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A  Szászvárosi és Szebeni Havasok 
kristályos területe.
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À  S zászvárosi cs S zebcn i H a v a so k 1) a Déli Kárpátoknak az a része, melyet Ny., É . és 
részben K. felé az erdélyrészi nagy neogén medence vesz körül, D. felé pedig az ország határáig, illetőleg 
a nyugati részen a Zsijec vidékéig terjed. Keleten az Olt vöröstoronyi szorosa választja el a Fogarasi 
Havasoktól. Magas hegység, melynek legmagasabb kiemelkedései a 2200 métert meghaladják. A  Sebes 
D.-ről É. felé haladó szűk völgye a délen még egységesen összefüggő térszint két részre osztja szét: 
a nyugati kudzsiri (szászsebesi) s a keleti szebeni hegytömegre.

Ez a magas hegység erősen tagolt : sok mélyen bevágódoft, meredek lejtőjű völgy szeldeli 
keresztül. A  szűk völgyeknek jegy része teljesen járhatatlan. A  gyalogutak főként a hegyek gerincén 
s a szélesebb völgyekben vezetnek. Kocsival árható útvonalak csak a tágasabb völgyekben vannak. 
A  legmagasabb hegytetőket sok helyen törpefenyő fedi, mely a megfigyeléseket gyakran meghiúsítja.

A  legmagasabb, 2000 m körüli kiemelkedések összefüggő gerincrendszerek alakjában húzódnak 
a hegység déli részében: Surián (2061 m), Váriul Aurélul (2013 m), Cárpa (2014 m), Váriul lui Petru 
(2133 m), Clábuceful (1907 m), Párva (1905 m), Gunguresul (1946 m), Dealul Çerbota mare (2016 m), 
Frumoasa (2205 m), Cindrel (2245 m), Foltea (1971 m), Síeflistye (2244 m), Kristestye (2204 m), 
Piatra alba (2180 m), Nikolestye (2036 m), Rozdesfye (1950 m), Beçineu! (1963 m), Bátrína (1840 m), 
Con(ul mare (2083 m), Bálándrul mare (2210 m), Váriul Negovanul mare (2136 m), Dealul Clábu* 
cetului (2056 m), Negovanul mare (1905 m), Váriul Jidului (2095 m), Váriul Dobrunului (1980 m), 
Voineagul Cátánesei (1850 m), Váriul Cácaci (1961 m), Váriul Síerpului (2146 m), Vârful mare (2034 m).

Ezek az 1800 m-nél jóval magasabbra kiemelkedő területek csaknem mind laposak. Ott, ahol 
a glaciális erózió nyomai hiányzanak, az alpesi formát teljesen nélkülözik. Ezek régi tönkfe lü lefnek  
maradványai, melyeket csak a mélyen bevágódott völgyek szakítottak szét. A  lapos tetők a de M artonne- 

féle B o re szk ó -típ u sú  íönkfelülethez tartoznak. Az említett magas kiemelkedésekből összetett gerinc* 
rendszer nagy kiterjedésű vízgyűjtő területeket választ el egymástól, melyek a Sebest, a Szfrigyet, illetőleg 
közvetlenül a Marost, továbbá a Zsilt, a Lotrut s az Oltót táplálják vizükkel.

Egy másik, a lacsonyabb  penep lénhez  tartozó részletek azok az átlag 1460—1600 m magas 
területek, melyek egyes helyeken igen jellemző alakban maradtak meg: a Ráül Prigona, Sebes, Frumoasa 
és Salanile összeszögellésének területe körül, a Ciuciula (1630 m), a Dealul Casile (1603 m), Tortúra 
(1524 m), Piciorele Cailor (1586 m), Mijlocia (1476 m), Guga mare (1390 m) stb. környékén. Ezeket 
a területeket mind pompás fenyőerdők fedik, melyeket csak ithotf szakítanak meg rétek (Poiana). Egyébként 
többé*kevésbbé összefüggő gerincek s egyszersmind a vidék főbb közlekedési irányai.

A  fenti, alacsonyabb peneplénbe vágódtak bele a bővizű hegyi patakok. A  patakok völgye általában 
szűk. A  terület legnagyobb folyója, a Sebes Szászsebesig 82 kilométert folyik a hegységben s Szászsebesnél

-1) Mások szerint Kudzsiri és Szebeni, vagy egyszerűen csak Szebeni Havasok. A  „Szászvárosi és Szebeni Havasok" 
elnevezést Lóczy Lajos: Vezető a m. kir. Földtani Intézet múzeumában című munka (Budapest, 1909.) 111. lapjáról vettem át-



6 VENDL ALADÁR

éri el a hegység lábát. De már 50 km-rel a város fölött 1000 m mélységig erodálta völgyét átlag 1600 m 
magas hegyek között. Forrásvidéke 2000 m-en felül van. À  Kudzsiri patak még mélyebben bevágódott 
és Kudzsir mellett 43 km-nyi út után 300 m magasan hagyja el a hegységet, mely itt a peremen 
700—800 m magas.

Csak ritkábban szélesedik ki a patakmeder annyira, hogy a víz benne hosszabb-rövidebb szaka
szon középszakasz-jellegűen meanderekben kanyarog, mint pl. a S a lan ile  legalsó folyásában a Sebessel 
való egyesülése körül, a V alea C u rp a tu lu ib a n , a R au l P r ig o n a  felső folyásán stb. A z ilyen helye* 
ken vékonyabb*vastagabb alluvium ülepedett le.

*

A  hegységben a jégkorszak  nyom ai ké tség telenü l fe lism erh e tő k . Legelőször L ehmann 

mutatott rá a hegység néhány glaciális területére 1885*ban. Inkey bizonytalan állásponton volt e kérdés* 
ben. 1912 és 1913*ban L iffa A urél és V endl A ladár határozottan kimutatták az egykori eljegesedés 
nyomait a terület nehány pontján. K rautner elfogadta L ehmann állításait. Ezzel szemben C holnoky 

J enő a következőket mondja : „ A  Szebeni havasok nem emelkednek olyan magasra, hogy rajtuk glaciális 
jelenségeket találhatnánk.“ (LóczyL. : A  magyar szent korona országainak leírása ; Budapest, 1918, 67. lap.)

A  pleisztocén glaciális nyomok a helyszínén azonnal szembetűnnek: a lapos Boreszkó*típusú 
peneplén legmagasabb részeibe vágódtak bele m eredek falla l e lh a táro ltan  a kárfülkék. A  profil 
mindig olyan, hogy a csaknem teljesen vízszintes felszínt a kár igen meredek fala szakítja meg.

