923.

Lahoz 754.

Lam 165.

Lampersdorf 1138.
Landek 263. 304.

Landeshut 484.

Landrath 588. 593.

Landsberg 1265, 1271,
1279. 1287.

Landshut 212.

Landskron 9. 33, 520.527,
529. 531. 533.' 537, 1080,
1187, 1188. 1323, 1343.

Landstrasse 186.

Langenau 498, 507 : Nieder
1189, .1197; Ober 502,
507.

Langenbruck 285, 464,
1398, 1448.

LangendOrflas 222.

Langendorf 121.

Langewiese 324, 340.
Lany 1359.

Lanz 348, 1391, 1392.
Lapitzfeld 1397.

Lascbischt 146.

LaSowitz 058, 659.

Laube 341.

Laucha 348.

Laudilka 70, 71.

Laudon 520, 529.

Laun 1245. 1278. 1289,
1292. 1294, 1295. 1297,

1308. 1330, 1337, 1352.

Laushiiuser 172.

Lauterbach 259, 260. 262,

265, 271, 272, 274.' 288,

295, 305, 308—310, 350,
1391, 1392.

Lauxmahle 347.

Laz 800.

Lazan 94.

Lazankv 157.

Lazowitz 890, 904, 978.

Lee 908, 924.

Ledec (Ledetz) 854, 855,
1151, 1152, 1176, 1178.

Ledee 13. 71. 80. 82, 83,
86, 99, 113, 121, 127,
1446.

Ledenitz 57, 85.

Ledkor 640. 1082, 1107.
Lednitz 636.

Lehenslein 1448.

Lehnhof 285.

Leimbruck 275, 285, 311,
1448.

Leimgruben 265.
Leimsgrub 192.

Leipa Bohm. 12il, 1323,
1332. 1337-1340, 1356,
1409, 1413.

Leischnerbauden 504.

Leitmeritz 10, 24. 25. 28,

39, 1251. 1292. 1298,
1316, 1331, 1363, 1367,
1384, 1407, 1422. 1457.

Leitnowitz 1424. 1425.
Leitomiscbl 1326. 1327,

1336.

LejCkov 67. 92-94.
LeiSkov 867, 904, 913, 946,

952, 953.

Leletitz 639, 604, 765.

Leneschitz 1275, 1312,
1323.

Lensedlv 625.

Leonfeld 19.

Leonhard St. 158.

Leopoldshammer 319.

Leschtin 95.

Leschtine 1420.
Leskai 1440.

Leskau 15. 255. 261—263,
265, 266, 269, 277, 730,

740. •

Leskor 1190.

Leskowitz 64. 743.

LeSan 560. 579. 609.

LeSet.it z 038. 742.

LeStihka 569.

Letnik 950.

Letky 674. 675, 702, 703.

Letowitz 1187.

Lety 610, 629, 670, 692,
903.

Leukersdorf 1331, 1420.

Levin 900. 901, 904, 984.

Lewin 532, 1361, 1365,
1367.

Lewiner Oels 519. 1190.

1214, 1216, 1217, 1219.

*,

'i
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Lhola 91. 113, 144, 146,

154, 649. 562, 743, 823,

863. 878.976,1084,1165,
1209, 1269, 1424: Bfe-
kova 770: Dlouha 640,

697,803,878, 977; Hoch
94: Jobova 591, 592:
Katzowa 73: Lang 823
(siehe auch Dlouha Lh.)

;

Manova 589 : Pechova
769 :Pta«kova 181: Roth
1300 ; Smetanova 60,

628, 661 : Svastalova

755 ; Tetaurova 767

;

Unter 590, 592, 594, 743

;

VCelakova 69, 70, 99:

Zafecka 1334; Zemli-
Ckova 767.

Lhotitz 1179, 1180, 1423;
Bohmisch 568. 569,573;
Deutsch 573.

Lhotka 197, 556, 561. 562,

577, 645, 688, 698. 699.

724, 817, 876, 880, 903,

924, 909, 1084; mfistska

146.

Libakowitz 663.

Liban 1255.

Liblitz 695.

Libed 744.

Libe«ov 641, 821,823,827,
828, 846, 849,' 850, 861,

804, 882.

Libcnak 60, 62.

Libetitz 214.

Libeznitz 645, 674.

LibiC 1293.

Libichov 1322.

Libietitz 179.

Libin 136, 146, 150, 164,

1178.

Libitz 1208.

Liblin 636.

Liblitz 1183.

Libnitsch 9, 80, 116, 117,

1179, 1180. >

Liboc 641. 644, 823, 861,

927, 1276.

Liboch 1298, 1326, 1346.

Libochovan 342, 1264.

Libochowitz 1313, 1315,

1330, 1440.

LibochoviCka 644.

Libomysl 17, 901, 904, 909,

921, 930, 952, 981.

Libowitz 1164.

LibSitz 690.

LibuS 664, 665, 860, 861,

889, 966. •
•

LibuSin 1115.

Lichtbuchet 191; Unter
186.

Lichtenburg 548, 551, 552,

560.

Lichtenstadt 319, 320, 372,

377, 408.

Lichtenwald 1356.

Lichwe 537 : Nieder 1256.

Licibofitz 569.

Licomefitz 548, 551, 554,

555, 560, 564, 576, 577,

581, 582.

Liderowitz 68.

Liditz 644.

Liebau 259, 276, 289, 294,

304, 484, 1201.

Liebauthal 282.

Lieben Neu 798, 867;
Ober 882.

Liebenau 381,1212-1214,
1216, 1220, 1251, 1281,

1287-1289, 1299, 1302,

1323.
Liebenstein 246, 247, 250,

251, 253.

Liebenthal 521, 535, 536,

1187, 1343.

Liebeschitz 1278, 1294,

1334, -1354, 1362, 1365,

1405.

Liebeswar 632.

Liebinsdorf 592, 593, 596.

Liebisch 1363. 1372, 1379.

Lieboritz 1294.

Liebotitz 1373, 1379.

Liebschitz 343.

Liebshausen 1405.

Liebstadt 362.

Liebstadtl 1196, 1198, 1252.

Liebstein 672, 673.

Liebwerda 444, 464, 469,

472, 473, 479, 481.

Liesdorf 330, 416, 426.

Lihn 665, 1128, 1153.

Limberg 1357, 1405, 1419.

Limuz 638.

Lindau 250 ; Unter 238,

239.

Lindenau 1250, 1322.

Lindenhammer 344, 349.

Lindig 375, 432.

Lintsch 2(36.

Lintschen 1308.

Linz 52, 684.

Lipa 1002.

Lipan 645.

Lipchynfi 531.

Lipenec 890.

Lipi 1209.
Lipina 74, 568.

Lipka Mittel 538, 539:

Ober 533.

Lipkov 552. 569.

Lipkova voda 112.

Lipkowitz 1299.

Lipnitz 114, 122.

Lipoltitz 561, 853—855.

Lipowitz 1152.

Lippen Gross 1264. 1267.

1278, 1294. 1295, 1384.

Lippenz 1278, 1295. 1303,

1308, 1339, 1363.

Liptitz 1374, 1377. 1381.

Lischau 57^ 84, 101.

Lischnev 454.

Lischnitz (Lisnitz) 60, 62,

535,769,781; Ober 775;

Unter 661.

Lischtitz913,91S,919.931,

932, 937, 939.

Lisek 804. 971. 1082. 1095

—1099, 1112.

Liskowitz 343.

Liska 902.

LiSna 674. 804.

Lissa 1253, 1289, 1300,

1302, 1309, 1443.

Lisser Forsterei (Na Liza)

639.

LiStice siehe LischtiU.

Litichowitz 744.

Lititz 33, 520, 525. 532,

535, 537. 1124, 1126,

1128, 1187, 1256.

Litochleb 645, 665. 823,

860, 861. 874, 901.

Litochowitz 153. 203.

Litohlavmnhle 930.

Litohlavy 919.

Litoschitz 555, 656. 561,

667.

Litschkau 1278.

Littau 1172.

Litten 7, 901, 903, 94*

951.973,981,1015,102'

1042.
Littengron 318, 343, 13b!

1391.

LobeS 1161, 1264, 1276-

Lobendau 445, 446.

Lobes 636.
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Lobkowitz 1283.

Lobositz 342, 1244, 1296,

1315, 1353, 1361, 1408.

1457.

Lobs 265, 294.

Loch 367. 384.

Lochkov 911, 921, 929, 931,

935, 939, 942-945, 948,

949, 953-955, 958, 959,

969, 1015, 1019, 1020,

1022, 1026, 1029, 1031,

1039, 1040.

Lochotin 1152, 1153.

Lochowitz 900, 904, 984.

Lodenitz 892, 893, 897,

900, 906, 908, 941, 950,

956, 974, 983, 984.

Lodus 85.

Lohhauser 230, 237, 241.

Lohma Ober 239; Unter
1399.

Lohowitz Gross 809, 976,

1084. 1087, 1190; Klein

812.

Lorn 530.

Lom Mokrtf 84.

Lomauer Meierhof 688.

Lomnitz 24. 90, 108, 214,

1188, 1196, 1198, 1199,

1218, 1420, 1423, 1424,

1438.
Loosen 1313.

Loosdorf 1331.

Losau Ober 239.

Losimthal Neu 224.

Losina 741, 778.

Losnitz 138, 178.

Lossenitz Gross 597 ; Klein

586. 596, 597.

Loufiim 622.

Louisenthal 527. 533.

Loukov 458. 1218.

Lonnava 723.

Lounin 913, 946, 952.

Lounowitz 55, 81, 88, 110,

1452.
Louti 609.

Louzna 157, 743, 777.

LowCitz 183.

Lstibof 1183.

Lsten 667, 668, 726.

Lub 748.
Lubenz 15, 640, 730, 733,

741, 742. 1109.

Lnbna 1168, 1160, 1162,

1167, 1169, 1170, 1212,

1461.

Lubokai 452.

Luck 263.

Lucka 1334.'

Luckau 1187, 1188.

Luekowitz 629, 755.

Luditz 255, 262, 263, 266,
- 277.

Ludwigsberg 106.

Luh 755, 775.

Lukau 179.

Lukawetz 69.

Lukawitz 50, 209, 520, 532,
533, 535, 540, 580, 1210,

1221; Gross 582, 583;
Klein 574, 579.

Lukawinkel 534.

Lukow 1404.

Lukowitz 1365, 1381.
Lunkov 1164.
Luschitz 1365, 1378, 1382
-1384.

Luschenz Klein 618, 737.
Lusdorf 478, 476.
Lusteneck 90.

Lutschau 171.

Lnxdorf 477.

Luzernier 198.
Luzan 687, 1199, 1266,

1282, 1302.
Luze 545, 546, 1256, 1303,

1359.

Luzenitz 618.

Lnietz 908, 911. 918, 950,

1042, 1053, 1057, 1064,
1065.

Luiitz 139.

Luzna 696.

Lysa 74, 75.

Lzowitz 553, 1302.

acbau 1304.
Machendorf 447, 451, 463,

465, 472.
Machowitz 114.

Mader 135, 136, 185, 187,
194.

Mahring 225, 229, 246,

247, 251.

Mannelsdorf 1365.
Marzdorf 329, 361, 401,

408, 1206.
Maffersdorf 477.

Magdalena St. 147.

Mahlermtlhle 331, 337.

Maidstein (Ruine) 139,

149, 172, 178.

Maierhofen 267. .

Maiersgrun 225, 230, 242,
243. 280, 281,

Majorka 700.

Makolusk 77. 80.'

Makotfas 644.

Makov 766.

MalCitz 64, 770.

Malee 152, 548, 552, 561,
1268.

Malenitz, 203, 205.

Maleschau 55, 83, 88. 105,

126i 1284, 1452.
Haleschin 655.

Malesitz 1150-1154.
Malesitz 889, 895.
Maletitz 202.

Malin 123.

Malinova 694.

Malkov 761. 770, 771, 904,
952, 968.

Malkowitz 1114.

Mallowa Gross 740.

Malnitz 1295, 1303, 1307
-1309.

Malochin 551.

Malonitz 215, 1452.

Malowid 83, 100, 111, 112.

Malsching 83.

Manderscheid 611, 1301.

Manetin 8, 18, 635, 636,

641, 642, 666, 695, 803,
1080, 1172, 1174, 1176,

1352, 1413.

Mantau 1124, 1126, 1128.

Mariafels 666.

Mariaschein 1311, 1314,
1374.

Maria Sorg 345, 356, 372,

373, 381.

Maria Kulm 255, 259, 266,

275, 276, 280-282, 315,

316, 332, 354, 355, 1389,

1397.

Marienbad 22,41,219,243,
257, 258, 262, 264, 267
—273, 282.285,286,288,
289—305, 313, 314, 622,

732, 739, 1413, 1448.

Marienberg 480.

Marienthal 336, 455, 456.

Marienwald 599.

Markausch 1138, 1139.

Markersdorf 1331, 1365,

1382, 1383.
Markhausen 240, 246,251,

350, 354, 1397, 1399.
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Markhausener Forsthaijs

381.

Marklesgrttn 343, 355.

Markus 147.

Markusgrttn 2G0, 281, 285,

314, 1448.
Markusmtlhle 366.

Markvaretz 1264.

Maroditz 206.

Marschendorf 493, 496,

505. 507, 513, 516.

Marschowitz 52, 59, 79,

475, "744.

Hartinitz 661, 765.

Martinov 674.

Martnau 313.

Marzowitz (Marcovicej

153, 203.
Maschau 1361. 1402, 1400.
Haschowitz 69, 623.
Maschwitz 454.

Haskowilz 609.
Masojed 744.

Mastigbad 1190.

Mathias St. 827, 977.

Mauritius St. 407.

Mauth 803, 816, 823. 826,

861. 802, 876, 877, 879,
968, 985.

Mauthdorf 227. 230. 237.
Maxberg 618, 622, 737.

Maxdortel 590, 599.

Maxthal 2*2.

Mazitz 1448.
Mecholup 640, 687, 722,

771, 860: Ober 823 873.
Mechov 84.

Meftichov 757.

MMfn 613, 637, 663, 687;

Medelzen 618, 738; Ober
619.

Meden 623, 737.

Medo-Oujezd 816.

Mehlhiedl 171. 218.

MehlhUttel 208. 209.

Mehregarten 192.

Meigelsdorf 624.
Meigelshof 231. 233. 234.
Meisetschlag 138. 142. 197.

Meistersdorf 1331. 1355.
MejSlowitz 610, 661.

Mekvnetz 180, 202.

Melbut 622.

Melmitz 619,620,722,738.
Melnik 1244, 1298, 1322,

1334. 1356.
•MenCitz 652.

Mentaner Forsthaus 1367.
Meflan 903, 913. 930, 946,

950-952, 968. 1015.

1020, 1022, 1037, 1039,
•1042, 1043.

MerCin «38, 639. 664.

Merkelsgrttn 373. x

Merklin 8. 18, 605. 612,

621, 622, 632. 663, 722,

730. 740, 741. 778, 1082.

1129, 1131.

Merklowitz 543.

Meronitz 1379, 1440, 1442.

Mertelmtlhle 1133.

Mertendorf 1419
Merzdorf 443, 1196, 1331,

1332.

Mefenitz 776.

Mefin 609. 695, 704, 707.

Messhals 733*
Mestedko 79.

Metla 758.

Metzling 623. 738.

Mezihof 519.616.627,655,
.658. 669, 679-682, 708.

726, 727, 747.

Mezholez 1284.

Mezne 735.

MezouA 893. 901.922.932.
Michelob 1287. 1294, 1362.
MichelmtlQle 512.

Michelsberg 262, 263, 267
-269, 284. 310. 312, 314,

1298, 1316, 1332.

Michetschlag 138.

MicWe 901, 902, 906, 922,

928, 947. 977.
Michov 64, <56. 743, 757,

771.

Michowie 530.'

MiCov 1003.

Mies 222. 224. 228, 233,

244, 268, 613, 632. 634.

666. 686. 694. 716, 719
—722. 776, 1080, 1132,

Miesau 147.

Mieschitz (MSSice) 68.

Mila (Mild) 1165.
rfilau 179, 204.

MilCfn 81. 86, 706.
Mil«itz 157, 181, 204.

Mildeneichen 30, 458, 465,

473, 482.
MileC 743, 812.

Mileschau 784.

Miletin 518. 1302.

Milezimov 552, 570.

Milin 13. 15, 59, 605. 661,

ti63. 710. 730, 749, 765,

770, 775. 782.

Milikau 740.

Milikowitz 153.

Miliwitz 153. 203.

Millau 596. 597.

Milletin 86.87: raterl08.
Milleschau 1330, 1402.

1404i
Milsau 1372.

Miltigau 259. 260.206.275,

280, 281, 2S5. 359.

Minitz 644. 674. 1103. 1110.

Minkendorf 462. 4&.
Minkowitz 644, 674.

Minkwjtz 470, 473.

Mireschowitz 1363. 1384.

Mirkowitz 722.

Miroscbau 8, 18, 1080.

1082. 1105.

Miroschowitz 76, 77.

Miroslav 744.

Mirolitz 52. 53. 59.60.85,

610, 628, 661, 692. 757,

770. 777.
Mirowitz 52. 59. 60,«0a, •!

617. 028, 659. 660. 669. ,

670. 682, 685. 692. TtS,

729.755. .

Mirschikau 619. !

Mifetin 586. 598.

Mifetitz 111.

Mischtitz (Mistitz) 610,

683. 729.

Miskowitz 1284.

Mislowitz 183.

Mistelholz 139, 163.

Mistelholzkollern 16S-

Mistrowitz 540.

MiSenetz 757.

Miskowitz 641. 645. 674,

827. 860. 972.

MiSowitz '755.

Mitrov 77.

MitroWitz 613, 636. 673,

710, 723: Alt 69, 765.

Mitschowitz 163.

Mittel > in Zusammen-
setzungen siehe das

Hauptwort.
Mitteldorf 527. 530.

Mittelgrund 380.

Mittelwalde 1340.

Mladeiowitz 203.

Mladikau 152, 179, 199,
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Mladortowitz 1002—1004.
Mladotitz 88; 551. 575; ''

IJIadowitz 63, 744.
Mlatz 695.
Mlazowitz 1302, 1343.
Mlecitz 812. 815.
Mlikojed 1283. 1307.
Mneehnov 1183.
Mnich 108.

Mnichowitz 605, 691, 733,

742, 746* 749, 761, 765,

772, 774, 781.

Mniscbek 7, 614, 630, 645,

665, 674, 704, 714, 799,

808, 816, 817, 825, 847,

862, 875, 965, 966, 985.

Moeednfk 1183, 1184.
Mochov 1300, 1301.

Horowitz 88.

Modesgrund 346, 372,373,
399.

Hodesmfihle 373.

Xodlenitz 179.

Modletitz* 707.

Modlikov 586.

Modfan 611, 860, 861. 875,

£89, 900, 902, 922.

Modfowitz 678.

Modschiedl 1172, 1174.
Monchsdorf 1196.

Mohelnitz 771.

Mohren 31.484,487,1193;
Nieder 1258.

MokrejSov 569.

Mokropsv 890, 912.

Mokrosuk 201.

Mokritz 617, 657.

Moldau 324, 378, 385,414.
416.

Moldautheiu 57, 84, 110,

1433—1425.

Molitorov 1268.
Moraft 674.

Moraschitz 549, 556, 567,

576.

Morasitz 1001.

Morau 529: Ober 527.

Morcinov 1216.
Mofina Gross 912, 950,

969, 1019, 1029, 1039,

1050, 1056, 1058, 1064,

1066, 1071 ; Klein (Mo-
finka) 923, 945. 950, 981,

982, 1019, 1039, 1041.
MoStitz 1084, 1087, 1090.

Motol 861, 864. 880, 901,

906. 927, 969, 971, 983,
1261.

Motzdorf 324. 377, 378, 416.
Motyfiin 1114.
Moidenitz 552. 575.

Mrafi Unter 753.

Mrakotin 557, 562, 568.

Mrakotitz 69, 765.
Mrklov 502, 507.

Mrtnik 802, 823. 826, 860,

873. 877. 1153.

MfiC 169, 171. 172, 206.

Mfifina 1190, 1199..

Mscheno 1162, 1252, 1322.

1323. 1334, 1355, 1356,

1410.

Mstetin 1269.
Msletitz 1300.
Mseno 1262. 1267.
Mugrau 208—211.
Mttckenberg 386. 387.

MflckenhUbel 1409.

Mtigeln 362.

Mflglitz 341. 379.

Moblessen 1448.

Mtlhlhauser 371.

Mtltalhausen 60, 62, 80,

81. 730. 734, 735, 744,

749, 754—757, 766, 767.

769, 777, 787, 1161, 1170,

1181, 1277.
Mtthlhofen 740, 777.

Moblneth 208.

Mahlpeint 267.

Mtlhlscheibe 463. 465.

Mttllerhtttten 161.

Mflllersgrttn 265.

Mfllln 275, 276, 285.

Mttnchengratz 441, 1255,

1285, 1334. 1343.

Mttnchhof 372.

Mtlnchsfeld 230.

Mukafov 456.

Munker 1354.

Mutenitz 205.

Muttergottesberg 525.

Muttersdorf 224, 232, 233,

235, 618, 622. 624, 663,

684, 693, 721. 738.

Mutzkern 177, 178.

Mvslin 670, 729, 755.

Mysliv 156, 183.

Naabburg 244.

Nabsel 478.

Nachod 31, 68, 520, 521,
531, 532, 766, 1080, 1201,
1203, 1209, 1210, 1258,
1269, 1287.

NacketendOrflas 732.
Naeeradetz 86. •

Nadejkau 734, 749, 754,

756..

Nadlerhauser 344.

Nahofan 152.
Nakle 573.

Nakwasowitz 153.

Na Liz-u 208.
Nallesgrftn 265.

Nassaberg 557, 560, 563,

567, 568. 573.

Nassendorf 1232, 1233.

Nassengrub 240, 247, 248,
252.

Natscheliu 233. 623.

Natschung 384.

Nazditz 69.

Nebahau 143, 145, 146.

Nebanitz 1448.

Nebilov 695.

Nebfem 1154.

Nebusitz 641. 644, 674.

Nechwalitz 658. 723,1379.

Nedanitz Gross 663.

Nedilna 60. 61, 63.

NedosiB 1327.

Nedowitz 741.

Nedfev 743.

Nedv§ciCko 590.

NedvCz 609, 1194. 1200.

Negranitz 1369.

Nehodiv 183.

Nehvizd 1267. 1270, 1293.

Nekor Ober 527.

Nekvasor 157.

Nemanitz 1179.

Nemditz 182, 622, 743,

757. 1327.

NemCowitz 1084, 1087,

1089.

Nem<?Ikau 201.

Nemetitz 181. 203.

Nemschen 1354.

NenaCowitz 827, 848, 893.

Nepomuk 221. 224, 520,

529. 605, 634, 637. C38.

640, 645, 663, 076, 686.

687. 723, 735, 757, 771;
Deutsch 673.

Neprachov 156.' 758, 771.

Nepfejov 610, 660, 770,

775.
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Neradov 660.

Nerestetz Ober 628, 660;
Unter 660, 683, 755.

Nefezfn 826, 852, 862, 891,

973.

Neschwitz 1332, 1420.
Nesnitz 263.

Nesper 88.

Nesperska Lhota 1182.
Nespefitz 76.

Nespitz 199.

Nesselfleck 520, 128a
Nestersitz 1422.

NestraSowitz 628. 709, 729.

NesvaCil 903, 984.

NeSkareditz 1285.

Netolitz 42, 131, 139, 141,

143, 145. 152, 168, 174,

1423. 1424.
Netonitz 153-

Netfeb 641, 644.

Netschetin 636, 666, 1172.

Netvofitz 608, 609, 626,

656, 668, 669, 692.

Neubau 235.

Neuberg 147, 167, 176, 198,

246, 247. 252.

Neudek 317, 319. 371, 373,

3S1, 404, 414, 515, 430,

434, 1446.

Neudorfel 348. 463.

Neudorf 60, 63, 84, 157,

171, 196. 197, 218, 270
—273.319.335,462,484,
527, 529, 530, 569, 732,

740, 743. 744, 777,1182,
1191, 1448, 1449; Ober
196.

Neuenbrand 247, 250,251.
Neuern 19, 59, 129, 147,

150, 151, 161, 164, 165,

168, 638, 743.

Neugedein 611, 612, 622,
633. 694, 740.

Neugeschrei 321, 332,416.
Neugrttn 355; Ober 344,

368; Unter 343, 1390.
Neugrund 1332.
Neufttrstenhutte 236.
Neuhammer 321, 374, 404,

431.
Neuhausel 227, 231.

Neuhaus 108, 323, 431,
1423.

Neuhausen 248.

Neuhof 94, 138, 141, 142,
168, 178, 183, 204, 532,

539, 699, 739, 742, 860,

861, 873,875,1268,1281,
1285. 1376.

Neuhmten 640, 688, 823,
824.

Neukirchen 1397, 1398.

Neuland 452—454, 1251,

1299.

Neuma'rk 611, 612, 621,

622.

NeumarktlS, 255,261-263,

266, 269, 277, 665, 666.

Neumfitel 904. 977. 978.

Netimetternicb. 230, 235,

242, 264.

Neumugel 225.

Nenndorf 468.

Neuotting siehe Oetting.

Neuraz 156. 743, 771.

Neusattel 108, 1391.

Neuschloss 1188, 1343,

1438.
Neusiedl 1327.

Neusluzitz 203.

Neusorge 1202.

Neustadt 416: a. d. Met-
tau 520, 521, 640, 1256,

1303.

Neustadtl 470, 474, 480,

481, 494, 622, 623. 632,

635, 636, 732. 739, 740,

771, 776, 1172.

Neuthal 185.
Neuwallisdorf 741.

Neuwirthshaus 63. 905.

Neuwelt 29, 121, 455,456,

462, 484, 494.

Nevesitz 609.

Nevotnik 637, 638, 662,

663, 676, 687.

Neweklau 59, 79, 605, 608,

626, 656, 668, 669, 692,

754, 776.

Nezamyslitz 153.

Nezditz 80, 181, 204, 637,

687, 765.

Nichtschanke 465.

Nickelsdorf 323, 337, 338.

Nieder ; in Zusammen-
setzungen siehe das
Hauptwort.

Niedergrund 315, 341, 354,

380, 400.

Niederhof 507, 508, 513—
515.

Niederreuth 246, 247.

Niederthal 106.

Niemes 1357, 1436, 1447.

Niemsching 209.

Niemtschitz 65.

Nihoschowitz 181.

Niklasberg 222, 323, 324,

339, 840. 369, 385, 387,

388, 414, 416,426,1135. :

1136.
,

Nimburg 28, 1253, 1302.
i

NireC 629, 660. 729.

Nischburg 864.

Nitzau 167, 179, 183, 199.

Nixdorf Gross 444—446.
N6sel Ober 1410.

Nokowitz 335.

Nollendorf 1281. 1412.

Nonnengrttn 318,343,344,

1397.
Nonnenhof 238.

NoskoT 95.

Noumefitz 1164.

Noutonitz 693, 1276.

Nouzov 1184.

Nova ves 925.

Nov* dvur 777;

Nueftz 888, 893, 895, 8*5.

900, 905, 974, 986. 987.

1071, 1183
Nflrschan 665, 1124. 1127,

1128. 1144-114ti. 1148

—1150, 1153-1155, 1171,

1193.
Nupak 647.

Nnseran 179.

Nusle 900. 947, 1451

Nntitz 508.

Nuzin 203, 204.

Obecnitz 844.

Obfenitz 754.

Ober in Zusammensetztm-
gen s. das Hauptwort.

Oberdorf 228, 235, 400,

1379.
Obergeorgenthal 363.

Oberhauser 199.

Oberbals 330. 333, 334,

367, 368, 415, 435, 437,

1412.
Oberleutensdorf (C «r

Lentensdorf) 339, II J2,

1373. 1419.

Obemdorf 1398, 1400.

Oberreuth 246, 248, ' S3.

Oberschlag 211.

Obitz 183.
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pbora 60, 715, 770, 1124.

Oefasenbauden 505.

Dchsengraben 495.

Dchsbrunn 139, 141, 142,

148, 149, 174.

Dchoz 552. 566.

)ehrlich 265.
)els-Doberney 1269.
hting Neu 101, 110.
)heb 550. 568, 569. '

)hlisch 1331.
)hnisov 531.

)hrada 910, 951, 1261;
Klein 925, 932, 1050.

Dhrazenitz 811, 816, 818,
847, 967.
hren 1356.
ikof 611, 614. 644, 1276.
)krouhla 60, 62.

Ikrouhlfk 737.
Ikrouhlitz 754.
ilbersdorf 463, 467-469.
Ichowitz 168.

Idfisch (OldfiS) 560, 600.
leschna 60, 63, 105.
Jeschnitz 482.

lhotta 1299.

ndfejov 113, 605, 608,

616, 624, 626, 654, 655,
667, 765.
patau 107.

patowitz 76, 77. 88.

pletalmuhle 552.

poCno 1256. 1303.
prechtitz 622.

pfetitz 744.

rpus 322, 330, 331, 367,

369, 383, 414, 415, 434,
436.
fech 925, 926, 932, 1015,
1065, 1262.

schitz 1323, 1357.

sik 1327.
slov 60, 61.

sobov 638, 673.
ssegg 1314, 1362, 1374;
Alt 1374. 1376, 1381 <

Neu 1376.
ritz 456.

fetfetitz 640.

rtrov 660.

itruzno 181, 204.

:radov 586.

roCfn 824, 864, 882.

tau 163.

itendorf 1202, 1205, 1206,
1208.

Ottengrttn 250, 251.
Ottenreuth 263.

Ottetstift 139, 167, 168,
175.

Oubenitz 638.
OuCin 743.

Oudol 94, 102.

Oudolnitz 667, 668.
Oudraz 63.

Ouherfiitz 1002, 1003.
Ouhonitz 889, 895.
Ouhonitzer J&gerhaus 848.
Ouhorov 846, 849.
Oujezd 802, 877, 891, 968;

Gross 694; Klein 688,
1424: Roth 1179; Trne-
ny 644, 674.

Oujezdetz (Oujezdec) 638,
758, 771, 913, 951, 1423.

Oujezdo 743.
Oukftalov 658.
Ounetitz 614. 644, 674.
Ounitz 64, 743.

Oust! 107, 1219.

Oustraschin 113.

Oustupenitzer Meierhof
681.

Ouval 7, 645, 665, 730,
798. 799, 816, 825, 847,
858, 860, 861, 873, 874,
889.

Owenetz 641, 644.

Oywin 1250.

Pabelsdorf 232, 233.
Pacelitz 729.

Pachthauser 352, 357, 381.

Paciv 771. .

Padouchen 453.

Padrt 800, 801.
Paka Alt 1199, 1201; Neu

1188, 1190, 1196, 1200,
1201, 1213, 1215,1219-
1221, 1438.

PaleC Klein 1164, 1264.

Palitz 239, 275.
Palivo 755.

Pamietitz 60, 63, 64.

Pampferhutte (Glash.) 158.

Pankratz 7, 17, 441, 442,

799, 901, 902. 928, 932,

946. 947, 1005, 1008,

1016, 1030, 1268, 1281,
1282, 1343, 1436.

ParaCov 153, 203.
Paratkov 69—71.

Parchen 1355.

Pardubitz 549, 1256, 1404.
Parisau 623. 738.

Parschnitz 484, 1188, 1120,
1202.

Partolitz 743.
Pafizek 755.

Paschnitz 618, 661, 737.-

Paschnowitz 84.

Pasek 480, 482, 511, 645,
757; Deutsch 831.

Paseka 598.

Paseky 585.
Pass 450, 1005, 1008.
Passern 209.
Passnau 266.

Pastuchowitz 742.

Pastwin 520, 631, 535.
PaStik 771.

Patek 1294.
Pattersdorf 121.

Patzau 53, 54, 67-69, 85,

102.

Patzin 263, 266.

Paulus 147, 167, 176.

Paulusbrunn 223.

Paulushtttte 227. 236.

Pavlikov 688, 689, 1119.
Pavjisov 1210.

Pavlov 102.

Pawlowitz 255, 263.
Payreschau 147, 178, 1424.
Pazderna 610.

Pazderny 659.

Pazucha 1327.

Pcher 1162, 1177.

Pechbach 348, 355.

Pechgrun 371, 373, 375.
Pechofen 357, 407, 414,

416.

Pecinov 1264.

PeCin 530, 532, 539.

PeCitz Gross 610; Klein
610.

Pekarekmuhle 1050.

Pekelec 1260.

Peklo 33, 548, 550, 564,

569.

Peklovmuhle 1184-11S6,
1222.

Pelkowitz 447, 454.

Pelles 585, 594.

Pelsdorf 1196, 1197, 1225.

Pendelberg 194.

Penketitz 197.

Pentlovka 689.
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Peraletz 557, 590, 598,

1270.
Perglas 275, 276.

Perlsberg 270. 282. 293:
Ober 293, 294, 305, 310,

813: Unter 279, 280,

282. 294.

Perlgberger (Unter) Forst-
haos 264.

Pern 1352.

Pernaftitz 619, 662, 732,

739.

Perstein Alt 1357.

Persikov 586, 598, 602.

Perutz 1169, 1245, 1263,

1294.

Peter St. 176, 491, 493.

494, 504, 506, 512.

Petersburg 742.

Petersdorf 456, 627-532,
1202, 1406; Bohmisch

. 526, 527,

Peterswald 363, 365, 415,

1281.
Petlarn 236.

Petlarner Brand 236.

Petrkov 121.

Petroupetz 608.

Petrowitz 215, 645, 663,

721, 754, 767, 861, 965,

1119, 1124, 1169, 1212:
Gross 637, 638: Klein
743.

Petfikowitz 669.

Petsch 338, 437.
Petschau 261, 262, 267,

269, 270, 288, 295, 304,

305, 318, 314, 1449.
Petzer 496, 505, 614.

Petzka 24, 618, 1188, 1200,
1201, 1214, 1225.

Pfaffenberg 345, 400, 1331,

1356.
Pfaffengrfln 320, 345, 356,

373, 381, 383, 1411.

Pflanzen 84, 257.

Pfraumberg 221, 222, 233,

235 244.

Philip'psberg 463, 464, 467,
472.

Philippsdorf 467, 1331.
Philippsgrund 466
Phov 608, 626, 747.

Picblberg 319, 381, 1390.

PiSin 664, 674. 800, 830.
Piekau 1258. .

Piess'nig 1330, 1332.

Pietschberg 539.

Pihanken 386
Pilgram 53, 54, 68, 69, 81,

112, 113.

Pilmersreuth Unter 239,
240, 244. 262.

Pilnikau 518, 1080, 1196,
1198.

Pilsen 8, 18. 39, 53, 267,

611, 614, 634, 635. 640,

665, 66(5, 673, 675, 695,

716, 741, 1080, 1124,

1148, 1160, 1443.

Pilsenetz 640, 673, 730.

778. 799. 802, 803, 816,

877, 878, 973, 976.
Pinowitz 638—640, 664,

742, 765, 807.

Pintschei 481.

Pipitz 477.
Pirk 238, 239. 618, 619,

623.
Pirkau 732, 739, 777.

Pima 354, 1343.

PJsefina siehe Schreibers-
dorf.

Pisek (Pfsek) 53, 54, 57,

59, 63, 81, 86, 90, 110,

163, 166, 202, 214, 215,

730, 735, 743, 744, 750,

757, 767, 777, 811, 875,

876, 1423.
Piskofiil 76, 727.

Pistau 284, 313.

Pisely 748, 751.

Pitkowitz 645.
Pivnisko 76.

Piwana 694.
Plan 265, 262, 263, 265—

269, 277, 278, 283, 292,

805. 622. 739, 740, 776
-778, 1436: Ober 131,

147, 177, 178, 198. .

Plana 609, 659, 756, 1423,

1451.

Planan 62, 1283, 1284.
Planavy 667, 574, 599, 602.

Plane 162, 156. 200, 209.

PlaniCka 157, 217.

Planitz 59, 129, 156, 165,
182, 183.

Plankenstein 1406, 1410.
Planles 178, 208.
Plass 18. 605, 641, 687,

688. 695, 1109, 1119,
1124, 1153, 1162, 1164.

Plassendorf 231, 605.

Platten 208. 319. 320.338.

344, 352. 35a 364. 372,

376. 381. 405, 408, 414
—416, 431, 432, 1438,

1446.
Plattetschlag 138, 142, 197.

Platz 108, 110.

Pleschen 146. 148.

Pleschnitz 694.

Pleschowitz 174. 197.

Plesse 1332.

PleSin 638.

PlesiSC 627, 657. 658.

Pleteny Ujezd 641.

Plichtitz 761.

Plischkowitz 660. 685.

Ploss 221. 621.

Plohausen 187.

Plohaushtktten 187.

Ploschkowitz 1410.

PlouCnitz 1200.

Plumberg 319.

Pnewitz 123.

Pochlowitz 1448.

Poctavalov 1245.

Pockau 1405.

Pocapl 984.

PoCatek 107, 1186.

Pofiatka Ober 568. 569:

Unter 669.

PoCepitz 609. 658, 68L
Podemitz 978; Unter 900,

901, 978.
Podbaba 614, 644. 646.690,

700. 702. 703, 827, 977.

1457-1460.
Podbof 766.

Podboschover Muhle 573,

574. •

Podbfezi 53L
Podfiap 59. 610. 628. 66L

670.

Podebrad 9.28,1253,1302.

1335. 1443.
Podersam 1294, 1350,1361,

1363.
Podesdorf 209.

Podhaj 1090.

Podhof 689, 700, 702.

Podhoran 552. 554. 661.

Podhrad 57, 84, 568. 569,

1254, 1335.

Podhrady 118a
Podhraz 1313.
Podhrazmuhle 1312.

Podhuf 743.

PodlejStany 569, 573.
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PodleSin 1162-1164, 1167.

Podluh 832.

Podraestf 690.

Podiho'kel 181,.

Podmofaft 644.

Podol 630, 900, 905, 922,

928, 932, 946.

Podoli 54, 60.

Podruhli 781.

Podseditz 1230,1440,1441.
Podskal 550, 760.
Podvrdi 561.

Podwek 86.

Poken 268.

Pollma 365, 416.

Pommerle 1410, 1421.

Posswitz 1371.

Pograth 1397.

PdWem 263.

Pohlen 209.

Pohlig 1369.

Pohof 660, 687, 755, 1196,

1197, 1199.

Pohofsko siehe Buchholz.
Polanka 42, 156, 552, 565,

•569.

Polehrad 645, 1363.

Polenka 687.

Polifian 83, 88, 105, 626,

1285.
Policka 584, 585, 587-590,
692-594, 598,600,1270,
1304, 1325.

Polipes 74, 126.

Polin 687.

Politz a. d. M. 1258, 1288,

1304, 1328.

Pollerskirchen 55, 73,114.

Polliken 266, 268.

Polha 71, 72, 82, 86, 104,

121.
Polom 530, 539, 552, 568,

569.

Ponikla 500-502, 507, 516,

517.

Popelarka 851. -

PopeliSna 113.

Popelow 530. 532.

Poplz 1262, 1313.

Popowitz 641, 645, 667,

742, 867, 883, 913, 921,

946, 952, 981.

Poratsch 1422.

Poreschin Gross 83.,

Poreschitz 626, 627, 657.

PoreSin 767.

Porostlina 638, 742.

Pofifi 598, 599, 752, 1218,
1221: Hinter781: Klein
1209; Vorder 781.

PofiCan 1183.

PoMCi 64, 90.

Pofitsch 101.

Poschitz 263.

Poschitzau 265.
Possigkau Neu 226.

Postelberg 1245, 1295, 1330,
1343, 1361.

Postrizin 645, 1283
Postupitz 8, 79, 88, 730,

744, 749.

Pottenstein 33, 520, 525,

532, 537, 1256, 1287.
Potschendorf 1204.

Pozdin 768.

Prabsch 1423, 1424.
Prachatitz 41, 136, 142—

146, 160, 164, 175, 176,

197, 198. 206—208, 217.

Prachin 39.

Prachinburg 134.

Prachowitz 549, 1001,1003.
Pracovitz 1424.
PraCov 33, 669, 570, 574,

675, 579.

Pradlo 639, 673, 676.

Prag 4. 17, 104, 490, 630,

695, 703, 709, 753, 798,

861. 864, 873, 889, £93,
. 969, 970, 1080, 1259,

1260, 1445, 1451, 1457.

Prak Meierhof 99.

Prasetin Obef 568.

-Praskoles. 891.

Prassles 255, 266.

Prausnitz 1188 : Deutsch
1269: Ober 618.

Prausnitz-Kaile 1189.

Prawonin 112.

PrCitz 69, 70, 95, 99, 744,

749.

Preitenstein 1172, 1174,

1352.

Prenzig 1871. 1378, 1379.

Preschen 1374, 1387.

Pressnitz 322, 330, 338,

334, 339, 360, 361, 414,

416, 423,434-436,1412.
. 1446.

Priedlanz 471.

Priesen 1303, 1330, 1361,

1363, 1370-1372, 1395

:

Gross 1332, 1364, 1410,

1420; Klein 1372, 1373,
1410, 1417, 1420.

Priethal 83, 147, 163.

Proboscht 1364, 1386, 1408,

1420.
Prochomuth 268„ 1352,
ProCevil 742.

PrOsau 263, 266, 279, 289,

294, 1390.
Prohn 1373, 1395, 1417.

Prohorz 1173, 1176.

Prokop St. 924, 1040, 1446.

1456.
Prokschbauden 460, 488.

Proles 263.

Promenhof 223, 225, 228,

243.

Prorub 531, 545.

Proschwitz 466, 477, 1196;
Bohmisch 1188.

ProseC 42, 607, 668, 569,

684, 690, 1297.

Prosek 1267, 1274, 1800.

Prosifika 568, 669.

Prosseln 1404, 1417.

Prossnitz 138, 198.

Prostejov 576.

Protiwin 8, 84, 129, 152,

203, 215, 757, 767,1423,

1424.
Proutkowitz 755, 784, 786.

Provoz 534.

PrOnles 319, 343.348,428.
Prusin 663, 741.

Prusitz 1183, 1268.

Pfaslawitz 69.

Prechbwitz 181, 203.

Pfefiin, 183, 179.