A  terület legmagasabbra kiemelkedő s legnagyobb tömege a F ru m o a sa —-C indre l, mely 
a 2245 m*í eléri. A  Cindrel keleti oldalába mélyed bele a C a ld a rea  C an a i nevű kár. Északkeleti 
oldalában találjuk a N agy  tó (Jeserul mare) és a K is  tó (Jeserul mic) kárjáf. Ezek 200 m magas 
meredek fallal mélyednek bele a csaknem vízszintes térszínbe és félköralakban magas fal veszi körül őket.

A  S te flis ty én  (2244 m) két kárfülke ismerhető fel. A  nagyobbik ÉK . felé nyílik, a kiseb* 
bik ÉÉK . felé. Tó egyikben sincs.

A  K risfes tye  (2204 m) és a P ia tra  alba (2180 m) közt húzódó gerincen két kárt lehet 
felismerni, mind a kettő KDK., illetőleg DK. felé néz. A  kettőt nagyon keskeny gerinc választja el 
egymástól.

A  D ealu l B a lu lu i (2031 m) oldalába mélyesztve kis függő kárt találunk, mely a hegy DK.*i 
részében alakult ki. Ez egyúttal a legmélyebben fekvő kárfülke, melyet a hegységben észleltem : a fülke 
felső széle nem éri el egészen a 2000 métert.

A  S u rián  (2061 m) keleti oldalán a Nagy tó (Jeserul mare) kárja mélyed bele a lapos tetőbe, 
északkelet felé nyílik a K is  tó (Jeserul mic) kárja.

A  károknak a tetőkhöz legközelebb levő részeiben a hó maradékai még augusztus hó közepén, 
egyes pontokon még augusztus végén is megvannak.

*

A  Szászsebesi és Szebeni havasok túlnyomó része kristályos kőzetekből áll. Csak a peremi 
részeken fordulnak elő üledékek, valamint a kristályos pala területén Petrillától ÉNy.*ra és Várhely mel* 
lett titkon —neokom mészkövek. Várhelynél a felső kréta is megvan.



s z á s z v Ar o si é s  s z e b e n i h a v a s o k 7

B ockh J ános érdeme (1878), hogy a Déli Kárpátok kristályos paláit petrografiai tulajdonságaik 
alapján sikerült csoportokba foglalni. Ö három csoportot különböztetett meg: az I. csoportba főként gnáj* 
szokat, a másodikba főleg erősen csillámos gnájszokaí és csillámpalákaí sorolt, a harmadikba kevésbbé 
metamorfizálí kőzeteket, főleg filliteket, kloritpalákat stb. foglalt össze. Ugyancsak az ő érdeme annak a 
diszkordanciának felismerése, mely a Krassószörényi középhegységben az ő második csoportja és külö
nösen az első csoportja között észlelhető oly módon, hogy a második csoport kőzetei részben rajta 
fekszenek a többi kristályos palán.

Később kitűnt, hogy az Orsovai-hegységen kívül az első csoport nem fordul elő. Ennek alapján 
S chafarzik Ferenc (1903) kimutatta, hogy az első csoport a harmadik csoportnak eruptív kőzetekkel 
erősen injiciált, vagy esetleg teljesen eruptiv kőzetekből álló része. Tehát szerinte csak két csoportot 
lehet megkülönböztetni: a) csillámpalacsoportot és b) fillitcsoportoí.

Közben M razec (1897) is kimutatta, hogy e területen lényegében az említett két csoport külön* 
bözteíhefő meg. M urgoci (1905) megállapította, hogy a csillámpalák csoportja ráíolódotf a Páring fillit* 
csoportjára. S chafarzik is általánosan észlelte, hogy a csillámpalák csoportja a többi kristályos palával 
(filliicsoporlíal) szemben több helyen takaró alakjában átfüremleff.

S treckeisen (1929) megerősítette annak a felfogásnak helyességét, hogy a csillámpalacsoporí 
kőzetei takaróként rátolódtak a Páring autochtonjára.

Ismeretes, hogy a csillámpala* és fillitcsoporí kőzetei a Déli Kárpátokban paleozóos, sőt ópaleozóos 
korúak ; törmelékeik már a karbon konglomerátokban előfordulnak.

A  Szászvárosi és Szebeni Havasok részletes geológiai felvételét H ofmann K ároly (1869) és 
Inkey B éla (1883) kezdette meg a hegység délnyugati szegélyén. A  felvétel célja Petrozsény és a Vul* 
kánszoros vidékének tanulmányozása volt és a Szászvárosi és Szebeni Havasokból csak azt a részt vet* 
ték fel, ami a „Petrozsény vidéke" és a „Vulkánszoros vidéke“ című 1 :75.000 lap területére esik. Ez 
a két térkép a M. kir. Földtani Intézet kiadásában megjelent (1885—1886). Később H alavats G yula 

kezdette meg újból a hegység felvételét még a múlt század kilencvenes éveinek vége felé. Szászsebes és 
környékének 1:75.000 geológiai térképe, javarészben H alaváts, kisebb részben T. R oth L ajos felvétele 
alapján — a hozzávaló térképmagyarázóval együtt — a M. kir. Földtani Intézet kiadásában meg is jelenj 
(1910). 1906*ban L ackner A ntal is dolgozott a Kudzsiríól D.*re levő területen. H alaväts még később 
is dolgozott a hegység szegélyén, de a kristályos területet már nem érintette. 1912—1914*ben L iffa 

A urél és e sorok írója végzett részletes felvételeket, melyeknek a világháború vetett véget. Az utóbbi fel* 
vételek a 23. öv, X X IX . rovat ÉNy., EK ., DNy., DK.*i 1 :25.000 lapjára, a 23. öv, X X X . rovat 
ÉNy. és DNy.*i lapjára, továbbá a 24. öv, X X IX . rovat FK.*i és a 24. öv. X X X . rovat FNy.*i 
lapjára terjedtek ki egészen a határig. Tehát a részletes felvételi terület a hegység legnagyobb részét fel* 
ölelte. Ezenkívül a hegység különböző részeiben tanulmányoztunk egyes szelvényeket.

A  világháború után L iffa kollégámat a M. kir. Földtani Intézet igazgatósága más munkakörbe 
osztotta be, úgyhogy a hegységről gyűjtött adatok feldolgozását magam végeztem.

A  Szászsebesi és Szebeni Havasok túlnyomó részét a kristályos paláknak csillámpalacsoportja 
építi fel. A  csoport kőzetei e területen egyetlen tektonikai egységbe foglalhatók össze, mely igen külön
böző kőzetekből áll. Ezek összességét a Sebes*folyó után, mely az egész rétegsort a csapásra merőleges 
irányban feltárja, S eb es i k ris tá lyos  töm egnek  nevezem. Kőzetei üdék, legfeljebb igen gyenge
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katak lázis nyom ai látszanak rajtuk és főként m ezozóna-jellegűek. Átmenetek a kafa* és az epi- 
zóna felé szintén jellemzők.

Már 1912—1914-ben megkíséreltem a S ebesi k ris tá lyos  töm eg kőzeteit csoportokba foglalni. 
Későbbi mikroszköpi vizsgálatok e beosztást még bővítették, úgyhogy e kőzetek a következő csopor
tokba foglalhatók össze :

1. C sillám palák . Ezek rendesen muszkovil* és biotit-lartalműak s többnyire kevés savanyú 
plagioklász is előfordul bennük. Igen gyakran tartalmaznak porfiroblasztok gyanánt gránátot, valamint rit
kábban sztaurolitot, disztént, néha turmalint.

2. Vékony, geomorfológiai szempontból jelentéktelen k v a rc itb e te lep ü lések  főleg a csillám
palában fordulnak elő. Ezek íúlnyomórészben kvarcból állanak s ezenkívül lényegileg csak igen kevés 
csillámot tartalmaznak.

3. M angán- és vasta rta lm ú  szilikátok többnyire kvarccal együtt lencseszerű vékony közbe* 
felepedések alakjában jelentkeznek a csillámpalában. E  szilikátok oxidációs zónájában oxidos mangán* 
és vasércek képződtek.

4. G rán itg n á jszo k  szintén közbetelepülésekként fejlődtek ki a para*kőzeíekben, részben biotit* 
grániígnájszok, részben amfibolgránitgnájszok alakjában. Idetartoznak a ritkábban előforduló aplitgnájszok is.

5. P a rag n á jszo k  és in jekciós gnájszok  vékony közbetelepülések, vagy vastagabb zónák a 
csillámpalák között. Jellemző, hogy igen savanyú plagioklászt (10—20% An) tartalmaznak. À  csillámok 
közül vagy biotit, vagy biotit és muszkovit, vagy csak muszkovif fordul elő bennük. Külön kiválasztható 
volt a dobra*gnájsz.

6. Szem es gnájszok  „mikroklinszemek“*kel több ponton a para* és az injekciós kőzetek közé 
iktatva fordulnak elő.

Г. Leukokrát telérkőzetek főleg a pegm atitok s valamivel alárendcltebben az aplitok. À  para* 
kőzeteket igen sok pegmatit* és aplitinjekció tarkítja, többször egész injekciós zónák alakultak ki. A  peg* 
matitok kissé nagyobb telérekben és fészkekben is előfordulnak, melyek a térszín kialakulására is beto* 
lyással voltak.

8. Az am fibolifok betelepülések a csillámpalákban és a gnájszokban. Kifejlődésük igen váltó* 
zaíos és többféle típusú.

9. P y ro x en ito k , peridotitok  és gram m afititok  — részben szerpentinesedve — csak kisebb 
mennyiségben fordulnak elő.

10. A  szerp en tin ek  több ponton fordulnak elő, de csak kisebb tömegek alakjában. A  Surián* 
tói ÉN y ,*ra hosszabb vonulatot alkotnak. Egyesek úgyszólván csupán csak szerpentinből állanak, mások 
az eredeti ásványokból is többet vagy kevesebbet tartalmaznak.

11. K v a rcp o rfir iío k  a Surián—Cindrel vonaltól északra vékony telérek alakjában fordulnak elő. 
Geomorfológiai jelentőségük lényegtelen, mert igen kis méretűek, többnyire csak néhány méter vastagok.

12. A  hegység legészakibb részén. Kápolnától délre, délkeletre, délnyugatra vékony kristályos 
m észkő betelepülések fordulnak elő. H álaváts G yula a kristályos paláknak ezen a területen fellépő 
részét is a csillámpalacsoporiba sorolta a kristályos mészkő*közbetelepüléssel együtt.

A  részletesen tanulmányozott terület túlnyomó része s általában a Szászsebesi és Szebeni Hava* 
sok legnagyobb része a S eb es i kristályos tömegből áll. A  részletesen feldolgozott területnek csupán csak
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az északkeleli szegélyén Guraro és Resinár vidékén találunk más jellegű kőzeteket, nevezetesen a F o g a 
ra si k ris tá ly o s  tömeg kőzeteit. Ezek azonban e területen igen kis szerepűek. Tovább kelet felé, a 
Vöröstoronyi szoros felé azonban déli irányban kiszélesednek s a szoroson fúl a Fogarasi Havasok lán
cában folytatódnak tovább. A  régebbi magyar geológusok az itt előforduló kőzeteket egyszerűen fillit- 
csoporfnak tekintették.

E  kőzeteket általánosan jellemzi, hogy sokkal kevésbbé m efam orfizállak, mint az előző 
csoport kőzetei. À  Fogarasi kristályos tömeg kőzetei az epizóna jellemző bélyegeit viselik magukon. 
Szeneit, chlorit, albit a jellemző ásványok e csoport kőzeteiben. A  jellemző kőzetek a következők: s z e r i c i f- 
fillifek, ch loritos szericitfillitek , g rafito sfilliíek , m eszes kloriffilliíek, kvarcfillifek , klorif*  
palák , am fibolitok, am fibo lpalák . A  fillitek rendesen több-kevesebb álhitet is tartalmaznak. Resinár 
mellett a fillitbe konkordáns helyzetben kristályos mészkővonulat települt.

A  Fogarasi kristályos tömeg kőzetei konkordánsan rajta fekszenek a S e b e s i  k r i s t á l y o s  
t ö m e g e n ,  mely a krétában (posztneokom — anfecenomán) a P á r in g  au toch ton já ra  tolódott.

A  Sebesi kristályos tömegben az uralkodó kőzetek a csillámpalák s a közbeiktatott paragenefikus 
és injekciós gnájszok. A  kőzetek dőlése a terület déli részén lankás: 10—35°; a terület északi részén 
a réfegállás jóval meredekebb, 40—60—80° dőlések mérhetők R esin ár, G u ra ró , a D ealu l G rin d ii 
környékén stb. Az általános csapásirány nyugáf-kelefi. A  keleti részen, Guraró —Resinár környékén a 
csapás DK. felé kanyarodik. Viszont a Surjántól nyugatra levő területen a csapásirány délnyugativá válik.