Pfedboj 689.

Pfedbor 691.

Predbofitz 754.

Pfedletitz 861, 867, 874,

971.

Pfedmef 758.

Pfedmesti 592.

Pfedslav 638, 672, 710, 722.

Pfedslawitz 203.

Pfehvozd 1183, 1185.

PfelonC 1303.

Pfemilov 552, 561.

Pfemysleni 644, 690, 1282,

1283, 1300.

Pferov 1300, 1301.

PfeSln 723.

Pfestanitz 151, 179, 215.

Pfestavlk 667, 679, 708,

726, 1262.
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PfeStfinitz 754.

Pfestitz 613. 634, 636, 662
—664, 672,673,675,676,
686, 687, 723.

Pfestowitz 91.

Pfevaienl 801.

Pfibislau 71, 82, 86, 99,

121, 586. 596.

Pfibislav 531.
PfJbram 16, 212, 605, 639,

654, 674, 677, 690, 691,

710, 797, 799, 800, 830,
833-839, 844, 974, 1261.

Pfichowitz 458, 461, 475,
480, 481, 483, 687.

PffCina 694.

PfiCov 774.

Pffkre 477, 511, 1194, 1199,
1224.

Prilep 864; Gross 644:
Klein 827. 861. 863, 1082,
1096, 1100, 1103, 1178.

Pfim 528, 531.

Pflslop 163.

Pfistoupin 1185, 1222.
Pfisednitz 697, 698.
PfiSimas 638, 744.
PHSnice 1199.
Pfisov 1178.
PfitoCno 641, 644, 674.
Pflvfititz 640, 688. 693,

709, 823, 826, 848, 1090.
Pfjvlak 500, 507.
Ptak (Hof) 892.
Ptenin 722.
Ptitz (Ptitsch) 823, 827,

861,864.866,1276; Ober
641, 848. 849, 882, 893;
Unter 895.

Purgles 319.

Purglitz 678, 679. 688, 689,
695, 697, 709, 1458.

Purstein 325,326,330,364,
368, 369.

Pttrstling 186, 187.
Puletschnei 452.
Pulitz Klein 534.
Pullwitz 289.
Pumperle 192.
Punau 268. 284, 312.
Purkratitz 90.

Purschau 223. 227, 231.
Puschberg 622. 635.
Puschenbelz 1371, 1373.
Pustin 528.
Putim 202.

Putschirn 372, 373.

Putzried 165, 634.

Onalisch 1204.

Rabenberg 823, 1096.

Rabenberghauser 374, 375.

Rabenhausel 363.

Rabenmflhle 336.

Rabenstein 640—642, 666,

742.

Rabl (Raby) 65, 90, 91,

745.

Rabin 609. 638, 669, 704,

742, 1424.
Rabitz 199, 209.

Rabstein 549.

Rachelhaus 187.

Racan 610.

RaCitz 478, 480, 562, 640,

688, 696, 697, 699, 1152,

1153.

Rafiov 199, 200.

Radbof 88, 127.

Radechov 1408.

Radel 464, 475.

Radesfn (Radeschin) 609,

658, 659. 754.

Radetitz 755, 775.

Radigau 1362.

Radihost 754.

Radim 1284.
Rading 1174.
Raditsch 70.

Radkov 744, 766, 776.

Radkowitz 687.
Radlik 704, 712. 715.
Radlitz 900, 906, 1183.
Radmgfitz 95.

Radnitz 8, 18, 605, 614,
635, 636, 666, 667, 673,

678, 688, 693, 709, 799,

809, 827, 828, 873, 877,
1080, 1082, 1084, 1092,
1176.

Radobitz 60, 610.

Radomilitz 1423.

Radomyschl 64, 90, 730,
744.

Radonitz 1361, 1365, 1369,
1370.

Radoschowitz 79.

Radositz 664.

RadoSowitz 744.

Radost (Wirthshaus) 901.
1261.

Radostitz 204.

Radotin 900,902,929,973,
981, 982.

Radons 890, 891, 98*.

Radoyfisitz 1440.

Radovesnitz 1277, 1284.

Radowesitz 343.

Radowenz 1139, 1204.

Radschin 1172.

Radvan«itz 87, 126.

Radzein 1379.
Rail 232.

Rakonitz 8,15,18,89.611.

614, 640, 643, 667, 673,

688, 694,696,1080, 1082.

1109, 1116. 1119. 1121,

1122, 1141, 1158, 1162,

1167, 1292, 1461.

Rakous 133S.
Rakova 816.

Rakowitz 610, 692, 755.

Rampnsch 530, 532.

Ranna 550, 556, 557. 562,

568.

Ransko 576, 595, 596, 601

—604.
Rapitz 674. 1112, 1113;

1116, 1119.

Rappendorf Gross 231.

Rappetschlag 106.

Rascha 339. 416.

Raschen 1218. 1220, 1221.

Raschnitz 619. 738.

Raschowitz 118, 556.

Raspenau 43, 465, 476,

481. 482.

Rassdorf 527, 533.

Rasseln 341.

Rastel 628.
Raskowitz 853.

Rataj 76, 79, 80. 86, 100.

122.

Rathsam 238.

Rathsdorf 1187. 1388.

Ratibof 754. 767.

Ratibofitz 582.

Ratibofitz s. BergstadtL

Ratsch 343.
Ratschin 593. 597.

Ratschitz 1373.

Ratzau 632. 662. 733.

Rauden 737.

Raudnitz 25. 316. 184 ,

1245, 1262, 1294, 131 *

1316, 1457.

Ranenkulm 276.

Ratischererb 383.

Raiitz 202.
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Rebmllhle 349-351.
Reichen 1354.

Reichenau 234, 443, 447,

450, 464. 477, 520, 528,

529, 531, 532, 540, 542,

1210, 1212, 1303; Boh-
misch 106, 188, 189;
Neu 55, 82, 107, 122;
Unter 1391.

Reichenbach 222, 265, 266,

279-283, 295, 311.

Reichenberg 29, 442, 456,

460, 463, 464, 467, 477,

1005.
Reichenstein 31, 212,214;
Berg 131, 137, 147, 151

—153, 155, 181, 200, 202,

204, 211-213: Unter
147, 155, 168, 200, 215,

1436.
Reicbenthal 231, 234, 236.

Reichetschlag 208, 209.

Reichstadt 1332, 1338,

1356, 1407:

Reihen 360, 364, 368, 369,

435.
Reinerz 529, 533, 1258.

Reinowitz 460.

Heiscbdorf 322.

Reisig 238, 239.

Reissengrfln 267, 275, 276.

Reith 209.

Reitzenhain 384.

Rejkowitz 811, 825, 832.

Rejnover Muhle 882.

Rennerbauden 491, 496,

505.
Rennersdorf 27.

Resek 500.

Ribnitz 480, 511.

Richenburg 546, 557, 562,

679.
Richterhof 139, 141, 166
—168, 175, 176.

Riebeisen 504. .

Riebnei Himmlisch 539.

Riedersdorf 530.

Riedwalitz 452, 454.

Riegersdorf 593.

Riesenberg 415, 432.

Riesenburg 531, 532; Ru-
ine 340.

Rinaretz 113.

Rindel 222.

Rindlau 204.

Rindles 208, 209.

Ringelberg 227.

Katter, Geologla von BBbmen

Ringelshain 1251.

Rinholetz 1264, 1292, 1293.

Rischnitz 69.

Ritschen 1419.

Ritschka 527, 528, 533,

541, 542.

Rittersgrun 352.

Robcitz 636.

Robesgrun 1390.

Roblln 1041, 1050, 1056,
1064, 1066: Unter 911,

1042.

RobHner Mflhle 1050, 1064.

Rochlitz 466, 480, 491,

502-504, 511: Nieder
475, 503, 504, 506, 509;
Ober 506, 509, 513.

Rochot 797.

Rodenau 336.
Rodisfort 289, 1350.
Radling 383, 399, 435.
Rohrenberg 185, 191.

Rohrsdorf 444, 484, 1419.

Rossin 266.

Roggendorf 264, 270, 281.

Rohanov 199.

Rohatetz 1245, 1316.

Rohlau Alt 372; Neu 319,

371. .

Rbhn 198.
Rohosetz 1338.

Rohozna 569, 587, 689.

Rohr 1448, 1450.

Roisching 171, 217, 218.

Roisko 1436.

Rojau 147, 178, 269.

Rojitz 60, 61.

Rokitnitz 623, 626, 528,

530, 539, 541.

Rokytzan 7, 605, 665, 688,

695, 797, 799, 802, 803,

816, 819, 823, 826, 861,

862, 968, 976, 985, 1104,
1105.

Rommersreuth 249—251.
Rongstock 341, 1410, 1421.

Ronov 551, 560, 675, 581,

686, 596, 597, 1286.

Ronsperg 21. 222, 224, 232,

618, 619, 622-624, 661,

662, 684, 686, 693, 722,

737, 738.

Roschwitz 325.

Rosenberg . 83, 106, 134,

184, 188, 189, 207.

Rosengarten 1366.

Rosenthal 83, 1279, 1280,
1314.

Rosenthal siehe Rozmital.
Rosifika 596.

Rositz 649.

RoSkopov 1199, 1214, 1216.
Roslowitz 722.
Rosocha 537, 1343.

Rosochatetz 75.

Rosowitz 799.

Rossbach 246, 248, 251.
Rossenreuth 250.

Rossitz 1187.
Rossmeissl 371.

Rostel Ober 886, 887.

Rostok 483, 616, 615, 644,
689, 690, 700, 702, 1282.

Rothau Unter 344, 348,

415, 427, 432.

Rothe Mflhle 171,172,218.
Rothenbaum 622.

Rothenhaus 400, 1412.

Rotnenhof 139, 142.

Rothfloss 536.

Rothfefiitz 69, 113.

Rothsailhtttte 158.

Rothwasser 527, 632, 1188.

Ratschow 1162.

Rotstein 1338.
Roudne 531, 541.

Rovensko 1080, 1188, 1190,

1197, 1302, 1343, 1438.
Rovina 923.

Rovna 69, 90.

Rovnafiov 1196, 1198.

Rovne 1245.

Rovny 568, 570, 574, 602.

Rowney 540, 1210, 1417.

Rozdelov i277.

RozkoS 1210.

Roztok (s. auch Rostok)
688.

Rozdialowitz 1335.

Rozelover Forsterei 639.

Rozmital 7, 611, 613, ij34,

636, 638, 639, 645, 663,

664, 673, 677, 686, 090,

742, 797, 799, 807; Alt

664.

Rtejn 568, 569, 570, 580,

1000.

Ruda 590, 604.

Rudelsdorf384, 1187, 1427,

1429.
Rudig 1109, 1162, 1164.

Ruditzgrtln 266, 267, 280,

281, 289, 294, 295.

98
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Rudolfstadt 53, 57,80,84,
85, 90, 116, 117.

Rudolfsthal 460, 466. •

Rudov 564, 568-571, 1000,

1186.

Ruhstadt 350/352, 354-
356, 400, 856.

Rubendorfel 1354, 1410,

1422.

Rflckersdorf 471, 476.

Rukawetz 744, 754.

Rumburg 29, 439, 440,

444-446, 1356, 1405,

1420, 1436.
Rumpalmuhle 145.

RumpelmOhle 226.

Ruppau 634, 663.

Ruppelsgrun 372.

Ruppersdorf 456, 483, 507,

511, 1205-1207, 1224.

Ruschowann 1298.

Rusln 896, 928.

RuSinov 561.

Rutim 215.

Rvafiov 552. 668, 574.

Rybna Bohmisch 537, 587,

598: Deutsch 535, 1270.

Rybnifiek 28, 1254.

Rybnik Ober 1209: Unter
1210.

Rybnik 645, 765.

Rvbnitz 1152, 1194, 1224,
"1408, 1409.

Rychnov 42, 588, 593, 594.

Ryraan 674.

ftakom 671.

ftebeC 644.

ReC 628.

RemiCov 120.

RepeC 68.

RepeCer Jagerhaus 68.

ftepin 1322.

Repitz 90.

Repnik 1328.

fiepora 901, 910, 925, 926,

932, 945, 951, 1053.

Reppan 742.

ftepy 1261.

fteschin 129.

ReSeto 1285.

Rettaun 1417, 1422.

Revnitz 875, 890, 966, 973.

fievnowitz 84.

RiCau 13, 15. 50. 51, 611,

613, 033, 645, 650, 691,

695, 707, 730, 734, 761,

761, 763, 765, 996, 1268,

1444.
Ridka 1262.
Rikov 70.

Rikowitz 1327.

Rlmau 84.

Saar 34, 584, 596, 597.

Saaz 10, 25, 316, 1361.

Saborsch 139, 168, 174,

197.

Sablat 135, 147, 160, 178,

211, 215, 217.

Sadl 619, 623, 738.

Sagemuhle bei Prachatitz

166, 197.

Sauerlinghammer 244,

1448.

Sahlenbach 506, 511.

Sahorsch 266.

Sahorz 1403, 1407.

Saidschitz 1378.

Salesel 1364, 1367, 1386,

1416.

Salmthal 374, 376:
Salnau 193.

Salnauer Jagerbauser 178,

186.

Salzberg 688.

Salzerhof 208.

SamechoT 74.

Samarov 552, 570.

Sanct Adalbert 94, 743;
St. Anna 240, 262, 619:
St. Annakapelle 203.

686: St. Blasiuskapelle

952; St. Gallus 798; St.

Johannkapelle 91; St.

Katharina 236, 621 : St.

Kilian 704: St. Lorenz
179: St. Mauritius 357:
St. Thomas 1436; St.

Veitkapelle 94.

Sandau 225, 248. 1332,

1334, 1338, 1356, 1361,

1397: Ober 239, 279,

280, 281, 289: Unter
239, 254, 258, 262, 267,

280, 281, 284, 288, 311,

314.

Sangerberg 260, 261, 269
-274, 278, 310. 313,

314, 1449; Neu 274.

Sangues 5.

Saskal 442, 1220.

Satalitz 1300.
Satkan 1362.
Sattel 629,630,1209,1210.
Sattelberg 212.

Satteles 289.
Sauersack 370, 374, 401

Saugwitz 1269.
Saumflhle (521.

Saupsdorf 1232.
Sazau (Sazava) 79,83,744.

749.

Sazawa 585, 686,596.597.

Schaben 267, 276, 2SQ, 284,

1390.

Schatzenwald 194.

Schatzenwalder Forsthwa

194.

Schallau 1379.
Schamers 107.
Schandau 1248.
Schande 1279.
Schankau 1390, 1393.

Schanz 235, 243, 254.864,

269, 280, 281, 2S3. Mi
Schanze 346.
Schanzen 111.
Scharka 674, 823. 1381.

1457, 1460(s. anchSath-

reg.).

Schaslowitz 1250.
Schatzlar 9, 31. 455, 491,

496, 499, 500. 505,10*
1138, 1140, 1143.1801.

1213.

Schatzlarloch 513.
Schaub 266.

Schebifov 108. 104, 174.

Schebofitz 104.

Scheibeldorf 82, 121.

Scheiben 158.

Scbeibenradisch 634. titft,

Scheibenradaun 110.

Scheithau 529.

Scheles 605, 742, 1109.

Schelesen 1323, 1326.

Schelkowitz 1296.

Schellenken 1376.
Schelten 1355.

Scberlhof 195.

Scherlichsgraben523, SB.

Scherlichsmuble 527.

Scheschulka 200.

Scbeureck 191.

Schichhof 1365, 1410.

Schichowitz 181.

Schickelmuhle 1406, 1409.

Scbieferbatten 349, 37L
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Scbildberg 520, 528, 530,
1340, 1343.

Schildern 246-248, 251,
253.

Scbima 1379, 1420.
Sehimpach 67.

Schimsdorf 450, 451, 454,
464.

Schipoun 203
Schirmdorf 537.

Schirnitz 285.

Schittarzen 620, 623, 624,
738.

Schlackenburg 889.
Scblackenwald siehe

Schlaggenwald.
Schlackenwerth260, 1350.

1865, 1392.
Schlackern 177. 178, 207.
Schlada 238, 239.
Schladnig 1354, 1417.
Schlag 143. 146.

Scblaggenwald 22, 262,
265, 286-288, 295, 304,
305, 308.

Schlan 1080, 1082, 1109,

1162, 1165-1167, 1169,
1177, 1178. 1292.

Schlappenz 71.

Schlattin 619, 620, 623,
722, 738.

Schleifmilhle 271.

Schlief 255.

Schlosselwald 194, 195.
Schlovitz 694.

Schluckenau 439, 445 bis

448, 1356.

SchlQsselbauden 491.
Schlttsselburg 758, 777.
Schmelzthal 242.
Schmiedberg 952.
Schmiedeberg 339, 347,

366, 368, 370, 401, 430,
488, 1135, 1157, 1412.
1421, 1436.

Schmiedbauser 139.
Schmolau 222.

Schnabelmahle 348, 364.
schnappe 533.

chnecken 246, 249, 250.
chneedorf Ober 194

;

Unter 147.
ichneider auf der Wiese
144, 166.

ichneiderschlag 217.

ichobrowitz 289.
ichomern 163, 208.

Schomitz 295.

Schonau 193, 194, 226,

319, 350, 387-390, 400,
857, 1203, 1206, 1376;
Gross 440; Nieder 388;
Ober 1365.

Scbonbach 245, 249, 315,

316, 323, 332, 348, 354,

358, 416, 443, 856, 1338,
1397: Ober 251, 252;
Unter 248.

Schonberg 609, 626, 657,

669, 728. 749, 780, 781,

784, 787.

SchOnberger Mtthle 102,

103.

Schonborn 439, 463, 465,

1332, 1338.
Schonbrunn266, 281, 282,

590, 599, 600, 1270, 1271.
SchonbOchel 446.
Schonburg 263, 1412.

SchOnfeld 22, 262. 265,

295, 304, 305, 308. 552,

568, 574; 1135. 1374.

Schonficht 259. 264, 266,

267, 279, 280, 283, 310,

313.

Schonhengst 1271.

Schonlind 259. 265, 230
-283, 294, 295, 312,

319, 373, 432.

Sctaonlinde445. 446, 1232,
1420.

Schonpriesen 1367, 1382,
Schonsee 226.

Schonthal 261, 262.

Schonwald 222, 227, 236,

384, 457. 471, 529,1356.
Schonwalder Mtthle 231.

SchOnwerth 350. 352.

SchOnwillkomm 671.

SchOppelmtthle 271, 273,
275.

Schoppenthal 1440.

Schossenreuth 282, 355

;

Ober 319: Unter 276.

Schreckenstein s. Sachreg.
Schreibendorf 484, 498,

500.

Schreiberhau 484.

Schreibersdorf 527, 528,

532. 535, 544. 1187, 1188.
Schreinetschlag 147, 150,

167.

Schrikowitz 263.

Scbrobersdorf 200.

Schuttenhofen 19, 52, 64,

81, 90, 129, 183, 134,
137, 147, 151, 152, 154,
155, 164, 165, 179, 181,
209, 214, 216, 743, 757,
768.

Schnttenitz 1354, 1368,
1414.

Schuttttber 285.
Schuttwa 226, 232, 238,

235, 623, 684, 693.
Schtttzendorf Bohmisch

121.

Schtttzenhauseln 271.
SchumbHrg 447, 464, 475.
Schutzengelbergkapelle

203.

Schwaden 1419, 1420.
Schwaderbach 319, 349,

352.

Schwadowitz 1138—1140,
1143, 1201 ; Klein 1139.

Schwand 265.

Schwang 350, 351.

Schwannberg 613.
Schwarzbach 131, 147, 167,

177, 185, 198, 207-210,
226, 1436.

S cbwarzbach (Schwazen-
bach) 430, 432.

Schwarzbrunn 462, 472.
Schwarzenthal 31, 487,

496, 501, 502, 507, 509,
512, 615.

Schwarzochs 644.
Schwarzthal 644.

Scbwarzthaler MQhle 1420.
Schwarzwald 166.

Schwarzwasser 1138, 1288.
Schwaz 1375.
Schweiger 335, 361.
Schweinitz 106, 1446.

Schweizerei (Mhof bei
Eisenstein) 218.

Schwihau 611, 613. 634.
637. 662-664, 672.

Schwimmiger 320, 376,
414, 434;

Schwinau 263.

Schwindschitz 1404.
Schwoika 1332.
SebeSitz 688. 697, 803,

827. 848.

Sebastiansberg 322, 329.
381, 334—336, 361, 308.
414, 416, 423, 435, 1446,

98*

Digitized byGoogle



1552 Ortsregister.
1

Se« 569, 571, 573, 576,

1186.

Sedletin 74, 75.

Sedletz 69, 84, 749, 754.

768, 931, 941, 950, 982,

984, 1440.

Sedletzer Kloster 123.

Sedlischt 638. 639, 687.

SedliSt 590, 595.

Sedlitz 52, 59, 60, 65, 85,

610, 638, 660, 742, 757.

Sedlov 127.

Sedlowitz 1269.

Seeberg 239, 240, 248, 252,

285, 1399.

Seelau 325.

Seesitz 1367.

Seestadtl 1373.

Seewiesen 151, 179, 214.

Seichenreuth 250, 251.

Seidenschwanz 462.

Seifen 362, 357, 376, 407,

414, 416, 1352, 1438.

Seifenbach 493.

Seifersdorf 443.

Seiften 188.

Sekrzan 1154.

Selcan (Seltschan) 52, 59,

79, 616, 619, 656, 734,

744, 749, 754, 770,' 774,

787.

Selibau 63.

Sellnitz 343, 1417.

Selz 690.

Semil 24, 479, 480, 611,

1080, 1188, 1190, 1193,

1196, 1200, 1214, 1224,

1438.

Semitz 63, 743, 1287, 1297.

Semlowitz 618, 733: Klein

619.

SemteS 551—554,561,563,
567.

Semtsch 1440.

Sendrazitz 1302.

Senetz 1158, 1167.

Senftenberg 9. 532, 534,

639, 543, 1080, 1447.

Senohrab 769.

Sepekau 54. 63, 80, 81,

766, 767, 782.

Serowitz 107.

Setfichowitz 180.

Settenz 388, 1278, 1313,

1314.
Sibffn 645, 816, 874.

Sichlau 263.

Sichrov 1407.

Sichhobel 458, 459, 461,

480.

Siebenberg 632, 662.

Siebenhauser 196.

Siebitz 142.

Siehdichftlr 264 ; Gross

230: Klein 225, 235, 242.

Siehdichftlr (Sichdichfur)

503, 507, 524.

Silberbach 849-351, 371,

373, 374, 414.

Silberberg 121, 129, 156,

215, 612, 735, 757, 777,

782, 783.

Silbergrun 286, 381, 414,

433.
Silberstein 443, 505.

Silwanka 77.

Simmer 1299, 1334.

Simmersdorf 73, 107, 121.

SineC 1183.

Sinzendorf 255, 263.

Siprawitz 113. '

Sira 640, 697, -80S, 861,

862.
Sirb 619, 623, 737.

Sifenov 1196.

Sittna 694.

Skal Gross 1254, 1384

:

Klein 442, 447,456,477,

1254, 1264, 1266, 1281,

1343.

Skal 154, 202, 205.

Skala 1286.

SkalCan 760.

Skalitz 50, 531, 632, 608,

1209, 1266, 1303, 1367,

1382, 1384: Silber 679,

724, 730, 740, 777, 1080,

1183.
Skalka (Hof) 125.

Skalkauer Meierhof 99.

Skalken 1253, 1299, 1404.

Skalsko 1324.

Skelna Hut 688.

Sklenafka 881.

Skochowitz 704.

Skofiitz 687.

Skomelno 688, 697, 803,

1084, 1087.

Skoranov 568, 1000, 1186.

Skofitz 801, 1105.

Skoupy 609, 617, 658, 674,

681, 682, 754, 1084, 1087,

1090.

SkranCitz 156, 157, 743.

Skrchleb 1129, 1131.

Skrej 808-810. 812-814,

824, 832, 972, 976.

Skrejscb.au 104.

Skrovnitz 537.

Skfivafi 688, 689.

Skufi 545, 548, 550, 556,

557, 560, 562, 568, 569,

573, 579, 598, 1303.

Skuhrov 74, 447,531,542.

Skuranowitz 69.

SkutiCko 1260, 1270, 1307.

Skyritz 1378.

Slane 1194.

Slanik 90, 91.

Slatina 620, 540, 542, 543,

761, 1162, 1202, 1218.

Slatinan 33, 545, 546,549,

550, 584, 1002. 1003.

Slap 638. 703, 742, 744,

754, 766, 812.

SlavCe 107, 139, 148, 1®,

197
Slavetln69, 586,598,765,

1263, 1294.

Slavikov 552.

Slavkov 308.

Slavkowitz 755.

Slawikau 622.

Slawoschowitz 157.

Slichov 901, 905.910,945,

951, 973, 1015, 1026,

1029, 1040, 1050, 1056,

1071, 1457.

Sliyenetz 911, 928, 942,

948, 1015, 1016, 1038,

1039, 1060. 1065, 1261,

1262, 1265.

Sliwitz 60, 63, 770.

Slovenitz 108.

Sloukowitz 656, 661, 853.

Sloupnitz 1327.

Smedrov 636.

Smetana (Einscbicht) 171.

Smichov 798, 866, 873,

1457. .

Smilkan 70.

Smilowitz 77, 708.

Smolivetz Alt 638, 664,

685,742,758: Jung 156,

638! 639, 664, 685, 742.

Smolnitz 1263, 1294.

Smolotel 610, 617, 660.

Smrtek 573, 1286.

Smrfii 121, 480.

Smrk 741.

Smrkov 71.
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Smrkowetz 156.

Smrzov 1406.

Smyslov 68.

Sobaken 1367.

Sobfihrad 608, 680, 726.

Sobfislau 54, 57, 101, 108,

109, 1423, 1424,. 1448,
1452.

-

Sobfisuk 771.

Sobieschitz 181.

Sobietitz 156, 157.

SobiSovitz 626.

Sobolusk 556, 561, 676,

577..

Sobotka 1334, 1359.

Sobrusan 1376, 1388.

Sochowitz 628, 659.
Sodau 1392, 1393.
Sohr 1332.
Solan 1440.

Soldatenhauser 249.

Solisl'au 694.

Solnitz 520, 529, 533, 541,
1303.

Solopisk 77, 84, 86, 669,

911, 929, 945, 1019, 1029,

1041, 1162.

Sonnberg 193, 194.

Sonnenberg 329, 330, 334,

335, 361, 368, 383, 414,

416, 423, 437, 1355.

Sophienhfltte 235.

Sopot 551.

Sopotnitz 537, 544.

Sorg (Mhof) 228, 236, 237,

239, 249.

Sorgen 1451.
Sorgenthal 333, 366, 367,

414, 415.

Sossen 741.

Spalava 548.

SpaleniSte 631.

Spankowa .1174.

Spannsdorf 1410, 1420.

Speierling 632, 739.

Sperlingstein 1408.

Spiegelwirthshaus 276,

280-282, 1390.

Spindelrafthle 487, 505,

506, 508.

Spirken 129.

Spittelgrund 448.

Spittelhof 239.

Spitowitz 853.

Spitzenberg 193.

Spojil 1359.

Spoil 1426.

Sponsel 373, 375.

Spule 181.

Srb 638-640, 663.
SrbeC 1162.
Srbitz 69, 740.

Srbsko 912, 973, 1016,

1027, 1040, 1042, 1050,
. 1051, 1058, 1064, 1066,

1404, 1451.

Srnl 552, 574. .

Srnin 138, 139, 141, 142,

163, 166, 168, 173, 178.
Staab 632, 663, 666, 730,

741.

Stachau 137, 179, 199.

Stadeln 211.

Staditz 1354.

Stadlbauer 351.

Stadlern 226.
Stadthofen 255, 266.

Stadtl 697.

Stadtisch Oed siehe Lhotka
mfistska.

Stahletz 70, 95.

Stallung 618, 623, 632.

Stan 552, 654, 557, 568,

574, 580.

Stankau 663, 716, 1129.

Stara duba 608, 747.

Starec 622.

Stark enbach 479,484,515,
1188, 1190, 1198, 1197,

1199, 1200, 1214, 1217,

1218, 1224.

StarkoC 551, 553.

Starkstadt 1288, 1304.

Starov 181.

Starrey 1440.

StaSov 900, 904, 984.

Statenitz 644.

Stegmtthle 355.

Stehlowitz 62, 63, 85.

Stein 178, 239.

Steinau 1202.

Steinbach 106, 189, 259,

266, 279, 280, 296, 312.

Steinbtlhl 739.

SteindlmUble 337.

Steindorf Alt 590, 599.

Steingeroll 249.

Steingrub 247, 253.

Steingrttn 260, 251, 347,

369.

Steinhof 276.

Steinkirchen 90, 147, 1423,

1424, 1426.
Steinlhota 76.

Steinpohl 240, 247-249
252.

Steinpolitz 1332.

Steinschonau 1337, 1414.

Stein-Sedlischt 599.

Steinllberfuhr 75l.
•

Steinwasser 1878.

Stekna 91, 745, 758, 1423.

Stelfioves 644.

Stelzengrlln 371, 372.

Stern 1162, 1164.

Sternberg 10, 14, 19, 78,

80. 83, 86-88, 99, 100.

Sternberg (Jagdschloss)

1232-1235.
Sterndo'rf 1299.

Sternkapelle 1258.

Stichlmtthle 289.

Stiebenreith 233, 234, 662,

789
Stiebnitz 542; Klein 627,

533, 536.

Stiedra 8, 1173, 1174.

Stiepanitz 1200; Nieder
1192, 1194.

Stikau 1196.

Stiletz 1082, 1094.

Stirow 70.

Stockau 222, 739.

Stockern 83.

Stodfilek 880, 926, 1261.

StOcken 73, 114.

StoffelmQble 224.

Stojitz 549.

Stolzenhan 359, 365, 368
-370, 434, 436, 487,

1368.

Stracbowitz 741.

StradiSte 803, 848.

Stradonitz 674, 824, 882,

i095, 1096, 1099, 1162,

1262, 1263.

Stradov 84.

Strahl 1356, 1374, 1412.

Strahn 1381.

Straka 1388.
Strakonitz 15, 66, 81, 90
-92, 165, 181, 182, 204,

205, 214, 215, 771, 1423,

1424.

StranCitz 746.

Stranowitz 203, 204.

Straschhtttte 226.

Straschin 133, 152, 181,

204, 638, 650, 746, 751.

Straschitz Neu 15, 614,
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640, 667, 1109, 1264,

1293.
Straschkowitz 84.

StraSitz 802, 823, 825, 826,

831, 860, 862.

StraSnitz 894, 978, 979;
Alt 885. 900.

Strassenhauser 350.

Strauchmtlhle 477.

Stranssenei 1139.

Straussnitz 1355.

Straz 628, 629.

Strazist 610. 661, 692.

Straznitz 1334.

Strain? 801, 875.

Strazowitz 629, 660, 771.

Strtanov 596.

Streckenwald 341, 379.

Streitseifen 320, 352, 376,

407, 414, 416, 1438.

StrejCkov 639, 690.

Strnad 705.

Strosau 1873.

Strokele 1327.

Stropnitz 106.

Struha 133.

Struhadl 671, 687.

Struhadlo 743.

Struhafov 751, 754.

Strunkowitz 155, 165,180,
182, 203, 205. 215.

Strups 83 — 85, 90, 116,

117.

Stmzinetz 657, 669, 1191.

Strzenetz 744.

Stfebichowitz 1163. 1459,

1461.

Stfebnitz 787.

Stfebohostitz 638.

Stfebomyslitz 771.

Stfedokluk 644, 674.

Stfelitow 69.

Stferablat 608. 654, 765.

StfemoSitz 1328.

Stfepsko 63. 639,6(54,710.

StfeSowitz 833, 1261.

Stfezmif 86.

Stflbro siehe Mies.

Stfimelitz 60.

Stfitef 112. 113. 153.

Stuben 167. 178, 208. 209.

Stubenbach 133, 185, 187.

Studena voda 570.

Studene s. Kaltengrund.
Studenei 535.

Studenetz 590, 5!>4— 55>6.

1190, 1216, 1219, 1221,

1301: Unter 562, 568.

670.

Studnitz 1210.

Studnoves 1162, 1164, 1167.

Stumpengrund 515.

Stupna 1225.
Stupna 171, 172.

Stupno Ober 1084, 1088,

1090; Unter 673.

Stupitz 828.

Sueha 1827.

Suchenthal 83, 1423.

Suchodol 831.

Suchomel-Muhle 95.

Suchomast 946, 962, 968,

1020, 1039, 1043, 1445,

1456.

Sudomefitz 766. 1423, 1447.

Sudowitz 638, 711.

Sukdol 78, 614, 644, 674,

744.

Sukohrad 1346.

Sulitz 638, 664, 714, 742,

Snlloditz 1367, 1883, 1388,

1895, 1422.

Sulz 1263.

SuSitz 1002, 1003.

Suttom 1364.

Svarkov 663.

SvaroT 641, 823, 828, 845,

848, 849, 893.

Svata 640, 674, 804, 827,

828, 852, 863.

Svata Mafa 153, 203.

Svatopole 181, 202.

Svetitz 647, 652, 653,

Svetla 71, 72,82,113,114,
453, 1297, 1441.

Svidnitz 679, 680, 582.

Svinfian 545.

Svinna 1084, 1087, 1090,

1091.

Svojek 1196.

Svojetin 1164.

Svojetitz 751.

Svrabov 126a
Svratouch 687, 588, 590.

SvuSitz 610.

SvuCitz 765.

Swina 179, 1132.

Swinetitz 203.

Swojanow 585, 5S8-590,
592, 594. 1270, 1304;
Alt 694—596.

Swojschitz 151, 179.

Swratka 34. 584, 585, 688,

592, 594, 697. 698.

SJkofitz 696.

SytOTA Ober 1216.

SiinaCek (Einschieht) 171.

218
SiSkowitz 649, 579.

SkodejoT 480, 511.

Skrovad 650,560,569,570,

580, 1002. 1270.

Skvoretitz 610, 628, 629,

660, 661, 692.

Skworetz 606. 613, 638,

646, 730, 734, 742, 746.

Slecbtin 86.

Slowitz 976.

Sfahlau 673.

Stechowitz 611, 613, 691,

695, 703-709, 742.

Stenowitz 741.

Stepanitz 479, 600, 505:

Ober 607.

Stfipanov 78, 99, 1120,

1270, 1328.
Stepanowitz 637, 638.

Stetin (Hof) 202.

Sterbohol 897. 901.

Stikova 674.

Stipoklas 76, 157, 183.

Stitkov 204.
Sf itov 663.
Svagerka 1037, 1040.

Tabor 39, 42, 53, 54, 66

—69, 71, 81, 85, 92, H,

96, 101, 110, 118, 119,

730, 734, 744, 749, 756,

775, 1080, 1182: Alt 95.

Tachau 21, 222, 224. 528,

233, 234, 661, 675, 6S5,

722, 740, 777.

Tachlowitz 906, 908, 914,

925, 932, 939, 941, 944.

946, 950, 956, 981, 990,

1064, 1070.

Talmberk siehe Thalen-

berg.
Tample 1199.
Tannenberg 1250, 1399.

Tannendorf 445, 1338.

Tannenweg 235.

Tannwald 464. 480-482,

1358.

Taschlowitz 619.

Taschow 1417, 1419.

Taschowitz 269.
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Taschwitz 289.

Tasowitz 1002.
Tatobyta 480, 1197.

Tattern 167, 209.

Tanbrath 239, 243, 1397
Taus 15, 21, 611-613, 618,

619, 621, 623, 632, 633,

662, 721, 737.

Techafowitz 661, 692, 709.
Technitz 610, 660, 709,

735, 760.
Tfichoraz 113.

Tedraiitz 91, 154, 743.

Tehov 645, 647, 691, 745,

994—997.
Tehowetz 751.

Teichstatt 439.
Teinitz 60.

Teinitzl 1164.

TejCek 674.

Tejnitz 644, 655, 743, 744,

752, 1000, 1002, 1003,

1062.
Tejnka 1261.

Tejfov 688, 699.

Tejfowitz 156, 688, 808,

812 97fi

TelCitz 545, 572, 576, 1286.
Teleci 589, 690, 600.

Teletin 704, 754.

Teletz 1164.
Telin 903, 913, 951.

Tellnitz 341, 379,414,416,
1279, 1280; Hinter330:
Mittel 416, 426; Vorder
362.

Ten 802, 826, 862, 873,

877.
Tenetltz 1369.
Tepl 22, 255, 262, 263, 265,

267, 277, 278,. 301, 304,

314, 1352.

Tepl Stift 263, 268.

Teplitz 10, 256, 316, 388
-399, 1312, 1313, 1315,

1361, 1376, 1418.

TereSov 678, 688, 697.
Tertschkadorf 527, 629,

534.

eschau 275, 276.

, eskov 640, 695, 697,816,
823.

Tetin 913, 930, 931, 945,

972, 981, 1015, 1029,

1040, 1047, 1051, 1071,
1445, 1456.

Tetschen 27, 315, 316,

1246, 1247, 1296, 1332,

1337, 1346, 1353, 1361,

1409, 1420.

Tettau 194.

Tbalenberg 86.

Thaler Einschicht 178.

Thein 262.

Theresiendorf 106, 179.

Theresienstadt 1332.

Theusing 261-263, 266-
268, 277, 804, 1352.

Theussau 1392.

Thierbach 373.

Thomaschlag Bohmisch
740; Deutscb. 312.

Thomigsdorf 1187.
Thonbrunn 247, 248, 251.

Thofowitz 781.

Thurnplandles 163.

Tichlowitz 1406, 1410,1415.
Tiechlowitz 1182
Tiefenbach372,378; Ober

266.
Tiefengrttn 259, 266, 294.

Tilling 843.

Tilmitschau 623.

TimakoT 863, 878, 1107.

Tinchau 733, 740.

Tippelsgrtln 1411.

Tippeltbauden Klein 506.

Tippessenreuth 260.

Tirna 739.

Tirschnitz 1398, 1400.

Tisch 143. 149.

Tismitz 1184, 1222.
Tisovnitz 627, 657.

Tissa 315, 324, 340, 341,

363, 732, 776.

Tissau 536.

Tlumafiov 618.

Tlustovous 645, 798, 847,

858, 861, 871, 873, 874,
889.

Tluzna 1153.

Tman 913, 922, 946, 952,

969.

Tobiesenreuth 240, 250,

251.

Tobolka 925, 945, 950, 969,

1015, 1019, 1029, 1039,

1042, 1056, 1058.
Tocna 705.

Tocnik 638, 640, 662, 663,

672, 674 815, 816, 819,
820, 824, 827, 861, 879.

Todit* 638, 748.

Todlau 158.

Teppeles 265.

TOschen 1299.

Tomischan 348, 365, 430,
437.

Tonnetschlag 150.

Topieletz 60, 63.

Topkowitz 1410.
Tourov 202:

TouSen 1270.
TouSkov 628.

Trasenau 624.

Trautenau 484, 1080, 1138,

1188, 1193, 1196, 1269.

Trautenbach 604.

Trebendorf 1398.

Trebnitz 1440.

Tremles 107.

Trhonitz 590, 595.

Trhov-DuSnfk 830.
Trhov-Kamenitz 568, 569.

Triebitz 1187, 1427, 1429.
Triebsch 1354, 1421.

Trinkseifen 319, 321, 383,
404, 1438.

Trnobrand 1334.

Trnova 799, 1162.

TrnovJ Oujezd (Trnoou-
jezd) 973, 1016, 1040,

1042, 1050, 1056, 1058,

1064, 1066, 1276.

TrockengrOn 351.

Trogau 239.

Trohatin 233, 619, 623,

624, 675, 684, 738.

Troja 614, 644, 645, 674,

817, 823, 851, 866, 867.

Trojern 188.

Troschig 335, 1412.

Trossau Ober 265.

Trpin 589, 590, 595.

Trpisov 574, 579.

Trpomech 1264.
Trsitz 179. '

Trubijov 1269, 1287.

Trubin 869, 892, 905, 984.
Trubsko 863, 883, 898,

969.

Truhlafka 833.
Trttbau Bohmisch 9, 10,

27, 537, 1256, 1287, 1304,

1321, 1326, 1328, 1330,

; 1343, 1428; Mahrisch
33, 1187.

Trupschitz 1372.

Trus 255, 263, 268.

Trzek 1327.

J

\

Digitized byGoogle



1

1556 Ortsregister.

Tfeban 968; Hinter 901,

90S, 924, 982, 983.
Tfebanitz 144, 197.

Tfebautitz 1298.

Tfebenitz 691, 703, 706.

TfebeSitz 744, 1457.
Tfebfitin 77.
Tfebibost 518, 519.
Tfebnitz 618, 627.

Trebonitz 861, 863, 864,

873, 880.
Tfebotov 911, 912, 969,

1016, 1019, 1020, 1028,

1039, 1041, 1060, 1056,

1068, 1064, 1066, 1070,
1071.

Tfemoschnitz 562.
TfemoSna 1124, 1126, 1148,

1150, 1153, 1154, 1176.

Tfemschitz 1440.

Tfenitz 640, 819, 891.

Tfepkov 60, 63.

Tfepsin 609, 691, 704.

Tfeschowitz 153.
Tfiblitz 1130, 1294, 1296,

1440, 1441.
Tfissau 139.

Tschachwitz 1277, 1363-

1365, 1379.
Tschausch 1373.
Tschelief 666, 1132.

, Tschemin 1153.
Tschenkowitz 526.

Tschermich 1372.
Tschernitz 360 ; Klein 1162.
Tschemoschin 613, 632,

666, 686, 1132, 1352,
1402, 1407.

Tschernosek Gross 342,

1297, 1298; Klein 1213,
1296.

Tschernowitz 1362, 1363,
1378.

Tschernowitze'r Muhle 536.
TschemOwir 1187.
Tschersing 1417, 1419,

1420.

Tscbihak 1288.

Tschirte 341, 380. 400.
Ts'chischkowitz 1313. 1317,

1439.

Tschoschel 329. 301.

TuchomOfitz 614, 644.'

674, 1292.

Tucbonitz 84.

Tuchpraz 1183, 1185, 1222.

TuchoHtz 1264, 1278, 1294,

1295, 1362, 1368, 1381,

1384.

TuCap 54, 58, 1452.