A  hegység északi részében H alaváts G yula föbbé-kevésbbé jól megállapítható sz in k lin á lis í 
mutatott ki. Ez a szinklinális H alaväts megállapítása szerint nagyjában K .—Ny.-i csapású s alkotásában 
a kristályos mészkő is részfvesz. A  szinklinális szerinte K ápolná-tól, K erpenyes-íől, D oborká-fól 
D.-re húzódik, közel a kristályos terület széléhez és áthalad a D ea lu l T ó n ii tájékán, a D e a lu l 
C erkului-n , a D ealul V uru lu i-n  és a F runzberg -en . A  kristályos mészkő a Sebes bal oldalán 
levő Dealul Tónii területén 45 — 60° alatt D. £elé dől. A  Sebestől К .-re, a Dealul Vurului-n s azon túl 
további keleti folytatásában pedig É.-i dőlésű 55—70° alatt. A  kristályos mészkő keleten N agy  a pold-íól 
D.-re kezdődik, itt azonban két párhuzamos vonulatot alkot, ami H alaväts szerint vetődés következ
ménye. A  mészkő a Dealul Tóniitől nyugatra levő területen jó darabon hiányzik s csak jóval távolabb 
nyugatra, Kudzsirtóf D.-re keresztezi a V á riu l T o m n afecu lu i gerincét. Itt, a D ealu l Tónii-tói 
nyugatra, a csapás délnyugati irányúvá változott. K udzsir-tól ÉK.-re, azaz Csórá-fól К .-re, tehát a 
V áriu l Tom m ateculuW ól mintegy 10 km-re ÉK.-re ismét megtaláljuk a kristályos mészkövet. H alaväts 

ezt a jelenséget nagy, É. felé való elvetődéssel magyarázza meg, ami valószínűleg a Várhelyi vetődéssel 
függ össze.

Antiklinális húzódik a Surián —Cindrel-en át húzott vonaltól északra mintegy 16 km-re. Ez az 
anfiklinális Gurarótól D.-re igen jól felismerhető s G u ra ró -an tik lin á lis -n ak  nevezhetjük. Gurarófól 
kevéssel D.-re találjuk meg tengelyét s innen az antiklinális DK. felé húzódik a D.ealul P la iu lu i  
(1190 m) tetején át, majd DK.-i irányban halad tovább, azután keleti irányúvá válik s a M ed irv ö lg y  
torkolatától északra keresztezi a Vöröstoronyi szorost. Ezen a keleti részen azonban már a Fogarasi 
kristályos tömeg kőzeteiben halad.

Gurarótól nyugat felé még ÉNy.-i irányban folytatódik az Orlátfól mintegy 1'5 km-re délnyugatra 
levő D ealu l V is iru lu i (749 m) tetején keresztül, majd innen nyugati irányba kanyarodik. Ebben az
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irányban áthalad az antiklinális tengelye a D ealu l G rind ii (1281 m) északi részén, a D ealu l lui 
Ivan baiu (1278 m) északi részén, a D ealu l C ap tan  (1227 m) északi területén, majd a S u g ág  és 
D obra összefolyásától É.*ra folytatódik és S u g ág  községtől délre halad tovább, nagyjában nyugat felé. 
Majd enyhén DNy. felé hajlik, áthalad a C uro ta  (1328 m) és a D ealu l lui P e fru  (1360 m) között a 
P isc u l G liv ii (1153 m) irányában. Itt erősebben DNy. felé kanyarodik s V árhe ly  felé húzódik.

Ettől az antiklinálisíól délre átlag mintegy 10 km távolságban többé-kevésbbé összefüggően szin* 
k liná lis  mutatható ki. Ez nagyjában párhuzamosan halad a vázolt antiklinálissal. Ez a szinklinális a 
F o líea  északkelet felé húzódó gerincén 1659 m és 1544 m között jól megállapítható. Ezért Foliea* 
szinklinális-nak nevezhetjük. Innen nyugat felé a szinklinális tengelye áthalad a V a riu l S irám ba 
m are-n (1831 m), az Isv o ru l T o rtu ra  mentén tovább húzódik nyugati irányban a D ea lu l C asile* 
tői (1603 m) északra. À  Mijlociá*lól D.-re keresztezi a Sebes völgyét, áthalad a B a le  (1649 m) 
területén, a D ealu l P a ltin e i (1647 m) északi részén, a D ealu l M lacile  (1798 m) és a S inca  (1728m) 
közt délnyugat felé kanyarodik s ebben az irányban halad tovább a D im pul (1495 m) s a M alea 
(1419 m) között. A  Folteáíól kelet felé a S tán a  N icolescilor-on  át húzódik a szinklinális, majd dél* 
keleti irányúvá lesz a Besineul*lól (1963 m) délre s DK.*i irányban halad a S tán a  d in  B á trin a  
m are tájékán keresztül.

À  Guraró*anfiklinális N opcsa porkaréti antiklinálisának felel meg. Ebből ágazik ki Sugágtól 
délre N opcsa szerint a dobokai antiklinális. A  hegység nyugati részében halad D N y.—ÉK.*i irányban 
a Várhelyi  vetődés. ÉNy. felől a hegységet a Kudzs ir i  vetődés  szegélyezi, mely ÉK.*i irányban 
húzódik ; ÉK. felől pedig az Erdélyi medence felé a Kőrös*lalmácsi vetődés határolja.

Kisebb ráncok több helyen észlelhetők, így pl. a Sebes völgyében Sugágtól délre, Táutól délre, 
a Dealul Seracinu környékén síb. Kisebb vetődések, néhol elfenődött kőzetekkel, helyenként szintén 
előfordulnak.

A  területnek legdélibb része a régi román határra esik. Minthogy nem volt módom a szomszé* 
dós területet Romániában elég nagy terjedelemben s kellő részletességgel tanulmányozni, erről a leg* 
délibb vidékről áttekintő tektonikai képet nem vázolhatok.

*

A  munka következő része a S eb es i k ristályos töm eg kőzeteinek rész le tes  leírása.
1. Csillámpala. A  terület túlnyomó részét csillámpala borítja. Rendesen kétcsillámú. Többnyire 

iöbb*kevesebb albitot is tartalmaz s így átmenet lehet a gnájszok felé. A  legnagyobb kiterjedésben s a 
legjellemzőbben kifejlődve a terület déli részén találjuk (Cindrel, Kristestye, Piaira alba, Gofia, Conjul 
mare, Bálándrul mare, Váriul Negovanul mare, stb. Még ezeken a helyeken is azonban vékonyabb 
paragnájsz közbetelepülésekcf tartalmaz. A z átmenetek és közbetelepülések folytán a térképezéskor teljesen 
pontos határral elkülöníteni nem lehet.

A  Sebes i  kr is tályos tömeg összes  kőzeteit s így a c s i l l ámpalákaf  is jellemzi, hogy 
üdék, erősebb kataklázisos  hatás  nem látszik rajtuk, azaz főként  posz t tekfonikusan  kris* 
tályosodtak ki. Kisebb mértékű kafaklázis nyoma azonban főként a kvarcszemeken úgyszólván minden 
kőzetben látszik és pedig a gyakran kissé hullámos kioltáson, vagy a mezőkre való gyenge szétváláson.
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A  csillámpala majdnem mindig íarlalmaz kisebb-nagyobb mennyiségben gránátot. A  gránátszemek 
nagysága változó, néhol a szemek aprók, máshol mogyorónyi, ritkábban diónyi nagyságúak. Igen gyakran 
tartalmaz a csillámpala sztaurolitot, disztént. A  sztaurolit jelenléte arra vall, hogy az eredeti kőzet, mely
ből a csillámpala képződött, vasban dús volt, a disztén megjelenése pedig az eredeti kőzet nagy aluminium* 
tartalmára vezethető vissza. A  két utolsó ásvány néha a szokott párhuzamos összenövésben fordul elő. 
A  sztaurolit néha 2 — 3 cm hosszúságot is elér, a disztén ritkábban 8 —10 cm*t is.

A  csillámpalának rendes elegyrésze még a rutil is, néha több centiméter nagyságot elérő porfiro* 
blasztokban. Legföbbnyire azonban csak apró szemekben fordul elő. Miként a Schwarzwald „rench“* 
gnájszaira jellemző a rutil a szedimenfumos származást illetőleg, e csillámpalákban is elég fontosnak tekint* 
heíjük fellépését.

A  csillámpalának valamivel ritkább ásványa a turmalin. Rendesen csak kisebb területeken fordul 
elő nagyobb mennyiségben s porfiroblasztjai néhol több centiméter nagyságot is elérnek. A  turmalin fő* 
ként ott fordul elő nagyobb mennyiségben és nagyobb kristályokban, hol muszkoviííartalmú pegmatitok 
sűrűbben lépnek fel a csillámpala*ferületen (Sfeflistye, Piatra alba, Gotia stb.). Ezeken a területeken a 
pegmatit maga is gyakran turmalinos.

A  turmalin képződése karöltve járt a pegmatitíelérek, pegmatiterek és pegmatitfészkek kialakuld* 
sával. A  csillámpala számos helyen tartalmaz vékonyabb*vastagabb pegmafitereket. A  pegmatifos injekciók 
helyenként olyan vékony rétegecskékbcn járják át a csillámpalát, hogy a csillám palához tartozónak lát* 
szanak. Az ilyen kőzet a benne levő kvarcföldpátcsomóknál fogva néha a szemes gnájszra emlékeztető 
íexfurájú.

A  pegmatit savanyú magmájának igen hígan folyósnak kellett lennie, mert másként ilyen egészen 
vékony erecskékben nem nyomulhatott volna a csillámpala rétegei közé. Ez pedig a kvarc — földpát* 
eutektikumban csak úgy volt lehetséges, hogy a magma gázokban igen dús maradékmagma volt. Fontos 
szerepe volt a bórvegyületeknek is. A  turmalin fellépése a csillámpalában ennek a gázokkal telített pegma* 
titos magmának következménye.

A  csillámpala néhol oly vékony amfibolitrétegecskéket tartalmaz, hogy amfiboltartalmunak lát* 
szik. Ily vékony (O'l — 10 mm vastag) amfiboliterecskés a csillámpala pl. a G uga  mare*lól északra 
egészen lokálisan néhány ponton.

A  hegység legmagasabb területei pegmaíifteléreket és fészkeket tartalmazó csillámpalákból állanak. 
E  területeken a gránát, sztaurolit, disztén és a turmalin általában jellemző ásványai a csillámpalának.

A  csillámpala kémiai összetételére jellemző a közepes Si02*tarlalom (mintegy 56% körül.) Az 
aluminium mennyisége nagy, úgyhogy mindig aluminiumfelesleg marad. Ez a felesleg részben a csillámok* 
ban foglaltatik, főleg azonban a diszténben. A  csillámpala sok vasai is tartalmaz, ami a sztaurolit képző* 
déséhez vezetett. Az (al—alk) : c*diagrammban a csillámpala projekciópontja a sztaurolitos kőzetek meze* 
jébe kerül bele.

A  csillámpala olyan agyagos ü ledékből képződött, mely átlagban aránylag sok alumíniumot 
és vasat tartalmazott, összetétele azonban ingadozó volt: néhol sztaurolit, disztén képződhetett nagyobb 
vas* és aluminiumiaríalmánál fogva, máshol — ha a vas, illetőleg az aluminium mennyisége kisebb volt — 
az említett ásványok képződéséhez nem voltak meg a kémiai feltételek.

2. Kvarcát. Az eredeti üledéknek az a része, mely erősen kvarctartalmú, homokos volt, kvart-



12 VENDL ALADÁR

cittá metamorfizálódott. À  kvarcif csak igen alárendelt szerepet játszik vékonyabb közbetelepülések, vagy 
csak egyes padok alakjában, melyek hamar kiékelődnek. Néhány fontosabb előfordulása a következő: 
a P i a i u l  Frun í i lo r  gerincén, a Dea lul  C o m a rn ic e lu l  (1895 m) ÉNy.*i oldalán, a P o i a n a  Ditei  
közelében, a P i a i r a  alba S t e a j a  nevű részletének a 2149 m kúptól K.*re levő részén, a P r e a j a  
DNy.-i oldalán, a T a r n e a  területén, a D e a lu l  C ibanu l  ÉNy. felé húzódó gerincén, a B á l a n d r u l  
mare (2210 m) kúpjától ÉNy.-ra, a Dealul  P la iu lu i  (1198 m) ÉNy.-i részén síb. Előfordulása telje* 
sen szabálytalan.