Turmaul 1412.

Tttrmitz 1374, 1380, 1408,

1461.
Tflrpes 1187. »

Tuklat 645, 823, 860.

Tuklek 60, 61, 743.

Tunschendorf 1205, 1216.

Tupes 853—855.
Turban 740.

Tnrkowitz 178, 556, 576,

«26.
Turn 388, 1356.
Turna Klein 60, 63, 64,

90, 743.
Tu-rnau 27, 1251, 1254,

1264, 1322, 1827, 1334,

1838, 1441.

Turowetz 1182.

Tursko 614, 644, 674.

Turtsch 1402, 1406.

Tufan 1164, 1168.

Tuschetschlag 139, 141,

148, 175, 198.

Tuschkau 1124, 1128,1152.
Tuscbmitz 1371, 1372.

Tuschowitz (Alt) 59, 661.

Tusset 185, 194.'

Tutz 232, 732, 739.

Tvofowitz 609, 680.

Tweras 163.

Twrsitz 180.

'

TynCan 658, 659, 669, 681,

.682.

Tyrol 687.
Tyss 742.

Tyssa 1246.

U Drnu (Muhle) 902.

Ueberschar 473.

Ugest Lang 1374.

U hadru 1041.
Uhligsthal 194.

Uhonitz siehe Ouhonitz.
Uhrissen 400.
Uitwa 263.
tijezd 343, 874: Hlineny

181; Hoch 754, 911, 945,

950, 1015, 1029, 1039,

1050, 1067, 1060. Siehe
auch Oujezd, ' sowie in
Zusammenselzungendie
Beiworte.

U lesa 645.
'

Ullersdorf 339. 385, 416,

471, 474; Ober 586.

UllersgrQn 348. 354, 373,

381, 427, 1397.

Ullersloh 405, 432.

Ullitz 244, 665, 666, 694.

Ulmbaoh 335, 336, 361,

416, 437.
Ulrichsgrun 240. 244.

Unhoscht 7, 611.614.640,

641, 667, 673. 674, 689,

1244, 1277, 1293, 1444.

Unter in Zusammensetx-
ungen siehe das Hanpt-

wort.

Unterh&user 208.

Unterhals 347, 365, 383.

U obrazku 767.

Uretschlag Klein 208.

UrowiU 179, 199.

Ursprung 350.

Uttendorf 121.

U Vitu 1210.

Uzenicek 610.

Uzenitz 660.

Vacikov 638, 639, 664,

742, 781, 799.

Vatflayov siehe Weniek-
dorf.

Vaclawitz 609.

Vacov 743.

Vapenice 656, 1268.

Vapenka 551, 561, 563,

567, 881.
Varvazov 754, 770, 777.

Vivramflhle (VavroTie

mlyn) 1027, 1051-1053.

Vedralka 651, 552.} 554,

. 570.
Vehlowitz 1291, 1294. 1296,

1298, 1308, 1311.

Vejprnitz 1153.

Vejsonin 569, 574.

Veivanovl084. 1087,1089,

1212.
Velfii 810, 811, 818, 8*4,

965.
Veleft 646v
Velenov 771.

VeleSitz 771.

Veleslavln 871, 882, 8S9,

1261.
VeleHn 735, 754.

Vellz 674.
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Telka 767.

Vermefitz 656.

Vesec 1414.
Vesela 863, 883, 976. •

Veseli 1423, 1447. 1448.
VeseliCko 658, 659.

Veselka 645.

Veain 638, 742, 807.
Vestetz Alt 1301 ; Unter

574, 602.

Veaely Hoch 1253.
Vfitrov 628, 661.
VetrnSitz 690, 703.
VierhOfen 591.

Vierrad 753.

Viertel 621, 622.

Vinstfitz 554, 566, 578,

913,930.946,1016,1039,
1162, 1178, 1340.

Viskov 1151, 1152.
•

ViSnova 765.

Vitanov 554. 557, 563,

586, 592, 599, 601.
Vitin 658, 659, 681.

Vitinka 673, 741.

Vltitz 1184, 1185.
Vitkov 745.

'

Vttky 552.

VladeCin 754, 769.

Vlasenitz 734, 756.

Vlastejov 576, 853—855.
Vleek 60.

Vlaetin 1212, 1297.
VM 1263.
Vletitz 627, 658, 681.

Vlkonitz 743.

Vlkov 1199.
Vlkovetz-608.
Vobora 1446.

VobofiSC 710.

VodSrad 50, 608, 725, 726,
'

745, 998.
VodAan siehe Wodnian.
Vodochod 690, 1245.

Vodochoder Mlihle 689.

Vodolka 674, 689, 1283'.

Vohaf 628, 709.

Vohfehled 613, 723.

Voigtsbach 466.

Voigtsdorf 474, 476, 479.

Voitersreuth 250, 251.

Voitsdorf 387.

Vojkov 742, 754.

Vojna 639.

Vojnitz 1440.

Voinomestec 33, 34, 545,

546, 557, 659; 563, 584,

585, 587, 692, 594, 596,
601.

Vojslawitz 1452.

VogUchov 567, 559, 562.

Vokowitz 700.
Volavec 1338.
Voldfetitz 662.

Volduch 697, 823, 861, 976.

Volenitz 638, 639, 743.

VoleSko 704.

VoleSna 802,818,860,862,
877.

VoleSnfk 1424, 1426.
VoleSnitz 1269.
Vollmau 231, 233, 612,

621, 622, 661;Ober231,
605.

VolSan 1114.

VolSi 68, 70, 744.

Voltyn 68, 95.

Vonoklas 945, 981, 1015,

1019, 1020.

VonSowitz 744.

Vopafan 766.

Voplan 1183.

Vorllk 735, 749, 756, 760,

770.

Vorlov 645.

Vofechovka 882.

Vofikov 627, 657, 65a
Vosefian 656, 774.

Vosek 640, 663, 826, 863
—865, 867-869, 905.

Vosel 638-640, 664, 694,

765.

Voselno 1179-1181.
Voslov 743, 744.
Vosov 890.

Vostrov 755.

Vostfetitz 743.

Vosy 663.

Votin 638, 663.

Votmie 900, 968.
Votvowitz 644.

Vrabsko, siehe Dietrich-

stein.

Vrane 704, 705.

Vranitz 591, 598.

Vranov 568, 569, 608, 626,

667, 668, 673, 727.

Vranowitz 807.

Vraz 770, 886—888, 897,

905, 986 : Neu 770.

Vrbatamtthle 1084, 1087,

1090.

Vrbno 771, 1263.

Vrbitz 609, 657.

Vrchovina 1196.

Vrcowitz 60, 63, 743.

Vr«en 668.

Vrsov 552, 565, 568, 669,

575.

Vrtowitz (bei Laun) 1376,
1388, 1389.

Vrutitz 1299.
Vfetovitz 644.

VSenor 860, 861, 873, 875,

889, 890, 912, 965.
VSeraditz 903, 904, 977.

Vsestar 995, 997.

VSevil 638, 639, 664, 758,

765.

Vtelno 1316, 1325.

Vyr 705.

Vyskef 1255.

Vyskocllka 919, 924, 928,

936, 943, 948, 973, 980,

981, 1015, 1018, 1026,

1040, 1071.

VysoCan 889, 895, 1457.
Vysoka 634, 690, 799.
Vystrkov 755, 1359.
Vysebohy 904, 968.

Vyserowitz 1265, 1267,

1270, 1279, 1282, 1293,
1340.

Vysitz 755.

Vyzlovka 744.

Wachteldorf 589, 592.

Wachterhof 227.
Wallischbirken 133, 137,

147, 153, 156, 165, 180.
Wallischmtthle 145.

Warzen 1368.

Wagnern 197.

Waidhaus 222.

Waizengrttn 355.

Walddorf 618, 619, 738.

Waldek 802, 973, 1332.

Waldenburg 515, 1138.

Waldersgrttn 235.

Waldhausel 343.

Waldhftuser 265.

Waldheim 222, 224, 227.

Waldhof 880, 1261.

Walditz 1359.
Waldl 348.

WaldmOhle 207.

WaldmUnchen 224.

Waldstein 1254.

Walketschlag 83.

Walkowa 642.
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Wallernl36,147,150, 166,

179, 193.

Wallisgrfln 741.

Walten 1332.

Walterberg 324, 377.

Wa]tersdorf502, 506, 507,

520, 527. 528, 530, 531

;

Ober 527.
Waltersgrfln 360, 361.

Waltsch 24. 1351, 1361,

1366, 1368, 1381, 1383,

1384, 1388, 1395, 1403,

1407.

Wamberg 537, 1260,1270,
1287, 1303.

WaniekmOhle 179.

Wannow 1353.
"Wapenka 1204.
Wapenka siehe Vapenka.
Warmbrnnn460, 488, 489.

Warnsdorf 29, 439, 488,

1365, 1382, 1383, 1385,

1420, 1436.

Warta 325—328, 358, 1351,

1407.

Wartenberg 1204, 1335.

1338, 1346, 1405, 1407,

1408.

Wary 303.

Waschagrfin 263, 268,278,
778.

Wassabaude 512.

Wasserau 226, 233, 693.

Wasserhauseln 265.

Watislaw 342. 1296.

Watzkenreuth 247, 248,

251, 1448.

Watzowitz 203, 204.

Wawfinetz 77.

Weberschan 1295.

"Webrutz 1346.

Weckelsdorf 27, 1257, 1304,

1329, 1339 ; Unter 1257.

Wedl 742.

Wegstiidtl 1253, 1298.

Webeditz 289.

Weigensdorf322, 346,365,
370.

Weigsdorf 471, 1360.
Weihermtthle 212.

WeinbergeKOnigl. ("Stadt)

753. 880, 886. 893. 970.

1268.

Weinern 1370.
Weingarten 338.

W'eipersdorf 531.

Weipert 321. 328. 330-
333, 369, 366, 368, 377,

408, 414. 416, 422, 428,

430, 437, 1412.

Weislowitz 209.

Weissbach 458, 462. 472.

Weissenstein 104. 107.

Weissensulz 222,232,235,
612.

Weisser Hirsch 338.

Weisser Hof 361.

Weissgrdn 635, 636, 688,

1087.

Weisskirchen458. 468,477.
Weisskirchlitz 888, 1279,

1281.

Weiss-Podol 1268.

Weisswasser 26, 1252,

1253, 1323.

Weitentrebetitsch 1379.

Weitra 107.

Weixeln 167, 178.

Weizenberg 222.

Welhartitz 151, 179, 201,

215, 217.

Welkau siehe Velfii.

Wellemin 342, 1296, 1379,

1415.

Welleschin 84. 163.
Welleschitz 156.

Wellhotta 1418, 1420,

1422.

Wellhotten741, 1169,1212.
Wellnitz 1332, 1406.

Welmowitz 93.

Welmschloss 1878.

Welowitz (584.

Welwarn 1080, 1109, 1162,

1164.
Wenkau 347.

Wenzelsdorf 221, 610, 660.

Wepfikau 596—598.
Werdau 254.

WerlsgrOn 345, 351, 364,

373, 383.

Wemersdorf 1204, 1205;
Unter 1204

Wernersreuth 253.

Wernsdorf 326, 430, 504.

Wernstadt 1365, 1409.

Werth 343, 1390.
VVes am Berg 116.

Wesce 84.

Weschekun 739.

Weseli 108, 110.

WeselfCko 62, 68.

Weserau 203.

VVeseritz 261, 266, 372,

634,640,666, 1132.1413.

Weshof 740. 777.

Wesigau 789.

Wesseln 1404, 1410. 1419.

Wettern 209.

Wetzdorf 527, 536. 540.

Wetzwalde 468, 472.

Weinitz 71.

Wichau 502,507,515,516.

Wichstein (Rnine) 550,

552, 568.

Wichstadtl 520, 524, 526,

529, 530, 534, 1288.

Wickwitz 325.

Widach 1214, 1216, 1220,

1221.

Widlitz 632, 740.

Wiederdries 530.

Wiederkoram 157, 183,743.

Wiedowitz 255.

Wieles 207.

Wieraw 740.
Wies 240, 243, 1397.

Wiese 470, 474, 1373.

Wiesenbauden 504, 505.

Wiesenmohle 72, 86.

Wiesenthal 253, 321, 322,

332,368, 1352: Bohmisch

347, 370, 414-416, 422,

1421, 1437 : Ober 1407.

Wietrov 80.

Wieina 85, 94.

Wikletitz 1365,1369.1373.

Wildenau 260.

Wildenschwert 520, 534,

536, 537, 545, 10S0,

1187, 1266, 130i

Wildstein 246. 249, 25a,

678, 1897, 1446.

Wildzaun 336, 387.

Wilhelmshohe 363.

Wilkenau 623, 693.

Wilkeschau 266.

Wilkischen 1127, 1150.

Willenz 1166.

Willersdorf 339, 877, 410.

Willhoscht 1419.

Willimov 75.

Willsdorf 1331.

Wiltschitz 1188.

Winaf 883.

Windig Jenikau 73, 114.

Windischgratz Nen 223.

Winterberg 19, 131, 135,

136, 147, 150, 151, 153'
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164, 179, 192, 200, 205,
209, 215, 1446.

Winteritz 1369, 1370, 1381.

Wintersgrttn 372.

Wischezahn 268.

Wischkowitz 154, 179,

268, 284.
Wisset 335, 437.

Wisterschan 1376.
Wistritz 1871, 1372.
Witana 619, 738.
Witiejitz 144, 145, 164,

166, 207.
Witkowitz 504, 505, 507.
Witschin 263, 266.

Witschitz 1373.
Wittal 1422.

Wittig 459, 464, 465, 467,
470, 471, 476: Nieder
477, 1006, 1007: Ober
467, 468, 481, 1007.

Wittighaus 480.

Wittigsthal b. Breitenbach
1411.

Wittine 1409.
Wittingau 10, 13, 54, 57,

1181, 1423, 1424, 1426,
1447.

Wittinghausen 132.

Wittingreith 722, 732.

Wittuna 665, 666, 778,
1082.

Wlaschim 9, 78-80, 88,

99, 116,1080,1182,1452.
Wlasenitz 112.

Wlenetz Unter 924.

Wlkonitz 64.

Wochos 532.
Wodierad 1363.

Woditz 197.

Wodnian 8, 15, 42, 63,

152, 182, 214, 215, 735,

744, 757, 767, 1423 —
1425.

Wodolenka 151, 179, 200,
209.

Wohr 259, 266, 267, 294,
295.

Wolmsdorf 445.

W6llsdorf 527, 530.

Wogan 1398.
Wohlau 348, 369 415, 435.

Woiteschin 1172.

Wokowitz 798, 827, 851,

860, 861, 866, 874, 882,
927 "

Wolenitz 66, 154.

Wolfberghauser 431.
Wolfgangkapelle St 635.
Wolfsberg 444.

Wolin 147, 152-154, 164,

165, 181, 203, 205, 209,
216, 1461.

Wolschan 881, 901, 1268.
Wolschow 151, 215.

Woltusch 636.

Wondfichowitz 70.

Wonetitz 632; Gross 771.

Wonischen 612, 693, 738.

Wonschamuhle 243.

Wonschow 69.

Wonschowitz 154, 179.

Wopafan 62, 70.

Woratscben 1162.

Worka 1173.

Worlik 62.

Wosant 236.

Woschetnitz 541.

Wosetschan 79.

Wostrov 144, 146.

Wostfetitz 183.

Wotsch 325-327, 329, 364,

1351, 1352, 1407.
Wottawa 623, 693, 738.

Wottitz 8, 53, 54, 69, 70,

80, 81, 86, 95, 99, 110,

730, 734, 744, 749, 764,

765.

Wotwowitz 1109, 1110,

1112, 1119.
Wozitz Alt 68, 119, 120:
Jung 13, 53, 54, 67, 69,

81, 95, 102-104, 118,

119, 1452.
Wrab 883.

Wranna 1162, 1294.

Wranowa 1032, 1132.

Wranowitz 636, 1084, 1087,
1088, 1090, 1091.

Wrat 616.

Wrati 143, 163.

Wratischov 112, 113.

Wrbitschan 1313.

Wrcowitz 81, 85.

WrCen 638.

Wrschowitz 886, 889, 893,

894, 970, 978, 1452.

Wfesetz 68.

Wschechlab 1404.
Wscherau 634, 640, 666,

1124, 1152, 1153. 1176,

1178.

Wschestar 745.

Wteln 1876, 1378.

Wudingrtln 286, 289.

Wtthl 484.
Wunschendorf 474, 481.
WOrschen 1373.

Wttstenei 526.

Wuste-Schloss 1420.
Wttst Kamenitz 604.

Wflstrey 1204.

Wtlst Rybny 588, 598, 594.

Wuldau Unter 147, 166,

167, 184, 198.

Wurken 739.

Wurzelsdorf456,.458, 461,
484.

Wurzen 141.

Wurzmes 1369, 1871.

Wnstung 470, 473.

Wnttau 1131
Wyschehrad889,898, 970.

Wysoka siehe Vysoka.

Xawerowitz 1199.

Zabehlitz 645, 665, 691,

703, 875, 900, 901, 966,

977.

Zablati 108, 1424.

ZaborCf 801.

Zaborna 86, 104.

Zabof 143-145, 548, 551,

654.561,666,1163-1165,
1169, 1170.

Zabrdt 178.

Zachlum 532, 643.

ZahorCitz (Zahortice) 768,

771.

Zahofan 609, 617, 657,

668, 682, 708, 715, 898,

906, 944, 971, 985.

Zahori Ober 743.

Zahradka 71, 82, 99, 114,

208, 639, 682, 744, 776,

. 1172.

Zahrobi 639.

Zahvezda (Na Zahvezde)
727.

Zajakur 1255.

ZajeCov826, 848, 873,877.
Zajezd 644.

Zakolan 1110, 1112, 1161.

Zakopanka 543.

Zakravi 631.

Zaleitz 163.

Zales 203, 1269.

Zalibeny 587.
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ZalSi 767.

Zaltau 263, 266.

Zalu2an 610.

ZaluZanka 645, 665;

Zaluzi 68, 153, 180, 1092.
Zamlekau 761.

Zamost 1324, 1326.
Zartlesdorf 188.

Zasada 480, 482.

Zasmuk 77, 82.

Zassau Ober 186; Unter
186.

Zatorer Mtthle 811, 890.

Zaunhaus 339, 385, 387,

1135, 1136.

Zavadilka 68.

ZavfiSin 758.

Zavist 705, 798.

Zavodi 982.

Zavratetz 554, 567.

Zawraten 1424, 1425.

Zbefinik. 1209.
Zbecno 674, 697.

Zbenitz 610.

Zbirow 614, 640, 667, 674,

678, 697-699, 802, 804,

816.

Zbialav 767, 769, 787, 1275,

1281, 1286.
Zbislawetz 548, 551, 553,

655, 560, 564, 568, 569,

571, 573, .852, 1000, 1002.

Zbliinowitz 1002.

Zbonin 777.

Zborov 157, 743..

Zborowitz Hinter 757

;

Vorder 205.

Zbraslawitz73,74, 76, 86,

87, 114, 116,' 122, 126.

Zbraftoves 567, 578.

Zbuzan 922, 925, 932.

Zbuzi 610, 729.

Zbynitz 154, 743.
Zbyzub 86.

Zdechowitz 555—567, 677,

581.

ZdejCina 824, 985, 1095,
1096, 1098, 1099.

Zdenitz 146, 207.
Zdfiraditz 744.

Zderaz 598.

Zdiby 1282, 1300.

Zdikau Gross 131, 161, 152,
179, 199, 200, 208, 209;
Klein 208.

Zdislawitz 78, 80, 111. .

Zditz 614, 799, 889, 891,

900, 904, 909, 913, 974,

984, 985.

Zdonln 1302.
Zduchowitz 609, 610, 628,

6«0, 692, 709, 729, 735.

Zeban 666.
Zeberbiseh 263.

Zeohhauseln 399.

Zechow 70.

Zechowitz 181, 204.

ZedlischAlt 222, 227,661.
Zeidelweidt 314, 1448.

Zeidler 439, 444, 1231,

1232.
Zeislitz 153, 199.

Zem6ch,1161, 1170, 1278.

Zetin 709.

Zettel 323.

Zettendorf 239.

Zettlitz 1392.

Zettwing 106.

Zhomf 79, 656, 744.

Zhof 767, 769, 781, 1328.
Zibohlav 1284.
Zibfidowitz. 95, 99.

Zichlern 208, 209.

Zichowetz 155, 203.

Ziebisch 416, 430.

Zieditz 1391.
Ziegelhutten 248.

Zierde 1367.

Zimitz 180.
Zimmermann's Mahle 1065
Zimof 1326.

Zinken Gross 1365.

Zinnwald 317, 378, 385,

387, 408, 1412.

Zittau 440, 455.

Zlakowitz 610, 628.

Zlatnice 866.

Zlatnik 645.

Zleschitz 154, 181, 204.

Zlieko 1204.

Zliv 100.

ZlonCitz 645, 1283.

Zlonin 645, 674.

Zlonitz 1162, 1264 1277.

Zlosejn 1277, 1283.

Zmietscb 148 ; Gross 163,

1/4, 175 ; Klein 142, 197.

Zmrzllk 944, 945, 946, 951,

953.

Znaim 13, 37.

Zobeles 266, 268.

Zobietitz 437.

Zodl 198.

Zosum 204.

Zrnfitln 598, 599.

ZruC 74, 86, 114, 115.

Zuckmantel 1280, 1331.

Zuderschlag 179.

Zuklin 204.

Zum gnadigen Herrn 186.

Znr Hilfe Gottes (Eisen-

zeche) 218.

Znr Sommerlust 857.

Zuscha 1372.

Znzlawitz 164, 181, 1446,

1465, 1458, 1460.

Zvanowitz 608, 615, 745,

Zvestowitz 627.

Zvikov siehe Klingeaberg.

Zvikowetz 688.

Zvtfetitz 26.

Zvolertoves 1161.

Zwanowitz s. Zvanowitx.

Zweifelsreuth 348.

Zwetban 1351.

Zwickau 264, 1322, 1332,

1337, 1338, 1356, 1367.

Zwirschen 619, 620, 722.

Zwislau 743:

Zwittau 537.

Zwittermahl 352, 353, 376,

414, 416, 431.

Zwodau 1392.

Zwolln 695, 1174.

Zwottok 204.

iabokrk 1288.

Zabofesk 1316, 1440.

Zalost 574.

Zalov 674.

Zampach 711, 736, 748,

747, 1187, 1188.

Zandov 76.

ZcTakoT 657, 658.

ZJan 707.

Zdar 216, 609, 613, 636,

694, 723, 724, 743, 808,

816; 968, 1196.

Zcfaretz 560, 662, 568.

Zdarka 1138-1140, 1143.

Zdiretz 34, 1214-1216,

1220, 1301.

Zebnitz 1119.

Zebrdk 8, 614, 816, 887,

828, 863, 873, 879, 889,

891, 892, 1082, 1098,

• 1095.
Zebrakov 609, 659, 754.
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Zehrowitz 1114.
Zelenitz 1162.

2elezna 889, 1096,

1103, 1261, 1262.
2elezna Horka 586,
Zelkowitz 901, 904,

930.
Zelwitz 743.

Zernavka 751.

2ernowitz 144, 146,

1100,

596.

921,

207.

2e2itz 639, 845.

Zichowitz 154, 745.

2idowit* 1294. •

2ihobetzl65,181,743,745.
2ikau (Zikov) 179, 743.

2ilina 696, 1114.

2ilov 1151.
2man Gross 608.

2inkau638, 639, 664, 672,

673, 687.

2iretz 199, 206,-208.
2itin (Meierhof) 686, 687.
2ivonln 1321.

2iwowitz 69.-

2izkov 865, 871, 873, 901,-

969.

2labek 1217, 1219.
2leb 88.

2nmberg 545, 550, 552,

568, 574, 576.

3 i iC'
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A (Stafe) 629-631, 633.
Abendburg s. Hochstein.
Abieshordeacea 1385, 1396.
Abrasionswelle 1496.

Acacia sotzkiana 1387.

Acanthoceras rhotomagen-
*e *1311 ; Woollgari
1305, 1309, *13ll.

Acanthoeyatitea Briareus
"814.

Acanthodes gracilis 1170,
1200; pygmams 1157.

Acanthospongia bohemica
•1018, 1026; siluriensis
820.

Accessoriscbe Minerale 42,

48, 72, 90, 126, 167, 181,
190, 239, 247, 264, 265,
267, 270, 271, 283, 327,
328, 343, 366, 435, 554,
627.

Aceratherium tetradacty-
lum 1381; sp. 1381.

Acer bilinicum 1387; cy-
elospermum 1388; deci-

piens 1388; Hornesi
1396

;

integerrimum
1388; magnum *1389;
trilobatum 1386 — 1388,
1896, 1401.

Achat 285, 777, 1438.
Achilleum rugosum 1314.
Acicula limbata 1384.

Acidaspis 868; Buchi 883,
895, *m-,derelicta 1053;
Eornesi 1044; Keyser-
lingi *894, 895; Leon-

hardi 956; mira *941,

956; Pr«H>*t»'*941,956;
radiata 956 ; Eoemeri
*941, 956; tremenda 895;
Verneuili 956; vesicu-

losa 1021, 1026, 1032.

Acridites priscus 1099.

Acroculia anguis *944; eo-

nica "1029.

Adalbertgrnbe (bei Rako-
nitz) 1118.

Adalbert-Hauptgang 839.

Adalbertsfelsen 341, 380.

Adalbert- Stollen 893.

Adelphoeeras bohemicum
1061.

Adenopeltis protogaea 1387
Adiantites aquilina 1200,

1208.

Adinole 837.

Adler (Fluss) Stiller 27, 28,

536, 545, 1187; Wilder
27, 32, 33, 520, 622-
528, 530, 534, 543, 1187,

1210.

Adlergebirge 6. 31, 48, 519,

1138: Oberflache 522;
Lagerungsverh. 533 ; Er-

ze 541; Vorland 644.

Aecidum tertiaria 1396.

Aeglina 868, 1477 ; paehy-
cephala *894; prisca

866, 869, *894.

Agelacrinites bohemicm
*867, 88*.

Agnostus 810, 814; inte-

ger 813, *824; rex 813,

•824.

Ahillyrea JSngelhardti

•1339, 1342.

Ahornbach 185—187.
Ahornberg 222, 236.

Akademie kais. d. Wissen-

sch. Wien. Siehe Site-

ungsber. u. Denkschrift.

Aktinolith 365, 367, 566.

Alactaga jaeuius 1456.

AlaunhOtten 1391.

Alaunschiefer 49, 447, 532,

663, 633, 635, 643.

Alaunthon 1397, XXI.

Albabach 532.

AlbersdOrfer Weiher 288.

Albinkaberg 536.

Albit 42,174, 290, 304, 466,

507, 565, 712, 768, 981.

Alethopteris aquilina 1158,

1186; conferta 1181;

lingulata 1208; low-
folia 1095, 1158; piiw-

tifida 1181; Plueieneti

1107, 1142, 1144, 1158,

1172; pteroida •1111,

1172; Serlii 1098, 110*,

•1111, 1129, 1144, 1158,

1171, 1175, 1186, 120C

Algenreste 1040, 1066.

Algenschiefer mit Qoanjt

einschaltungen Df 1062

Allerheiligenberg 91.

Alligator Dancim l*71

1382.

Allophan 511.
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Alluvium 10,146,216,269,
289, 1435.

Almandin 145, 169; Al-
mandinfels 169.

Alnus Kefersteini 1386,

1388, 1400; Var. graci-
lis 1396, 1401.

Alosa bohemica *1296, 1305.

Alpen 37, 78, 132.

Althtlttenberg 738.

Amalienberg 688.

Amaltheus alternans 1235

;

dorsocavatus 1234; Uh-
ligii 1234.

AmblypUrus gigas 1170;
sp. 1157.

Ambrosiusquelle 285, 291.

Amerika (Plateau) 912.

Amethyst 235, 285, 430,

777, 782.

Amita siefae Tetinka.
Ammonites cenomanensis

1288; conciliates 1319;
Germari 1336; d'Orbi-

gnyanus 1330, 1337;
ScMdnbaehi 1336; Tan-
nenbergicus 1342.

Ammonitenkalk 1282-1234.

Amorphospongia rugosa
1307.

Amphibol 42, 44, 45, 47,

48,57,61,65,67,74, 89,

90, 102, 112, 126, 127,

156, 157, 169, 177-181,
183, 190, 194, 198, 207,

226, 237, 264—267, 271,
304, 369, 370, 433, 435,
1442.

Amphibolgesteine 41, 47,

57, 68, 79, 85, 86, 94,
100-104, 137, 144, 147,

148, 158, 164, 166, 168,

172. 174—176, 224, 225,
258, 267, 383, 445, 452,
481, 505, 621; Amphi-
bolgranatgestein 370.

Ampbibolit 40, 41, 44, 50,

88, 94, 166, 176, 267,

268, 272, 278, 312, 331,

481, 482, 505, 557, 622,
669, 705; porphyrisch,

glimmerreich 271.

Amphibolgneiss 40, 43, 61,

65, 67, 138, 151, 167,

264, 272, 331, 337, 587,

588, 619.

Amphibolgranit 44, 166,

539, 745, 758.

Amphibolmikrolithe 207.

Amphibolschiefer 40, 46,

48, 51, 84-86, 89, 92,

99, 101, 105. 114, 126,

165-167, 227, 228, 230,

236, 262-264, 267, 272,

277-280, 283, 288-290,
294, 353, 528, 630, 554,

589, 627.

Amphion 868; Lindaueri
*824, 828.

Amphycion intermedins
1381.

Amplexus 1036, 1048.

Ampyx 906 ; PorUoeTa
*894,907;.BouauZ«»918,
936, 956.

Amygdalus UUnica 1387;
Budegardis 1400; per-
sicoides 1400.

Am Sande 1295, 1308,
1309.

Am Stein 281, 233.

Analcim 981.

Anamesit 1405.

Anarcestes erebiseptua

1060 ; erispus 1034, *1035,

1060; lateseptatus 1034,
*1055, 1060; neglectus

1060; plebeius 1034,
•1056; simulans *1035,

1060; solus 1034; vitta-

tus 1060.
Anas 1454; basaltica 1382

;

SkaliUensis 1382.

Anatifopsis acuta 883 ; bo-

hemica 896, 907.

Aneilla siehe Sluzka.
Ancylus decussatus 1384.

Andalusit 48, 160, 226, 265,

267, 283, 558.

Andalusitglimmerfels 282,
294.

Andalusitschiefer 558.

Andesitbasalt 1413.

Andromeda 1426 ; proto-
gaea 1388, 1396, 1401.

Angel 18, 151, 158, 621,
637. 663, 665, 672, 687,

723, 741, 743.

Anglesit 511.

Anisorhynehus deletus
*1383.

Ankerit siehe Braunspath.
Annaberg St. 68, 227, 238.

Annularia longifolia 1092,
1099, »1117, 1129, 1144,

1158, 1172, 1175, 1186,
1208; radiata 1124;
sphenophyUoides *1117,

1158, 1208.

Anomia subradiata 1336;
subtruncata 1829.

Anorthit 596.

Anorthitdiorit 572, 575, 595,

601, 691, 1005.
Anser 1454.

Antholithes glumaceus
1123; gracilis 1172.

Anthracide 916.

Anthracit 847, 943, 1068,

1136, 1179, 1180.

Anthracoblattina Lubnen-
sis 1169.

Anthracomartus affinis
1121,1122, XX; Krejlii

1122; w»nor*1121, 1122;
socius 1122; sp. 1122.

Anthraconit 916.

Anthracoscorpio juvenis

1122.

Anthracosia sp. 1169.

Anthracotherium 1381,

1510.

Antigel 136.

Antimon 784, 786.

Antimonfahle rz 511.

Antimonglanz siehe Anti-

monit
Antimonit 312, 512, 721,

784-786.
Antimonocker 786.

Antilope rupicapra 1457,

146L
Antipleura bohemica *948,

958.

AntonienhOhe 1250.

Anuscula siehe Bdbinka.

Apatit 42, 89, 145, 206,

264, 304, 306, 307, 328,

364, 565, 767, 768.

Aphanit 556, 686-688.
Aphragmites Buchi 966

;

Salteri 956.

Aphrosiderit 847.

Aphyllites amoenus *10'55,

1060; angulatus 1060;

bohemicus *1059; Dan-
nenbergi *1059, 1060;
fecundus 1044, *1049,

1054, *1059, 1068; fide-

lis 1034. *1035; occultus
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*1035, 1060; tabuloides
•1055,1060; perna '1035,
1060; torgensis 1044,
1054.

Aplit 44, 567, 599.

Apocynophyllum latifolium

1396; augustum 1396.
Apolloniaberg 222.

Apophysen 51, 110, 115,

199. Siehe aoch Granii
Aporphais Burmeisteri

•1307; chondropleura
•1307; ovata *1307; Be-
guieniana *1307; steno-
ptera 1307, 1336; subu-
lata *1807.

Aptychopsis primus '919,

936, 956.

Aptychua laevis latus 1235.
Aquamarin 767.

Aquilla 1454.

Aquitanische Stufe 1364,

1366.

Arachnocystites infaustus
•898.

Aragonit 178, 299, 312, 1442.

Aralia elegans *1339.

Araliphyllum Chlomekia-
num •1841, 1342; Ba-
phnophyllum 1274,*1341;
?brmosum 1274; Kowa-
ewskianum 1274, *1341

;

traneitivum 1274, *1341.

Araucariten 1152, 1154,

1155, 1163, 1166, 1173,
1174, 1200, 1437.

Araucaro&ylon Brandling*
1172,1205,1209; Schrol-

lianuth 1158, 1172, 1175,
•1189, 1200, 1205, 1209

;

spicaeformis 1172.

Arber 19-21, 137, 159,

160, 165.

Arbersee 1436.

Arbutus 1426.

Area Hecabe 1234, *1235;
Eelblingi 1430; Eoso-
viensis *909; nodulosa
1430;sM5din«ns»s*1289;
subglabra *1289, 1309,
1310, 1329, *1333.

Arcbaeiscbe Gruppe 7, 37
-787, 1469.

Arehaeosphaeroma Frili
1384.

Archir for d. naturw. Lan -

desdurchforschung Boh-

mens 24, 42, 43, 316,

342, 441, 447, 456, 482,

519, 547, 607, 608, 696,

806, 887. 976, 984, 1000,

1008, 1077, 1078, 1079,

1133, 1136, 1182, 1188,

1201, 1217, 1231, 1239,
1245, 1257, 1353, 1384,

1402, 1418, 1421, 1447

:

Karsten's 485, 521, 606,

1075, 1439.

Arctotnys bobak 1457 ; tnar-

mota 1457; primigenius
1457, 1458.

Ardisia primaeva 1387.
Areia 868; bohemiea 907.

Areihusina 1068; Konin-
eki 936, *941, 956.

Argentit 125, 810.

Argiope decollate 1430.

Arionellus 809; eetieepha-

lus 818, *824.

Aristocystites bohemieus
•897, 898.

Aristolochia Clematitis

1387, *1396.

Aristoeoe arnica 1033; Jiff-

nest *919, 957; inclyta

957; lepida 1033; me-
moranda »1024, 1033;
regina 1028, 1032; soli-

taria 1022.

Arkosen 1113, 1114, 1164,

1186, 1195,- 1205, 1210.

Arsen 429.
Arsenerze 509.

Arsenkies siehe Arseno-
pyrit

Arsenopyrit 241, 306, 307,

311, 427, 712, 715, 721,

767, 781, 784, 786.

Artisia transversa 1100.

Arundo Goepperti 1396.

Arvieola agrestis 1456,1457;

amphibius 1456, 1457;
arvalis 1456; glareolus

1456; gregalis 1456; ni-

valis 1456; ,
ratticeps

1456 ; subterraneus -1456.

Asaphus 868; aliehus 870,
*905; ingens 883; no-
bilis 895, »896.

Asbest 172, 173, 177, 178,

180, 275, 367, 436, 481,
506.

Aschberg 319, 349— 361,

371, 372, 374.

Ascherberg 319.

Ascoceras 036; amoena
954; bohemicum *946,

954; Bronni »929, 954;

Goldfussi *929, 954;
KeyserUngi *929, 954:

KonincU 937.
Ascocystites Braboviensis

•882, 884.

Asphaerion Beussi 1383.

Aspidolepia Stdnhu 1336,

Aspius elongatus 1383

;

fureatus 1383.
Assigbach 329, 336.

Assiggrund 322, 329, 334

—337, 338, 361.

Astartt 883; incerta 1023;

minuscula 937 ; svbro-

iunda 1054.
Asterias primula 870.

Asterias siehe SteUatter.

Asterocarpus Geinitri 1208.

Asterolepis bohemieus 1043.

Asterophyllites elatior

1208; cquiseiiformis 1104,

1124, 1129, 1131, *11S3,

1136, 1158, 1172, 1175,

1186, 1200, 1209; foli-

osus 1092, 1099; granii*

1092, 1095, 1099, 1106,

1107,1129; rigidus 1095,

1099,1 104 ;spicatus 1181.

Astraea Keussiana 1429.

Atax ophragmium teria-

bile 1318.

AteloHus antiquitatii 1456,

1461; Merejfc»1467.

Atrypa comata 1035; com-
pressa 961, *1033, 1035;
BormiUeri 1035; lacerta

1046; linguata 1035,
Var. columbella *908,

. 938, 960; navicula 961

;

obovato *908, 938, 1035,

1040, 1054, 1062,1069;
reticularis *908, 961,

1035, 1046; Sa«n*>961;
Tfcrtis 961, *103$, 1035,

1046, 1062; ultima 1054

Au Grosse 186; Hobe 383.

Aaberberg 268
Auerhahnsattel 442.

Augengneiss 77, 152, 193,

247, 268, 328, 336, 337.

687, 688.
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Augit 145, 170, 175, 206,
208, 694.

Augitsyenit 698.

Aulikauer Berg 612.

Aulikauer Wald 661.
Aupa Grosse u. Kleine 514.

Aupathal 81, 487, 493, 1189,
1202.

Auschathal 258.

Ausscheidungsgranite 287.

Auschowitzer Bach 289,

290.
Auschowitzer Thai 269.

Ausspanner Gebirge 367,

436.
Autieschauer Berg 153.

Autunit siehe Uranglimmer.
Avellana d'Archiaciana

1808, 1316.

Avellanenschicht 1308.

Avicula 883, 937 ; anomala
1306, 1310; bohemica
1034; eorreeta *949, 958

;

imperfecta 1034; insidi-

osa *1051, 1054, 1068;
lacunosae 1236 ; migrans
1024; palliata 1034; pa-
tricia *872; . g«f«»e»a
*921 ; spoliata 1034,
1051.

Aviculopeeten 909; Niobe
*1022, 1034; palliata
•1022.

Azoische Schiefer 629.
Azurit 510, 725, 1184, 1222,

1224.

B fSchichtenstufe) 629, 630,

631, 633, 806.

Baba (Berg) 180, 197, 817,

825, 847, 861, 862, C90,
1256.

Baba Mala (Fels) 152.

Babinaberg 1354.

Bdbinka prima 870, »872.

Babiwald 144.

Babka (Berg) 801, 1190.

Bacillarites problematicus
1086, 1113; 1118, 1128.

Bactrites 870; Sandber-
aeri *866, 907.

Bactropus longipes 1032.

Baculitenthone (Mergel)
1330.

Baeulites baculoides 1288

;

Fatijasi 1330.

KatMtr, Geologic tod BShmen.

Barenberg 1367.
Barenfangberg 320.

Barenstein siehe Bernstein.

Barenwald 1288.

Barenzeche 242.

Barnstein 221.
Barnsteiner Gebirge 221,

222, 229.

Barringerier Thai siehe

Salmthal.

Baiern 20-22, 128, 129,

168, 164, 185-187, 193,

219, 222, 225, 229, 231,

236, 241, 245, 253.

Bairdia areuata Var. faba
*1323; modesta 1306.

1318, *132S, 1336; stib-

deltoidea 1306. *1313,

1318, *1323, 1336.

Balaninus GeiniUi *1883.

Balanocrinus subtere»1236.

Balanophyllia varians1429
Bandscbiefer 691.

BanJtsia haeringiana 1386

;

longifolia 1401.

Barrandeina Dutliana
1067, 1068.

Barrandia 868; bohemica
861.

BarreutherBrettmuhle 375.

Barvinek (Plateau Na Bar-
vinku) 912, 969, 1052,

1071.
Baryt 306, 430, 454, 511,
717—720, 726, 728, 819,

828, 862, 1279, 1442.

Basalt 10, 269, 288, 325.

345, 356, 360, 376, 397,

984, 1178, 1222, 1233,

1331, 1401; Alter d. B.
1403 ; blasige 1402 ; com-
pacte 1402 ;

porose 1402

;

schlackige 1402 ; Ein -

theilung d. B. nach Bo-
ficky 1402; Textur d.

B. 1402 ; Unrwandlungen
durch B- 1416 ; Vorkom-
men d. B. 1416.

Basaltcontactgesteine 1409.

Basaltdurchbruche 1168.

Basaltgange 1364.

Basaltkalkbreccie 1233.

Basaltische Periode 1359.

Basalttuff 1351, 1364, 1368,

1370, 1387. 1402.

Basanite 1413.

Basterberg 407.

Bastei 1324.
Bastina 811.

Bastit 274.

Bastritz Wanne 612, 621,
623.

Bathmocerds 870 ; prae-
posterum *866.

Batholithe siehe Lacco-
lithe.

Banmberg 605.

Baumgrenze 30, 1447.

Bauplaner 1291, 1294.

Bazova rokle 726.

Becken von Hirschberg-

Leipa 1252.

Bedfichov, sieheFriedrichs-

bugel.
Beerenberg 492.

Beerenfels 221.

Beerhubel 823.

Bei den Branden 1202.

Bei den drei Kreuzen 273,

274.

Bei den rothen Gruben 219.

Bejkovka 707.

BelCitz 758.

BeleCer Kamm 696, 697.

Belemniten 1232.

Belemnites excentricus

1234, *1235; lanceolatm
1288; Merceyi 1319,

1342; 8emihastatus ro~

tundus 1234; unicanali-

culatus 1234.

Bellerophon 866, 883, 967,
*1008; bilobatus 896,

•944; nitidus 870; ple-

beius 937.