A  kvarcitot túlnyomó részben kvarc alkotja; ezenkívül kicsi és igen változó mennyiségben musz* 
kovii, biotit, esetleg chlorit, ritkábban zirkon figyelhető meg benne. Palássága mindig határozottan kifeje* 
zett, többnyire már szabad szemmel is jól észlelhető, csiszolatokban pedig a muszkovitlemezkék párhuza* 
mos elhelyezkedése folytán igen erősen szembetűnik.

A  kvarcitok települése mindig konkordáns az őket körülvevő csillámpaláéval.
3. Mangán- és vasdús szilikátbetelepülések, melyekből az oxidációs zónában oxidos mangán* 

és vasércek képződtek, csak kisebb területeken fordulnak elő a csillámpalákban. Ilyen területek pl. a 
M agúra  nyugati oldala a K u d z s irp a ta k  felé, a Sipciá*íól délre levő B a trin a  (1794 m) déli és dél* 
nyugati lejtője, a S fe au a  m are (1734 m) ÉK.*i gerince, a M ijlocia (1474 m) északi és KÉK.*i 
része, a R ’u n cu l C ailo r (1475 m) területe (a bisztrai erdőőri háztól 2 km*re DK.*re), a S tra m b a  
m are (1831 m) teteje, a nyegováni erdőőri háztól D.*re a V a le a  S a d u re lu l  jobb lejtője 1400 és 
1480 m magasan stb.

E  területek nagyjában olyan övben helyezkednek el, melynek iránya közelítőleg összeesik a kris* 
tályos palák általános csapásirányával.

A  K u d z s i rp a t a k  és a S te aua  maré  környékén a mangánpiroxén az uralkodó. A  R u n c u l  
Ca i lo r  on a spessaríin a jellemző ásvány, melynek bőséges kísérője a kvarc.

4. A gránitgnájszok kifejlődése különböző: néha inkább gránitra emlékeztető, első tekintetre 
csaknem tömegesnek látszó kőzetek (gránitgnájsz), máskor meg a palásság erősebben látszik. Ez utóbbiakat 
ortognájsz néven foglaltam össze.

Jellemző, hogy csak kisebb, rendszerint konkordáns közbetelepülések a para*kőzetsorozatban. Vas* 
tagságuk néha csak néhány méter, a legvasfagabbak is csak néhány száz métert érnek el. Csak a terület 
mélyebb részein, főként a völgyekben bukkannak ki a felszínre. Hala vány rózsaszínű káliföldpáiot 
(mi kroki int) tartalmaznak s e színnél fogva könnyen felismerhetők. Néhol löbbé*kevésbbé pegmaíifos, 
durvaszemű kifejlődésűek s gyakran pegmaíitokkal függnek össze. Valószínű, hogy mélyebben nagyobb 
összefüggő tömegekben fordulnak elő.

Kőzettani kifejlődésük alapján ezek az ortogenetikus kőzetek két csoportba foglalhatók össze : 
a) b ioti tgránitgnájszok (suriángnájsz) és b) amf ibolgráni ígnájszok (cindrelgnájsz). Az elsőt a 
rózsaszínű mikroklinon kívül igen savanyú plagioklász (savanyú oligoklász) és biotií jellemzi. Ez a kőzet 
amfibolt vagy egyáltalán nem tartalmaz, vagy csak nagyon alárendelt kis mennyiségben. A  második kő* 
zetben a biotiíot teljesen vagy részben amfibol helyettesíti. Az amfibol igen erősen pleochroos : « =  zöldes* 
sárga, /?=zöld, / =  kékeszöld, különböző árnyalatokban, y  : c =  20—22° körül. Az akcesszorikus ásvá* 
nyok közül mind a két típus kőzeteiben elég gyakori a Utánit.

Ezek a kőzetek vékonyabb*vastagabb injekciók alakjában is előfordulnak a parakőzetek rétegei
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közi, úgyhogy sokszor igen nehéz á határt pontosan megvonni. A  biotitgránitgnájsz néhány fontosabb 
kibúvási helye a következő: a G a lb in a -völgy felső szakasza (Peirillától ÉNy.-ra), a V alea  P e tro - 
su lu i 931 és 1000 m közt levő szakasza, a S íána  R ov ine i környéke, az A uçel-vôlgy  1245—1345 m 
közti része, a D ealul S e rac in u  déli gerincén, az 1476 m kúpon, a B isz tra  völgyében 500 és 700 m 
magasság közt, a S eb es  völgyében a V a lea  B ale lo r torkolatától DK.-re a D ím bul S e rp ilo r  keleti 
szélén, továbbá közvetlenül a román határ előtt, a F o llea  DK.=i gerincén stb.

Az amfibolgránitgnájsz valamivel kevésbbé gyakori, néhány előfordulása a következő : a leg
nagyobb terület a F ru m o asa  felső folyásának mentén, a Frumoasa^hegy déli oldalában, a piatra albai 
csendőrlaktanyától északra található, hol több-kevesebb megszakítással mintegy 6 km kelet —nyugati hosszú
ságban és mintegy 3 km szélességben nyomozható. Sok helyen pegmafiffelérekkel és fészkekkel, esetleg 
aplittal van megszakítva. A  S a n ta -te le p tő l nyugatra a R au l S te s ii 1000 és 1200 m magasságban 
levő szakaszában sok pegmatittal együtt fordul elő. A  P á rá u l C láb u c e tu lu in a k  az A u $ e l-p a tak b a  
való torkollása előtt egy kisebb előfordulás ismeretes.

Kémiai összetételük szempontjából e kőzetek a savanyú és semleges kőzetek határán vannak. 
À  biotitgránitgnájszok összetétele nagyjában a normálgránifos  magma összetételével megegyező. 
A z amfibolgránitgnájszok kémiai összetétele a g ranod io r i to s—kvarcdiori tos  magmák összetételével 
egyezik meg.

Az apliígnájszok vékonyabb betelepülések a csillámpalában, vagy a paragenefikus és injekciós 
gnájszokban. Fehér színűek, vagy igen világosak. Első tekintetre a helyszínen aplithoz hasonlítanak, de 
palás fexturájúak. A  palás szerkezet a csillámlemezek, vagy a magnetitszemek elhelyezkedése folytán 
többnyire már szabad szemmel többé^kevésbbé megállapítható. A  kvarcszemek is gyakran összefüggő 
rétegekben láthatók.

Lényeges ásványaik: mikroklin, albit, kvarcé  s igen kevés csillám (muszkovif, esetleg biotit), 
néha magnetit (2°/o is).

E  kőzetek struktúrája krisztalloblasztos s lehet, hogy ez a struktúra részben még a kőzet meg
merevedése közben beállott differenciálódási mozgás eredménye, azaz a kristályosodási folyamat még 
akkor történt, mielőtt a magma nyugalmi helyzetbe fért volna. A  kristályosodás folyamata közben a már 
megszilárdult elegyrészeknek a differenciálódási mozgáshoz kellett alkalmazkodniok. E  kőzetek képződésekor 
talán még az általános metamorfózis sem fejeződött be és az egyoldalú nyomás is lényeges szerepet játszott.

5. Injekciós gnájszok és paragnájszok. A  két csoport kőzetei átmennek egymásba s meg
különböztetésük egymástól sokszor igen nehéz. Néhol gránitgnájszok szélein fejlődtek ki s akkor a kontaktus 
közelében a gránitgnájsz magmájából származó rózsaszínű mikroklinok már első tekintetre szembetűnnek. 
Sokszor azonban a megkülönböztetés nem ily egyszerű. A  paragnájszokban azonban nincs mikroklin, 
hanem a földpáfok közül csak igen savanyú plagioklás (À nio—Á n 2o).

Mindezek a gnájszok sokkal kevésbbé egyenletes kifejlődésűek, textúrájuk nyugtalan s össze
tételükben is gyakran lépésről-lépésre változnak. Sokszor erősebben kvarcos közbefelepülésekkel meg
szakítottak, gyakran tiszta kvarcréfegeket, vagy kvarclencséket tartalmaznak.

Az injekciós kevert gnájszokban a következő ásványok a főalkotórészek : mikroklin, plagioklász, 
kvarc, biotit; gyakran a biotit mellett muszkovit is előfordul. Egyes féleségekben lényegileg csak a 
muszkovit van jelen a csillámok közül (muszkovifgnájsz). A z utóbbiak pegmaíitok injekciós hatása folytán
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állottak elő. Ide tartozik a többi közt a d o b ra -g n á jsz , mely a Dobra völgyében fordul elő legszebb 
kifejlődésben. Ez két csillanni és a szemes gnájszokkal is kapcsolatban van.

Az injekciós gnájszok kémiai összetétele néha teljesen eruptív kőzet összetételéhez hasonlít. Más 
injekciós gnájszok ellenben az eruptivkőzetek összetételéből elférő kémiai összetételííek. E  viszonyok 
részletezésére itt nem térhetek ki, de utalok a német szövegben levő táblázat adataira.

A  paragnájszok gyakran a csillámpalában csak igen vékony közbeíelepülésf alkotnak (pl. P ia ira  
alba teteje). Máskor széles zónában fejlődtek ki. Némelykor a plagioklász mennyiségének megcsökkenése 
folytán fokozatosan átmennek apróbbszemű csillámpalába. A  paragnájszok ritkán kevés zöld am fibolt 
is tartalmaznak.

A  paragnájszok kémiai összetétele gyakran teljesen elüt az eruptiv kőzetek kémiai összetételétől. 
Némelyik kőzet azonban eruptivum összetételéhez hasonló kémiai összetételű. A  paragnájszok legnagyobb 
részében az (al—alk) értéke nagy. (A részletekre vonatkozólag lásd a német szöveget.)

6. Szemes gnájszok csak néhány kisebb területen fordulnak elő a Surián—Cindrel vonalától 
északra levő részen. A  Sebes völgye Sugágtól délre, a G u ra  В  iszt rá tói északra szel át szemesgnájsz- 
vonulatot. A  S u g á g -p afa k  mentén találjuk a második szemes gnájsz- területet, O rl áttol délre fordul elő 
a harmadik szemes gnájsz-betelepülés. Mindezek nagyjában az anfiklinális tengelyének mentén helyezked
nek el, további előfordulásuk még, melyeket már H alavAts is ismert: S z á s z c s ó r  és K á p o ln a  közt, 
továbbá G rad isfye  és K o ste sd  között. Mindezeken a helyeken a szemes gnájszok a csillámpalák, a 
csillámos injiciálf gnájszok és a paragnájszok közt fordulnak elő.

Jellemző, hogy ezek a gnájszok mikrokíin porfiroblaszíokat tartalmaznak, melyek nagysága külön
böző, néha 6—9 cm-f is elér. Ezen kívül savanyú plagioklász (Апю—À n2o), kvarc, biotit és muszkovil 
a lényeges ásványok. A  mikroklinszemek e kőzetekben gyakran karlsbadi ikrek. Néha a látszólag egységes 
szem a mikroklinon kívül sok plagioklász!, kvarcot, esetleg csillámot is tartalmaz.

A  szemes gnájsz kifejlődése különböző, néhol kis területen belül is gyorsan változik a szemek 
nagysága. Néha fokozatosan átmegy normális (nem szemes) gnájszba. Ezek a különbségek igen jól 
látszanak a Sebes bevágásában s az Orláffól délre levő területen is.

Ezeket a szemes gnájszokat nem tekinthetjük tisztán ortogenefikus kőzeteknek. E  felfogás ellen 
vallana nyugtalan kifejlődésük s szoros kapcsolatuk a pegmatitokkal injiciált csillámpalákkal. A  szemes 
gnájszok minden valószínűség szerint káliföldpátíartalmú pegm afifos m agm ával á tita to tt ü ledékek
ből képződtek, melyek a magma hatására annyira féllágyulfak, hogy a mikrokíin kristályosodása úgy 
mehetett végbe, mintha tisztán magmaiikus olvadékból történt volna a kristályosodás.

Kémiai összetétel szempontjából a kőzetek engadinitgránitos jellegűek. Kovasavfarfalmuk 73°/o 
körül ingadozik. (Az orláfi kőzetben T'3'54% SiCN.)

T .  Pegmatitok és aplitok. A  csillámpalákaf, az orto-, kevert és paragenetikus eredetű kőzeteket 
egyaránt diasiszt leukokrat-felérkőzefek : túlnyomó részben pegmatitok, alárendeltebb mennyiségben aplitok 
járják át. A  két csoport között gyakran nincs éles különbség.

A  pegmatitok két csoportba foglalhatók össze: 1. rózsasz ínű  m ikroklinf tartalm azó
b io fiío s -p e g m a tiío k ; 2. m uszkovifos pegm atitok.