Belvedere 889, 895, 970.

Beran(Berg) 784,801,802,
876, 877.

Beranec (Berg) -539, 801,
' 802, 891.

Beraunfluss 8, 9, 688, 695,

696, 798, 1461.

Beraunthal 17, 832.

Berenicea confluens *1317,

1318.

Bergeria rhombica 1124.

Bergholz 184.

Bergkork 284.

Bergland von Gross Skal
und Prachov 1254.

Bergleder siehe Bergkork.
Bergstadtlberg 217.

Berlaubach (Berlauer B.)

• 99
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138, 139, 149, 168, 171,

217.
Berlauit 169.

Bernhardbrunnen 299, 800.
Bernhardfelsen 286, 300.
Bernstein 1260, 1838.

Bernstein (Berg) 23, 323,

328, 337.

Bernsteingebirge 323, 336
-338, 361, 377, 1132.

Bertrandit 767.
Beryll 236, 307, 693, 767.

Beryx ornatus 1328, *1335 ;

Zippei *1295, 1305.
Betufa alboides 1386.

Beyrichia barbara 907

;

bohemica*8W, 870,896;
hastata 896, 907.

Biarmatusstufe 1234.

Bxbio elegantulus 1400;

formosus 1899.

Bibiopsis Egerana 1399;
imptrialis 1399.

Biela (Fluss) 24, 121, 343,

1278, 1379.
Bielathal 1853, 1364.

Bieltschthal 206.

Biertopf 151, 192, 208.

Biflustra Prazdki 1329.

Bila Skala 548, 803, 827,

879, 976.

Bildraumberg 280, 242.
Bilecer Wald 671.

Biliner Stein siehe Bor-
schen.

Binaier Berg 1406.

Binnenseen carbonische
1488; tertiare 1508.

Binsdorfer Plateau 1247.

Biotit 44. 46. 61, 140, 145,

206, 207, 225, 237, 264,
30i, 327, 329, 330.

Biotitdiabas 775, 784.

Biotitdiorit 207.

Biotitgneiss 56, 66, 67, 152,

262, 264, 205, 306, 331,

527, 548, 551, 587.

Biotitporphyr 770, 771.
Birkigte AnhOhe 1408.

Bischitzer Uebergangs-
schichten 1321.

Bischofstein 1258.

Bittersalz 1378.
Bitterspath 184, 505.

Bivalven 1232.
Blasb^rg 366, 401.

Blanik (Berg) .55, 110, 112,
1405.

Blankensteinberg 1356.

Blanice siehe Blanitz.

Blanitz 13, 18, 52, 79, 102,

103, 144, 155, 165, 180,
202, 203, 205, 214, 215,
1452.

Blasiusberg 322, 332, 347,

. 368, 383.

Blasiusstollen 351.

Blastinia costata 1234.

Blattina Ugniperda 1169;
sp. 1169.

Blauer Stein 1419.

Blechhammer 333.

Blechkamm 491, 494.

Blechnum Braunii 1888.

Blei 68, 119, 121,310,429,
XX

Bleierze 118,241,242,811,
413, 414, 428, 509, 716.

Bleiglanz 63, 118, 120, 122,

124, 180, 217, 241, 242,

262, 283, 311, 312, 341,

447, 464, 611, 613, 717
-721, 725, 778, 779, 781
-783,787,828,838,840,
1146, 1158, 1166.

Blende siehe Sphalerit.

Blinde Thierformen 1477.

Blockbildung 759.

Blosberg 357, 399, 1410.

Blyskavartlcken 880, 892.

Boberfluss 484.

Bockenberg 1355.

Bodenbergwald 145.

Bohmerwald 6, 15, 18, 19,

22, 39, 41-43, 48, 52,

59, 128, 287, 605, 638;
Lagerung 161 ; Ober-
flache 131.

Bohmerwaldschotter 1443.

BOhmischer Berg 1355.

Bohmische Kamme 33, 522.

BOhmisch-mahrisch. Hoch-
land siehe Hochland.

BOhmischer Wald 6, 20,

219, 246, 254, 264, 266,
275, 276, 282, 733; La-

terung 229 ; Oberflache
21.

Bohmsteinfelsel 175.

Bohniscbberg 493.

BOses Loch 329, 336.

BOsig, Grosser u. Kleiner

26, 1252, 1263, 1S57,

142a
Bohdaletz (Bohdalec) 901,

902, 977.
Bohemilla 868.

Bohumilitzer Berg 203.

Bojische Grnndgneissfor-

mation 45, 46.

Bolboeeras terliarium
•1383.

Bolbozoe anomala 957 ; be~

fcem»ca*919,957; Joneri

1044.

Bolivina antique 1429.

Bombacophyllum araiHa-

emm 1274, »1293.

Boraben basaltische 1402,

1413.

Bombus erassipes 1400.

Boratscher Berg 1408, 1409.

Borauer Hohe 268.

Borer Berg 155.

Bornayberg 1357.

Bornhauberg 23, 324, 378.

Bornit 511, 512, 725. Siehe

auch Kupferkies z. Th.

Borschen 1278, 1354, 1417,

1419.

Bofen siehe Borschen.
Bofinaberg 610.
Boa brachi/ceros foss&i

1457; primigeniut 1467;

priscus 1456, 1457.

Boschnei Berg 1418, 1420.

Botahogel 1442.
BotiC 646, 861, 874, 970,

1452.

Botzenberg 1358.
Boubin siehe Kubani.
Boubover Schlucht 106&
Boieschitzer Jagerhaus655.
BrabeiU Berg 155.

Brachiaeantkua semiplanus

1170.
Brachinites truncatus

1267, 1272.

Brachiopodenkalk 939, 947,

1232, 1234,

Brachypelta rotundata

1399
BradaBerg 28,1254, 1255

Bradlavka 18, 673.

Bradlec 1191, 1221.

Branchiosaunu robmbu
1169; salamandroidts

1156, *1157; vmbrom
1208; venoms 1169.
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Brandbach 368.

Brandberg 468.

Brandkieferbusch 1407.

Brandschiefer 1100, 1102,

1148, 1149, 1152, 1159,

1162-1164, 1173, 1192
—1196, 1204, 1206. S.

auch Erdbrande.
Brandschieferflotz erstes,

zweites 1197.

Brandsilber 119.

Brandstein 324, 451, 453.

Braniker Kalkfelsen 922,

947
Branny vrch 697, 699.

Branschauerwald 612,622,

661, 694.

Braunauer Landchen 1138.

Braunauer Hnlde 27, 29,

1202, 1203, 1205, 1206,
1258.

Braunauer Permstufe 1195.

Braunauer Porphyrgebirge
siehe letzteres.

Brauneisenerz 234, 253,

430, 433, 483; s.Braun-
eisenstein u. Limonit.

Brauneisenstein 68, 70, 180,

218, 219, 243, 244, 312,

431, 510, 516, 542, 685,

722, 725, 844, 1363.

Braunit 264.

Braunkohlenablagerung
315, 388; Budweiser u.

Wittingauer 1423, Lager-
ung 1426, PalaeontoL
1426; Egerer 1397, La-
gerung 1399, PalaeontoL
1399; Falkenauer 1388;
Lagerung 1394, Palaeont.

1394; Saaz - Dux - Leit-

meritzer 1361, Lagerung
1379, PalaeontoL 1381.

Braunkohlenprodnction
Bohmens 1431; in den
R. B. A.-Bez. Kutten-
berg, Teplitz, Brttx 1431,

Komotau, Elbogen, Fal-
kenau, Budweis 1432 u.

XXI.
Braunspath 118, 120.

Braunstein 592.

Brdatka 16, 798, 804, 816,
819, 863, 883, 889, 892,

970.
Brdavy Karaen siehe Hla-

vaty Kamen.

Brdawald Grosser 16, 797,
862 875, 889, 965, 966.

Brdawald Kleiner, siehe
Brdatka.

Brdo Berg 203, 642, 801,

808, 825, 831, 862, 965,

1172.

Brdy siehe Brdawald.
Breccie 219, 284.

Breccienkalk 1285.
Breitenbacher Thai 356,

357, 372.

Brejlover Hohen 26, 1252.
Brennerberg 161.

Brennteberg 780.

Brettlberg 158.

Brettmuhl 352, 353.

BreUmuhlberg 384.

Bretterberg 185.

Brno 803.

Brod Bach 64.

Bronteus binotatus 956;
Brongniarti 1044, "1047;

campanifer 1032; Cle-

tnentinus 1053; formosus
1044; Haidingeri 956;
jwK/*r*907, '1023,1032;
Partschi *937, 956; rhi-

noceros 1032; thysano-
peltis 1028, 1032, 1044;
umbellifer *1016, 1021;
viator *1036, 1044.

Bronzit 169, 174, 274, 595,
1442.

Bronzit-Olivin-Hornblende
gestein 273.

Bronzit - Tremolit - Chlorit-

gestein 274.

Brozaner Hohe 1295, 1315.

Bruchlinie Hyskov - Prag-
Hloupetiner 863, 900,

906, 927, 969; Slatin-

Zdarkaer 1139.

Brttckelberg 158, 159, 201.

Brucknerberg 536, 638.

Bruderwiese 338.

Brunnberg 30-32, 487—
492, 494, 499, 505.

Brunnbergbauden 505.

Bfeziberg 54.

Bfezina Berg 628.

Bfezina Plateau 1353.

Bfezovarucken 880.

Bfezowetzer Wald 54.

Buchholzit 48, 226, 265,

267.

Buccinium Dujardinii
1430; miocaenieum 1430.

Buchberg 526, 1357.
Buchersbach 106.

Buchkoppe 1352.

Buchschachtelberg 319,
364, 374, 482.

Buchsauerling 1405.

Buchwald(Berg) 185, 186,
238, 352.

Bufiina (Berg) 912, 1002.
Bufiitzer Teich 1335.
Budkauer Teich 155.

Budnaner Bach 912.

Buglata Berg 133, 139,
141, 171, 196.

Buhel 624.

Bukowetzberg 610, 617,
628, 660.

Bulimina ovata 1429.

Bulimus complanatus 1384,
*1386.

Bumelia bohemiea 1387.
Buprestis Friii 1384.
Burgberg 144.

Butomites eretaeeus 1274,

1498, 1499.

C (Schichtenstufe) 630, 809.

Cacholong 1220.
Caesalpinia Feroniae 1387;
Towmhendi 1401.

Calamiten 1123, 1159, 1160.
Catamites approximate

1092, 1099, 1104, 1107,
*1119, 1123, 1124, 1129,
1131, 1144, 1158, 1172,
1186, 1200; cannaefor-
mis 1104, 1129, 1134,
1158, 1172, 1186; Cfctf

1107, 1144; gigas 1172,
1208 ;S«e*ou>» 1092,1095,
1099, 1104, 110?, 1109,
•1117, 1124, 1129, 1131,

1134, 1136, 1158, 1172,

1175, 1200, 1209 ;varian8
siehe C. approximatus.

Caleeola 1036.

Galcit 183, 184, 275, 343,

430, 514, 720, 778, 781,

783, 786, 828, 838, 840,

847, 981, 1414, 1442.

Calcitgange 974.

Callianassa antiqua 1327,
1337; brevis 1336: Tour-
tiae 1288.

09*
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Callianassensandstein 1312,
1326, 1428.

Callicoma bohemica 1387.

Callipteris dffinis 1208;
conferta 1158, 1172, 1208.

Gallistemophyllum bilini-

cum 1388, «1395.

Callieoe 1032 ; bohemica
1033.

Calvarienberg 617, 681.

Calymene 8G8 ; Arago *864,

869; Baylei 956; Blu-
menbachi 956; declinata
*905, 907; diademata
956; incerta 895, *905,

907; inopinata 861; in-

terjecta 1044 ;
parvula

883; iwfcfcra *864, 883.

895.

Cambrium 7, 804, 1470;
Eintheilung 805 ; im mit-

telbohm. Waldgebirge
805, Lagerung 828; im
Eisengebirge 852 ; im
Erzgebirge 856.

Campsoaternus • atavus
•1383.

Campylodiscus clypeus

Candora polystigma 1384.

Corns Mikii 14o6.

Cannelkohle 1114, 1148-
1150, 1154, 1159.

Copra ibex 1466, 1457,
1458.

Capulus 883, 896, 957,
1034, 1045 ; minimus 937;
Zinkeni *1029.

Caratomus Laubei 1319,
1321.

Carbon 9, 640, 641, 1074,

1080, 1083; im Erzge-
birge 1132 ; in Mittelboh-
men 1084, Lagerung
1175; am Fosse des Rie-
sengebirges 1 1 38, Glie-

derung 1140.

Carbonate 170.

Carbonsystem 8, 18, 27,

1074; Gliederung 1080,

1081; Oberflache 1082;
Uebersicht(Tabelle)1211:
Parallelisirung (Tabelle)

1227, 1228.

Carcharias priseus *1281.

Cardiaster ananchytis
*1321, 1329.

Cardiocarpon orbioulare
1182.

Cardiocarpus 1209; Gut-
bieri *1143, 1186, 1200;
Kuhnsbergi 1172; mar-
ginatum 1104.

Cardiola amplians 937,

943, 958; bohemica *943,

958; contrastans *921,

937, 958; gibbosa 937,

*943, 958; grandis *948,

958; »'»**rri4pta *943,

958; migrans 1)37, *943,

958.

Cardita diverskosia 1430

;

dubia *1287, 1305; te-

nuicosta *1317, 1318.

Cardiunl cunctatum *1051,

1054; Ottonis 1337 ;pu-
stulosum *1297; tabuli-

ferum 1342.

Carex tertiaria 1388.

Carman 868.

Carneol 172, 1195, 1438.

Carpinus 1371 ; grandis
1386-1388, *1389, 1396;
dblonga 1386.

Carpohthes carpini cujus-

dam 1388 ; coniformis
1092. 1123, 1124, 1129;
contractus 1092; exea-
vatus 1092 ; insignis

1158, 1172; membrana-
ceus 1209.

Carya elaenoides 1401.

Carychium nanum 1384.

Caryon bohemicum *869,

883.

Ca8st'o ambigua 1396; ata-
xia *1341, 1342; Bere-
nice* 1386, 1396, 1401;
Fischeri 1388, *1395,

1401, hyperborea 1396;
Zi^nt'turo 1388, 1401 ; pa-
la eocrista 1401; phase-
olits 1388, 1401.

Catopygus Albensis 1289;

cannabis 1259; fastiga-

tus *1321, 1329.

Caulinites Acaciae 1396;
ellipticpcicatricosus 1396.

Caulopteris angustata
*1160, 1172; macroa'is-

cus 1172 ;peltigeran 160,

1172; PamKjm* 1129.

Celastrus cassinefolius

1387.

Cementfabrication 944.

Cenoman 10, 11, 1259.

Cephalopodenkalk 939.

Cephalopodenfcalkstnfe 3b

Ceratiocaris 907; fcofceai-

cms *919, 956; Bumeti
1022; d"e5»Z»a 1032; *>-

cens *919, 956; inaeque-
lis 936, 956; modesta
1022; tardus 1044.

Ceratodus Barrandei siehe

Ctenodws oUiqtms.
Ceratostrobus echinatus

*1265, 127S; seqmoiae-

phyttus 1273.
CeritAJMW inconsfaiMS *1429;

Ztj»i<ar«m *1429 ; I«S-
cmnum 1336; mctM
*1429; seafrrtun 1430.

Cerussit 611, 512, 717,718
720.

Cetvus 1456, 1457 ; caprt-

oZwsl467; elaphu*lv>":
euryceros id. m. mega-

ceros 1447.

Chabasit 981, 1408, 1423.

Chaberner Schlncht 700.

Chalcedon 103, 104. 170,

172, 285, 366, 430, 777,

1220, 1488.

Chakodermus Kirscii
1383.

Chalkopyrit siehe Knpfer-

kies.

Chama aspereUa 1429.

Chamaerops Kutschtimea

1387.

Cbambacb 612.

Chamoisit 849. 896. 989.

Chamoisitkugeln 895.

Chara Neogeniea 1401

:

Reussiana 1387.

Chauvinia Scharyana
*1067, 1068.

Cheirurus 868; cUmger
*881, 883. 895: ituigm
*937, 956: QuensUdU
956.

Chejlovwald 879.

Chelydosaurus Vranyi
•1193, 1208.

Gheynover Bach 93. 93.

Chiastolith 558, 998.

Chiastolithschiefer 746.

Chiton bohemicus *932, 960.

Chlebover Waldchen 10S.
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Chlomek 743.

Chlomek-Rucken 1255.
Chlomeker - Schichten

1324, 1336,

Chlorit 45, 48, 49, 63, 87,
103, 160, 172, 173, 178,

180, 188, 206, 225, 226,
239, 347, 264, 273-275,
284, 294, 366, 367, 435.

Chloritdioritaphanit 562,
. 577.

Chloritglimmer 197.
Chloritischer Schiefer 165.
Chloritisches Mineral 267.
Chloritoid 559.

Chloritschiefer 48, 49, 51,

180, 270, 278, 474, 529,
684.

Chlum, Chlmnberg 54, 133,
148, 164, 536, 616, 655,
656, 668, 679, 680, 684,
692,- 726—728, 757, 766,

831, 832, 878, 879, 976,
1413.

Chlumberg siehe Klum-
berg bei Bilin.

Chlumecberg 687.

ChlumeCeker Berg 171.

Chodaubach 372.

Chodauer Teiche 371.

Chodan-Munchhofer Mul-
de 1390.

Chodenschlosser Bach 232.

Choeroiheriwn Sansaniense
1381.

Chondrites 1048; antiquus
898.

Chondrodit 594.

Cltonella m'«»da*1275,1289.
ChonetesSlO, 909: bohemi-

ctu 1035; embryo 1046;
minor *908, 961, 1025

;

novellus * 1027, 1064,
1062, 1069; Verneuili
1036.

ChorouSeker Trigonia-
schichten 1322.

Cbotecer Thai 1049.
ChotejS-Kseler-Thal 1184.
Cbotetiner Bach 697, 698.

Chotowiner Bergzug 118.

Choustnik 54, 1U9.

Chrast-HQgel 1102.

Chrastice 989.

Chrbinagraben 845.

Christianberger Granulit
178.

Chromit 596, 685.

Chrudimka (FIubs) 28, 33,

549, 562, 566, 569.

Chrysophyllum reUculoaum
1396.

Chrysotil 103, 105, 174,

274, 275, 367, 482, 594,
685.

Chumava (Bach) 890.

Chvojnabwg 774.

Chylava Wald 723, 724.

Chyniner Revier 723.

Cidaris coronata 1234 ; po-
lyacantha 1429; vesicu-

losa *1271, 1289.

Cidlina 9, 28.

Cihelny siehe Ziegelberjj.

Cinchona Aesculapi 1386.

Cinkava 1015.

Cinnamomum lanceolatum
1396,1401 ; polymorphism

. 1385, 1387, 1396; Ross-
massleri 1387, 1396,1400

;

Scheuchzeri 1387, 1396,

1400, 1401 ; spectabile

1388, 1396.

Cirrhua 957, 1045.

Cisafska rokle 972, 1050,

1071.

Cissophyllum vitifblium

1274, *1339.

Cladocora multicaulis 1429.

Clausilia polyodon 1384

;

pumila 14o3 ; vuiqata
1384.

Cleavelandit 768.

Clematis Oeningensis 1401

;

trichiura 1401.

Climacograptus 934.

Clorinda armata 1046.

Coaksbarkeit der Stein-

kohle 1114.

Coecosteus Anassizi 1043;
FriH *1039, 1043; pri-

. mus 1032.

Cochleosauru8 bohemicua
1157; follox 1157.

Coeloptychmm FriH *1275.

Coleoprion bohemicum 1045.

Colonien 917; J. Barran-
de's Lehre 917—920;
Colonie Archiac 925 —
927; Beranek927; Bra-
nik 922: Cotta 926;
Haidinger 923 ; Hodko-
vifika 922 : Kosov 925 ;

KrejCi 923; Lapworth

927; Marr 927; Motol
927; Ohrada 925 ; Tach-
lowitz 925 ; Vinice 922 :

Zippe 886, 887.

Colonuszone 934.

Columbit 42, 466, 566.
Comptonit 1414.

Concretionen 900, 916.
Conglomerate 556, 643,

652, 659, 1084, 1096,

1100, 1104, 1105, 1109,

1113, 1115, 1130, 1163,

1173, 1175, 1184, 1186,

1187, 1192, 1210, 1259,

1365, 1367, 1375, 1390,
1440.

Conglomeratschichten (ce-

noman) 1278, 1279, 1283.

Conglomeratstufe la 806.
Conocardium 937 : artifex

•1022, 1034; bohemicum
1022, 1034: Var. de-

pressa *1022; modestum
1034; quadrans *1022,

1034.

Conocephalites strialus

*813; Sulzeri 812, *813.

Conospermoplu/llum heke-

aefolium 1274, *1279.

Contact zw. Granit- und
Glimmerschiefer 188, zw.
Granit und Phyllit 037|:

m. Kalkstein 97, 98 ; zw.
Serpentin und Granulit

169; Contacterscheinun-
gen 26G. 340, 344, 350,

351 ; Contaetgebilde 170,

249, 295, 377 ; Contact-
granit 377, 600, 761;
Contacthof 267, 294

;

Contactmetamorphose
49, 64, 69, 157, 201, 267,

277, 633; des Phyllites

647 : Contactschiefer282,

374; Conactwirkungen
109, 110: Contactzone
50, 267. 294. 415, 495,

564, 640, 740.

Conularia 870, 1024; ali-

ena 1045 : anomala 884,

*887:6oftem!'ca*867, 870,

884,898 : conso&rina *867,

884; exquisita 870, *887,

898, 909; fecunda *887,

898, 909; fragilis 1034:
grandi&sima *887, 898,

937; insignis 898; mo-
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desta 828; nobilis *867,

870, 898, 909: proteica

909, 937, *989, 960, 1045

;

simplex 1034.

Corax heUrodon Var. aj»-

pendieulata *1281, 1305,
1318.

Corbula gibba 1430.

Cordaites 1500; borassifo-

tius 1091, 1092, 1100,
1104, 1105, 1107, 1109,

1123, 1129, 1131, 1135,
•1143, 1158, 1172, 1175,

1186, 1209 ;crassus 1172;
graminifolius 1092 ; prin-
cipalis ni43, 1209; sp.

1182.

Cordierit 384.

Cornubianit 295.

Cormtlites major 960, 1025.

Correcturen XVI.
Corvus' corax 1453
Corylus grossedentqta 1388
Crania gracilis 1288 ; in-

expectata 897.

Crassatella arcacea *1287,

1342; Austriaca 1329;
macrodonta 1329.

Craterina bohemica *897,

898.

Craticularia subseriata
1330: <en«is 1289; £ii-
<eK *1275.

Credneria bohemica 1274.

Crescentilla pugnax *869,

896.

Cretornis Hlavdli 1328.
*1334, 1496.

Cricrfus frumentarius 1456.

Crinoiden jurassische 1233.

Crinoidenkalke 1000.

Crinoidenreste 991, 1001.

Cristellaria *1313: ot>a/is

1318 ; rottdata 1318.

Cromus siehe Encrinurus.
Cronstedtit 126.

Crotalocephalus 1012 : oi6-

6«s 1021, 1044, *1047;
Sternbergi 1021, 1032,
1044, 1053.

Cryptocaris bohemicuslObo:
contracta 957 ; obsoleta
*919, 957 ; ^ufc^tro 936

:

rhomboidea 919, 957

:

solidus 1045 : suavisl024

:

tardissima 1068.

Ctettodus appianatta 1170

;

oW«OMt*« 1170, *1178;
trachylepis 1157.

Ctirad910,973, 1040,1071.
Cunninghamia elegant

•1265, 1273, 1497.

Cupressoxylon Hoedlianum
1396.

Cyanit 48, 140, 141, 145,

160, 271, 326, 327, 366,
507, 1442.

Cyaiheites s. Pecopteris.

Cyathophyllum 938, 1036.

Cyclocladia major 1092,
1129, 1172.

Cyclolepis Agassizi 1305,

132a
Cyclopthalmus senior *1091

Cyelopteris cordata 1208;
orbicularis 1092, 1131,

1158; rartnerm'a 1208.

Cyclostoma BubescM 1400.

Cyclurus macrocephahu
1383.

Cylindrophymamilleporata
1234.

Cymbella Ehrehbergii 1385.

Cypellia dolosa 1234.

Cyperus Ghavanesi 1396.

Cyphaspis BarrandeilQ21 ;

BMrm«««m *941, 956;
coronata 1053; hydroce-

phala 1021, 1026, 1044,
"*1047.

Cyphosoma radiaium 1318.

Cypricardinia 937; squa-
mosa 1034.

Q/pr d«a sp. 1169.

Cvorina Quadrate *1287,

1305, 1329.

Cypris angusta 1384. 1392,

1400: grandis 1384; m-
tiaa 1384.

Cyprisschiefer (Mergel

)

1392, 1398, 1399.

Cyrtia trapetoidalis 961.

Cyrtina heteroclyta *908,

961, 1035.

Cyrtoceras 936 : accessor

937: aduncum *1025,

1034;aeg«al«*924,*942,
954, 1034: Bolli 1060:
bryoeoon 1044: circum-

flexum *953, 955; cor-
*»w»l« *942, 955: cor-

Julafum *94?, 955; a"«-

con»ca>vj 1060; distaitem

1023; elongatum '953,

955; /rafcrmm *953,

955; Haiti *1043, 1044;

heteroclytum 1034: in-

periale 955; tnexpecta-

tun *964, 1023: Mur-
chisoni 955 : mitdum 965;

plebeium 937, •942,955:

problemaiiciim 955; m-
pto 1023: soetale 955;

sporadicum 1023; m-
perrtes 1060.

Cyrtolites 907, 1045.

Cystidea tubregularit 961.

Cystideen 868.

CyjrtyAyMMm 938.

Cythere cinctella 1430:

tonc«itrtca *1323: Of-
r»7K1430; Geiwfew 1318,

•1323: araetlu 1318,

1323; KarsUni *1323:

ornatisstma 1318, '1323,

1336; paradoxa 1044:

reticulata *1323: *en»-

pteata *1323.

Cytherella asperulla 1336:

ilfunsten 1318; oeata

1318, 1336.

Cytheridea perforata '1323,

1336.

Cyihorideis laevigata
*1323.

Cytheropsis 907.

dabrak 912, 923.

Cabuser Bach 179.

Capfk (Berg) 679.

Castovka (Berg) 70S.

Cepitzer Berg 91.

Cerchov (Berg) 21, 12S,

138, 219, 221, 224, 231.

621, 737.

Cerchovgebirge 223, 224,

229.

Cerchovgmppe 226, 235.

Cerna hora 232.

Cerna skala 863.

Ceroetitzer Berg 203.

Certova skala 853.

Certuv pahorek 838.

Cervena HQrka 1109, 111ft

Cerveny vrch siehe Rother

Berg.
Cesky les siehe BOhmi-

scher Wald.
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Cestitzberg 205.
Cihadlo (Berg) 144, 540,

653, 691, 705, 798, 802,

876,891,968, 1087,1212.
Cilina (Berg, Kamm) 803,

878, 883.

Ciscfakathal 1278.
Cirta (Berg) 1190.

Cistetzer Berg 708, 727.

Ddlo (Stufe) 815.

Ddl/? (Stufe) 820.

Ddlv (Stufe) 859.

Dd2 (Stufe) 870.

Dd3 (Stufe) 884.

Dd4 (Stufe) 884.

Dd5 (Stufe) 899.

Dachlowitzer Berg 978.

Dacbsbau 236.

Dacbschiefer 349-352, 476.

478, 641.
Dachstein 132.

Danstein 451.

Daleje. (V Dalejich, Thal-
schlucht) 1042, 1050,

1053, 1065.

Dalejer Bach 1040.

Dalila explanata *921 in-

sigms *1 022, 1024 : obtusa
•1022, 1024; reseeta *949,

958, 1024; vermicularis

1024.
Balmanites 868: Angelini

883. 895, *905: atavua
*865, 869; Dusli 861;
orba 936 : sociatis *881,

883, Var. grandis 907,

Var. proaeva *881, 895.

Damerich 474.
Damil 904, 913,1041,1047.
Bammara borealis 1273.
Danielizeche 1168.

Daphne protogaea 1387.

Daphnia atava 1400.

Darmschlag 740.
Darnberg 264, 290.
Darnwald 258.

Datolith 981.
Dauergang 125.

Bawaonia polydena 1170.

Bceruika primula *872,

896, 909.

Dechternteich 174.

Deehnfk (Berg) 1190.

Deckenschwarte 1377.

Beeticua umbraeeus 1384.

Ded 16, 803, 804, 971.

Dedek Berg 1408.

Dehetnikschlucht 42, 565,

566, 570.

Deiphon Forbesi 956.

Delessit 506, 627, 821, 822.

Dendrerpeton depriwtum
1157: foveolatum 1170;
pyrilicum 1157 ; ap. 1170.

Bendrocyatites Sedgtcieki

»89a
Dendriten93, 180, 294, 510.

Bentalium eidaris 1310,
•1340; medium 1305,
*1340.

Oeschenitzer See, siehe
Schwarzer See.

Deschnaer Koppe Grosse

33, 522, 526, 528, 634;
Kleine 523, 530.

Besmoceras Austeni 1305,
1311; montiaaM 1305,
•1311.

Desnoberg 609, 616, 659.

Beutocystites modestus
897, 898.

Devon 7, 910, 999; Luge-
rung 1069.

Devonfrage bohm. 1009.

Devonsystem 1009; Ein-
theil u. Glieder.1014;
Tab. Uebers. 1013; Pa-
rallelisirung (Tab). 1072
-1078.

Bewalquea coriacea 1273,
•1339 ; pentaphylla 1274,
•1339.

Diabas 49, 208, 400, 578,

686, 688, 690, 701, 774,

817, 837, 855, 891, 901,

903, 904, 916, 924, 929,

930,932,979,1048,1096;
porphyrischer 982.

Diabasaphanit 208, 820;
Diabasmandelstein 979,

982. 983 ; Diabasporphy-
rit 699 : Diabastuff 817,

.821, 859, 923, 930, 932,

979, 992, 1048, 1053
saulchenfdrmig 917

;

Diabasschiefer 992.

Diabaseruptionen 917,

1480.

Diabas-u. Rotheisenstein-
stufe Id 820.

Diadochit 581.

Diallag 44, 169, 578, 596,

693.
Diamant 1442.

Diamanten von St.Gdnther
196.

Biaatopora acupunctata
1306:

Diatomaceenschiefer 1366,

1367, 1382, 1383, 1385,

1387.
Dichroit 46, 192.

Bickaonia 1500; punctata
•1269, 1273.

Didyonema bohemica 935,
961.

Bktyopteris Brongniarti
1092, 1123, 1129, 1171

;

neuropteroidea 1099.

Bidymograptua 828 ; Sueaai

Bidymotheca eordata 1209.
Dieberg 231.

Dietrichstein 60.

Bilecta siehe Mild.
Dillenberg 21, 48. 128, 219,

220, 223, 225, 226, 228-
230,237—240,279,1412.

Dillengruppe 237.
Diluvium 10, 467, 473, 476,

1435; Gliederung 1454.

Bindymene 868.

Binotherium 1510; gigan-
teum 1400, 1428.

Bionide 868; formosa 895,
*905, *907.

Bioononopteria permica
1208.

Diopsid 42, 249, 565.

Diorit 44, 51, 107, 166, 177,

178, 206, 207, 268, 304,

342, 362, 399, 446, 452,
481, 505, 519, 571, 598,

601, 602, 627, 628, 680,

689, 741, 1169.

Dioritaphanit 44, 207, 560,

576, 677 ; Dioritgange
189, 207, 564: Diorit-

porphyr 367,689: Diorit-

porphyrit 176, 206, 687,

691, 701; Dioritschiefer

46, 101 ; Diorittuff 656

;

Diorittuffschlamm 646.

Bioapyrophyllum provec-

tum 1274, *1339.

Biospyros braohysepala
1386.
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Diplograptua palmeus Var.

fata -915, 934, 961.

Diplograptuszone 934.

JDtplovertebron punctatum
1157.

Dipnoites Perneri *1046,
1061.

Disaster granulosus 1234,
Discina 870,883, 909; bo-

hemica 1035 ; consors 897

;

eleoaia 909; intermedia
1025; Maeotis 884, 897,
*908, 961, 1035 ; obsoleta

897, 909 ; plieosa 1046

;

scrobietUosa 909 ; signata
961, 1025; sodalis 820:
sola 1046; ter<Ja *1027,

1054, 1062, 1069; trun-
cate 938, 961.

Dislocationen 234, 560,
1468 ; Hauptdislocati-
onen Bohmens 1509.

Disthen siehe Cyanit.
Ditterabacher Felsen 1324.
Dittersbacher Haide 1247.
Divadlo 555.

Divfii Hrady 910, 932, 951,

973, 1040, 1071.
Dlouha Hora 908, 913,

918, 919, 929 930, 935,
937, 939, 941-943, 945,
950.

Dlouha hora siehe Langer
Berg.

Dlouha Skala 804, 824,
864, 881.

Dlouhyberg 1406.
Dlouhy les 913, 951.
Dlouhy Pachrobat 734.
Dobemer Berg 1355.
Doblowitzberg 693.

DobruShugel 1184.

Dobfiner Berg 91.

Dobficer Eisenerzlager
990.

Dobschitzer Berge 174.

Dollingerpchacht 389.

Dogger 1230. 1232, 1234.
Dolerit XVII.
Dolichosoma 1155 ; angu-

statum 1156 ; longissi-

mum 1156.

Dolomit 42, 93, 179. 370,

430, 481, 514, 516. 717,

718, 720, 943. 1442.

Dolomitisirung 942.

Dombrawitzer Berg 1413.

Donau 6. 13, 29, 37, 52,

106, 113, 184.

Douichwald 247.

Donnersberg siehe Mille-

schauer.
Doppler 106,

Dopplerit 1447.

Dorcus primigenius *1383.

Dorothcenau 297.

Doryderma ramosa 1336.
Doubrava (Berg) 149,665,

723.

Doubravawald 671.
Doubravka 28. 33, 52, 56,

546, 548, 551, 586, 587.

Doubravkathal 545, 561.

Doutnac" (Berg) 913, 1052.
Drachenberg 466.

Drafii hory (Drachenberge)
108.

Drahenitzberg 610, 755.
Drahnetitzer Berg 734.

Draha 911.

Drahy 743.
Draschersberg 585.

Draxelsberg 328, 336.

Drazovka 802, 891, 968.

Drei Bruder 372.

Dreieckmark 185.
Dreigraben 528.

Dreihackner Revier 292.

Dreiherrenstein 324, 385.

Dreiklosterberg 451.

DreikOnigszeche 428.

Dreisesselberg 19, 132,

185, 190, 231, 236.

Dreisesselfels 190, 191.

Drexlerfelsen 885.

Drhlavkabach 626.
Drnovy Bach 215.

Drommelstein 462.

Droscheberg 340.

Droidl 1277.
Druck (tangentialef) 1468.

Druseti 118, 120.

Drusenraume 234.

Dryandroides banksiae-

folia 1388, *1395, 1396:
consinna 1401; Latinen-
sis *1389 ; lignitum 1396

;

serotina 1401; undulata
1401.

Dryandrophyllum ereta-

ceum 1273, *1279.

Dfalberg 622, 740.

Dflnover Knollen 1290,

1301.

Dschakova 733.

Dualina exema *935, 958:

inexplieata *943, 958.

1024: ineisa 958; ro-

&u*to*921,958; tentnfe

937, *948, 958.

Duber Bergzug 67, 118.

Dubl hora 61.

Dubina 801.

Dubovaberg 838.

Dubskywald 539.

Dungemittel phosphor-

reiches 1194.

Durenberg 194.

DQrre Felsen 1343.

Durrenberg 451, 452.

DurrenscbOnbergstoUen
345, 364.

DOrrerze 842.

DQrres Gebirge 120a
Dttrre Wiese 235, 237.

Durrnberg 259.

Duppauer (Basalt-)Gebirge

24, 25V 255, 261, 262,

288. 289, 295,372,1350,

1361.
Dux siehe Vevoda.
Duxer BraunkohlenabU-

gerung 315. 137a 1374.

Duxit 1377.
Dvoretzer Felsen 1445.

Dzban (Berg) 671, 674.

Eel (Stufe) 914.

Ee2 (Stufe) 938.

Ebene Budweiser 52, 80,

116, 128, 129, 132, 133,

161, 162: Caslauer 74,

553 : Wittingauer 116.

Eberbuhlwald 223, 225.

Echinosphaerites siehe

A rachnocystitts.

Echitonium Sophiae 1388.

Edelsteine 48.

Edelsteingewinnung 127.

Edelwald 223, 225.

Edmondia 909.
Egeran siehe Vesuyian.
Egeranschiefer 249.

Egerer Becken 313.

Egerbil 279.
Egerfluss 8, 24, 254, 255,

268, 260, 267, 289, 326,

327, 366, 1162, 1452.

Egergerausch 1393.

Egergneiss 325.
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Egerland 128, 237, 246,

247, 268, 259.

Egerthal 22, 24, 260, 815,

325, 826, 374, 1361, 1447.

Eichberg 145, 472, 474,

481, 733, 1865, 1357,
1409.

Eichenberg 64, 68.

Eichhornzeche 409.

Eichwaldia bohemica 961;
Eranikenris 1046.

Einleitung 1.

Einsiedlerstein 1338.
Einzelvulcane 1414.

Eipeler Mulde 1189.

Eisen 126; gediegen im
Planer 1326.

Eisenbuhl 1362, 1397, 1412,
1413.

Eiserner Hut 726, 787,

889.
Eisenerze 50, 126. 218,

243, 253. 312, 454, 513,

541, 602, 722, 729, 778,

780, 787, 822, 844, 861,

985, 1222, XX.
Eisenerzgruben 172, 217.
Eisengange 429, 480.

Eisengebirge 7, 33, 39, 42,

99, 105, 116, 545, 1081,

1266, 1268; Lagerung
im E. 560; d. Cambr.
854, d. Silurs 1003;
Oberfl&che 547; Profll

561.

Eisenglanz siehe Haematit.
Eisenglimmer 235.

Eisenglimmergneiss 454.

Eisenglimmerschiefer 48,

541.

Eisengrund 515.

Eisenhttbl 1424. 1425.

Eisenindustrie Statistik

437, 992.

Eisenkies 49, 118, 125, 167,

177, 180, 217. 228, 715.

Eisenkiesel 178, 722.

Eisenocker 218, 685, 728,
779, 782.

Eisenoxyd 285.
Eisenoxydhydrat 66, 276.
Eisenquelle 297, 302.

Eisenspath siehe Siderit.

Eisensteine 1424
Eisensteingruben 313.

Eisensteinlager 16, 68, 71.

Eisensteinzeche znr Hilfe
Gottes 180.

Eisenstrasser Bach 159.

Eiszeit carbone 1492.
Eklogit 101-105, 166, 168,

268, 271, 367, 415, 484.

Elaeodendron degener
1887.

Elattrites dierepidioides
•1383.

Elbe 9, 13, 23, 24, 27, 28,

52, 56, 127, 324, 341,

342, 441, 493, 499.

Elbethal 6, 83, 315, 321,

841, 348, 1190, 1846,
1364.

Elblftss 1458,
Elbogen-Neusatteler Mulde

1390, 1392.
Elbstein 1408.

Elephas antiquus 1454

;

meridionalis 1454; pri-

migenius 1454, 1457.

Elhenitzer Berg 149, 150.

Eliasgrund 321, 345, 864,

372.
Elias-Zeche 117.

Ellipsocephalus Hoffi 812,

*824; German 809, 812,

813.
Elster 245.

Elsterwald 247.

Eluvialer Lehm 1444.

Emether Revier 319.

Emporquellen von Magma
1469.

Emys 1382.

Enchodus Haloeion *1293.

Enerinites laevis 1054 ; tu-

berculoses 1054.

Encrinitenstengel 202.

Encrinurus Beaumonti
*918, 95G : bohmieua 956.

Enerinus *1008.

Endersgrllner Thai 330.

Endoceras 870
Engelhardtia Brongniarti

1387, 1401.

Engelsberger Revier 1005.

Enoploclyihia Leachii
*1302, 1305, 1336, 1342.

Enstatit 104, 169, 274.

Enstatit-Tremolit-Olivin-
gestein 274.

Entalophora Geiniteii 1327
1329; raripora *1327,

1329.

Entomis 907; dimidiata
957, 1044; migrans 936,

957.
Entwickelung geologische
Bohmens 1463.

Eojulus fragilis 1122.

Eolycosa Lorenei 1122, XX.
Eopnytonschischten 631.

Eotarbm litoralis 1122.

Eozoiache Periode 46.

Eozoon 43, 46.

Eoeoon Canadense 43.

Eozoonriff 482.

Epidot 42, 89, 206—208,
264, 270, 271, 366, 367,

369, 370, 566, 671, 574,

590, 626.
Epidotamphibolit 271.

Epidotchloritdioritaphanit

577.
Epidatdiorite 356, 400, 574.

Epsomit 1448.

Equisetum Braunii 1386.

Equus asinus 1457; ca-

ballus fossilis 1456, 1457,

1461; {minor) 1457.

Erdbeben 303; Traute-
nauer 503.

Erdbrande 1372, 1376,

1388, 1391, 1892.

Erdbrandhugel Sobruganer
1375.

Erdfluss 91.

Eriphyla lentioularis 1297,

130o, 1310.

Eriitzer Gebirge siehe

Adlergebirge.
Erlan 625.

Ernstberger Bach 214.

Erpelstein 1351.

Erratische Blocke 1437,

1452.
Eruptive Gesteine 83, 206,

975. 1004.

Erythrin siehe Kobalt-
bluthe.

Erze 45, 50, 110,370.481;
im Bohnu-mahr. Hoch-
land 116: im Bohmer-
wald 21 1 : im Bdhm.
Wald 240: im Fichtel-

geb. 252; imErzgebirge
305, 401 : im Lausitzer

Geb. 447; imJeschken-
geb. 454 : im Isergeb.

483 ; im Riesengeb. 508

:

im Adlergeb. 541 ; im
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Eisengeb. 581 : im
Saazer Geb. 602; im
mittelbfihm. Urschiefer-

geb. 709; im mittel-

bohm. Granitgeb. 778;
im mittelbohm. Cam-
brium 833; im Silur

985 ; im Postcarbon
1222.

Erzg&nge 68, 117, 120;
Rudolfstadter 57; Erz-
lagerstatten 53, 75.

Erzgebirge 6—8, 10, 22—
24, 37-41, 47, 50, 214,

245, 253, 255, 260, 262,
266, 275, 276,282,1081;
eigentliches 315: Berg-
bau gegenw. 429; La-

ferung 354; Oberflache
17.

Erzgebirgsgranit 286,287,
293-296, 305, 306, 326.

Erzgebirgsschotter 1438.
Erzgebirgssystem 238, 254,

287.

Eselberg 223. 236.
Eselsberg 349, 351.

Esox Waltachianus 1383.

Estheria cyanea 1169

;

tenella 1156; sp. 1156.

Etoblattina bituminosa
1169.

Eucalyptus 1498 ; angustus
1273, *1341; Geinitzi

1273, *1341 ; grandifolia
1387 ; oeeanica 1386,
1388, 1396, 1401.

Eugenia Apollinis 1386
;

haeringiana 1386.
Eulauer Schlucht 315.

Eulengebirge 32,519, 1138.

Eunotia Arcus 1385 ; pecti-

noKs 1385; Veneris 1385.

Euomphalus 957, 1034,

104o ; anmilatus *1029

;

funatus *1029; sulcatus
*1029.

Eurypterus pugio 1033.
Eurytrachelus siehe Dor-

cus.

Evonymus glabroides 1396.

Exogyra columba 1279,
1290, *1299, 1306; conica
*1285, *1299. 1306, 1329

:

laeiniata 1322, 1829

:

lateralis 1306, 1318

:

Matheroniana *1285,

1322.

Exogyrensandstein 1308.

Ffl (Stufe) 1014.

Ff2 (Stnfe) 1026.

Fagus Beucalionis 1385,

1397; Feroniae 1387,

1388, *1395.

Fahlband 50, 307.

Fahlbandglimmerscbiefer
343.

Fahlerz 120, 125, 782, 852.

Falkenau-Elbogener Ter-
tiar 255, 258, 265, 1390,

1392; Eintheilung 1393.

Palkenstein 27.

Fallawald 541.

Fallbaum 147, 158, 160,

161, 187.

Faltengebirge 27, 484,1258.

Faltungen 1468.
Farbenberg 480.

Farbenhubel 339.
Farrenberg 185.

Farsky kopec 590.

Faserserpentin 273.

Fauna Diluviale 1453.

Favosites 938, 1036, 1062 ;

bohemica *1037, 1048.

Fedecnabdrticke 1400,1427.

Fehlabach 1447.

Feldspath 48, 49, 63, 67,

75—77,79,139,181,194,
239, 247, 270 271, 296.

Feldspathamphibolit 271,

364.

Feldspathbasalte 1407, u.

zw. gemeine F. 1408

;

Andesitbasalte 1408 ; Me-
laphyrbasalte 1407 ; Pho-
•nolithbasalte 1408.

Feldspathlinsen 71.

Feldspathphyllit 49.

Felis lynx 1457; magna
1456,1457: minuta 1456.

Felsen Adersbacher 1328;
Gross Skalerl338; Pra-
chover 1254, 1338.

Felsenkessel ron Ditters-

bach 1249.
Felsit 580.

Felsitgneiss 661.

Felsitporphyr 304, 382,

579. 601, 769, 1004.

Pelsophyr 699, 703.

Fenestella 938. 961. 1036.

Feromtes Velenovstyi
*1267. 1272.

Feuerarbeit 212.
Feuerrostberg 384.

Fibrolith45,147, 267. 327.

Fibrolithglfmmerfels 294.

Fichtelbach 1294.
Fichtelberg 321, 347.

Fichtelgebirge 6, 22, 23,

37, 39, 219, 221, 229.

238, 240, 245, 285, 287,

318,354: Lagerung 251

:

Oberflache 246.
Fichtelit 1447.

Fichtenberg 1189.
FicophyUutn stylosum

•1279.

Fieus arcinervis 1396:

Kutsehliniea 1387: but-

ceolata 1396: lawogtu
1396; multinervis 1387.

1388; Peruni *1*7?,

1307: Ruminiana 1387:

vuleanica 1387.
FUiies 1036.

Filiola siehe DcentSka.
Filius siehe Synek.
Filzan 185, 186, 194.

Filze 1447.
PilzhObel 264, 272-275.
Fulihuhelwald 258.

Fiolnik (Berg) 88, 115. 1ST.

Finkenberg 504.

Finkenkuppe 1250.

Firstenbank 1085.
Firstenstein 1085.
Fiscbbacher Moor 345.

Fischreste 1198,
Fischzahne jurass. 1232:

d. Kreide *1281.

Flabellina Cordai *1313:

ettivtiea 1307, *1313^

1818; Latania 1396; n-
gosa 1318.

Flachfallender Fl&Uzng
1140.

Flammenpappel 524
Flanitz 135, 151, 178, ITS.

211.
Flasergneiss 328.

Flasermuscovitgneiss 33A
Fleckschiefer 49,239.277,

343, 348, 349. 351. SSt

380. 447, 495.

Fleischerhubel 1412.

Fieissenbach 1447.
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Fleissenthal 253.

Fleyhgrund 361, 377, 378,

384.

Elinsberg Weisser 460.

FlOssgraben 269, 274, 277,

Flotzberg 1411.

Florian-Berg St. 112.

Flnglehm 1445.
Flugsand 1445.

FlQgelsberg 445.
Flussigkeitseinschltlsse 58,

199, 327 n. a,

Fluorit siehe Flussspatb,

Flosssand 1450.

Flussspath 205, 306, 307,

377, 379, 412, 430, 454,

511, 717.

Follaberg 373.

Foetorius erminea 1456

;

Krejiii 1456; lutreola

1456 ; minutus 1456 ,pu-
toritu 1456; vulgaris

1456.
Foraminiferen 43, 1 306,

1312, 1313, 1318. 1336.

Forellenbach 200, 211 ; sie-

he Ostruina. •

Forellenstein siehe Trok-
tolit.

Formationen 11.

Formica buphthalma 1400.

Forstberg30,31,487, 1355.

Fosenberg 185.

Fousnik siehe Choustnik
Framiki 1405.

Frankenwald 245.

Franz (Berg) Grosser 1353,

1419 ; Kleiner 1418.

Franzensbader Moor 1449.

Franzensbader Quellen
1448.

Frauenberg 1005.

Frauenthaler Bach 143.

Fraxinus amhigua 1396

;

deleta 1401.

Freihols (Berg) 158.

Frenelopis bohemica 1273.

Fribus Wald 1152.

Friedeholz siehe Wieder-
holz.

Friedrichsberg Grosser

1250.

Friedrichshugel 88, 1284,

Friedrichstein 290.

Frischgluckzeche 718.

Frondicularia angusta
1318, Cordai *1313,

1318 ; inversa *1313 ; atri~

atula *1313.

Froschreste 1371.

Froschstein 821.

Fruchtschiefer 49, 558,

647.

Fnchsberg 30, 32, 490, 493,

612, 622, 739, 1257. 1357.

Fuchsschnaaze 1408.

Fuchsstein 462.

Fuchswiese 19, 132, 148,

150, 164, 194.

Fucoides funiformis 1336.

Fucus Novdki*mi, 1068.

Funkenstein 996, 997.

Futschaberg 693, 738.

Fusus ItierianuB *1287;

Mtnauxianus 1310.

figl (Stufe) 1037.

Gg2 (Stufe) 1048.

Gg3 (Stufe) 1064.

Gabbro 44, 206, 534, 536,

541, 572, 577, 693.
Gabhornberg 1352.

Ganseberg 624.

Gansenberg 1410.

Garberhauwald 251.

Gaillonella distans 1450.

Gaisberg 176, 665, 722.

Gaischowitzer Grund 335.

Gaisstein 149, 150.

Galenit siehe Bleiglanz.

Galgenberg 144—146, 166,

198, 222, 233, 238, 305,

346, 388, 635, 621, 659,
740, 741, 1136, 1368,

1388, 1410.

Gallus 1454.

Galmei 511.

Gamberg 1189.

Gamilberg 272, 275.
Gamischstein 1421.

Gampsonychus 1148 ; Krej-
iii 1150; parallelus
1099.

Gangberg 75.

Gangbiid vom Pfibramer
Adalbertgange 839.

Ganggesteine 206, 304.

Ganggranit 109, 112, 205,

280, 287, 295, 296, 444.
Gangstorungen 718.

Gangsystem 121, 125.
Gansbubl 238.

Garbenschiefer 49, 351.

Garnwegberg 194.

Gaskohle 1145, 1393, 1394.

Gastrochaena amphisbaena
1305, 1318.

Gatschkenberg 1350.

Gaudrya latistoma 1157.

Gayruckwald 187.

Gebirgsgranit 44, 281, 286,

287, 295, 296; porphyr-
artig 295.

Gedenktafel Barrandes
1018, *1019.

Gefilde siehe Gewilde.
Geierskorb 1258.

GeiniUia 1498; cretacea
*1265.

Geisberg 722.

Gelbeisenerz 430.

Gellnauer Gang 300.

Geltschberg 1354, 13G7,

1381, 1405.

Geoden 218.

Geognostischer Auf'bau
Bohmens 35.

Georgenhohe 378.

Georgsberg St. 25, 1245,

1262, 1294, 1356. 1406.

Geralieosa Fridii 1122.

Geralinura bohemica *1121

1122; craesa 112-1: noc-

<ua 1122; Scudden 11*22.

Gerichtsberg 234, 740, 837-

Gerolle 127, 1393: im
Koblenflotz 1167.

Gersbachthal 461.

Gervillia solenoides 1306,

1329, 1336.

Gesellschaft der Wissen-
schaften,kgl.bOhmische.
siehe Sitzungsberichte
u. Abhandlung

Gesenke 32.

Gewilde 20.

GeyerischerKalkstrich369
Gibahorkaberg 693.

Gibbopleura recumbens
1061; rudis 1045.

Giesshubler Sauerbrunn
314.

Giftberg 802, 823, 825,

828, 847, 852. 802, 873,

876, 891, 967.

Glaberberg 1354.

Glandina inflata 1384:
Sandbergeri 1384, *138G.

Glanzkohle 1369, 1390.

Glaserz siehe Argentit.
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Glasewasser 1201.
Glaskopf 312, 313: brau-
ner 218, 516, 726.

Glatz 33, 519, 522, 1138,
1340 1343.

Glatze'(Berg) 258, 269,

270, 280—283, 293, 294,
305, 309,

Glatzer Gebirge 37.

Glatzer Kessel 32, 1502,
1503.

Glatzer Revier 260.
Glatzer Schneeberg siehe

Schneeberg.
Glaubersalz 293, 1448.
Glazialfauna 1455.

Glelchenia Zippei 1273.
Gletscher 1435.

Glimmer 44, 46-49, 57, 63,

67, 72, 73, 75, 76. 167,
• 177, 178, 181. 184, 194,

231, 249, 267, 271, 767;
chloritartiger 159.

Glimmerdiont 131, 237,

304, 400, 446.

Glimmerfeldspathgestein
77.

Glimmergestein 48.

Glimmergneiss 40, 43, 67,

113, 151, 168.
Glimmerquarzporphy r 386.

Glimmerporphyr 904.

Glimmerporphyrit 705.

(iHmmerschiefer 47, 49,

63, 71, 74, 83, 85, 130,
131, 137, 150, 158, 161,

163, 165, 179, 180, 185,

187—189, 201, 223, 225,
237-245, 247, 252, 262
bis 265, 268, 269. 275
bis 282, 289, 290. 294,

295, 306, 329, 332, 335,

342, 343, 474, 498, 518,

528, 553, 588; graphi-
tisch 231.

Glimmerschiefergneiss 334
337.

Glimmerschieferformation
51, 244, 245.

Glimmersyenit 399.

Glimmersyenitporphyr s.

Minette.

Globigerina marginata
1318.

Gloria siehe Sldva.
Glossoceras gracile Var.
curia 956.

GlQck mit Freuden 353.

Glyphaea bohemica *1305,

1306.

Glypiostrobus europaeus
1386—1388, *1389\

Gneiss 23, 40—42, 48, 52,

56, 78, 84, 87 89, 91,
' 100-102,104-106, 108,

115, 126, 131, 134, 137,

144-147,159, 161, 162,

165-167, :176, 177, 179,

180, 182, 185—188, 195,
198-200, 210,223, 227,

228, 231, 236, 242, 243,

262, 266-269, 277-
280, 286, 288, 289, 328,
444, 472, 495, 526, 545,

551, 586, 618; aphani-
tisoher 152 ; bunter 45 ;

dichter 328, 333, 336;
dickschieferiger- 151;
dflnnschieferiger 64, 154

;

eruptiv 75, 78, 80, 448;
feinkorniger 59, 62, 63;
feinstreifiger 141 ; feld-

spatharmer 67 ; feld-

spathreicher 67, 68, 151

;

fibrolithreicher46 ; glim-
merreicher 64, 152, 156

;

graphithaltiger 68, 224,

235; grauer 56, 71—75,
86 ;

grobflaseriger 72,

73, 112, 121; grobkOr-
niger60, 64, 153; phyl-
litischer 164; porhyr-
artiger 152, 153, 263;
quarzreicher 99, 151

:

rother 56, 71—75, 86,

330 ; schuppiger 152

;

schieferig schuppiger
329.

Gneissformation bojische

45, 244; hercynische 46,

244.

Gneissglimmers(!hieferl55,

159, 161, 165.

Gneissgranit 110, 152, 199,

445, 448, 544.

Gneissgranulit 553.

Gneisskuppen 133.

Gneissphyllit 71—73, 75,

78, 104, 120.

Gnomenkluft 1249. .

Gohrnberg 323.

Goethestein 249.

Gold 50, 117, 118, ' 152,

155, 196, 211, 217, 252,

415, 509, 529, 709, 710,

728, 780, 784, 786.

Goldbach 8, 14.

Goldbergban 211, 241.

Golddistrict Bohmens 15L

Goldener Bach 548, 571.

Golderze 1225.

Goldldch 1419.

Goldseifen 241, 1443.

Goldstufea 213.

Goldwaschen 130, 213, 441,

715, 780.

Goldwascherei 120, 711.

Goldzeche 1220.
Golischt 1249.
Gomphoceras 936 : amphora

954, *961 : bieomam
*1057, 1060; bokemam
954, *962: eylindrieum

954: eoolwium 1060:

ittcola *939, 954 ; (mm
954, *961; peramplum
•1058, 1060: primum 907:

semielausum 1034; gnex
1060.

Gomphodus Agassiri *1281.

Gomphelepis Pander* 1043,

•1045.

Gomphonema clavatua
14o0: truneatum 1450.

Ooniatita lituus 1044,

•1059.

Goniophora 937 ; phrvgia

958.

Gorditzer Berg 1418, 1420.

Gotthardi-Grube St. (Pro-

fil) 1109, 1110.
Gottholdstollen 353.

Grabberg 1405.
Grabensenkung 962, 1481,

1503.
Grammatit 177, 182.

Grammysia 967.
Granat 42, 46. 48, 57 63.

72, 78, 88, 91,100-106,
113, 140, 141, 145, 148

bis 150, 154, 156, 157,

160, 161, 167, 169, 170,

174, 175, 178—180. 184,

197, 200, 201, 208, 216,

225, 247, 249—251, 264,

265, 267, 268. 270, 271,

282, 327, 329, 330, 340,

343, 364, 366, 367, 170,

434, 435, 473, 481, 499,

529, 531, 545, 551, 569,

571, 588, 693. 712, 738,
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766, 1084, 1442: grttn

505.

Granat - Aktinolithgestein

366, 435.
Granatenbruche 127.

Granatenbrumlein 226.

Granatglimmerfels 330,
366.

Granatfels 290, 590.
Granatserpentin 42. • 274.
Granit 7, 38, 46, 47, 49,

51, 55, 59—61, 63, 68,

79, 81, 82, 98. 100, 104.

106, 122, 127, 130, 132,
- 133, 143, 147—149, 152,

156, 157, 163—165, 172,

176-179, 184, 206,217,
• 224-228. 235, 240, 245

, bis 250, 252, 258, 259,

262, 264-266,268—270,
272, 275—278, 280, 282,

284, 286, 339, 341, 345,

352, 371, 380, 431, 443,
462, 464, 538, 543, 544,

566, 596, 619, 664, 724,

737, 1002, 1005, 1185,

1232,1390; grobkorniger
194, 197; kleinkOrniger

188 ; gleichmassigkornig
187; • porphyrartig 44,

61, 187, 189, 190, 194,
195,249,250,749;rother
569: syenitischer 110;
turmalinfUhrender 99

;

Structurabanderungen
des Gr. 621.

Granitergtisse 317.

Granitgange 100, 177, 183,

191, 196, 197, 199, 200,
204, 250, 564.

Granitgebirge mittelboh-
misches 14, 15, 52, 54,

59, 62, 69. 99. 729, 1483.

Granitgneiss 40, 59—64,

79, 81, 85, 157, 328, 336,

338, 339, 1485.
Granitit 44, 51, 444, 462,

494, 740, 745.

Granitkerne 282, 283.

Granitnachschub 1504.

Granitporpkyr 44, 130,

304, 384, 411, 695.

Granittrummergestein 299.

Granophyr 701.

Granulit 41, 46, 57, 77,

84, 85, 91,101,131,138,
149, 150, 156, 161, 162,

166, 168, 171, 172, 174
bis 177, 196-198, 207,

223, 225, 226, 228, 254,

284, 325, 620, 738; 1351:
glimmerarm 141: glim-;

merreich 141 : trappartig

142 ; turmalinfttbreiid
141, 142.

Granulitgebirge 138: Chri-
stianberger 147, 148, 150,

162, 164, 167 : Krumauer
146-149, 161, 162, 107,

272; Prachatitzer 149,

150, 162, 164, 166, 208:
sachsisches 254.

Granulitgneiss 325, 326.

Graphit 43, 46, 49, 63, 66,

90, 148, 152, 177, 178,

181, 184, 208, 216, 235,

270, 352, 591, 621, 676.

Graphitbergwerk 209.

Graphitgneiss 66, 148, 151.

Graphitlager 80, 131, 161.

Graphitproduction 210.

Graphitraffinaden 210.

Graphitschiefer49, 66, 70.

225, 235, 264, 283, 294,

500, 529, 591.

Graptolithen 915.

Graptolithenschiefer 903.

Graptolithenschieferstufe
3a, 914.

Graptolithenzonen 933.

Graptolithes Becki 934

;

colonus *915, 934, 961

;

lobiferus 934: Nilssoni
*915, 934, 961; priodon
*915, 934, 961: Roemeri
*915, 934, 961 : spiralis

*916, 934; testis 934;
turrieulatus *916, 935.

Grauer Stein 383.

Graupen-Kulmer Gebirge
323, 324, 340, 362.

Grauwacken 329,447,450,
454, 476, 556, 806, 815,

859, 884. 899, 1000.

Grauwackendiorittuffe
646.

Grauwack enschiefer 7, 809,

859, 1000, 1005: glim-
merreicher 2c 884.

Greifergang 125.

Greisen 44, 280, 295, 306,

378, 410.

Greisenartiges Gestein295;
466.

Greisenfelsit 411.
Grenzgebirge behmisch-

baierisches 45, 159, 220 ;

bohmisch - mahrisckes
yon Swratka u. PoliCka

584 ; oberpfalzer 128.

Grevillea grandis 1387

;

Taecardi 1401.

Grevilleophyllum constant
1274, *1279.

Grimmadinole 837.

Groschumer Wald 141.

Grossboden Waldstrecke
541.

Grossular 42, 566.

Groth's Zeitschr. s.letztere.

Grubberg 459.

Grubengase 1121.
Gruber Bach 143.

Grudumberg 286.

Grunerde 1220, 1365, 1367.

Grttne Schiefer 632.

Grunsand 1307.

Gransteine 104, 686, 771,
837; siche auch Diorit,

Diabas, Amphibolit z.Th.

Gransteingange 643, 718.

Gruiicher Gebirge 520.

Grumberg 527.

Grandberg 324.

Grundttfttz 1112.

Grundgneissformation 45.

Grundmorane 1425, 1436.

Gryllaeris bohemiea 1099.

Guettardia triloba 1289.

Guntherberg St. 195.

Gulo 1458.

Gulbach 193.

Gutgltickberg 75, 123, 124.

Gutschen Berg 1201.

Gymnogramme tertiaria

1388.

Gyps 885, 1440, 1448.

Gyroeeras 1012: alatum
*1025. 1034: annulatum
1044 : eirculare 1044,
*1059 : devonicans 1061

;

Kayseri 1023 ; minmau-
lum 1061 ; nudum 1061

:

proximum 1061 ; temie
n053, 1054, 1068.

Gyrolepis speeiosus 1170.

Hhl, h2.h3(Stufen)10H2.
Habelschwerdter Gebirge

33.
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Habfiberg 133.

Hackelsdorfer Heidelberg
496.

Haematit 48. 180, 217,

330, 412, 430, 541, 596,

824, 990, 1442.
Hageberg 1409.

Hahnberg 320, 352, 357.
Hahnengebirge 308.

Haidberg 1264, 1278.

Haideweg 338.

Hainberg 23, 246, 247.

Hainzenbusch 330.
Hajekberg 202, 203, 614.

Hajisko 1190;

Haknova 912, 1041.

Halbedelsteine 1438.

Halbgremit 377.

Halbopal 170, 174, 1365,

1367, 1379. 1382-1384.
Halden 116, 211, 212, 253,

306, 308, 310, 710, 711,

713.

Haldenztlge 118, 121.

Halec Sternbergii 1328,
•1332.

Haltrovberg 222.

HalysitesStiS ; catemtlarius

938, *956.

Hamelicit 304.

Hamelikabach 289.

Hamelikaberg 290, 304.
Hamelikathal 264.

Hamites bohemicus 1336,
1342; Geiniteii 1336.

Hammerbach 161, 225,

228, 235.

Hanefberg 199.

Hannabach 248.

Hans Heilingfelsen 261.

Haplophragmium irregu-
lare *1313, 1318.

Hapova skala 588, 593.

Hareth 1417.

Harpes microporus 1021

;

d' Orbignyanus 1044 ; re-

ticulates 1032 ; ungula
•941: venulosus 1021,
*1023, 1032, 1044.

Harpides Grimmi *824,

828.

Harpina 8G8.

Harpoceras hecticum 1234,
•1235.

Harschemtlhle 1422.

Hartelsberg 373, 374,381.
Haselberg 525, 538.

Haselstein 323, 328. 338.

Hasenburg 1354, 1440.

Hasinabach 1308.

Hassberg 23, 322, 333,

334, 348, 399, 437, 1412.

Hassberggebirge 336, 359.

Hassensteingrund 329, 364.

Halir Gebirge 837.

Hauenstein 1412.

Hauptgneiss 328,329,336.
Hauptgranit 286.

Hauptgranitrficken. der

Sutnava 184.

Hausberg 348, 349, 351,

356.

Hanynbasalt 357, 1411.

Hayder Berg 739.

Hayd-Kuttenplaner Granit

662.
Hebung durch Magma

1482:

Hedel 133.
Hederophyllum primor-

diale 1274, *134l.

Hedycarya europaea 1387.

Hegeberg 1331.

Hegewald 471, 474.

Heidelberg 30, 31, 487,

491, 1203.
Heidelberger Ziegen-

rttcken 495.

Heidelgebirge 1202, 1205,

1213, 1216.

Heidstein 481.

Heiliger Berg 799.

Heinricbsfelsen 353.

Hejlov 801.
Helfenburger Berge 202.

Heliotes 938.

Heliotropites acuminatus
1388.

Helix 1400; alpestris Var.

arbustorum 1453 ; deflexa

1384: denudata 1384:
disculus 1384, »1386:

euglypha 1384; hispida

1453: holoserina 1453;
involute 1384 ; lepida

1384, *1386; obtuseca-

rinata 1384 ; oseulum
1384 ; pisana 1453 ; ro-

busta 1384 ; rostrate

1400; strigella 1453;
Zippei 1384, *1386; sp.

1394.

Helleileckenwald 221.
Helminth 45.

Hemiaster plebeiut 1319,

•1321.

Hemicardium avis 1024

;

baro 937, *949, 958:

elevatum 959 : nodulift-

rum 937.
Hemitelia Laubei 1396.

Hemitrypa 1036.
Hengst (Berg) 663, 799.

Hengst Vorderer 408.

Hengsterhohe 357.

Heraletzer Kamm 585.

Heraletzer Wald 593.

Hereoceras mirum '1056,

1061: Var. irregularis

1063.
Hercyn 1010.
Hercynella 1045, 1054,

1061 ; bohemiea 1023.

*1029: nobilis 1023.

Hercynit 367, 624.

Herink (Berg) 913. 931,

992.
Hermigsdorfer Hohe 1187.

Herrenbach 176.

Herrenberg 739.

Herrenhausberg 1414.

Herrenteich 122.

Herrgottstuhl 1352.

Herrnstein (Berg) 612, 740.

Hessonit 369.

Heteropora magnifies 1329.

Heterosttgina costata 1429.

Hetliner Wald 114.

Heufuder 460.
Heuscheuer 27 : Grosse29,

1203,1158: Kleinel258.

Heuscheuergebirge 1258.

Henschober 492.

Hexenberg 694.

Hexenstein 1138, 1202.

HiCilzer Berg 181.

Hinter Schnecken-Wild
246.

Hippa latent *869, 896:

rediviva 957.

Hippopotamus major 1454.

Htppothoa desiderata 1318.

Hippuritenschichten 12""-

HirschbaderOValdstrec' )

533.
Hirschberg 153, 375, 4 •

408, 431, 1357.
Hirschberger Kessel V I

Hirschberger Thai 48S

Hirschbergtunnel 1136.

Hirschensprung 300.
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Hirschensprunggranit 286,
296.

Hirschenstander Gebirge
374.

Hirschgeapreng 187.

Hirschgrund 387
Hirschhubel 378,
Hirschstein 222, 224.
Hlava (Berg) 801, 824, 847.

Hlavaty Kamen 801.

Hloupetiner Grttn 1282.
Hluboka Schlucht 912.
Hoblik 1354, 1406.
Hochberg 221, 373, 374,

377.
Hochbretterberg 185.

Hocheckicht 523.

Hochflchtet 19, 132, 147,

185, 190.

Hochfiederet 159, 161.

Hochgarther Rttcken 373.

Hochgericht 187,
Hochhau 319, 355.

Hochland Bohmisoh-
mahrisches 13, 19, 41,

47, 52,177; Erzftthrung

116; Lagerung 62, 80;
Oberflachengestaltung
54.

Hochmoore 1447.

Hochofengrund 357.

Hochofner Bach 231.

Hochratten 733.

Hochstein 221, 460.
Hochtenhohe 1411.

Hochwald (Berg) 190, 223,

1250, 1357.

Hochwiesen 178.

Hochwiesmatrucken 185.

Hodava (Schlucht) 715.

Hodlwald 141.

Hohen von. Nollendorf
1351.

H6hlen 1030, 1032, 1445;
in der Pacova bora 93;
bei Straschin 181.

Hohlenfauna 1456.
Hohlenlehm 1445.

HohlenlOwe 1457.
Hollberg 236, 377, 451,

473, 1413.

Hollgrund 416.
Holzer verkieselte 1198.
Hofackerberg 158, 180.

Hofbusch 30, 493.

Hofbnchberg 504.

Hoffsche Quellenlinie 297,

299, 302.

Hofkuppe 538.

Hofstollenberg 533, 538.

Hohe Hau 322, 324, 332,
346, 347, 359.

Hohe Hein 30, 457, 458,
1358.

Hohenberg 246.

Hohenstein, bezw. Hoher
Stein 132, 139,141,143,
149, 185, 190, 319, 321,

347, 350, 355, 356, 358
bis 360, 400, 526, 776,

857.

Hohensteinschiefer 356,

856.

Hoher Berg 460.
Hoher Bogen 22, 138, 231,

612, 622.

Hoher Httbel 323.

Hoher Kamm 460.
Hones Rad 30, 31, 485,

487, 488, 494.
Hohe Triebe 1406.
Hohe Wand 1249.

Holaikluk 1364, 1417, 1420.

Holaster planus *1317,

1318 ; suborbicularis
1289.

Holefiberg 740.

Holecek 697—699.
HolenskJ-Teich 108.

HoUberg 1352.

Hollerberg 223, 227, 231.

Holosmetky 1282.
Holy vrch 754.

Holzbachthal 332.
Holzberg 642.

Homalonotus 883; Drabo-
viensis *881 ; medius
895; mimor 895.

Homocystites alter *898;
tertius *956, 961.

Homole Hilgel 902.

Homo sapiens 1460.
Hopfenberg 1331, 1356.

Hoplites siehe Aeanthoce-
ras.

Hoploparia biserialis *1306

Hora 199.

HorCitzer Bach 672.

Horkaberg 1410.
Hornberg 1271, 1352.

Hornblende siehe Am-
phibol; desgleichen in

Zusammensetzungen.

Hornblendediorite 573.

Hernblendeminetten 399.

Hornfels 50, 649, 651:

Hornstein 172-174, 312,
370, 430, 431, 446, 658,

685, 746, 787, 944, 951,

1037, 1163, 1164, 1186,

1192, 1195, 1197, 1279,

1368.
Hornsteingange 264, 285,

286, 290, 292, 300, 301,
404.

Hornsteinknollen 1056.

Hornsteinschiefer 815.

Horst 1503.

Hortenwald 339, 377.
Hofeinkuppe 626.

Hofenzer Berg 1407.
Hofiekaberg 573, 575.

Hofitzer Bach 92, 93.

Hofitzer Sandstein 1259. •

Hostibejk 1083, 1264, 1276.

Hostinella hostinensis 1054,

1062, *1067, 1068.

Hostitzer Berg 153.

Housiny (Bergkamm) 890,

904, 952, 977.
Hrabeschin 76.

Hradberg 153.

Hradecberg 65.

Hradekberg 64, 711, 1296.

Hradesin 742.

Hradetzer Schlucht 149.

Hradinovsky kopec 912.

Hradischte Wald 149.

Hradiskenberg 1419.
HradiSte 592, 705, 798,

815, 820, 824.
HradiStberg 826.
Hradschinberg 464.
Hrbek Grube 985.

Hrobiste (Berg) 802, 877
Hrobybach 94, 1182.

Hrobythal 102.

Hfebeny 179,797,801,802,
804, 824, 832, 862, 864,

877, 881.

Hfib (Berg) 1042.

Hub 295.
Huber Hauptwerk 306.
Huberstock 305—308.
Hflbladung (Berg) 323,

328, 337.

Hugelland von Wiltschitz
1189.

Huttenbach 506.

Huttenberg 373.

Digitized byGoogle



1580 Sachregister.

Huttengrund 324.

Humerichberg 457, 471,

473, 1358.

Hummelberg 1405.
Hundorfer Kalkstein 1313.
Hundskoppe 348.

Hungersberg 246, 248, 252.

Hfira 15, 116. 549, 550,

731, 732. 995, 1002.

Hurka 741, 803, 864, 877,

878, 1446.'

Huron 47, 630.

Hutviny 1119.

Huschitzer Reit 179.

Hut 346, 1421.

Hutberg 29, 1203, 1258,

1331, 1356, 1406.

Huttenberg 1357.

Huttonia spicata 1092,
*1117.

Hyaena spelaea 1456.

Hyalina pseudohydatina
1453.

Hyalitb. 170, 1366.

Hyalotragos patella 1234

;

pezieoiaes 1234.

Hybodus Bronni *1281;
*1281; vestitusdispar

1170.

Hydrocephalus 810.

Hydrosilikate 170.

Hygiaeaquelle 300, 303.

Hylonomus acuminatus
1156; pjctus 1170.

Uyloplesion longicostatum

Hymenaeophyllum primi-
genium 1274, *1341.

Hymenophyllites alatus

1143; complanatus 1200,

1208; furcatua 1092,

1103, 1129, 1131, 1143,

1170, 1175; semialatus
1158, 1200, 1208; stipu-

late 1158.

Hyolithus 809, 814, 1068;
aduncus (J00, 1034; alter

1045; columnaris *932,

937,960,1034; decipiens
897, 909; discors 1034;
elegans 870 ; elongatus
897; indistinctus 897,
909; maxitrms 814, *815;
nobilis 1045; novellus
1054; obvius 938; pri-
mus 814, *815; seeans
1046; simplex 938. 960;

solitarius 897 ; sirtatuZug

870, 898, 909; tardus
1045; wnduJaftw 898.

Hyoiherium Meissneri
1381; Sommeringi 1381,

1510.

Hypoclinea Kutsehliniea
*1383.

Hypostome 907.

Idastollener Flotzzug 1141.

Igelfluss 113.

Ilex bilinica 1401; cyclo-

phylla 1386.

Illaenus 868; Bouchardi
•907, *918, 986, 956;
Hi8ingeri 907; KaUeri
•864, 869, *907, 1477;
Ponderi 895, *905

; pa-
rabolinus 868 ; Salteri

895
x

*905; ,Sdr*a«iwi»

868; Wahlenbergianus
907.

Ilmberg 323, 385.
llmenit 566.

Ilmenstein 1419, 1420.

Ilmersberg 1411.

Ilz 185.

Inhalt VH.
Injection plutonischer
Massen 1482.

Inlandeis 1435.

Inoeeramus Brongniarti
1306, 1309, 1310, 1318,

1329 ; eoneentricus 1336

;

Cuvieri 1318 ; labiatus

*1299, 1805; latus 1336;
planus 1336; striatus

*1271, 1288.

Interseccatur 1438.

Irigberg 1357.

Irrganger Eisenerzzug 432.

Ischadites bohemka 1054.

Iser 28, 442, 447, 456,

1452; Grosse 493, 498;
Kleine 493.

Isergebirge 6, 29, 37, 39,

44, 443, 455; Lagerung
478 ; Oberflachengestalt-

ung 457 ; Profil 480.

Iserin 1358, 1442.

Iserkamm Hoher 460, 469

;

Mittel 461.

Iserschichten 1319; Paral-

lelisirung 1320.

Iserthal 1190.

Isis tenuistriata 1288.

Isoeardia bohemiea *949,

969; gracilis 1310; ti-

brata *921, 959; piadda
*921, 959; poUns 1045:

sublunulata *1297,1»5,
1310.

IsochiUna formota 957.

Isolirte archaeische Inseln

518, 542.

Itieria carinata 1307;
Sandbergtnsis *1277.

Ivanfels St. 912.
Ivanthal St. 912, 974, 1051.

1060.

Jaberlich 452.
Jabloner Thai 642.
Jagerberg 769.

Jahodover Wald 1210,

1270.
Jahrbuch teerg- u. htttten-

mann.509,712. 720. 78L
785. 806, 835, 843, 11».
1224,1349: fflrHinenL
Geol. etc 256, 257, 521,

958. 1011. 1068, 167&

1139, 1237, 1238, 1306.

1466; d. k. k. geolof.

Reichsanstalt (incL Ak-
handlungen) 1, 41. 50.

51.63,130, 131,188,205.

209, 220, 221, 288, 445.

254, 256-258, 288, 310,

316, 317, 411, 427, 440.

456, 486, . 603, 510, 52L
647, 586, 607, 716, 731,

794, 806. 835. 836, 860.

994, 999, 1010. 1611.

1028, 1076—1079. 1114,

1139, 1169, 1180-1183.
1204, 1224. 1237. 1238.

1326, 1349, 1384. 1490.

1413, 1414, 1439. 1444:

statistiscb.es des k. k.

Ackerbauminister. 211.

218, 412, 419, 1431.

Jakubinky 864.

Jalovybach 723.
Janessen-Taschwitter
Mulde 1390.

Jankanberg 133.
Janovteich 1150.

Jaspis 172, 370, 430, 777,

1186. 1195, 1197, 122U
1438.
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Jaspopal 685.

Javorka (Berg) 912, 950,
1041, 1050, 1066.

Javornik 19.

Jaworkathal 519.

Jedlinaberg 609.

Jedova hora siehe Gift-

berg.
Jelemkaberg 145, 164, 206.

Jelenauer'Gang 306.

Jerschmanitzer Revier 462.

Jefetln Berg 1408.
Jeschken 7, 29, 441, 442
447, 451, 1264.

Jeschkengebirge 439, 441,

447, 451, 1005; Lager-
ung 450; Geol. Kart-
chen 449.

Jeschkenjoch 462.

Jesuitengraben 1387.
Jezernaberg ,609, 660.

Jezirkozeche 723.

JezovCfn 845.

Jinoer Bach 672.

Jirkovberg 457.

Jiva Berg 1190.
Joachimsthaler Gruben
356; Grund 319, 368;
Schiefer 343.

Johanni-Abraum (Profil)

. 1088. ,

Johannischacht bei Rako-
nitz" (Profil) 1118.

Johannisstein- 1419.
Johann St.-Stromschnel-
len 669.

Johnsb'erg 1357.
Johnshohe 523.

Johnskuppe 529, -535.

Jokeswald 190.

JonaS 616.

Jordan. 1354.

Jordania moravka 1166,
1172, 1181.

Jeselstein 150.

Jlidenberg 85.

Judenhauberg 258, 280,

293, 305.

Judenhaustock 285.

Jugelstein 345, 381, 1410.

Juglans acuminata 1388,

1396; bilinica 1388; co-

»taf«1397; ?%«•» 1385,

1396; ventricosa 1400..

Julus constant 1156; co-

stulatus 1156; pictus
,1169. .

Kmtter, Geologto Ton BShmen.

Jungfernstein 1354.
Jura 10, 11,, 1230. 1493;
brauner siehe Dogger;
weisser s. Malm.

Jurameer in BOhmen 1494.

Jurasvstem 1230; Lager-
ung 1233, Parallelisi-

rung (Tab.) 1237.

Kaadener GrOn 1366.

Kaaden-StrOsauer Rucken
1363.

KaCak s. KaCitzer Bach.
KaCitzer Bach 18, 861, 863,

912, 913, 1052, 1066.
KaCitzer Thai 827, 882,

895, 901, 1056.
Kamme 179, 197; s. auch
Bohmische Kamme.

Kaenozoische Gruppe 10,

11, 1347.

Kaenozoische Zeit 1507.
Kasherdberg 323, 338.

Kaffberg 320.

KaffhOhe 357.

Kahlenberg 324,386,1414.
K abler Berg 1356, 1419.

Kattler Stein 1404.

Kahnberg 1351, 1355.

Kaiblerberg 1412.

Kainzenberg 199.

Kaiserberg 502, 1190, 1219.
Kaiserquelle 1451.

Kaiserstein 464.

Kaiserwald 7, 22, 225, 248,

254, 255, 258, 261, 264,

277, 293, 296, 305, 309,

310,313; geognostisches
Kartchen 280.

Kakoxen 68.

Kalait 671.

Kalce Berg 804.

Kalenfbach 200, 217.

Kalifeldspath siehe Ortho-

klas.

Kalkalpen 132.

Kalkberg 442, 476. 481,

1005, 1008,1421; Chey-
nover 101.

KalkblOthe 91.

Kalkcarbonate 170.

Kalkdiabas 979, 983.

Kalkglimmerschiefer 343,

529.

Kalkhttbel 369.

Kalklinsen 92.

Kalkmergel 1204, 1298,
1444.

Kalkofener Thai 339.

Kalkschiefer 369, 1368,
XIX.

Kalksinter 312, 1001.

Kalkspath 57. 88, 92, 120,

126, 217, 249, 312, 505,

712, 717, 721, 725, 844,
1220.

KaHtstein 43, 46, 85, 86,

101, 102, 111, 118, 127,

148, 162, 154, 176,. 210,

230, 248, 250, 269, 283,
342, 368, 452, 453, 481,
482, 506, 510, 519, 533,
545 563, 591, 594, 625,

637, 644,-675, 766, 768,

776, 915, 991, 1001, 1004,

1163, 1164, 1180, 1184,

1188, 1206, 1282, 1322,

1445 ; dolomitisch 50,

90, 93, 99, 117, 176, 177,

369, 677: kornig 46, 49,

67, 68, 70, 71; krystal-
linisch 42, 50 ; oolithisch

677; roth 1207 ; schwarz
1208.

Kalksteinlager 89, 131,

157, 161, 165-167, 198,

199, 207, 208, 461, 562;
siehe' auch die silnri-

schen und devonischen
Kalkstufen.

Kalksteinplateau * mittel-

bohmisches 17, 799, 909.
Kalktuffe 1446.
Kalkwerke 94.

Kalnaer Stufe 1195.

Kalter Grund 746.

Kaltstaudenberg 185, 187.

Kaltwasserbachel 224.

Kalvarienberg 248, 271;
Motoler 983.

Kamaikfelsen 1354.

Kamaischen 1406.

Kamayk 1404.

Kamenice s. Kamenitzer
Bach.

Kamenina (Bergkamm)
• 864.

Kamenitzer Bach 14, 655,

656.

Kamenna 801.

Kamenny vrch 697, 699,

802.

100
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Kamfluss 22.

Kaminek (Letten) 1165.
Eammberg 1355.

Kammeralwald 185.

Kammerbuhl 239, 1352,

1397, 1399, 1412.

Kammerwagen 733.

Kammenvald 187, 238,

240, 252.

KamnitzerBerg 1357, 1407.

Kamnitz (Fluss) 457, 458.

Kamnitzthal 461, 1297.
Kainpfberg 378.

Kanafas (Sandstein) 1102,

1118, 1154.

Kanflov Berg 155, 180.

Kaniner Bryozoenschich-
ten 1320, 1322.

Kanitzbcrg 362.

Kankov6 Hory 551, 570,

1186.

Kaolin 58, 67, 70, 98,118,

190, 205, 251, 727, 807,

808, 1154, 1390.

Kaolingruben 808* 1155,

1390.

Kapellenbach 215.

Kapellenberg 446.

Kaprad (Berg) 1270.

Kapuzinerhauberg 328.

KarabinerBerg (Karabina)

850, 882
Karizska hora 802, 877.

Karlicegang 125.

Karlovberg 60.

Karlsbader Gebirge 6, 15,

22-24, 219, 223, 229,

254, 354, 371, 388, 605,

662; Lagerung 277;
Oberflachengestaltung
258.

Karlsbader Granit 286.287.
Karlsbader Quellen 297.

Karlsbad-Ottowitzer Mul-
de 1390, 1393.

Karlsberg 204.

Karlseisfeld 132.

Karolinenberg 929.
Karolinenbrunnen 291.
Karolinengrund 313.

Karolinenquelle 285.
Karolischacht 121.

Kaspers-Wennersbruch
461.

Kaspaniv Dolfk 551, 554,
567, 578.

Kassiterit siehe Zinnstein.

Katowitzer Berg 66.

Katzbach 222.

Katzenhubel 1363.
KatzenschlOsschen 799.

Kautner Berg 1409.

Kazdaberg 1182.

Kegelberg 246.

Kegelgebirge Bohmiscbes
24, 439, 1350.

Kelbler (Berg) 324, 1281.

Keilberg 23, 321, 332, 347,

359, 365, 366, 383, 1185.

Keilberggebirge 332, 345,

858.

Keiliger Berg 461, 480.

Keilostoma eomeum 1288.

Kelchberg 1354, 1419, 1421.

Kellowaygruppe 1230.

Kelyphit 169, 271.
Kelyphithfllle 170.

Kemnitzberg 469.

Eennedya dubia 1387.

Keraterpeton cra&sum
1156,*1171; gigas 1170.

Kersantit 400.
Kersantitahnliches Gang-

gestein 208.

Kersanton 775.

Kesselberg (Kesselkoppe)

30, 31, 487. 491, 494.

499, 504-506, 1287.
Kesselgrund 347.

Kesselstein 460.

Keuliger Buchberg 1358.

Kibdelophan 160, 226.

Kieferleite 339, 377.

Kies (Quarz) 152.

Kiesbruche 152, 155.

Kiese 43, 110, 330, 341,
•345, 367, 412, 413, 482.

Kieselberg 533.

Kieselgesteine 174, 175.

Kieselguhr 1451.

Kieselschiefer 50, 533,

555, 559. 613, 643, 670,

972, 1108, 1113.

Kieselzink 779.

Kieskluft 836.

Kiesleitenberg 211.

Kirchhofberg 201.

Kirchhftbel 388.

Kirchnera arctica 1273.

Kislingbach 135, 136, 195,

201, 211, 215.

Kittelfalken(Waldstrecke)
629.

Klabavabach 18.

Klabavathal 827.

Kladnoer Schaohte 1116.

Kladruber Berg 99.

Klappersteine 524, 538.

Klauseberg 512.

KlebednikhOhe 700.

Kleisberg 1250,1338.1355.

Klenkaberg 100.

Klentscher Bach 232.

Klepecberg 742. 74L
Kletna 525.

Kletschenberg 1353, 1403,

1407.

KliCavabach 697.

Klimentberg 1197, 1199.

Klingenstock 306.

Klingerberg 732, 1412.

Klitscherberg222, 224, 227.

Klizava Bach 689.

Klobas (Berg) 712.

Klobaser Zug 713.

Kloslerwald 207.

Klotzberg 1404. 1407. 1418,

1419; Grosser 1353;

Kleiner 1353.

Kloucekberg 801.

Klncnathftl 697, 699.

Kink (Bergrueken) 133,

139, 141, 162, 171, 198,

197. 218, 864, 882,1095,

1096, 1098.

Klumberg (Chlum) 733,

1374, 1381.

Klumpen 1419.

Klunkaberg 269.

Kneibelbach 260,281,313-

Kneibelthal 314.

Knezl hora 655,912,104L

Kniebrecher s. Schaner-

berg.
Knihov Berg 952.

Knochenbreccie 1445.

Knfidel 412, 418.

Knokberg 259, 857.

Knollengneiss 526.

Knollenkalk oberergonia-

titenreicher De 1054

:

Unterer Dc 1037.

Knorpelfiscbe 1163.

Knotenschiefer 49, ' >,

267, 277, 843, 349, I.

558, 658, 660.

Kobalt 310-312,407. I.

416. 429, 516. XVII

Kobaltbltlthe 312.

Kobalterze 242.

Kobaltkies 312.
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Koberov (Wald) 801. 818.

Kobyla (Wald und Berg-
rOcken) 145, 913, 961,

1032, 1042, 1445.

Kocababach 646, 703.

Kocher 259
Koclei hradek 799.

KoCiCi Hrady 69.

KoCiei Ocas 1004.
KoCka 800.

Kohlerwald 145.

Koniginberg 338.

Kfinigreicher Wald 1287.

Konigsbrunn 913, 1064.

Kfinigstein 204.

KOnigswarter Quellen 313.

Kosseine 246.

Kobberg 223.

Kohlberg 1404.

Kohle cenomane 1260.

Kohlenberg 1354.

Kohlengebirge 15, 18;
Oberflache 1082.

Kohlenflotz Radnitzer obe-
res 1 140 ; unteres 1141.

Kohlenkalk 1074.

Kohlenrothliegendes 1074.

Kohlensandstein 1097,

1100, 1104, 1105, 1109,
1130.

Kohlenschiefer 1094.

Kohlensteine 1369, 1375.

Kohlmunze 237.

Kokofiner Quader 1322.

Kokofiner Thai 1343, 1346.

Kokschinberg 723.

Kolbenberg 30, 493.
Koliner Edelsteine 127.

Kollingberg 234, 675, 685.

Kolmberg 211.

Kolnovy vrch 610, 617.

Kolo 892, 906, 1070,1071.
Komarauer Schichten 823.

KomSfnberg 758.

KonCevina 599.

Konttek (Berg) 811, 966,

966.
Konstadter Bach 318.

Kopain (Berg) 443.

Kopanina (Berg) 1340.
Kopaniny (Berg) 536,801,

802, 877.

Koppe Graue 1189 ; Kleine
489; Schwarze 489, 491,

492, 498.

Koppenberg 1190.
Koppenplan 488, 489, 491.

Koppenstein 304.

Koprolith 1291.
Koruna 800. .

Kerund 216. 389, 1442.

Korytzaner Schichten 101,

1274; Eintheilung 1274.

Koschtitzer Platten 1312,
1313.

Koselberg 1355.

Kosofer (Thalachluchl) 17,

950, 1015, 1019, 1026,

1041.
Kdsov (Berg) 55, 799, 904,

908, 924.

Kostial (Kostal) 1354, 1410.

KoSlner Bach 775.

KoSover Berg 1408.

Kotel (Bergrflcken) 803,

816, 819, 826, 878, 976.

Kotiska 634.

Kottowitzer Berg 1355.

Kotyz 918, 951, 974. 1032.

Koukolova hora 913, 946,

952.
Kounover FlOtzzug 1146.

Kounover Schichten 1146,

1161.

Kozakov 480, 1190, 1196,

1218-1216, 1219, 1254.

1302, 1343, 1402.

Kozakovrucken 1190.

Kozel (Fels) 912, 931, 950.

Kozi vrch 854.

Krahulov 987.

Krdlovna aviculoides

*1051, 1061; bohemica
1045, *1051, 1061; gran-
dis 1061 ; intermedia

1061; minax 1045; ob-
solescent 1045; pacifica
*1046; pollens 1045,
•1051; verna 1045.

Kralovska studanka siehe
Konigsbrunn.

Kramberg 226.

Krarabler 711.

Kranisberg 404.

Krannera mirabilis *1265,

1273.

Krasny Berg 570.

Kratzersberg 474.

Kravi hora 767.

Kravi Horka 804, 863,

879.

Krfielak 1119, 1124.

Kreidegebilde 308, 341,

342, 362, 536, 537, 540,

545, 687.

Kreidesandstein 25, 1259
1274, 1290, 1322, 1336!

Kreidesystem. 10, 11, 52
315, 1236; Gliederung
1240, nach FriC 1241
Eintheilungstabelle

1243; Entwickelungl496
Lagerungsverhaltnisse
1342; Parallelisirung
1344.

Kremser Bach siehe Ber-
laubach.

Kremser Thai 141, 142,
162, 171, 217, 218, 685,

Kremsiger Gebirge 366,

367, 414, 434, 435.

Kreuzberg 264, 300.
Kreuzberggranit 257, 286,

296.

Kreuzbrunnen 291, 292.
Kreuziger Gebirge 333,

436.

Kriraer Haide 335.

Krkanka 564, 567.

Krkonos 30, 31, 487. 491,

494, 499, 505, 513.

Kroatenberg 133.

Krokodilreste 1382.

Kronetberg 194.

Kronstadter Berg 523.

Krottenbach 276.

Krusna Hora 804, 816,
819. 824, 828, 830, 849,

881, 889, 971, 974, 979,

985.
KrystallgewOlbe 224.

Kfemenitzberg (Kfeme-
nice) 617, 628, 660.

Kfemeschnikberg 55.

Kfesak 996.

KfidUberg 65.

Kfiianek Wald 1340.

Kfiiover Berg 112.

Kubani (Boubin) 19, 133,

136, 146, 150, 151, 179,

181, 214, 215.
Kugeldiorit 686-688.
Kuhberg 221, 222, 225, 235.

Ktihberg 429.

Kuhnelsberge 1405.

Kflnisches Gebirge 130,

137, 150, 158, 159, 164,

168, 179, 201, 205, 218,

231, 605.

Kuklik siehe Gutgltick.

100*
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Kukunella 1407.

Kuliva hora 912.

Kulm 1074.

Kulm-Arbesauer Mulde
1378.

Knlmer Scheibe 1410.
Kulmwald 238.

Kundratitzer Wald 645,

665.

KunetitzerBergl369,1410,
1416.

Knnnersdorfer Rficken
1260.

Kunreuther (Ober) Berg
238

Kupfer 307, 310, 408,426,
429, 511.

Kupfererze 241—243, 311,
609, 510, 512, 513, 721,
1192, 1194, 1196, 1222.

Kupferglanz 1224.
Kupferkies 50, 120, 122,

124, 180, 241, 242, 306,

307, 367, 414, 433, 511,

512, 514, 515, 588, 715,
717, 721, 767, 852

Kupfernikel 312.

Kupferpecherz 24%.
Kupferschwarze 241, 510.
Kuschwardabach s. Gra-

sige Moldau.

Kntichberg 1357.

Kuzover Berg 1405.
Kvasek 816.

Labrador - Augitporphyr
400.

Labradorit. 775, 821.
Laccolithe 282.

Laccopteria Dunkeri 1273.
Ladberge 717.

Ladeberg 1407.

Ladowitzer Bach 1375.
Ladunger Grand 340.

Ladunger Hobel 337.
Ladvl 674, 827.

Lamberg-Waldauer ROk-
ken 1251.

Lagergange 204.

Lagergesteine 43.

Lagergranit 40, 43, 60, 228,

236.

Lagerserpenlin 43.

Lagersyenit 166.

Lagopus albus 1453; al-

finus 1453 ; pusillus
456.

Lahnberg 4£9, 494.

LahoSf 671.
Lakaberg 158, 161, 164,

186.

Lambertia tertiaria 1401.

Lamma acuminata *1281:

raphiodon 1288; subu-
lata *1281.

Lamprophyr 399, 977.

Lamthal 21, 137, 159..

Lange Farbe Berg 460.

Langenberg 133, 146, 148
—150, 194, 223, 236.

Langenbrucker Teich 138.

Langenfels 221.

Langenrtlckberg 185.

Langer Berg 442, 451, 493,

1005, 1253, 1352.
Langwiesbach 147.

Lanzer Berg 348.

Lapilli 1402, 1413.

Lastraea pulchella 1388.

Lasurberg 268, 269, 283,
284

Lasur'it 109.

Lateralsecretionstheorie
843.

Lauer Hone. 1408.
Laufberg 1357.

Laumontit 981.

Launer Knollen 1308.

Laurentin 40, 43.

Laurenziberg 861, 864,

866, 970, 1276.

Laurinoxylon diluviale

1412.

Laurophyllum plutonium

Lawns acutangula 1396;
Lalages 1387 ; ocoteaefo-

lia 1396: primigenia
1385, *1389, 1396: prin-
ceps 1396: protodaphne
1396: Beusai 1387: Swot-
zowiciana- 1386; Ungeri
1396.

Lausche 488, 1250, 1264,

1328, 1420.

Lausitzer Gebirge 6, 28,

29, 37, 39, 439, 1008,
1231.

Lausitzgranit 443, 444.

Layer-Schacht 1113.
Lazar-Gang 117.

Leberopal 685.

Lebias Meyeri 1400.

Leda 883: bokanita 870.

•872.896, 909: deeurtata

909; ineola 870, *872,

909.

Leguminosites cdas&roidts

1401.
Lehm 10. 181, 232, 445.

464, 645, 1444.

Lehnberg 432.

Lehnerslanden 351.

Leibenbach siehe Kneibel-

bacb.
Leibitschbach 276. M.
Leibitschgmnd 321, 344,

349, 354, 355, 375. 857.

Leibitschkamm siehe Lei-

bitschrang.
Leibitschrang 319, S4i

348.

Leibitschthal 319.

Leicbenberg 1408.

Leimbach 27».

Leitenbach 271..

Leiterstein 141, 143.

Leithen 246.
Leitmeritzer Biltelgebirge

24, 25, 1352: sfldwest-

HcherFlQgell353:noid-
OstL Fl. 1354: nordwestL

FL 1365.
Lenzenhtlgel 733.

Lenzfels 150.
Leopoldischacht 1167.

Leperditia desiderata 1053:

rdrissima 957; solitaTia

957.

Lepidenteron longiisiwtim

1306.

Lepidodendron acideatvm

1092, 11 00, 1129.1144:

dichotomum 1092. 1123,

1129, 1131, *1135. 1158,

1172: elegans 1092,1099,

1129, *1135, 1168, 1172:

obovatum 1092.

Lepidoderma ImhoffilV®-
Lepidolith 768.

Lepidomelan 768.

Lepidophhrioe larieinum

1092, 1104, 1107, 1129,

1131.

Lepidophyllum bintnt

1092; horridvm 1172;

majus 1107, 1123, 1171

Lepidostrobtu attenuate!

1208 ; pachysiachis 1209;
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variabilis 1092, 1100,
1107, 1124, 1129, 1158.

1172.
Leptaena depressa *1027.

Lepterpeton 1157.

Leptomeria bilinica 1387.

Leptophragma fragilis

Leptophycus papyrus 884;
venosus 884.

Lepus iimidus 1456; vari-

abilis 1456.

Lerchenberg 246, 247, 362,

1356.
Lercherihttbel 444.

Leskauer Granitstock 666.

Lessonia bohemica *1067,

1068.
Letten ausgebrannte 1372.
Lettenkamme 1377.

Lettenklnft 836, 964, 965.

Leuciscvs acrogaster 1384;
brevis 1384; Colei 1383,
1384,1400; medius 1383;
Stephani 1383.

Leucitbasalte 1406 u. zw.

:

Leuritoidbasalte 1406,
Peperinbasalte 1407, ei-

gentliche Leucitbasalte
1407.

Leucit -Hauynphonolithe
1419..

Leucit - Nephelinphonoli-
the 1419.

Leucit - Noseanphonolithe
1419.

Leucitophyr 1407, 1421.
Leucittephrit 1414.

Leucoeyon lagopue fossilis

1466.
Leukoxen 572.

Levin (Berg) 1190, 1199.
Lewiner Bucht 1209.

Lberzolith 44, 101.

Libdlula Boris 1399.
Libinathal 1096.

Libinberg 144, 207.

Libocedrus salieornioides

1386, 1388.
LibSitzer Felswand 702,

703.

Libnnkabach 1434.

Lichanberg 612.

Lichas 868; Haueri *1023,

1032 ;palmata *941,956;
seahra *941, 956.

Lichenoides priseus *814.

Liebaubach Gross 259, 281,
283 ; Klein 259, 281.

Liebenthaler Graben 1209.
Liebwerdaer Quellen 483.

Liesdorfer Grnnd 341.

Liesenberg 1352.

Liesener Gebirge 1408,
1409.

Liesl Hohe 133, 139, 141.

Liessnitzer Berg 1418.

Ligaeus mutilus 1399.

Lignit 1360, 1361, 1392,

1394, 1424, 1425.
Lihner FlOtzchen 1154.
Ljlienstein 1324.

Lima aequicostata 1288;
atpera 1288, *1299, 1310;
canalifera s. w. u.; di-

chotoma 1329; divaricata
1318; Bupiniana*l 325;
elongata *1299, 1305,

1310; Hoperi *1317,
1318 ;»smc«*1325, 1329;
mvltkostata 1306, *1325,

1329; Var. canalifera
•1299, 1306, 1322; nosta-

ta 1236; pseudocardium
1336 ; Beichenbachi *1271
1288; semisulcata 1329;
tecta 1288, 1306.

Limax 1453.

Limnaeus 1400; aeutus
*1386; palustris 1453;
subpalustris 1384, 1394,
1400; Thomaei 1384.

Limnerpeton cadueum 1156;

difficile 1156; dubium
1170; eJejaiw 1156; Za-

ticeps llo6; macrolms
1156; modesittm 1156;
o&itwatum 1156.

Limonit 50, 253, 581,592,
596, 602, 726, 729, 782,

787,990,992,1261; Gange
655.

Lindenberg 1405.
Lindenbtkhl 225.

Zingula 820, 870, 883, 909;
albicans 961; bohemica
•1033, 1035; comes 961;
cornea 1069; Feistman-
teli *819, 820, 828; la-

mellosa "828; niiricans
•908. 938. 961, 1025;
transiens 820.

Linhorkahugel 1440.
Lipowitzer Berg 153, 155.

Lipsko 801.

Liseker Kamm 1095, 1098.
Lissaberg 222.

Litavafluss 801.
Litavatbal 817, 862, 891,

952, 974.

Litbionglimmer 306, 379.

Lithostrontion 1036.
Lititzer Gebirge 543, 1270.

Litschenbacb 484, 493.

Lituites 870; primulus
866.

Lobosch 1354, 1405, 1419.

Lobsbacb 259.

Lobsthal 265.

Lochkover Bruchlina 928,
946.

Lochotiner Berg 1153.

Lochover Steinbruch 1457,

1461.

Lodenitzer Graben siehe
Kaftitzer Bach.

Loschbacb 363.

Losche 1391.
Loschhaufen 1370.
Loss 77, 641, 1444.

LOssmannchen 1444.

Lonchopteris rugosa 1107,
1200. .

Loranthus Palaeo-Euca-
lypti 1396.

Lorenziberg St. 201, 618,

619, 624; s. aucb Lau-
renziberg.

Lorettoberg 238; bei Ho-
raidiowitz 91.

Loricula ptUchella Var.

gigas .1307, 1315, '1316,

1318.
Losnitzbaeh 212, 215.

Lotharberg 1331.

Lotos 2,305,679,717,860,
1077, 1078, 1231, 1494

Lotzenberg 523.

Loucna (Fluss) 1327.

Louisenburg 246.

Louisenfelsen 388, 1279.

Louisenlehne 523.

Loustin 1294.

Loritiner Bach 548.

Loxonema 1045; bohemi-
eum 1167.

Lubokajberg 442.

Lucina irregularis 1430.

Lugelberg 233.

Lugstein Grosser 324.

Lunnit 559.
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Lunulicardium amplum
1061; binotatum 1068;
bohemieum *949, 9B9;
Branikense 1045 ; earoli-

num *949, 959; demis-
sum 959; evolvena 1024

;

«*c«Jl«»w*921,959; ««i-

wi«i» *949, 959; Ho8»
*1051, 1054,1068; mar-
ginatum 1054,1068; no-
vellum 937; tumescent
937, 959.

Lupus Suessii 1456.
Lurchfischreste 1043, 1045,

1061, 1155-1157.
Luschnitz 13, 56%120, 214,

1452.
'

Lusen 19, 133, 185, 187,

193
Lusenspitze 193. •

Lusthaus 176.

Jju.tra vulgaris 1456.

Lntzberg 588, 904.

Luznitz s. Luschnitz.

Lycopodites selaginoides

1124, 1129, 1181, *1135,

1158, 1172.
Lydit siehe Kieselschiefer.

Lysyberg 164.

Lysy Htlbel 194.

Lysywald 132.

Uachaeraeanthus bohenii-

eus 1021, 1032, *1039,
1043.

Machovska skala 1409.

Maeromerion abbreviatum
1170; Bayeri 1157; bi-

color 1170 : juvenile
1170: pauperum 1170;
Schwarzenbergii 1170

;

simplex 1170.

Macropoma speciocum
*1294, 1305.

Macrostachya infundibu-
liformis 1092.

Maderbach 135, 187, 215.
Madelsteine 489, 494, 495.

Madstein 1418, 1420.
Mahren 9, 13, 27, 34, 52,

73, 107.

Magas GeiniUi "1299,

1306. 1342.
Hagdalena Berg St. 734.
Hagmabasalte 1404 u. zw.
dunkle 1404. lichte 1404.

Magnesiacarbonate 170.

Magnesiaglimmer siehe
Biotit.

Magnesiaminerale 175.

Magnesiasiiikate 169.

Magnesit 172, 173.

Magneteisenerz siehe Ma-
gnetit; Magneteisenstein
siehe Magnetit.

Magnetit 43, 48, 50, 115,

126, 127, 175, 180, 206,

207, 239, 264, 270, 273,

274, 366, 367, 414, 415,

433, 482, 483, 513, 514,

571. 696, 624, 627, 727,
847.

'

Magnetkies 167, 180, 513.

Magnolia amplifolia 1274,
•1293: bohemica 1396;
crassifolia 1387; Cyelo-
j>uml396: Dianae 1385.

Makova Berg 617. 660.
Malachit 242, 306, 307, 512,

559, 721,725,1184,1222.
Malakolith 370, 506, 510.
Maleschauer Bach 76, 83.

Malikovec Teich 1090,
1091.

Malinaberg 628.

Malm 1230, 1234.
Malnitzer Schichten 1307.
Malsching siehe Maltsch.
Malsitzberg 209.
Maltsch 14, 83—85, 188.

Maminha eomata 937,
*943, 959.

Mammut 1457.

Manda 615.

Mandelsteine 821.

Manganerzgange 415.
Manganerze 313, 429, 431,

680, 728.
Mangangranat 768.

Manganit 235, 264.
Manganhaltige Eisen-
mulme 516.

Manganoxyde 284, 294.

Manganschaum 179.

Mannsteine 31, 487, 489,

494, 495.

Marattiopsis dentatalS88.
Marberg 185-187, 193.

March 536.

Marchwasser 214.

Marfiiberg 203.

Mariae Verkundigung-
Grube 252.

Mariahilfberg 259, 276,

355.

Maria Kulm-Berg 31$.

Marienbader Qnellen 290:

Zusammensetznng 291;

. Geschichte 292.
Marienberg 1418, 1420.

1422.

Marienfelsen 27. 464.

Mariengrund 336.

Marienlohwald 258.

Marienqnelle 285, 291,291
Marienrahe 673-

Markaait 1377. 1448.

Marktbusch 1408.-

Marmolith 435. 596.

Marmor 90: rother 103$;

schwarzer 1015 : Slive-

netzer 1041, 1042:

weisser 1028.
Martinswand 1250-

Maruschenstein 523-

Maschenserpentin 273. 274.

Maschkenberg 1232, 123*.

Maschowitzer Bach 93.

Maschwitzer Berg 454.

Maslowitzer Schlacht ti9e.

Mastodon 1428: emjwfr-

dens 1400. 1510.

Matereula siehe Jtfanridfcj.

MatiCna hora 697.

Matzelsbflhel 143.

Matzenstein 1354.

Matzo 142.

Mauthhauser Bach 221-

Manthnerflnss siehe

Lontna.
Mauthwiese 269. 270.281.

283.

Maxdorfer RQcken 461.

1358.
Mayeradinole 837.

Mayranschachtl416: Pro-

fll 1113.

Meeresablagerungen ter-

tiare s. Miocaen.
Megaphtftum Cordai 1092:

Gotdenbergi *1125.

Megerlea loricate ISSf

oblita 1430.

Mehelnik Grosser n. fit

ner 735, 757.

Meischlowitzer Berg 1414

Meissener Gebirge 37.

Melanchym 1398,

Melanerpeton pulektm
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mum 1208 ; pusillum
•1207, 1208.

." Melanit 1442.
• Melanopsis Ihtfouri *1429

;

impressa 1430 j tabulata
. 1430.
Melanterit 1448.

Metaphyr 1214; Alter der
Ergttsse 1216, Structur

• 1216, Eintheilung 1217.
Melaphyrbasalt 984.

Melaphyrdecken 1215.
Melaphyrdurchbrfiche
1215, 1492.

Melechov 114.

Melhutkabach 143, 144.

Melilithbasalt 1414.

Melinitopale 1387.

Melolontha solitaria 1400.

Melonella radiata 1234,
-

»1235.

Melosira arenaria 1385

:

distans 1385; various
1385.

Melzergrund 489.

Membranipora depressa
•1317, 1318.

Menispermophyllum Cela-

kovskyanum 1274, *1293.

Mennige 511.

Hense Hohe 33, 527.

Mensegebirge 522.

Mensch diluvialer 1460.

Menschenschadel diluv.

1459.
Mergelkalkstein 1192,

1194, 1195.

Merista Calypso 1035

:

passer *908, 938, 961,

1035, 1046.

Meristella Circe 1035.
Merlina 28.

Meroxen 1442.

Meschnitzberg 676.

Mesoeeras 936.

Mesolith 981.

Mesositea macrophthalmus
*1383.

Mesozoische Gruppe 9,

1229.

Mesozoiscbe Zeit 1492.

Metamorphose 51, 101,

169, 173, 265, 352, 448,
659, 980.

Metamorphosirungspro-
ducte 104, 168; siehe

, unter den Eingzelbe-
zeicbnungen.

Mettau 28, 531, 1257. .

Mettauthal 522, 1209.

Michelsberger Bach 269,

283, 284.

Michovberg 153.

Mickenhaner Steine 1357.

Mieraster 1313 : brevipo-

rus *1317, 1318: cor

anguinum 1319 : cor te-

studinarium 1316; Mi-
chelini 1320, 1336.

Microbrachia branchiopho-
ru8 1157; mollis 1157;
Pelikani 1156, *1157.

Microlabis Sterribergii

1091.

Microzamia gibba 1497.
Mies siehe Beraurifluss.

Miesit 719.

Mikrohebrait 982.

Miesthal 269.

Mikroklin 326, 465, 768.

Mikroperthite 327.

Mild complexa *935, 959;
insolita 937, 959.

Milchopal 174.

Milchquarz 777.

Milina 818, 819; 826, 848,
876, 877, 968.

Milllaier Berg 1295, 1406,
1419.

Milleschauer 343, 1353,

1407, 1415, 14 1 8, 1421.

Mimoceras ambigena *1059;

compression 1060.

Mimocystiles bohemicus
884, *898.

Mineralneubildungen
1453.

Mineralquellen 1448 ; siehe
Quellen und die betreff.

Orte.

Minette 287, 304, 399
568, 694, 901, 902, 969,

978, 1004.

Minettartiges Ganggestein
208.

Miocaen 1359, 1399; ma-
rines in OstbOhmen 10,

1427 ; in SOdbohmen
1423.

Miroditzer Berg 1352.

MirOschauer Schichten
1161.

Mitra Romeri 1336.

Mitrocystita mitra *868,

870.

Mittagsberg 30, 185, 458,

459, 464.

Mittagstein 464.

Mitteldevon 1048.
•

Mittelgebirge Leitmeritzer
siehe Leitmeritzer. M.

Mittelgebirge sachsisches

41.

Mittelgebirgsschotter

1439; gemeiner 1439;
pyropfohrender 1439.

Mitteigrabgn 452.

Mitteloligocaen 1361, 1390,
1397.

Mittenbrandberg 374.

MittheilungenTschermak's
mineral, u. petrogr. 41,

46, 58. 131. 258, 601,

631, 689, 690, 712, 725,

835, 836, 1217, 1414,

1421, 1427, 1466.
Mlynsky-Bach 1092, 1094.

Mnischeker Bach 646.

Modelwald 187.

Modiola capitata 1329

;

typica 1319.

Modiolopsis 883, 937;
concors 959 : Lrabo-
viensis *872, 909: invo-

luta 959: minuta 909;
plebeia 1034.

Modrak 1038.

Modfaner Schlucht 61*,

653, 706, 889, 890, 966.

Moser 1447.

Mokry-Teich 65.

Moldau 8, 13, 16-18, 20,

28, 52, 59-61, 83-85,
129, 134, 139, 148, 149,

162, 163, 174. 177, 178,

184, 186-190,192-194,
215, 609, 638, 641, 644,

669, 715, 735, 768, 797,

798. 862, 900, 1015, 1018,

1030,1451: Grasigel85,
186,192: Kalte 185, 190,

191 : Warme 186.

Moldaubach 185, 186.

Moldauquelle 185.

Moldauthal 151, 172, 615,

692, 695, 700, 702, 709,

970.

Moldavit 172, 1425.

Molybdaenit 306, 307, 512.

513.
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Moltyf 1087.

Monanthia flexuosa 1399.
Monazit 768.

Monograptus 1026.
Moorboden' 147, 176.
Moore 136. 186, 1448;

siehe a. Tort.
Moorkohle 1360, 1361,

1379, 1397, 1898.
'

Mooswiesen 1447.
Moravia 1116, 1119, 1122
-1124.

Mordhohe 488, 490.

Morhanka 723.
Mosaik Florentiner 1438.
Mramor 903, 913, 951.
Mrskyberg 819.
Mstetfner Thai 1210.
Muchoyberg 457, 480.
Mttckenberg 320, 324, 412,

413, 431, 523.

MttckenbtShl (Berg) 319,
349, 356, 373.

MQckenhflbel 444.

MflckenthQrmchen 324.

Mtthel 184.

Mflhlbach 176.

Mflhlberg 237, 285, 289—
291, 387, 1406.

Mohlbrunn 297.

Mtlhlbuchet 187.

MtthlbUschel 334.

Mtlhlleite 364.

Mtlhlmitzbach 484.
Muhlmitzthal 493,
Mtlhlstein 1357.

Mullerbach-Gross 194.
Mullerberg 585.

Mtlnchberger Gneissmasse
245.

Mumel 484.

Mumelthal 493.

Murchisonia 957, 1034.
Murmelthier 1457, 1458.
Muschelkalk 1231.
Muscovit 367, 768, 1442.
Muscovitgneiss 56, 227,

325, 330, 335, 526.

Mu8ophyllum bilinicum
1387.

Mustela foina 1456.

Mutiella Ringmerensis
1329, *1333.

Muzsky Berg 1255, 1406.
Muiskyrticken 1338.
Myoconcha cretacea 1288.

Myodes lemmus 1456 ; tor-

quatus 1456.
Myoxu* Glis 1456; quer-

einus 1456.

Myrica acutiloba 1385,
1387; hekeaefolia 1396;
lignitutn 1386, 1388,
1401; saUcina 1396.

Myrieanthium amentaeeum
1273.

Myricophylhm serratum
1273, *1279; Zenkeri
1273, *1279.

Myrmecium rotula 1234.
Myrmiea nebulosa 1400.

Myrsine microphylla 1388

;

salicoides 1387.

MyrWs bohmica 1396.

Myiilus 909 ; confraternus
*1022> 1034; eompicuus
*1022, 1034; dongatu
1034; etunens •935,

959
J longior *935, 959;

radiatus 1329, *1333.

Maab 21, 37.

Na Altane 616.
Nadeleisenerz 844.
Nadlerrang 432.
Na Hajkach 922.
Nahofaner Berg 203.
Na Kavanu 1122:
Na koutech 706.

Na Llskach 687.

Naraenregister 1517.
Na oklikach 567.

Na Pakoste 660.

Na Pfskach 990.

Naplaniberg 171, 197.
Na pohodnici 1108.
Napfedi (Bergrttcken) 543.
Na pustinach 1138, 1202.
Na Skalach 673.

Na slatech 709.

Na Smutnem 913, 946,
952.

Na Solech 803, 879, 976.
Na Spravedlnosti 1119.
Nassaberger granitmassir

579.

Naticella 957, 1054.
Natica 957, 1045 ; gregaria

1023: lameUosa *1287

;

millepunctata *1429,

1430; redempta 1430;
Romeri *1287.

Natrolilh 981.
Natschnngthal 384, 1133.

Natnrgraphit 210.

Nautilus AUnae 955 ; aao-

malus 106% *1063; bo-

hemicus 955, *968
; deti-

deratus 955 ; galea 1328

1333; Remsi 1336,

1342; rugate 1314,

1328; Saeheri 955;

Sternbergi 955; tublae-

vigatus 1305. 1309,»L311;

tyranntu 955, *967;

vetusttu 1061.
Navicula fulva 1450; pkoe-

nieentron 1450; viridis

1385.
Na vrchach 183.

Na vrSkach 809, 812.

Nebabauberg 164.

Nebelberg 857.
Neisse 29, 448. 456, 460,

461, 469, 1005, 1361.

Neissethal 447, 461, 4ti •

Nelumbium Ettingshausm
1388.

Nematus eretaceus *1267,

1272.

Neolith 511.

Nephelinbasalt 357, 360,

362, 1405.
Nephelin - Hauynphono-

litbe 1419, 1421.

Nephelinit 1406, 1413.

Nephelinitoide 1405.

Nephelinpikrit 1414.

Nephelinnephrite 1413-

Nephelinnoseanite 14ud
Nephelin - Noseanphono-

lithe 1419.

Nephelinphonolithe 1419,

1421.
Nephelin- Sanidinphono-

lithe 1420.

Nerinea Cottai *1277: lor
giasima 1288; tubHis

*1277.

Nerita dkhotoma 1288 ; jw-

dosocontata 1288: pirto

1430.

Neritina Paehi 1429.

Nerium bilinicum 1388.

Nescharka siehe NelarU-

Nesselberg 324, 1419.

Nesselgraben 454.

Nestergranit 286. 287.

NeStetitzer Berg 656.
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Neudeker Granitmassiv
843, 848, 354, 364, 388.

Nendorfberg 322.
Neuhammerer Thai 373.
Neuhattenfilz 187.
Neumarkter Senke 128.
Neuropteris 1500; acuti-

folia 1099, *1101, 1129.
1131, 1134; angustifolia

. 1129: auriculata 1092,
*1101, 1134, 1208; cor-
date 1181; crenulate
1172: depertitus 1399;
flexuosa 1092, 1103, 1131,
1158, 1170: gigantea
1092, 1099, *110lT 1129,
1144 : heterophylla *11 01,
1129; W«pi5al099: Lo-
shii 1092, 1107, 1131,
1208; tenuifolia 1107,
1200.

Neuwelter Pass 455.
Nezabuditzer Bach 689.
Neiarka 14, 108.
Nickel 312, 429, 516.
Nickelbergbau 310.

Nickelerze 121, 414, 416.

Nictea nivea 1453.'

NiederOslerreich 52, 106,
184.

Niederschlesien 40.
Nigrin 216, 224.
Nileus 868.

Nimmrorguterfels 222.

Niobe 868: discrete 861.
Nitschenberg 323.

NiUschiaampihioxys 1385.

Nodosaria annulate *1313,

1318: obscura *1313;
Zippei *1313, 1318.

Noeggerathia cyclopteroi-

des 1208: foliasa 1092,
*1097, 1123, 1124,1143:
intermedia 1123, 1129;
palmaeformis 1208; pla-
tynervia 1181, 1208; spe-

ctosa *1093, 1123.
Noeggerathienschiefer

1085.

Nonionina Soldanii 1429.

Nosakov 753.

Noseanit 1406.

Noielaea vetusta 1388.

Nothoceras bohemicumlOGl

,

1065.
Noihozoe polens 883.

Notonecta Heydeni "1883.

NoYotnf-HUgel 179.

Nucleolites bohemicus
*1321, 1329.

Nuctda 883: diaper 870,
896 : elongans 1024 : faba
896,909: impressa 1288:
incisa »872, 896: nucle-

us 1430; pectinate 1805,

1318; protensa t-96: se-

milunaris •1297, 1336.

Nuculites 909.
NuCitzer Eisenerzlager

986; Verwerfungen da-
selbst 989.

Nu&itzer Erz 989.

Nucltzer Thai 76.

Nttrschaner FlOtzzug 1147,
1148.

Nusssteine 464.

Nymphaea polyrhiza 1387.

Nyfania trachystoma 1167,
•1193.

Oberfranken 22.

Oberhuron 51.

OberOsterreich 52, 106,

184.

Oberlausitzer Sranit 452.

Oberoligocaen 1364, 1391,

1397.

Obersilur 914.
Oberwald Studeneier 527.

Oblattenschiefer 899.

06oZur820; bohemicus 814,
•819.

Obsidian 172.

Ochsenberg 193.

Ochsenkopf 246.

Ocker 312, 1448.

Oder 440.

Odontochile 7012; auricu-

lata 1044; cristate 1044;
Hausmanni *907, 1043,

1047; Reussi 1043,

•1047, 1061; rugosa
1044, *1047.

Odontopteris 1500; brite-

nica 1099; crassinervia

1208; obtusiloba *1111,

1181, 1186, 1200; Per-
miensis 1172; Beichiana
1099, *1111 ; Schlotheimi

1144, 1158, 1171 : ser-

rate 1208 ; stipitetattOS.

Otcophylla nbesa radobo-
jana *13S3.

Oedschlossberg 1352.
Oelberg 1193, 1205, 1206,

1208, 1214.
Oelsengrund 862.

Oeninger Stufe 1399.

Oetscher 132.

Ogygia 868 ; desiderata

Ohebka siehe Chrudimka.
Okofbach 700.
Okofer Thai 694, 700.

Oleostephanus stephanoidcs
1235.

Olea bohemica 1396 ; Fero-
niae 1387.

Olesnathal 1190, 1191.
OleSnitzer Bach 1210.

Oligocarpia alethopteroides

1124; Gutbier* 1099,

1129; lindsaeoides 1123,

1124; Sternbergii 1123.

Oligocaen 1359.
Oligoklas 57, 61, 63, 74,

75, 189, 184, 192, 194,

206, 237, 270.
Oligoklas Sanidinphono-

lithe 1420.

Olivin-169. 175, 274, 595,

601, 1442.

Olivin-Augitgestein 41,

175, 176.

Olivindiabas 699, 701, 983.

Olivinfels 44, 169.

OliYingesteiii 104.

Oliyin-Omphacitgestein
41.

Olivinserpentin 169, 273,

Olschbach 138, 148, 175,

209. 210.

Omalium 1384.
Oraphacit 169, 170, 271,

367.

Omphyma 938.

Oneopteris Kaunitziana
•1269, 1273; Nettvali

*1269, 1273.

Oophima labyrinthica 1234,

*1235.

Opacit 169.

Opal 101, 106, 170, 172-
174, 249, 275, 430, 1365,
1440.

Opfersteine 463, 464.

Ophicalcit 42, 177. 482,

594. 681
Ophtderpetonllffi; Corvini

1170: granulosum 1166:
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pectinatum 1156, 1170:
vkinum 1170; Ziegleri-

anwn 1156.

Ophidioceras 936; rudens
*922, 987, 955: simplex
987, 955, *964; tener
924, 937, 965.

Opis ChoUensis *1325,1329.
Oppa 37.

Oppelia tenuilobata *J235.
Opuka 1080: Grosse 1085,
1110,1118: KleinelllO.
1113.

Orlovberg 73, 114.

Orocystites Helmhackeri
*897, 898.

Oroeoe 1032; mira 1033.
Orthacanihits Gattungszei-
chen *1163.

Orthacanthus bohemicus
1157, *1171; Kounovien-
sis 1170: pinguis 1170:
plicatus 1170.

Otitis 820, 870, 883:
altera 897 ; ambigua
*908; capitata 897: de-
siderata 828 ; ellipsoide8

897, 909: Ger«»He» 1036:
Grimmi *820, 828; Tio-

norata 897, *908, 909.

938, 961, 1035, 1048:
incola *820; inUrjeeta
1025, 1035: wuius 961:
notata 909: occlwsa
•1033,1036: jwtens 828;
reduce 883, 897. 909:
Roim'noeri 809, 814, *819:

. simiola 1048; soror 828:
Mwfcra 961.

Orttwna 870, 883; caca
883.

Orthoceras ambigena 954;
annu/aturo *931, 936,

953. 1054, 1060; arundo
•1031, 1000: Bacchus
*1031,1044; bifrons 954,

1023: 6isi</«atMin *885,

896; bohemicum *920,

953: Jonum *865, 870,
885; Branikense 1044:
6u6o *1068: capillosum

1034, 1068; cauliforme

1068 ; con/ertissimum
1008; confertum 1068;
cutter 954, 1023: deci-

?iens 954. *963 ; decorum
023; degener "1031,

1044; disruption 907;
docens *954; dufce *931,

936,964,1023,1060; elec-

tum 954; eauisetum 1054,

1060, 1068; expectant
870, *885, 907; fractum
*865, 883, 896; gratio-

sum 907 ; Hornesi 954

;

incisum 1054; in/«ncii-

bulum 954. *963; Midas
1044; migrans 1060

;

mundum 954; mvtabile
954, *963; m<c>ax 1044;
oblitum 954 ; ooscurum
907; occultim 870; gpi-
mum 1068; originate
•931, 936, 964, 1023;
Peleus 1023; pleuroto-
mum *920, 954; potens
*920, 954 ; pseudocaJaTOi-
teuw 1023, 1031, 1034;
pukhrum *1031, 1034,
1054 ;r«dua; 1060, *1061;

remwatum *1031, 1044,

1054, 1068; retusum
*1031, 1044. 1008; re-

vertens *108l, 1064, 1068;

set>ertwn 954 ; socium
*920, 964; sodaZe *805,

870,896,907; Sternbergi

954, *959; striatopun-
ctatum 954 ; styioiaeum
954, 1023; subannuiare
*931, 953, 1023, 1034;
timidum 954 ; truncatum
954. •

Ortftocosta microscopica
1156.

Orthoklas 42, 44, 57, 72,

75, 89, 113. 139, 142,

164, 174, 183, 190, 192,

205. 206, 264, 284, 804,

343, 370, 463, 566. 588,

767, 1414; Zwillinge61,
202, 290, 466.

Orthoklasmelaphyr augit-

reicb 1220; augitarm
1221; augitfrei 1221.

Orthonota 957.

Orthonychia elegans 937,
•944.

Orthotheca intermedia
1024.

Ortspegister 1624.

Oryctoblattina Arndti
1156.

Osmeroides 1314: Lacesi-

ensis 1805, 1328, *13W.
Osser 19. 21, 128. 137. 138,

147, 158-160, 104 165,

201, 621 ; baierischer

160.

Osserbach 159.
Ossersug 132.

Ostrea carinata 1288; Cyr-

nusi 1429; dilmiaxa.

1271, *1285, 1329; Gin-

gensis 1430; gryphoidtt

1430; Hipopoditm 1306,

1318, 1325: Meriani

1429; plicaiula *1429,

1430; ^oKe»*1430;«ew-
plana *1299, 1318, 1329.

Ostrower Bach 79.

Ostrower Thai 87. 115.

Ostruina (Bach) 151, 179,

200, 201, 216, 217.

Ostrf 804, 811, 818. 825,

847, 862, 876.

Otava 18, 20, 61, 64. 66.

81,85, 90,101,110,129.

130, 133—136, 151. 153.

154, 165, 179, 180, 182,

201, 202, 211, 213-215,
743, 760-.

Otavathal 62, 56.

Otiorhynchites constant

•1267, 1272.

Otodus appendicvlatus
•1281, 1291, 1305.1318;

rudis *12S1; semiplita-

tus *1281.
Ottau siehe Otava.

Ottenberg 1246.

Ottrelit 559.

Ottrelitschiefer 659, 1003.

Oudraier Revier 768.

Oupofbach 699.

Ouvaler Kamm 889.

Ouzkfzeche 828.

Ovibos mosehatus 1457.

Oxyrhina angvstidens

•1313 ; Mantelli '1281.

1291, 1305, 1318.

Pachydiscus peramfiv

1305, 1309. *1311, 13«

—1315, 1318, 1328.

Pacov4 hora 92, 93, 10.

Pafiick? Berg 616.

Padloschiner Plateau 135

Padrtbach 973.

Digitized byGoogle



Sachregister. 1691

Palaeaneilo 909.

Palaemon exul 1384.

Palaeobatrachus bohemicus
•1382; diluvianus Var.
externa 1383: Goldfussi
•1382; Laubei 1382;
Luedeckei 1383: sp. 1383.

Palaeomeryx mtdius 1 381

;

Seheuchteri 1381.

Palaeoniscus angustatus
1200; caudatw 1200;
efeietws 1170; Kabiikae
1200; J«pi<?nrtw 1200,
1208 ; Itm'dua 1200

:

obliquus 1200 ; .Kctust

1200 ; Rohani 1200,
•1207; settljrfiw 1157;
Vratislavensw 1200,
•1207, 1208; sp. 1170.

Palaeontographica 43,

1381, 1382.

Palaeosiren Beinertii
1208.

Palaeostachya elongata

1092, *1117.

Palaeozoische Gruppe 7,

788.
Palaeozoische Zeit 1470.

Palaranea borassifoliae

1091.

Palclf 800.

Paling enia FeistmanUli
1122.

Palmaeites Didymoaolen
1396 perfossus 1396.

Palmberg 1410.

Paludina Frauenfeldi
1430.

Pampfer Berg 168.

Panenka 937 ; amoena
1024: barbnra 1061;
bohemiea 943, 959, 1061

;

eonfidens 1061 ; discreta

1024 ; expansa 1024

;

fidelis 959 ; gyrans *925,

959; AumiK* *948, 959;
inaegualis 1061 ; infi-

delis 1045 : Zon^ior 1062

:

lugens *1046, 1062 ; nor-

malis *1046, 1062; pa-
cifica 1062; subaequalis

•1046, 1062 ; TVtinetuia

1045 : vulgaris 1062.

Pankrazgruben 1149.

Pannaberg 1354.

Panopaea gurgitis *1289,

13W.

Panska hora 912, 1052,

107L
PanMte 957: minor 1062;

regent 959.

Panzer 168—160.
Panznerhttgel 1408, 1409.

Paracardium harmonicum
*943, 959 -.myrmex 1045;
iwttir 959.

Parachlorit 170. «

Paraclytia nephropiea
•1305, 1806.

Paracyaihus velatus 1429.

Paraeyclas 967.

Paradoxidenschiefer lb
631, 809, 854.

Paradoxides 812, 814,

1477; ftoAemicws 812,

*813;«p»rto*itt812,*813.
Parisauberg 693.

Pass Aigen-Unter- Wul-
dauer 189.

Passerkamm 442, 443.

Paschkopole 1353, .1379,

1403-1405, 1407.

PateUa 907.

Pater siehe Pantdta.
Paterula 870.

PaudMmberg 673.

PauMv Kopec 534.

Pavetta borealis 1388.

Pavlover Teich 102.

Pechanhtlgel 1404. '

Pechstein 275.

Pecnej 616.

Pecopteris aequalis 1184;

arborescent 1099, 1107,
•1111, 1129, 1144, 1158,

1171, 1175, 1182, 1186,

1200, 1208 ; Bredovii
1144, 1175 ; dentatus
1092, 1099, 1103, 1107,

1123, 1129, 1131, 1158,

1171, 1175, 1186, 1208;
Miltoni 1092, 1099, 1129,

1131, 1144, 1158, 1171,

1175; mueronatus 1092

;

oreopteridis 1131, 1134,

1171, 1200, 1208 ; Schlot-

heimi 1208 : unitus 1144

;

Wolfii 1172.

Pecten acuminatus 1288;

a equicostatus 1288; asper
•1271, 1288: eurvatus
*1289, 1306, 1329: de-

wis*w« 1234; Bujardinii
•1289,1310,1318; laevis

1329; Nilssoni *1289,

1318, 1329: pulchellus
•1289, 1306: pumillus
1234 ; sartneniitius 1430;
subtextorius 1236.

Pectwnculus 2#ns *1287,

1305, 1810 ; ventrosus
1288.

Pegmatit 44, 71, 96—99,
127, 184, 200, 236, 251,

268, 284, 296, 296, 378,

570, 694, 737, 738, 767,

765, 767, 768, 777.

.

Pegmatitgange 102, 109,

205, 217, 236, 693.

Peindlberg 319, 374, 404.
Pejrny Velke 616, 627.
Peliny 1255, 1256.

Pelliculites 1036.
Pennin 197.

Pentameruscoronatus'93S ;

galeatus *1038, 1036;
globulosus 961 ; lingui-

ferus *908, 961, 1026,
1036, 1048; modestut
938 ; optatus 1036 ; pro-
xtTO«s961 ; Sieberi *1027,

1036; solus 1062: strix

1033, 1036. 1048; Te-
tinensis 1048.

Perca lepidota 1383; ura-
sohista 1383.

Perdix saxatilis 1453.

Periklin 249, 367.

Peridotit 44. 1439.
Perisphinctes biplex ro-
tundus 1234, *1235 -.

convolutus impressae
1234; Ernest* 1234 ;in-
conditus 1234 ; involutus
1234.

Perlsberger Revier 260.
Perm siehe Postcarbon.

Perna cretacea 1306, 1310;
sub8patulata 1322.

Feronela cylindrica 1234

;

radiciformis 1234.
Persea speeiosa 1386.
Persoonia Daphnes 1400.
Pemtzer Pllanzenreste

1272.

Penitzer Schichten 1259.
Petalophora striata 1329.
Petersbrttnnelthal 699.

Petraia 938, 1036, 1048.
Petschauer Walder 269.
Petzberg 1357, 1409.
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Pfaffengrtlner Berg 356. I

Pfahl 231 : Bohmischer
231. 241, 248, 605, 618,

661, 684, 686.

Pfarrbusch 1363.
Pfarrwlese 1421.
Pfefferbtlhl 223.

Pferdestall 1249.
Pflugerhaide 272—274.
Phacops Boecki 1032 ; bre-

viceps 1032 ; Bronni 1044,
*1047; bulliceps 956;
cephalotes 1044, *1047

;

fecundua Var. communis
956, *959; Var. degener
1044; Var. major 1032,

1061 ; Var. superstes
1049, 1053, 1068; Glo-
ckeri 956 ; miser 1021

;

Sttrribergi 1044, *1047

;

trapeziceps 956.

Pharmakosiderit 768.

Phasbanocaris pugio 1033.

Pheiaologeton bohemicus
1400.

Phillipsia 906; parabola
906.

Phillipsit 1414.

Phlogopit 67, 98, 385.

Phoenieites ana ustifalius

1396; salicifotius 1396.

Pholadomya acuminata
1236; aequivalvis *1289,

1321, 1342: nodulifera
1319, 1322, *1333; per-
longa 1342.

Phonolith277, 1417: Alter
1417"; Eintheiluhg 1419.

Phonolitbkuppen 441,

1250.
Phonolithtuff 342.

Phragmoceras 936; Bro-
deripi *955, 1060 : calli-

stoma *924, 937, *H65

;

comes 1060; devonicans
•1057, 1060 : imbricatuni
955 : perversum 955.
*957

; princeps 1061

:

auicatum *954, 955.

Phryganaea micacea *1267,
1272.

Phyllit 47. 49-51. 60. 65,

79, 85, 86, 164. 16b, 18",

223. 225, 226, 230, 238,
243, 244, 246, 247, 252,

. 253, 259, 262, 266, 268,
269, 272, 275, 277, 280,

285, 311, 339. 341, 342,
344, 346. 348, 431, 445,
447, 452. 475, 476, 500,
519, 531, 545. 555,590,
629, 720, 739; dach-
schieferartiger238; grfl-

ner 627 ; Konstadter 349

:

metamorphosirter siehe

Contact.
Phyllitbreccie 581.

Phyllitgneiss 50, 69, 71,

88, 96, 98, 1*5.

Phyllitinseln 15, 607, 616;
Erze 724.

Phyllitische Gesteine 84,

$6, 97.

Phyllolepis 1157, 1170.

Phymosoma s. Cyphosoma.
Pjcbce 799.

Picotit 175. 696.

Plhler 1413.

Pikrit 101.

Pikrolith 103. 174, 685.
Pikrasmin 435.

Pilnikauer Thai 1189.

Pimelea oeningensis 1387.

Pinacites emaciattu *1059:

Jugleri *1059, 1060.

Pingen 116, 118, 120-122,
125, 211, 212, 216, 217,
253, 308, 310, 710, 711,

713.

Pinit '384.

Pinites rigios 1400.

Pinitoid 784, 786
Pinna 957 ; decussata 1329.

Pinnularia viridis 1450,

Pintu longissima *1265,

1273; ornata 1385; ovi-

formis 1387, 1396: pro-
iopicea *1265. 1273

;

Quenstedti n265. 1273

;

rigios 1387 : Saturni
1388 ; sulcata *1265

,

1307.

Pisek (Berg) 801.

Piskovy vrch .802.

Pisonia lancifolia 1397.

1399
Pistazi't 57, 180, 228, 270,

284, 435, 481, 505, 507,

627, 628
Pistazitgranit 284.

Pistazitschiefer 284.

Placoparia 868 ; Zippei
•865. 866, 869.

Plfinerkalk 1313.

Planermergel von Kystra

1312.
Planerplateau 25.

Planersandstein 1291
Plagioklas 44, 58, 76, 89,

175, 197, 199, 206, 250,

264, 271, 274, 304, 378,

466, 468.
Plagioklasmelaphyre nnd

zw. augitreiche 1216,

1218, 1219: angitarme

1218,1219,1221; angH-

freie 1220.

Planera Ungeri 1386,1388,

1401.

Planlohwald 225, 237.

Planorbit applamttiu 140ft

declivis 1384, 1394; de-

cussata 1384; kitpidut

1453 ; solidus 1371, 1SS4,

•1386, 1394, 1400.

Planorbulima polygrapka
•1313.

Plansker 139. 141. 143,

144, 168, 172, 175. 176,

196. 218,
Planskerbach 217.

Plansker Gebirge 133,138,

141, 143, 148, 149, 16&

163, 166, 196, 197.

Plansker Wald 19, 43,

132, 133.

Planar (Berg) 492, 486,

1189.

Platanus aceroidts .1396;

laevis 1273, stemiiat-

folia 1396.

Plateau des Georgsbergw

1245; von Falgendorf

1190; von Penitz 1245;

von Soor 1189.

Plattelkohle 1144, 1146,

1148, 1154, 1155.

Plattenberg 31, 221, 246,

320, 353, 357, 376, 487,

612, 622.

Plattenbildung 105, 142.

Plattener Moor 345.

Plattengneiss 329.

Plattenhausenberg 185,

187, 193.

Plattenhausenfilz 187.

Plattenkalk 1016.

Plalyacanthus 1170.

Platyostoma natieMtt

1023.
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Plechafi (Berg) 826, 832,

848, 878.

Plata quaesita 1400.

Pleonast 175, 624, 1359.

Pleschenberg 133, 197.

Pleschowitzer Schlucht
168.

Plesiosaurus 1496.
PleSivec (Berg) 16, 798,

803, 804, 811, 817, 832,

861, 863, 875, 876, 879,

880, 912, 929, 950, 969,
1071.

Plessberg 320.

Pleuraoanthus Gattungs-
zeichen *1163. •"

Pleuracanthus 1157, 1200,
1208.

' Pleurotomaria 896, 907,

957, 1034 1045, 1061;
carinata 937, *944 ; len-

ticularis *1029; linearis

•1317, 1318, »1333: se-

riatogranulata *1287,

1305, 1310.

Pleurostomd baculitorum
1336: bbhemicum *1275,

1318: linearis 1329:
scyphus *1275.

Plissenberg 1358.

Plocoscyphia labyrinthica

1318, 1329.

Plockenstein 8, 19, 132,
147, 185, 187, 190, 198.

Plockensteingranit 187,

189, 191, 194, 195, 199,
200, 202, 236, 737.

PlOckensteiner See 190.

Ploschener Berg 1407.

Plumulites 907: delica-

tulus *919, 957 ; discre-

te 957 : foliculum 883

:

fraternus *869, 896;
minimus 936 ; squama-
tula 936.

Plutonia cretacea 1273.

Poacites bilinicus 1387

;

eaespitosus 1401 : pseu-
dontgra 1401 ; rigidus

1401.

PodCepitzer Berg 617.

Podhorn 1352, 1413.

Podjahodnitzer Berg 580.

Podoerates Dulmensis
1342.

Podogonium hirsutum

1387 ; Enori *1389,

1397, 1399.

Podoiamites laneeolatus
1273.

Polen-Berg 99.

Polenkabach 665.

Politzer Wa.nde 27, 1256.
Polirschiefer siehe Diato-

maceenschiefer.
Pollerberg 236.

Pollieipes glaber 1306,
.1318, 1336. 1342.

Pollinkenberg 1413.
Polterer 1451. •

Polyanit 430.

Polystomella crispa 1429.

Polzen 28, 1338.
PolzenthaI443, 1332, 1354.

Pomatia Rubeschi 1384.

Populus balsamoides Var.

minor 1388, *1395 ; la-

tior 1388 : Leuce 1396 ;

mutabilis 1385, 1387,
•1395, 1396.

Poppenberg 1355, 1357,

1408.

Porierpeton nitens 1170.

Porites incrustans 1429;
Michelini 1288.

Porphyr 44, 51, 199, 201,

206, 284 304, 339, 340,

356, 362, 376, 378, 380,
410,446, 579, 601,643,
694, 769, 976, 1136,

1142, 1212.
Porphyreruptionen 1492.

Porphyrgange 339, 383,

640.

Porphyrgebirge Braunauer
29,1201,1203,1213; Te-
plitzer 323.

Porphyrgranit 192, 199 —
201, 204, 296, 298,762;
aphanitisch 208.

Porpbyrgrundwasser 395.

Porphyrit 703.

Porphyroid 50, 553.

Porphvrtuff 580, 1136.

Porzellanerde s. Kaolin.
Porzellanjaspis 1376.

Posidonomya consanguis
•1046, 1068.

Postberg 185.

Postcarbon 8, 33, 52, 254,

496, 640, 744, 1074, 1080,

1144; im Eisengebirge

1186; im Erzgebjrge

Il78;auf d. Stidseite d.

Riesengeb. 1188; aufd.
Ostseite d. Riesengeb.
1 20 J ; Parallelisirung

1206; a. d. Ostgrenze
Bohraens 1187; bei
Schwarz Kosteletz und
Bohm. Brod 1 183 ; in

Sttdbohmen 1 1 79 ; in

WestbOhmen 1148; La-
gerungsverh. 1175 : zwi-
schen Wittingan und
BOhm. Brod 1181. All-

gem. Gliederung 1147

:

Uebersicht 1211.

Pvtamogeton geniculates
1387; Poacites 1396.

Pottensteiner Berge 544,
1270.

Potterberg 445.

Pottiner Berg 665.

Prachinberg 154, 181.

Prachover Felsen 27, 28,
1255, 1338, 1457, 1461.

Praecarbon 8, 1074, 1142.

Praecardium bohemicum
960; fidens *94b, 960;
Halli *960: moderatum
935, 960 ; ptimulum *960.

Praelima 957; gracilis 1062;

robusta 1062.

Praelucina 957 ; ancilla
1024- ; communis 960,
1024 : soror 960, 1024.

Praeosirea 957.

Praha 800, 973.

Prasslesberg 1352.
Prebischthor 1249, 1324.

Prebnit 981.

Preiselberg 386, 387, 410,

411.

PressbUhl 319, 355.

Pressnitzer Thai 33a—335.

Priesener Schichten 1330.
Primitia debilis 1033 : mo-

desta 1033 ; monas 1044

:

perforata 896: prundla
*869, 870, 907 ; socialis

1033.

Principalekkuppe 1215.

Priodonzone 934.

Proetus 868, 1021: Ar-
chiaci 956 : loliemicus
•1023,. 1032: comatus

•' 1061 ; eomplanatus 1032

:

decorus *941, 956 : hete-

roclyius 1021 : lepidus
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1021, *1023,*1041, 1044;
Lovtni 1044 : micropygus
1021: neglectus 1032,
1041; orbitatus 1032;
seulptus*\0ii : superstes
•1044, 1053, 1068; tuber-
eulatus 1032.

Prokopihohle St. 1445,

1461.

Prokopitbal 17, 910, 951,

1029, 1030, 1053, 1060.

Pronaiditea carbonarius
•1122.

Proruber Berge 525, 544.

Proteocystites flavus *1025,

1036.

Protoeardium hillanum
*1297.

Protogin 78, 472,496,498,
507.

Protogingesteine 444, 450,
470.

Protogingranit 44, 107.

Protolepidodendron Du-
slianum 1068.

Protomyia bohemica 1400.

Protopelobates gracilis

1383.

Proustit 126.

Provazec 801, 876.
Pfestavlker Schlucht 707.
Pfeyysln 28, 1254, 1255.
Pflbramer Bergzug 799,

807 ; Erzgange 835,

839; 6ruben840; Mine-
rale 842; Profll 841;
Scbiefer 631.

Pffchover Kuppe 1413.

Pfidoli 928, 949, 969. 973,
1015, 1018, 1026. 1041.

PfikoCov HUgel 1087.

Psaronien 1201.

Psaronius asterolithus

1200; bohemicus 1200;
Cotta» 1172, *1189:fla»-
dingeri 1200 : helmin-
tholithus 1200 ; inex-
spectatus 1172; infarc-
ts 1189 1200; radia-
tus 1200; scolecolithus

1200.

Pseudochiastolithschiefer

994, 995.

Pseudomorphosen 271,
273, 274, 516.

Psilomelan 226, 235, 290,
430, 510. 581. 819.

Psilomelandendrite 594.

PteCberg 617, 628.

Pterinea *949

Pteris Albertini 1273 ; cre-

natol396: frigida 1273;
oeningensis 1400.

Pteroearis bohemica 883
Pterodactylus 1496.

Pteronitella 957.

Pterotheca bohemica 960.

Pterygotus bohemicus *919,

.957; cyrtochela 936;
expectatus 1044; nobilis

957. •

Ptinberg 672, 722.

Ptiorhynchus 1384.

Ptychoearis 1032.

Ptychodus latissimus *1281

1318 ; mammilaris 1305.

Ptychoptera deleta 1400.

PuCankaberg 181.

Puella siehe Panenka.
Pttrglitzer Waldgebirge

614.

Pttrglitz-Rokytzaner Por-
phyrmassiv 640.

Pflrglitz - Zbirover Berg-
rOcken 977.

Pupa t»irt«al384,*1386;
muscorum 1453 ; turgida
1384, *1386.

Purberg 360, 1351, 1352,

1365, 1366, 1406; Klei-

ner 1362, 1378.

PurkynS's Auge 93.

Putzenwacke 1411.

Pycnodus 1314.

Pyrargyrit siehe Rothgil-

tigerz.

Pyrina Des Moulinsi 1288.

Pyrit 48. 50. 90, 91, 95,

179, 184, 239, 249, 270.

284, 312, 343, 433, 512,

514, 531, 540, 563, 571,

581, 582, 595, 602, 619,

627, 656, 684, 689, 712,

717, 720, 721, 725, 728,

729. 767, 779, 781, 783.

784, 786, 787, 828, 840,

852, 884. 916, 1001, 1146,

1151, 1165, 1414, 1440,

1442.

Pyrocystites pirum *868,

870.

Pyrolusit 264, 430, 516,

728, 779. 819.

Pyromorphit 511, 512,717,

720.

Pyrop 169,170,1379,1438.

1439.
Pyropensande 1315. Siehe

auch 1439 ff. Begleit-

minerale darin 1442

;

Kreidepetrefacten 1441.

Pyropgewinnung 1441.

Pyrophyllit 580. 581
Pyrophyllitschiefer 582.

Pyropissit 1398.

Pvroretin 1416.

Pyrostibit 786.
Pyroxen 175. 366. 367.

369, 565, 774. 1442.

Pyroxen - Amphibolschie-

fer gebandert 271.

Pyroxengrannlit 142.

Pyrrhotin 587, 602.

Pyrus Euphemei 1 387.

'•1395.

Otaadersandstein 354.

Qualisch-Radoweoier
Flotzzug 1141.

Quarksteine 494.

Quartarsystem 10, 1434,

Quarz 42 44, 48, 49.

61, 63, 65-67. 71, 88.

89, 103, 116. 118. 130.

122, 126, 140, 145. 151.

152, 170, 177, 179, 181,

191, 205, 206, 212, 217.

226, 239, 243, 248, 249.

264, 267, 270, 284. 306,

307, 312, 370, 379, 412,

529, 566,712,715,717-
720, 725, 728, 729, 778,

779, 782, 786. 819, 839,

840, 844, 981, 14*2;

blauer 192, 443: goW-

haltiger 117; grfiner

109.

Quarzbrockenfels 284. 286,

370.

Quarzdiorit 400, 701.

Quarzdrusen 68, 98. 885.

Quarzfels 43. 80,150, &
226, 228, 284, 446,1 K.

Quarzgange 102, 110. 13.

146, 317, 223, 228, 31.

242, 252, 253, 864, SO.

285, 286, 306. 308, 11.

429, 430. 515, 659, 61.

662.
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Quarzglimmerporphyrit
206.

Qnarzglimmerschiefer 529.
Quarzgrauwackenstufe 1 c

815.
Quarzhornfels 653.

Quarzite 7, 64, 70, 71,73,
88, 155, 157, 212, 452,

498, 559, 628, 654, 656,

660, 681, 682, 767, 777,

1104, 1394.

Quarzitschiefer 48, 50,

68-71, 159, 161, 165,

179, 195, 225, 228, 234,

235, 239, 247, 248, 264,

453, 480, 504,627, 660.

Quarzitstufe 2 b, 870, 1002.'

Quarzkugeln 142.

Quarzkrystalle 98, 146,

196, 224, 234, 671, 777,
782.

Qnarzlager 68, 155.

Quarzlinsen 100.

Quarznester 182.

Quarzphyllit 49, 50.

Quarzporphyr45, 192,201,

206, 381, 387, 411, 601,
702, 977, 1214.

Qtiarzporphyrtuff 560.

Qnarzsandstein 899, 1390.

Quarzschiefer 348—350.
Qnecksilber 252, 852.

Queisfluss 456.

Quojsthal 461.

Quellen Biliner XVII. :

Franzensbader 1400

;

Giesshilbler314: Johan-
nisbader 450 ; Karlsba-
der 297 ; KOnigswarter
313; Liebwerdaer 483;
Marienbader 290; Te-
plitzer389; in der Soss
1450 ; Wartenberger
1335.

Quellenkatastrophen Os-
segg-Teplitzer 392. 1377;
Erklarung von Marisch-
ler 397, Stelzner 395,
Stur 395, Waagen 396.

Quellenlage in Karlsbad
. 300, 301.

Quellentheorie 256.

Quercus apocynophyllum
1396 ; Charpentieri 1396

;

cWorojphylla 1386, 1396

;

erasstcaulis 1387. *1395

:

elaena 1396, 1401 : fur-

einervis 1385, 1396

:

Gmelini 1388; Hteri
1388, *1395; lonehitis

1396; mediterranea 1386

;

pseitdoalnus 1387; sclero-

phyllina 1401 : Weberi
1396; westfalica *1279,

1342.

Rabenberg 223.

Rabengebirge 31, 1142,

1201, 1213.
Rabenstein 27.

Rabneiberg 1654.
Rachel (Berg) 19, 133, 159,

185, 187.

Rachelwald 185, 187.

Rafi (Berg) 803, 816, 826,

848, 863, 878, 985.

Racgebirge 803, 976, 977.

Rafiitzer Knppfe 697
Raeover Berg 199.

Radbusa (Radbuza) 18,

221, 222, 232, 623, 624,

635, 636, 686.

Radeletein 1353.
Radina 673, 741.

Radioliten 1284.

JRadiolites German 1289;
Haueri 1289; saxoniae
1289.

Radiolithporphyr 382, 387,

700.

Radiophyr 702.

Radischer Berg 1413.

Radliker Zug 714.

Radlitzberg 612.

Radniteer Bach 635.

Radnitzer obere' Fl6tz-

gruppe 1085, 1098, 1104,

1106, 1110, 1119, 1126,

1130, 1132, 1134.

Radnitzer untere Flotz-

gruppe 1084, 1094, 1101,

1116, 1126.

Radnitzer Schichten 1161.

Radobvl 1331, 1354, 1405,

1408.

Radotiner Bach 910, 949,

969.

Radotiner Thai 17, 1019,

1026, 1041. 1052, 1056,

1058, 1070.

Radowenzer FlOtzzug
1204.

Radowenzer Schichten
1141.

Rakonitzer Bach 18, 689.

Eakovnicia antiqua 1122.
Rambousek 88.

Rammelsberg 320.

Rana Luschittiana 1382.

Rannaier Berg 1295, 1303.

Eangifer tarandus 1454,

1456, 1457, 1461.

Ranskoer Dioritmasse 574.

Ranskoer Waldkuppe 596.

Rantscher 137. 158, 161,
164.

Rapa cancellatm 1310;
costota 1342.

Raseneisenerz 1448.

Raspenauer Kalkberg 42.

RastritesIArmei *915, 934:
peregrinus 934.

Ratinka 930.
Ratschiner Wald 585.

Raubban 121, 123.

Raubschloss 324, 387,1357.
Rauchberg 446.

Rauchtopas 777.

Raudneyberg 1367.

Rauscbengrund 323, 339,

377.
Rauscherbach 276.

Receirte Bildnngen 1453.

Redonia bohemica 870,
*872.

Regenbach 158, 159, 195.

Regina siehe Krdlovna.
Regio Fucoidarum 631.

Rehberg 194, 195, 212,

612, 622, 661, 1412. 1413.

Rehhorn 30, 31, 487, 493.

Rehhorngebirge 500, 1142.

Rehknokwald 258.

Reichenbacher Gebirge
519.

Reichenberger Thai 441.

Reichengebirge 346, 357,

434.
Reichensteiner Gebirge 32.

Reichsanstalt k. k. geolo-

gische 1, 39. 52. 53, 56,

130, 257, 317, 629.

Reiftrager 30, 485, 488,

494.

Reinekia Balderus 1235.

Reinerz-Glatzer Plateau
1288.

Reischberg 322, 334, 400.

Reischberggneiss 334.

Digitized byGoogle



1596 Sachregister.

Reischelberg 185.

Reiterkoppe 623. 526, 533.

Remopleuridea 906. 1477:
radians *905. 906.

Reiopora 1036 ; nobilis

1037.
Retiolitea Geinitzianua

•916, 936.

Jletsta bohemica 961 ; de-

curio 1048 ; melonica
»1033, 1036.

Reussengang 125.

Reussin 1448.

Rhabdocarpua 1209.

Rhacopttris elegant *1093.

1099, 1129, 1143, 1168,
1170; Reussi 1099. •

Rhamnus Eridani 1396;
Gaudini 1388 : Eeeri
1387; inaequalis 1388;
orbifera 1388; rectiner-

vis 1396 ; Reussi 1396 ;

Rossmassleri 1396.

JJhinocero* 1881 ; Jeptor-

iWntis 1454, 1457 ; Uchor-
hinus 1454, 1456, 1457.

Rhodonit 42, 566.

Rhombifera bohemica *897,

898 ; tm'ra 961.

M«s atom'a *1339, 1342

;

Meriani 1388; Pyrrhae
1388.

Rhynchonella 870, 883:
.dsttm'ana 1234: bar-

bara 1025 : Cuvieri *1325,

1329, 1442; dimidiata
1288; flwirtci *1024,

1036: Minerva *908,

938,961:jiwfat)tcol234;
JVtofte *908, 938, 960,

961; nympha 961 * 1024,

1036, J 048: plicatilis

1290, 1318,*1320. 1321:
prwicep*96l,*1024,1026,
1036, 1048, Var. jejuna
•1024 ; tarda 961 ; Wil-
soni 1036.

Rhynchonellenquader
1320.

Rhynchonellenschichten
1313.

Ribeiria 896.

Richard-Gang 118.

Richtersgrund 642.

Richterwasser 496.

Ricnodon Copei 1166; di-

apersus 1156; trachy-
lepia 1156.

Riedersberg 246.

Riesenberg 612, 622, 661,
686, 694.

Riesengeblrge 6, 9, 29. 37,

39, 44,50,214,455,484;
Lagerung 501 ; Ober-
flache 486.

Riesengebirgsgletscher
1436.

Riesengebirgsschotter
1437.

Riesengrund 340, 488, 606,
613. *

Riesenquelle 1376.

Riesenzeche 513.

Riffkorallen 1027-
Rindersberg 251.

Ringelkoppe 29, 1203,

1258.

Riaaoa angulata 1430

;

inflata J 430: Reussi
1336.

Robulina ealear 1429.

Rochberg 86.

Rodabach 270-272, 278,

295.

RodlinghOhe 359, 360.

Rohl 360.

Rosselberg457, 1358, 1373.
Rothel 1163.

Rohatetzer Hohe 1315.
Rohlaubach 372.

Rohlanthal 319, 873.

Rohrbachthal 253.

Roketnitzer Bach 646, 650,

874.

Rokytkabach siehe Ro-
ketznitzer Bach.

Rollberg 1253, 1357, 1408.

Ronberg 1334, 1355, 1406.

Ronsberg 720.

Roseberg 504.

Rosenberg 30, 1857.

Rosenquarz 767.

Rosenstein 1410.

Rostellaria Parleinsoni

1288; Reutsi 1805.

Rossaubach 167.

Rossberg 190, 659.

Rossitzer Schichten 1161.

Rotalia cryptomphala
1429.

Rotella 1045.

Rothauthal 319, 344, 348.

Rotheisenerz 284, 285.

370,436.845: oolithisth

846.

Rotheisenstein 218. $>*,

290, 318, 367, 515, 5*1,

729, 1424 ; oolithiseh

824, 850.
Rotheisensteingange 415.

Rothenberg 69a
Rothenhabelberg 323, 3J7.

Rother Bach 222, S3.

826. 877, 973, 1167-

1169, 1178.

Rother Berg 623. 700,

738.^851, 861,866,141:.
1419.

Rothgiltigerz 120. IS.

217, 310.

Rothliegendes 30, 31,*&
446, 447. 500, 527, 5S,

536, 537, 1161; siehe

Postcarbon.
RothlOwer Fundgrube 711

718.

Roudny 985.

Rovinagang 12%
RovnehOhe 1354.

Rubin 216, 1358.

Rudelsdorfer Moore ST.

Rndistenconglomerat
1284.

Rudolfstein 27.

Ruhberg 242.
Ruhestatte Groase 274.

Rumburggranit 443. 4C5,

471.

Rumburg - Hainspicher

Gebirge 440, 443.
Rummelbach 364.

Rumpal 803.
Runenburg 448.

Russkamme 1377. 1380.

Russschwielen 1377.

Ruthengeher 212.

Rutil 58. 145. SUN Si.

270, 271. 327, 338. »*,

866, 1452.

Rflzek 801.

RuiiCkova rokle 10c

1058.

ftasak siehe Grflnsand.

ftekateich 603.

Rlcaner Bach 646.

Rip siehe Georgsbery.
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Saarbrtkckener Schicbten
1142.

Saarer Gebirge 33, 34, 39.

556, 557, 562, 563, 584:
Lagerung 592 : Ober-
flache 586; Profil 593.

Saazer Schichten 1362,

1S63, 1369, 1370, 1378.

Sabal Lamanonis 1388.

Sabenberg 1409.

Saberlohwald 268.

Sacberberg 511.

Sacbregister 1562.

Sachsen 23, 27, 28, 37,

245, 247, 248, 254, 315,

332, 333, 377.

Sachsengrund 352.

Sadrak 1327.

Sachsische Schweiz siehe

Schweiz.
Sauerlinge 253, 292, 813,

1448.

Saugethiere diluviale 1454.

Saulenbasalt 1404.

Sagenopteris 1491, 1500;
teniaefolia 1208; varia-

bilis 1273.

Saidschkzer Wasser 1378.

Salamandra latieevs 1383.

SalesiushUhe 1362, 1363,

1373.

Salix 1426 : acinervia 1396

;

acutissima 1386: angu-
sta 1388: elongata 1396

;

varians 1387.

Sallerberg 179.

Salmtbal 319, 320.

Salnauer Gebirge 193.

Salonkohle 1364.

Saltus Bireanus 20.

Salvinia JRtussi 1387.

Salzberg siehe Schlaner
Berg.

Sanct (St.) inZusammen-
setzungen siehe das
Hauptwort.

Sand tertiarer 1424 ; quar-
tarer 1450.

Sandberg 139. 142, 388.

1277, 1279.

Sandfelsberg 320, 352, 357.

Sandstein 18, 1084, 1087,

1195, 1259; rother 1184
—1187, 1205: tertiarer

1424. Siehe a. Sandstein
in Zusammensetzungen.

Katier, Qeologie tod BOhmea.

Sandsteingebirge Bohmi-
sches 25, 324, 439, 443,
1244; Oberflachengest.
zwischen d. Elbe, Mol-
dan u. d. Mittelgebirge
1244: nOrdlich v. Leit-
meritzer Mittelgebirge

1246; Ostlich v. Mittel-

gebirge 1251; Cstlich t.

Iserthale 1253; Ostlich

v. d. Elbe u. v. Eisen-
gebirge 1255 ; Aders-
Each-Politzer Gebirge
1202, 1205, 1256.

Sandsteinschiefer 1173.
Sandstriche 717, 718.

Sanidin-Hauynphonolithe
1419.

Sanidin-Noseanphonolithe
1419, 1421.

Sanidinphonolithe 1420.

Santalutn acheronticum
1388; salicinum 1387.

Sao hirsuta *810, 814.

Saphir 216, 1358.

Sapindophyllum pelagicum
1274: apiculatum 1274,
*1339.

Sapindus bilinicus 1388

:

aubius 1401 ; fakifolius

1387, 1401 : grandifoliu^

1396; undulatus 1396.

Sapotacites tenuinervis

1401.

Sattel zwischen d. Erz-
n. Mittelgebirge 1351.

Sattelberg siehe Osser.

Sauberg 1174, 1404.
Sauerbrnnnen 297, 302,

313.

Saugschiefer siehe Diato-
maceenschiefer,

Sauplatsche 451.

Saurichnites lacertoides

1200: perlatus *1196,

1200 : RMlerianua *1196,

1200: salamandroides
1200.

Sazava (Fluss) 8, 13, 56,

74, 76. 608, 625, 626,

654. 674. 691, 715, 742,

747, 751, 1183.

Sazavathal 14. 71,86-88,
99, 100, 736.

Schachthohe 319.

Schaferberg 1406, 1419.

Schafberg 293, 447, 451,

454, 755, 1005, 1413;
Hober 1405.

Schalotka siebe Stfela.

Schalsteine 821. 979.

Schanzenberg 526.

Scharfe Schicht 1312.

Scharka 611, 614, 641, 644,

671, 827,927,971,1458;
Wilde 615, 866.

Scharkathal 700, 833,851.
Schatzlarer Schichten

1141.
Schauerberg 222.

Schauferberg 1354.

SchauhQbel 1408.

Scheelit 307, 379.

ScheibenbergerKamm323.
Scheibenra acherriegel

159. 160.

Scheidewinkel 1214.

Scheithaner Revier 541.

Schellenberg 247.

Schenkelbergel 1404.

Scherzergrund 515.

Scheureckenberg 185.

Schichhofer Thai 1387.

Schichtenaufrichtung
1501.

Schichtensysteme der Erd-

rinde, Uebersicht II.

Schiefer geschwarzter 647.

Schiefer krvstallinische

38.41. 1466: Gliederung
244; Parallelisirung der

krystallin. Schiefer des

Erzgebirges 438.

Schieferkohle 1146.

Schieferthon 1096, 1102,

1104, 1105, 1124, 1130,

1173, 1195, 1260. 1392.

Schillerberge 185. 186.

Scchillingbach 186.

Schillingen 1278.

Schindaufels 150.

Schindelhengst 1357.

Schindercach 260.

SchindergrOndel 346.

Schindlauerberg 185.

Schizodus 957.

Schieopteris lactuca 1092,
1127, 1129. 1144, 1158;
neuropteroides 1208 : tri-

ehomanoides 1172, 1208.

Schlackenhalden 126, 241.

Schladabach 268.

Schladnigberg 1373. 1419.
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Schlaner Berg 1169, 1356,

1406, 1416.

Schleiergang 712.

Schleifsteinschiefer 1085,

1094, 1100. 1124.

Schlesien 1138, 1202.

Schlonbachia subtricarina-

ta 1342.

Schlossel 195.

Schlosselberg 185.

SchlOssersteine 461.

SchlOsslbach 186.

Schlossberg 300, 301, 733,

1354. 1355, 1357: Brtt-

xer 1373: Friedlander
1358. 1409: Hauska 1419:
Konigsberger 276 ; Kru-
mauer 177; Landskro-

. ner 1287 : Teplitzer 1419:
Weseritzer 1413.

Schlossbrunnen 301, 303.

Schlosserberg 364.

Schlowitzer Berge 634.

Schlowitzer Wisoken 676.

Schlucht von Koda 972,

1071, 1074.

Schltlsselberg 491.

Schmalzberg 224, 235.

Schneidbach 289, 290.

Schmelkabach 266, 268.

Schmiedeberger Kamm
490, 493, 498.

Schmiedeberger Schlossel
1417, 1421.

Schmirgelfels 364.

Schmirgel Ronsperger 624.
Schneeberg 246: Glatzer

oder Spieglitzer 519,520,

523. 524, 527; Kleiner
524: Hoher od. Tetsche-
ner 27, 1246, 1247, 1298,
1324.

Schneebergmassiv 519,538.

Schneegruben 489.
Schneekoppe 9, 31, 32.

485, 487—490, 494, 499,

504, 505.

Schneidrang 290.
Schneidrangberg 282.
Schneidthal 264.

Schnfiderstock 306.
Schoberberg 1250.

SchOnauberg 319, 355.
Schonbachthal 22, 23. 318,

321, 343,354,1417,1419.
SchOnebene 185.

Schone Marie (Felsen) 459.

Schonerzzeche 416.

Schoninger 19, 132, 139,

141, 143, 162. 163, 171.

SchOnwalder Bach 228,

230.

Schopplbach 271.

Schorl 44, 198, 203, 226,
330, 377.

Schossenberg 1355.

Schotter 10, 66, 1369, 1437,
1443.

Schramberg 1413.

SchrammQotz 1085, 1089.

Schraune 1249.

Schraufit 1260.

Schreckenstein 1353, 1354,

1404, 1406, 1407, 1416,

1420.
Schreiner 19, 133, 136,

150, 151.

Schriftgranit 44, 112, 738,

764, 765.

SchOsselberg 515.

SchOsselstein 250,

Schutiia anomala 1209

:

Helmhackeri 1204, 1209.

Schulzenberg 1203.

Schuppenberg 372, 381,

431.

Schuss Hohe 323.

Schwaderbach 318.

Schwadowitzer Rflcken

1201, 1269, 1343.

Schwadowitzer Schichten
1141.

Schwamme der Kreide
•1275,

Schwamberg 1352.

Schwammberg 1005.

Schwammlager 1234.

Schwang 857.

Pchwarte 1146, 1174.

Schwarzaubach 106.

Schwarzawa 586— 588,

597, 59&
Schwarzbach 235, 459.
Schwarzberg 136, 146, 166,

185, 221.

Schwarzbrunnberg 457,
461.

Schwarzbrunngebirge 457.
Schwarzer Berg 31, 232,

324, 339, 442, 487, 493,
505, 536, 1189, 1414.

Schwarzenbergrttcken 30.

Schwarzer See 137, 1436.

Schwarzkohle siehe Stein-

kohle.
Schwarzfels 359.

Schwarzwaldgrund 331

Schwarzwasser 320—322,

357.
Schwarzwasserthal 320.

Schwedelberg 1351.

Schwefelkies 122, 146.231,

241. 306, 307, 591. 635.

1394.

Schwefelmetalle 46, 50.

Schweinsteine 494.

Schweinitzbach 337, 1133.

Schweiz bohmisehe 27,

1246. 1248. 1264. 12S0,

1324. 1343: sachsische

1246.

Schwellbach Alter 214.

Schwemmkanal 147, 184.

190, 195.

Schwerspath siehe B»nt
Schwimmsand 1375.

Schwoikagebirge 1251,

1338.

Seaphites Geinitsi 1313.

•1316. 1318, 1330.

Sciarq Martii 1400.

Sciurus vulgaris 1456,

1457.
Sclerophyllum alatua UTt
Sedithus 909, 1003; Kw

arts 884.

Seudderia carfcc»iwriall22.

Scyphocrinus.elegatu 938,

§61, *966.

ScytaUa pertusa *1278,

1289.

Sebastiani-Bau 117-

Sedskaberg 54.

Seebach 215.

Seeberg 137, 323. 1352.

Seefllz 199.

Seegrund 324, 386, 411.

Seeltyw pusilla 1166.

Seewand 19, 137,156.158,

160. 161, 219, 231, 1436.

Seifenberg 360.

SeifenhOgel 214.

Seifenwerk 1438.

Seladonit 1366.

Seliseothon giganttwm

•1275, 1289.

Sellnitzer Berg 1419.

Semiler G«birge 1358.

Semiler Stufe 1192.

Semitzer Httgel 1301.
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Semitzer Mergel 1290,
1300.

Senkungen 37, 1468.

Senon 10, 11, 1319.
Sepl Berg 1190.

Sequoia 1498: Couttsiae
1396, 1400: fastigiata
*1265, 1273 ;heterophylla

1373; Langsdorfii 1386;
Reichenbachi 1307;

Sternberg* 1396, 1397,
1427.

Seradovbach 625.

Sericit 60, 344.

Sericitgneiss 50.

Sericitphyllit 349; -schie-

fer 350, 851; -quarz-
schiefer 344

Serpentin 41—43, 46, 50,

69, 93, 101. 131, 138,

139, 144, 147, 165-168,
177, 198, 217, 218, 231,
258, 264,- 271, 272, 278,
367, 368, 482, 566, 595,

602, 675, 684, 1425, 1440,
1442; von porphyrarti-
gem Aussehen 273; py-
ropftthrend 1439 u. a.

Serpentinartige Masse 61.

Serpentinasbest s. Chryso-

Serpentinboden 143.

Serpentinindustrie 275.

Serpula 1232; gordialis

1236: manieata 1430;
aocialis 1324.

Serpidites 909.

Sestra bisukata 1062; fra-
gile *1046, 1062; no-
vella 1045 ; proxima
1062.' •

Sichhtibel 30, 458.

Siderastraea crenulata
1429.

Siderit 122, 828, 838. 840,

847, 991, 1114, 1442.

Siebenberge 22, 619, 623,

730, 733/740, 780,1356.
Siebenfilz 185.

Siebengiebler Revier 411.

Sieben Grunde 30, 512.

Siebensteinfelsen 185.

Bigillaria alternans 1123,
1135", '1137, 1144,1209;
angusta 1100, 1181.1135;

Brardii 1172, 1209: ca-
' tenulata 1129; Cortei

1092, 1144, 1158, 1172,

1209; eyclostigma »1137:

denudata 1092, "1137,

1172; diploderma 1092;
elegans 1092, *U37,
1172; intermedia 1135,

1144; microstigma 1124;
oculata 1107, 1129, 1144:
rimosa 1209 ; tesselata

1092, 1135, *1137,1144;

«p. 1136.

Sigxllariaestrobw Feist-
manteli 1124, *1141.

Signalberg 477.

Silber 68, 117, 118, 122-
124, 146, 216, 310, 311,

408, 429, 509, 709, 717,
718 833

Silber'bach'thal 348.

Silberbergbau siehe Sil-

bcrcrzc
Silbererze 116, 118-122,

241, 252, 810, 407, 413,
416, 435, 728, 778, 781,

1225, 1449.
Silber-Fahlerz 117.

Silberkamm 489.
Siliciophit 170, 172, 174.

Silikateisenerz 847.

Siliqua Petersi *1289,

1305, 1310.

Sillimanit 140, 142, 145,

265, 327.

Silphites prison *1267,

1272.

Silur 7, 857; Eintheilung
868; im Eisengebirge

999 ; im mittelbohm.
Waldgebirge 858; in

Nordhohmen 1005; La-
gerungsverhalt. 962.

Silurinseln die Ostlichen

745, 993.
Silursystem 7, 79 1 : Ein-

theilung u. Gliederung
Tab. 796; Parallelisir-

nng (Tab.) 1006—7.

Silurina distorta *925, 960;

percalva *943, 960.

Sirmitzer Granit 1399.

Sirska hora 803. 879.

Sitzungsberichte u. Denk-
schr. d. kais. Akademie
d. W. in Wien 43, 46.

257, 466, 506, 779, 806,

835. 888, 1017, 1066,

1076, 1179, 1194, 1200,

1224, 1231, 1326, 1349,

1367, 1381, 1382, 1385,

1399, 1414. 1416, 1455,

1494; n. Schriften der
kgl. bohm. Gesellsch. d.

Wissensch. 2, 53, 485'

671, 675, 678, 696, 766>

775, 791, 806. 809, 851,

866, 916, 946, 976, 986,

1000, 1011, 1037, 1068,

1075, 1076, 1077-1079,
1115, 1139, 1194, 1239,
1240, 1272, 1819, 1362,

1881, 1382, 1384, 1385,

1413, 1418, 1439, 1443,

1445, 1447, 1455-1457,
1461 ; d. kgl. baieriscben
Akad 620, 631, 1238.

Skala 88, 842, 555, 561
574.

Skalice (Htlgel) 803, 863,
878

Skalitzbach 661.
Skalka 146, 585, 735, 767,

801, 817, 825, 847, 860,

862, 875, 880.
Skapolitb 42, 565, 566,

626.

Skenea carinella *1429,

1430.

Sldva bohemica *925, 937,

960: fibrosa 960.

Slavicek (Berg) 1251, 1357;

Slonovec 801, 81 1.

SluZka 909, 957, 1054;
amygdalina 1054; bohe-

mica 960, 1024.

Smaragd 216.

Smaragdit 367.

Smelit 727.

Smetankaberg 865.

Smilax obtusangula 1386.

SmrClberg 7a4.

Smrt Berg 1002.

Smutna Bach 14. 766.

Smutny s. Na Smutnem.
Soda 1448.

Sodalith 1413, 1421.

Sohlenbach 494.

Sohlendecke 1110.

Sohlendeckenbank 1085.

Sokolgebirge 1254.

Solopisker Schlucht 1050.

Sommerwald 121.

Sonnenberger Rtlcken 322.

Sonnenwirbel s. Keilberg.

Sonnenwirbeljoch 332,

1437.

Soos 1447, 1448.
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Soosbach 1447.
Sooswald 238.

Sorex alpinua 1456; py-
?maeus 1466; vulgaris

466, 1457.

Soror siehe Sestra.

Soudnt Berg 755.

Soviceberg 1316. .

Spalen? Berg 156, 165,

180.

SpalenJ vrch 776.

Spalovska skala 1408.

Spanild cardiopsis 960

;

gracilis *935, 960.

SpannungsauslOsungen
1514.

Sparagmites lacertinus
1167.

Sparodus crassidens 1169;
validus 1166.

Speckstein 173, 177, 306.

Spermophilus rufescens
1456.

SpKaeria evanescens 1401;
interpungens 1388.

Sphaerexochus 906; minis
•918, 956.

Sphaerium prominulum
1384 ;

pseudocoraeum
1384; seminulum 1384.

Sphaeroeoccystites 938.

Sphaerolepis Kounoviensis
1170.

Sphaerolithporphvre 697,

977.

Sphaerophvr 702.

Sphaerosiderit 433, 1097,
1140, 1146, 1151, 1152,

1163, 1164, 1166, 1173,

1192, 1193, 1196, 1222,

1261, 1363, 1369, 1392.

Sphalerit 118, 120, 180,

217, 241, 242, 306, 312,

414, 43.1, 434, 482, 513,

717, 718, 720, 721, 725,

778, 779, 782, 783, $26,

838, 840.

Sphenopteris acutifolia

1092: artemisaefoliall2S;

asplenites 1099; Bronni
11"23; coralloides 1099,

1129; cristata 1092; ele-

gans 1092. *1093, 10 5,

1129, 1131, 1158; erosa
1208 -.flexuosa 1092; Ho-
nigshausi 1103. 1109,
1129, 1131, 1158, 1170;
latifolia 1092 *1093,1129,

1143; macilenta 1123;
meifolia 1099, 1123; mu-
rieata 1092, 1123, 1131

;

Naumanni 1182; obtusi-

loba 1092, *1093, 1103,

1123, 1129, 1143, 1158,
1170; rutatfolia 1124;
Schlotheimi 1143; Undla
1095, 1122; tenuissima

1123; UidaetyUtes 1131,

1208; trifoliate *1093,

1143, 1158. 1170.

Sphenophyllum margina-
tum 1092, 1099, 1107,

1129, 1144, 1158, 1172;
saxifragaefolium 1092,

1105, 1123: ScMotheimi
1117, 1129, 1131, 1135,
1158, 1172, 1200, 1208.

Sphenosaurus Sternbergii
1208.

Sphynx 331, 360.
Spiegel 493.
Spieglitzer Schneeberg s.

Schneeberg Glatzer.

Spiessglaserz siehe Anti-
monit

Spinell 216, 274, 1442.

Spirifer contractus 1048

:

digitatus 1025, *1033,

1036; expectans 1054;
exsul *908, 961: ineho-

ant 1016. 1019, *1020,

1025; Nerei *1024, 102%
1048: Peleus 1036: ro-

bustus 1036; superstes
1036. 1048 ; togatus 961,

1025, *1033, 1036: via-

tor 938, 961.

Spiriferenplatten 1019.

Spirina 957: tubicina 937,
•944, XX.

Spitalberg 1411.

Spittelberg 238.
Spitzberg 8, 23, 187, 194,

219, 332, 345, 346, 351,

368. 459, 461, 53t, 541,

1201, 1203, 1253, 1366
-1358. 1374,1412-1414,
1420: Grosser 322; Klei-

ner 347,1421: Ossegger
340: Schonwalder 362.

Spitzberge 185, 186.

Spitzenberg 349.

Spojiler Gang 1404.

Spondylus heteracanthus
•1429, 1430 : lineatus

1388: spinosus 1313,

1314, *1317, 1318, 1442-

Spongienschichten 1016.

1017, 1018.

Spongilopsis dyadica 1182.

Spongitcs gigas 1307; m-

xonicus 1307, 1329.

Sponirlberg 319, 360, 355.

Sporadopyle obliqua 1234.

Sporochnus Krejiii *1«7,

1068.
Springer in Karlsbad 898.

Sprodglaserz siehe Ste-

phanit.

Sprndel Karlsbader 298.

302.

Sprudelgebiet 301.

Sprudel-Hauptspalte 297.

302,
Sprudelschale 299.

Sprodelstein 5:99, 301.

Sprudelwasser 299.

Spulkabach 199.

Squatina Mulleri *1S81-

Srbickf Bach 1181.

Srbskowald 155.

Staaber Granitstock 637.

Staehanularia tubcreukk

1172, 1175.

Staehauer Berg 208.

Stachelberg 604.

Staditz-Habrowaner Thai

1354.
StadtlerKirchenfeld 1458-

Stalaktiten 370.

Stammstdcke yerkohlte

1377.
Stanebl 585.

Stangenfilz 187.

Starodvorska Schlncht

564.

Staurocephalus Murchisou

*937 956.

Stauro'lith 48. 276, 557.

Staurolithphyllit 657.

Staurosoma rarum *1025,

1036.

Steatit 90.

Stegocephalen 1156.

Stein 3o0, 351,856; Ho-

lier 740.

Steinbachthal 275.

Steinbacher Revier 259.

Steinberg 73, 133, 141.

152, 194, 286, 823, 385.

445. 459,594, 135«, 1330.

1392 1415. 1419,1480.

Steinbock 1458.

Steinbockberg 281, 283-
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Steinbrucbberg 235.'

Steindelberg 186.

Steindl 323, 430.
Steinel 1412.
Steinernes Thor 236.
Steinethal 1206.
Steingerolle 225.

Steingrillberg 223.
Steinbaubach 2^9.

Steinhauberg 282, 290, 291.
Steinhauera subglobosa
1396.

SteinhOhe 345, 351, 352,
1411.

Steinhobel 323 585.

Steinknochen 412, 413.

Steinknokberg 25V).

Steinkohlen 144, 1074 ff.

Steinkohlenablagerung
741; Brandauer 1132;
Holoubkauer 1 104: Kla-
dno-Rakonitzer 1 109:
Klein -Pfileper 1100:
Ledkover 1107; Lise-
ker 1095: Merkliner
1129; Miroscbauer II 05;
Niklasberger 1135; Pil-

sener 1124; Radnitzer
1084: Scbatzlar-Schwa-
dowitzer 1 1 38 ; Stiletzer

I092r Wranowaer (bei

Mies) 1132. Siehe fer-

ner 1144 ff.

Steinkohlenformation s.

Carbon.
Steinkohlenproduction
Bohmens 1226, XXI.

Steinkoppe 358.

Steinlehnen 499.

Steinmark 196, 412.

Steinmerichberg 457, 1358.

Steinriegel 192.

Steinschichtberg 19, 194.

Steinwand 141 ;
: Grosse

163
Stelkaberg 722.

Stellaster tuberculifera

•1321, 1329.

Steniceberg 597.

Stenopora 909, 938.

Steny 26.

Stephanit 117, 120.

Stephanizeche St. 242.

Stephanshohe 387, 388.

Stephansquelle 286.

Steppenfauna 1456.

Sterculia deperdita 1386:
Labrusca 1396.

Stereuliphyllum limbatum
1274, *1293.

Grosser Sternberg 194.

SternrQcken 1202, 1258.

Stichoboihrion foveolatum
1288.

Stierplatz 147, 201.

Stigmaria 1118, 1148, 1159;

ficoides 1092, 1095, 1100,

1104, 1105. 1107, 1109,

1123, 1124, 1129, 1131,
•1137, 1158, 1172, 1200.

Stilpnosiderit 516, 724.

Stinkkalk 178, 916.
Stockaner Gebirge 221,

226, 229.

Stoekgranit 46.

Stogerberg 19.

Storlberg 246.
Stornngen im Baue der

Erdrinde 1469.

Stolzenhahner Rtlcken321.
StradiStehOgel 816, 826.

Strahlstein 270, 435.
Strahlsteinschiefer 270.

27X.

Strakonitzit 205.

Strati 548, 553.

Stockauer Bach 232, 233.

Stranelberg 1422.

Stransko Berg Hi)6, 1199.

Straschitzkeberg 1364.

Strazberg 149.

Strazistfi (Berg) 54, 823.

903, 913. 950, 1331.

Straziste-Wald 69.

Strimitzer Berg 1406.

Stringocephalus 1012; bo-

hemicua *1033, 1036.

Strisowitzer Basaltrficken
1374.

Strix 1454.

Strosauer Sattel 1378.
Stromatopora 1036, 1048.

Stromnitzberg 340.

Stromschnellen der Mol-
dau 134. Siehe auch
Johann St.

Strophomena 870; aquila

897, *908. 909: bellula

1048; bohemica 1036
braeteola 961; comitans
*908, 938, 961, 1025,

1036, 1048, 1054, 1062;
depre&sa 1036; emargi-
nata 1026, *1027, 1036,

1054; euglypha 9H1 ; fu-
nkulata 9t>l ; humilis

1036; mimica 1025; n«-

utra •1027,1036; peeten
961 ;PMllipsi 1086, 1048;

rhomboidafis *1027, 1086;
rudis 961.

Strudellocher 135, 136.

Stfela (Fluss) 18, 636, 641,
642, 1124.

Stfevlc 972, 1050, 1061,

1066, 1071.

Stubenbacher See 195.

Studeny (Bach) 801, 904,

911, 973.

Studnay 1405.
Stttrmerberg 324.

Sturma 133.

Sturmberg 1007.

Sturmhaube Grosse 30,

31. 487,499,494; Kleine
489 494.

Stydl6 vody 912.

Styliola clavulus *102I,

1048, 1053, 1062, 1069

:

striatula *1021, 1048,

1053.

Styrax stylosum 1387, 1401.

Succinea affinis 1384; ob-

longa 1453; Pfeifferi

1453.

Succinit 1260.

Suche skaly siehe Dttrre

Felsen.

Sudelhaide 436.

Sudka 1406.

Sttndfluthbolz 1412.

Silsswasserkalkstein 1367,

1368, 1383. 1398, 1400.

SQsswasgerquarzit 1361.

Sukofiner Wald 724.

Sumpferz 144S.
Suppiger Berg 1249.

Surrirella striatula . 1450.

Sus 1456; palustris 1447.

Svatobor 209.

Swidnikberg S4, 6">.

Syenit 44. 167, 194, 268.

305, 342, 399 534-636,
540, 570. 625, 693, 741,

748. 1212.

Syenitgange 564, 1169.

Syenitgneiss 551.

Syenitgranit 43.

Svenitmassiv mahrisches
'1187.

Syenitporphyr 886.

Sykofitzer Berg 697.

Sylva Hercinia 20.

Svlva lunae 20.
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Symplesit 768.

Synek 888: antiquus 870,

872,896,909; deforma-
tus 909.

Synhelia gibbosa 1288.

Systeme der Erdrinde 11.

Samor 903, 913, 951.

Sdrha infelix 1045.

Sibenice 802.

giberna 616.

Skrabek 1041, 1070, 1071.

SpiCky 689.

Sramovka 1085.

Stepaner Berg 1353.

Sterbina (Berg) 797, 799,

807, 831.

Sumava siehe Bohmer-

Svarcavabach 911, 1020.

Tabor (Berg) . 1191, 1199,

1302.
Tachaberg 26.

Tachauer Walder 222, 227.

Tachylytbasalte 1410, 1415
Taeniopteris 1491: abnor-

mis 1200, 1208: coriaeea

1172, 1208 : fallax 1181,
1208: multinervia 1181.

Tannersberg 244.

Tafelberge.185, 186.
Tafelfichte 29, 30, 457,

458, 460, 462, 469, 473,
474, 480.

Tafelgneiss 330, 334, 335.

Talk 63, 71, 90, 98, 101,

107, 172-174, 177, 179,

182, 224,- 264, 273, 274,

290, 379, 481, 506, 566,
594, 1442.

Talkglimmergneiss 224,
236.

Talkgneiss 61.

Talkglimmerschiefer 529.

Talkschiefer 48; 50, 51,

591, 684.

Talpa europaea 1456, 1457.

Tanalia Pictderi *1263,

1272.

Tannbusch 1354.

Tannichberg 323. 1412.

Tantalit 466, 768.

Tanzplan 1358.
Taubenfelsen 320, 352,

353.

Taubenhaus 30, 458, 459,

464.

Tdxodium distichum mio-
caenieum 1386, 1388

:

Outturn 1386.

Tegel 1427, 1428.

Tehov-Vsestarer Berg 16,

731,732.
Tehov-Vsestarer Silurinsel
' 994.
Teinit'zer Wald 1245.

Tellei-hauser Thai 352.

Tellina eoneentrica 1336:

semieostata *1289, 1306,

1342.

Tellnitzthal 325.

Tempskya macrocaula 1200;

microrhiza 1200; puhhra
1200.

TenetiSte 674.

Tenkd bohemica *935, 960.

Tentaculitenkalk Da 1014.
Tentaculitenschiefer Dd

1048.

Tentaculites acuariue *1021

1026, 1036, 1048, 1053,

1062, 1069: elegans
*1021, 1053': interme-
dins 1016, 1020, 1021.

Tenuis siehe Tenkd
Tepler Gebirge 15, 261,

262, 264, 277.

Teplitzer Braunkohlen-
rnulde 1374.

Teplitzer Schichten 1310;
Parallelisirung 1310.

Terebratula bisuffarcinata
1234 :• formosa 1234

:

L«W»1234,*1235: semi-

?lobosa (subrotunda)
310, 1312-16, *1317,

1318,1320, 1U2: Zieteni
1234.

Terebratulina gracilis 1310,
• 1312, *1313, 1314, 1316,
*1317. 1318, 1442. .

Terminalia radobojensis
1396. .

Ternstroemiphyllum cras-

sipes *1341, 1342.

Teplthal 295, 297, 300,

301.

Tertiare Gebilde 37; 84,

106-10\ 148, 161, 174,

. 203, 246-250, 252, 265,

275, 27*5, 280, 281, 285,

286, 288, 289, 318, 323,

336, 338, 342. 357, 362,

371/ 372. 535, 536, 1132,

1175, 1292. 1894: Fsl-

kenauer 267: Egerer

238—240. Siehe Broun--

kohlenablagerungen.
Tertiarsystem 10, 11. 315,

1 348.; Parallelisining

(Tab.) 1433: Uebersieht

(Tab.) 1430.

Tertiarzeit 1509.

TeSkover Berg. 977.

Tetartin 290.
Tetinka bellula 937, 960;

elongata *948, 960.

Tetracyclic eliiptieui 1385.

Tetraedrit 310.

Tetrao urogallus 1453.

Teufelsbach 186, 233.

Teufelsberg 494, 495, 503.

Teufelsloch 459.

Teufelsmauer 134, 443,

1343, 1357, 1406.

Teufels Reisigbundel 761.

Teufelssee 137, 1436.

Teufelsstein 732.

Teufelsstiegen 93.

TextiUxria carinaU 1429:

globulosa 1318; prat-

longa 1318.
Thaja la
Thalriegel 1451.

Thecosiphonia 1316 : ereeit

1318.

Theisenhabel 460.

Theodorenhalle 1249.

Theresfenbrunnen 298.

300.

Thermen TepHU-SebO-
aauer 389-: Warme a.

Zusammensetzung 391.

Thomasgebirge St. 106,

132, 147, 184, 198.

Them 1391, 1397: banter

1178: plastischer 1094:

plastischer tertiirer

1424 : pvritreicher

(Alaunthon) 1390.

Thoneisenstein 127, ISO.

313, J 149. 1192, 1193.

.1196, 1392, 1424.

Thonerdesilikat 140.

Thonglimmerschiefer 34S,

350.

Thornberg 236
Thtlringer Wald 22.

Thylacites rugosus *1383-

Thyrsopteris capudiftt*

1273.
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Thysanopeltis 1012.
Tiefeubachthal 533.
Tiefseefauna 1473.
Tieger 1457.
Tielborn 1420.

figillites 884.

Tinea Araliae *1267, 1272.
Tipula angttstdta 1400:
expectans 1400.

Tlrschener Berg 1407.

I

Tisftvka 585.
! Titaneisen 89,. 160, 190,

216, 1358.

Titanit 42, 57, 184, 190,
194, 205, 228, 264, 271,
294, 366, 466, 565, 566,
570, 571, 628, 1442. '

Titanomorpb.it 271.

Toboler Hauptzug 712.
Tobolkaberg 913.

Tobolsk? vrch 913.
Todtenbach 370, 376, 431.
Todtenberg 1368, 1417.
Todtenhaide 1436.
'Todtenkopf 186.

Todtenstein.328, 363.
Todtes Meer 1370.
Tok 800, 965, 973.
Toker Prokopizeche 710.
Tollegraben 1417-
Tollenstein 1250.

' Toltschgrund 338.

|

Tolzberg 1407.
' Tongerische Stufe 1362.
! Tonsberg 27, 1249.
Topas 306, 307, 379, 1442.

!
Torf 14, 210, 253, 288,

I 1399; Torflager 460,
1446: Torfmoore 138,
139, 167, 174, 175, 185,

i 193, 195, 372, 376, 456.
Trachybasalte 1410.
TrachyphonoMthe 1420.
Trachyte 342, 1422.
Transgression 1468: lim-

.. nische 1488, 1508,1514:
marine 1473, 1493, 1514.

Transversariusstufe 1234.
Traussnitzberg 319.

Trematis bohemica 961.
Tremolit 94, 178, 249,
273 275, 565, 595.

Tremolit Olivingestein
274

Tretoeeras 870.
Tfhon 802, 832.
Triasjystem 10, 11, 1231,

, 1492.

Trigonia Umbata 1319,
1322. *1330,- 1337: sul-

cataria 1259, »1271, 1288.

Trigonoearpus fibrosus
1209; suleatus 1092.

Trilobiten 918.

Trilobites ferus 956.

Trinueleus 868 ; Bucklandi
907,. 1477: eoncentricus
8%:Gol&fu88i8S3,*m,
895, 899, 928, 933 ; or-
nattis *894, 895; Beussi
»865, 870.

Trionyx 1382.
Triopus *883.

Trippelberg 1314, 1367,
1385.

Tritaxia tricarinata 1318.
Triton basaltietts 1383;

opalinus 1383.
Trniberg 661.

Trochoceras 936: amicum
937, S55, »958 : arieti-
num 955 ; asperum 955 :

DavidsonilQdb; degener
*945, 955 ; distortum
1044,*1049:/*e«;uml044,
maneum 1034; nodosum
937, 955, .

*958 ; optatum
955, *959 : oxynotum
955 ; pukhrum 937, *945,
955:- regale 956, *965;
Sandbergeri *945, 955;
tardum 1044: transiens
•1061: trochoids *945,

956.

Troehocyaihtts eonulus
1336; Earveyanus 1336.

Trochocystites bohemicm
*814.

Trochosmilia compressa
1336..

Trochus 957, 1045.
TrOgelsberg 1281, 1282.
Troktolit 595, 601, 602.
Trommelberg 1413.
Tropfstein 719.
Trosky 28, 1216, 1219,

1254, 1255.

Trubiner Schichten 892.
Trummerporphyr 698.
Truneatula tenuis *1327,

1329.

TfemochhOgel 726.
Tfemoschnitzer Schlucht

648, 561, 564.
Tfemosnabach 1178.

TfemoSnagebirge 16, 797,
.800, 807, 818, 831, 832,
965, 966, 973.

TfemSin (Berg) 797, 799,
800, 807, 831.

Tfenitzer Berg 816.

Tschebon Berg 1352.
Tschernisker Berg 1354.
Tschernitzhttbel 323, 336,

337.

Tschersinger Bach 1367.
Tschirberg 1253.

Tuba Barrandei *1029.

Tubina 1034.

Tubulacanthus suleatus
1170.

Tuchomefitzer Thai 700.
Tuchofitzer Berg 1264.
TuffkegeJ 1414.

Tampelstein 325.
Tttrkner 346.

Turbo 957, 1034: cognia-
censis 1310.

Turbonilla pymaea 1430.
Turdtts 1454.
Turkank (Durchgang) 123.
Turkuv kopec 66.

Turmalin 48, 74, 78, 111,
112, 114, 116, 140, 148,

160, 191, 196, 197
200-203, 205, 236, 237,
239, 247, 250. 261, 267,
276, 284, 330; 343, 379,
601, 693, 757, 767, 768,
1442.

Turmalingranit 91,110—
112, 114-116, 197-199,

226, 762, 763, 765.
Turmalingranulit 196.

Turmalinquarzfels 765.
Turon 10, 11, 1290.
Tnrovberg 1288.

Turritella 957, 1034: Ar-
chimedis *1429 : bieari-

nata 1430 ; cenomanensis
1288: Fittoniana 1329;:
iserica 1329: multistri-
ata 1306, 1310: nodosa
1342.

Tussetberg 178, 185, 191.

'

Tynicky les siehe Tei-
nitzer Wald.

Typha latissima 1387.
TyssaerWftnde 363, 1247,

1351.

Tytrybach 644.
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Uebergangsgneissformati-
on46.

Ueberschaargebirge siehe
Rabengebirge.

tfhlavka siehe Angelbach.
Uhustein siehe Eulenberg.
U kfiie 881, 901, 995.

U lip (Berg) 912.

UUmania longifolia 1181.

U Mafenky 703, 706.

Umbildung siehe Meta-
morphose.

Unio Peruteetuis *1263.

1272: regularis *1263,

1272 : acroiieularoides
•1263, 1272.

Unterdevon 1014.
Unterhuron 51.

Unteroligocaen ? 1360.
Uralitdiorit 572, 578.

Uran 811, 429.

Uranerze 414, 416.

Uranglimmer 236.

Urocordylus sealaris 1156.

Urgneissreihe 42.

Urgneisssyslem 7, 38, 40,

244: Ghederung 45.

Urkalkstein siehe Kalk-
stein krystallin.

Urschiefergebirge mittel-

bohmisches 15, 17, 18,

219, 233. 254, 255, 261,

268, 269, 604: Lager-
ung 661.

Urschiefersystem 7, 38,

40, 47, 244; Gliederung
50.

Ursus priscus 1456: spe-

laeus 1456.

Urthonschiefer s. Phyllit.

Urwald 20, 34.

Uschauerberg 222. 224.

tislava 18, 635, 638, 673,

677, 723.

tislavathal 973.

U Tesku <>61.

U umuceneho dubu 902.

Macciniitm 1426 : acheron-

, ticum 1401.

Vallum siehe Pfahl.

Valvata levtopomoides
1384. *1386.

Vapenkaberg 70, 71.

V Boru 103, 104.

Vfielnvwald 532.

V (Wnidlech 983.

V Dlazdiekach 982.
V dolech 949.

V Dusnl 691, 703 706,

709.

Vehlowitzer Planer 1290,

1300.
Veilchenberg 1410.

Velice-Bach 890.

Velis 804, 824, 864, 881.
VeliS (Berg) 1335, 1339,

1408.

Velka Baba 801.

Velka Hura 1255.
Velka opuka 1085.

Velka skala 674.

Velkovesky vrch 689.
Velky les 672.

Ventricul tes angustatus
1314, "1317. 1318,1329:
radiatus *1275, 1318,
1336.

Venus Brongniarti 1430;
tenera 1336.

Venusta siehe Spanild.
Vepfik 667, 679, 726.

Vereisung des Bohmer-
waldes 1436.

Verhandlungen d. k. k.

geolog. Reichsanstalt

41.51,304,316,448. 454,

486, 516, 607, 608, 712,

716, 731, 767, 768, 795,

844, 917.999.1010,1076,
1078, 1079, 1139, 1145,
1181, 1182, 1224, 1231,

1237, 1238, 1330, 1349,
1366, 1367, 1377, 1385,

1400, 1416, 1425, 1436,

1458,1491; d.Gesellsch.

d. vaterland. Museums
220, 417, 521, 6U6, 1075.

Verlorenes Schachtfilz 187.

Vermites HthographuslVZ'i-
Verruculina Phillipsi

*1275, 1289.

Vertigo caUosa 1384; fle-
xidens 1384.

Verwerfungen 396, 537,

922, 92a S. Langerung
der einzelnen Format.

Verwitterung 73. 74, 143,

144, 172, 190, 232, 885,
1028.

Vesmlr 135, 1383, 1439,
1457.

Vesuvian 24t», 682, 708.

Viroda expeetans *92.">,

900: ctstd 1024.

Ve vratech 1032.

Victorinzeche 389.

Vidovle 906, 1261. 133V.

Vielfrass 1458.

Viertelswald 345.

Vierzebn Notbhelfer 1».

125, XVL
Vinafitzer Berg 1356, I486,

1406, 1416.
Vinice Hflgel 901
Vinicer Schichten 891

Viridit 206.
Vitex LobkmciUii 1386.

Vitis teutonica 1388.

Vitrina 1453, intermeSi

1384.
Vitriolschiefer siehe

Alaunschiefer.
Vitroporphyr 387.

Vivianit 430. 1448. ,

Vladaf (Berg) 1172. 1351
|

VlastabohemicaWW:
pukhra *948, 960: **•

nua *921, 960; ***
cent 960.

Vie 801.

Vlfiavabach 781, 807.

VoCko* (Berg) 903. 951

VOgel diluviae 1453.

Vogelherdberg 2+6. 319,

613. 619. 693. 1413.

Vogelgrundlehne 386.

Vogelstein 452.

Vogesit 399.
Voigtland 245.

Volaquinguecostata *J3Sft.

Vblkmannia gracilis 10&

Volsinkathal 1303.

Voluta Rdmeri 1342 : m*-

ralis 1305. 1310.

Volynka s. Wolinki.

Vorpalaeozoisches Uita

1470.
Vorwort III.

Vosavsky Aulehle (Berg)

672. * _
VostaS (Berg) 1257. 1»,

1329.

Voskobrd 1335. 1840.

Voskovberg 924.

VotmiCer Berg 984.

V propastech Schliw*

1151, 1152.

Vranf -skala 827.

Vrbitzer Gebinre 627-

Vrkod siehe Werkotwh.
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VrutiUer Bach 1322.

VrybniCkach 1096.

Vsetater Bach 689.

Vulpet meridionalis 1456

:

moravicus 1456 ; vulgaris

fossilis 1456.

Vydfiduch 832, 878, 976,

977.
Vysoka (Berg) 78, 84.

Vysoka plan 1066. ' '

Vysoka (Wald) 741.

•Vystrkov 810, 811. 818,

1322. "

Vyska (Berg) 912.

i V zabofinach 1050.

Wachberg 474, 1190, 1214,
1218, 1219, 1221.

Wacholderberg 1354, 1418,
1419.

Wachstein 503, 511.

Wachtberg 246. *

Wachurberg siehe Planur.
Wackelstein 760.

Wag 683, 727.

Wadgang 655.

Walscher Hof 124.

Wande 26.

Wagauer Bach 133, 139,

143.

Walehia filiciformis 1209

:

'

flaecida *1143, 1209:
linearifolia 1209: piri-

formis *1143, 1158, 1172.
1175, 1186, 1200, 1209.

Waldenburger Schichten
1141.

Waldenburger Steinkoh-
lenablagerung 1138.

Wald Baierischer 231.

Wald versteinerter 1206.

Waldgebirge mittelboh-
misches 16 — 18, 797;
oberpfalzer 219, 228,

231.
Waldfauna 1456.

Waldheimia magasiformis
1234, *1235: pteudola-
aenalis 1234.

Waldquelle 291, 292.

Waldviertel* niederoster-

reichisches 46.

Walter'sche Gartnerei 900,

923.
Wand 1280. ,

Wandgebirge 1328.

Waschgold 729. '

Katxtr, Oeologle Ton BShman.

Wasser Karlsbader 2^6.

Wassereinbruch bei
Ossegg 389, 392 — 399.

Wasserscheide zwischen
Donau nnd Oder 524.

zw. Donau u. Elbe 525 ;

zw. Elbe u. Oder 462.

Watzmann 132.

Watzowitzer Berg 203.

Wawellit 430.

Weberberg 321.

Weckelsdorfer Felsen

1258, 1328.

Weesenstein 362.

Weigensdorfer Rttcken
368.

Weigehsdorfer Thai 332.

Weinberg 693, 1352, 1405,
1413.

Weiperter Koppe 321.

Weissbach 30. 458.

Weissenberger Schichten
1290 ; Eintheilung 1290.

Weissenbuchwald 227.

Weissenstein 189. 344.

Weisser Berg 866,. 880,

901. 906, 927, 928, 1126,

1245, 1261; 1276. 1279,
• 1281, 1287, 1289, 1291,

1292, 1297, 1299, 1311.

Weisser Stein 732, 776.

Weisskirchener Revier
'448.

Weissstein siehe Granulit
Weisswasserthal 384.

Weitfftllerfilz 187.

Welscher Kamm458, 461,

472, 473.
Werkotsch 1353, 1408,

1409.

Weselka-Berg 88.

Weseritzer Berg 613, 1352.

Wetzsteinschiefer 49 647.

Weidenbach 135.

Widrabach 194, 195, 201,

211, 214, 215.

Widrathal 135, 195.

Widdringtonia helvetica

1396; Beichii *1265,

1273.

Wiederholz 874.

Wiegenberg 732.

Wiese Weite 372.

Wieselstein 23, 323, 339,

377, 384. 385.

Wieselsteingebirge 323,

338. 361.

Wieselsteinjoch 324.

Wiesen Faule 1447.

Wiesenmoore 1447. .

Wiesenquelle 291.

Wildbaeh 215, 459.

Wilhelminenwand 27.

Wilhoscht (Berg) 1355.
Wilschberg 1419.
Wiltschitzer Berg 1190.

Winterberg i324, 1367.
Winterleite 341.
Winterstein 1296.
Wirbelsteine 23, 321, 322,

3S2, 346, 358, 365, 368.
Wismuth 810, 429, XVIII.
Wismutherze 414.
Wisoken Wald 676.

•Witiejitzer Burgberg 197.
Witkowitzer Berg -183.-

Wittigflusschen 1360. '

Wittigthal 457, 458, 461,

462, 464.

Wittuna siehe Merkllner
Steinkohlenablagerung.

Wittuna Berg 1131. "

Wlachnower Berg 74.

Wohrberg 259.

Wolfaubach 186.

Wolfram 306, 307, 379,

410, 429.

Wolfsberg 133, 139, 269,

339, 345, 373, 381, 383,

430, 1335, 1362, 1358,
1402, 1407.

Wolfsgrubberg 739.

Wolfskamm 30, 491. 500,

504.

Wolfsrangerberg 222.

Wolfsteinberg 272. 1374.

Wolfsteinrucken 272, 273.

Wolfsschlucht641, 644,866,

I
1258.

Wolinka 18, 153. 164, 181,

182, 199, 202-205, 215.

Wolkenhubel 1412.

Wolschovka 215.

Wolta Thai 1225.

Wondreb 21,223,237, 238,

240. 1447.

Wondrebthal 237. 238.

Wopparner Thai 342, 1296.

Worlovberg 55.

Wostrej 1353, 1354, 1406
Wradarucken C94.

Wunschelberg 1206, 1258.

Wflnstenzeche 332.

Wu nschelbach 283.
Wu rkaberg 222.

Wurzen Hoher 183.

102
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Xaveristollen 1140.

Xenacanthus Gattungszei-
chen *1163.

Xenacanihus Deeheni 1200,
1208.

Xenotim 768.

Xylomitts Cassiae 1401

;

ettiptictu 1172.

XyloricUs planus 1129;
septarius 1091.

Yttrotantalit 466.

Zabehlitzer Berg 978.
Zabit? (HOgel) 827, 971,

972, .1406.

Zabornaer Berg 104.

Zacken 456.

Zadekberg 221.
Zaiefii-Berg 609.

Zakolaner Bach 644.
Zalabf 1284.

Zamefiek 817, 882.
Zankwald 259.

Zaphrentis 1036.
ZaveSiner Bach 781.

Zbislawetz - Chotenitzer
Bruchlinie 1000.

Zbuzaner Erztager 991.
Zdikauer Bach 199.

Zdimir 1062.
Zechenberg 324.

Zeidelbach 228.

Zeidelbacher Flurwald224.
Zeidelberg 224.

Zeiderbach 238.

Zeileisengrund 343, 346.

Zeitschrift d. Deutschen
geolog. Gesellschaft 326,

331, 456, 465, 936, 937,

940, 1010, 1011, 1078,

1412, 1436: Groths ffir

Krvstallogr. u. Mineral.
41,' 465. 767, 768; Oe-
sterreiehische f. Berg-
u. Htitteti\v(isenl25,417,

514, ?!<>. 835-837, 986,
1223.1225; f. gesammte
Naturwiss. 1231.

Zehgruud 406, 505, 514.
Zem'echer Scliichten 1161.
Zeolithe 1420.
Ziegelberg 659.

Zie^elerz 510.

Ziegenberg 1356, 1413,

1422.
Ziegenrackberg 642, 643.

Ziegenrtick 248.

Ziegenrttcken 445, 487, 49 1

,

492, 494, 499, 604, 505,

614, 674. 1249, 1353.
Zimitzer Berg 181.

Zimmerlehne 461.

Zingerich 335
Zinkenstein 1354, 1404,

1406.
Zinkerz 778.

Zinn 253, 306.

Zinnbach 253.

Zinnbergbau 305, 317.

Zinnbusch 328, 333, 408,
428.

ZinnerzstOcke 288.

Zinngranit 286, 287.

Zinnober 828, 852.

Zinnseifen 253, 1438.

Zinnstein 287, 294, 306—
307, 309, 379, 433; La-
ger 401.

Zinnwald Hoher 324, 378.

Zinnwaldit 379. 410.

Zippea disticha 1123.
Zippeen 1124.
Zirkon 389, 1359.

Zitterdal 246.
Zizyphus bilinicug 1387:

tiliaefolius 1387-M389.
Zlata opuka 1292.

Zlatf kftft 913, 951, 952
1032.

ZlatJ potok siehe Goldener
Bach.

Zobietitzer Grand 335.

Zoisit 270. 271, 365, 623.

Zoisitamphibolit 271, 278,

321, 365. 367.

Zollerbach 165, 211, 212,
215.

Zonites algiroides 1384;
semiplamu 1384, 1394.

Zonozoe Drahovicnsis *869,

883.

Zosumer Berg 204.

Zottenberg 376.

Zpravy spolku geologicke-
ho v Praze 89. 107. 521,

806, 860, 976, 981, 1078,
1439.

Zschirnstein 1324.

Ztracena Varta 882.

Zukunft BOhmens 1514.

Zvanowitzer Bach 998,

1184.
Zvanowltz-Voderader Si-

lurinsel 997.
Zweiglimmergneiss 56, 76,

224, 262, 263. 265. 386.

328, 329, 332, 335, 518,

551.

Zweislerfilz 186. IS?.

Zwergeck 161, 231.

Zwergloch 1412.

ZwerglOcher 1351.

Zwischengebirge Egerer

219, 221, 223. 225. 237,

245, 246,253: Lagerong

239; Oberflachengestal-

tnng 23&
Zwitschin (Berg) 4S7, 518,

1190, 1266, 1269. 1288,

1343.

Zwitsohin-Rncken 1190.

Zwitter 306, 401: siehe

Zinnstein.

Zwodathal 319, 321, 341

344, 348, 349, 857.

Zabak 821.

Zakova Hora 34, 585.

Zaltman Rflcken 27, 11SL

1139. 1141, 1201-1201

Zbanberg 1162.1164,1197.

1245. 1277. 1278. 1292.

Zbanwald 1245. 1262.

Zdar (Berg) 831, 976.

ZcTarkaer Schichten 1141.

ZebrakoYberg 113.

Zehrovak 1114.

Zeleznaer Bach 1100. 110*.

Zelivka 13, 95, 104, 122,

1452.

ZeliTkathal 83.

Zidovka siehe Schramm-

flotz.

Zilover Kngeln (Knollen)

1166.

Zinkauer Teich 662, 663.

Ziva 93, 1079. 1416.

Zivnfbach 143-145, .

197.

Ziikaberg 881. 901.

Zlufak ll>38.

Zvahovklippen 1053, J ,

1060.
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