Az első csoportba tartozó bioíifos pegmatitok muszkovitoí vagy egyáltalában nem tartalmaznak, 
vagy csak igen kis mennyiségben. Némelykor epidotol találunk bennük. A z epidot a pneumatohidalogen—
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hidrotermális fázisban, a pegmafit kialakulásával kapcsolatban képződött, javarészben a káliföldpát (mik- 
roklin) rovására és nem mállási termék. Ezek a pegmatitok az ortogenetikus gnájszokkal és gránifgnáj- 
szókkal kapcsolatban fordulnak elő azoknak rendes kísérői gyanánt. Az amfibolgránitgnájszban megjelenő 
pegmatitban a biotif kisebb-nagyobb mennyiségét amfibol helyettesíti.

A  csillámpala^sorozatban s a vele összefüggő paragnájszokban és injiciált gnájszokban a musz- 
kovitos pegmatif a jellemző. Benne biotit csak igen alárendelten kis mennyiségben fordul elő, vagy 
teljesen hiányzik. Ezek a pegmatitok gyakran tartalmaznak turmalint (Piaira alba, Golia, Hanesul stb.) 
A  turmalin fészkekben fordul elő a pegmatif földpáíjai és kvarcai között. Néha kvarcban lép fel 
zárvány gyanánt, de kristályai ekkor is lehetnek néhány cm nagyok. A  muszkovitpegmatitoknak 
kialakulása kétségtelenül együtt járt a csillámpala pneumatolifos ásványainak képződésével.

Már említettem, hogy a terület legmagasabbra kiemelkedő részei csillámpalából állanak. E  he
lyeken a csillámpala rendesen több-kevesebb pegmatiffelérf, vagy fészket tartalmaz. Mivel a pegmatitok a 
csillámpalánál ellentállóbbak, az őket tartalmazó csillámpalák is jobban megmaradtak. Sok helyen azt 
látjuk, hogy e magas területek legkiemelkedőbb pontjai pegmafitból állanak: Scârna,  Vâr ful  lui 
Pefru,  Vârfu l  Àuçe lu l  stb. Ezek a pegmatitok néhol több száz méter hosszúságban követhetők.

A  pegmatitok textúrájára jellemző, hogy sok helyen — különösen a biotifos pegmafifokban — hatá
rozottan parallel jelleg észlelhető' főként a csillámlemezkék elhelyezkedésében. Ez a jelenség mindenesetre 
arra vall, hogy képződésükkor — legalább is kisebb mértékben — még mindig azok a nyomási viszo
nyok uralkodtak, melyek az egész kristályos tömeg metamorfózisát befolyásolták. Ilyen kifejlődésűek a 
pegmafitfelérek a Erumoasa völgyében. Máshol ellenben a pegmatif határozottan teljesen tömeges megje
lenésű, annak jeléül, hogy a gnájszok textúrája akkor már jórészben kialakult, mikor a pegmaíií kirajzott. 
A  pegmatif helyenként igen sűrűn átjárta vékonyabb-vasíagabb injekciók alakjában a csillámpalát, miként 
pl. a dus—frumoasa-i út mélyebb kimosásaiban észlelhető, hol sok vékony pegmafifér szeli át az utat.

A  pegmatitok igen savanyú kőzetek (SiOa =  73%) körül). Az elemzés adatai alapján a kémiai 
összetétel az engadinitgránitos^yosemitgránitos magmák összetételéhez hasonló.

8. Az amfibolitok főként a csillámpalában, a paragenetikus és az injekciós gnájszokban lépnek 
fel aránylag kisebb betelepülések alakjában. E  betelepülések geomorfológiai szempontból csak ki sebb 
jelentőségűek,  mert vékonyak, ritkán érik el a száz méter, vagy még nagyobb vastagságot. Általában a 
csillámpaláknál ellentállóbb kőzetek s ezért néha kimeredő kúpokat formálnak, melyek gyakran szembeszökők.

Néhol, pl. D u s  környékén, a D obra  völgyének északi oldalán stb. az amfibolitok vékony, 
gyakran csak néhány cm vastag rétegekben váltakoznak a csillámpalák vagy gnájszok rétegeivel. Ilyen
kor a kép a helyszínén olyan, mintha ezek a vékony amfibolitréfegecskék eredetileg injekciók lettek 
volna. Jellemző az is, hogy az amfibolitok gyakran szerpentinek, vagy peridofifok, illetőleg ezekkel rokon 
bázisos kőzetek kíséretében fordulnak elő. így a D ealu l C lábucefu lon  (2063 m) az amfibolit olivin- 
grammafitif mellett telepszik a gránátos, szfaurolitos, cianitos csillámpalában. A  G y h án  tetején (1416 m) 
az amfibolifof szerpentin kíséri.

A  Rcsináriól D.-re levő V alea M unfelui-ban 800 és 900 m f. sz. f. magasságban diallag- 
peridoíit telepszik. A  peridotif egész tömegében kisebb vagy nagyobb mértékben szerpentinesedeff. A  
peridofií ÉK .-i és DNy.-i oldalán vékony epidotos chlorifpala közvetítésével átmegy amfiboliíba. A z 
összefüggés a peridofit—szerpentin és az amfibolit közt itt igen határozottan látszik.
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Àz arnfibolitok fellépése szabálytalan, az előfordulásra vonatkozólag törvényszerűséget nem 
sikerült megállapítani.

Kőzettani szempontból a következő típusokat lehet megkülönböztetni : 1. píagioklászamfíbolitok,
2. piroxénamfibolitok, 3. eklogitamfíbolitok, 4. gránáíamfíboliíok, 5. biótitamfibolitok, 6. epidotamfí•* 
boliiok. A  legelterjedtebbek az epidotamfibolitok. À  különböző típusok nem különülnek el élesen egy
mástól, hanem átmenetekkel függnek össze. Mind kitűnően krisztalloblasztos strukfurájúak, de szöveti 
kifejlődésük különböző s a texturabeli különbségek igen nagyok. Némely amfiboliíon szabad szemmel a 
palás textúrát nem lehet megfigyelni, vagy esetleg csak igen gyengén látszik s az ilyen amfibolit inkább 
tömeges kőzetre emlékeztet. A  legtöbb amfiboliíon azonban a palásság első tekintetre feltűnik : földpátdús, 
világosabb színű vékony rétegek váltakoznak amfiboldús, sötétebb színű rétegecskékkel.

A  P i a i r a  Tomnafecu l u i  gerincén (a Sebestől К .-re, Bisztrától DNy.-ra) az 12Г2 m kúpon 
az amfibolitot vékony (néhány cm vastag) pegmaíiterek járták át. Ezeken a pegmatifereken gyakran 
ptygmatitos hajlás, meanderszerű lefutás látszik. A  pegmatiferek szélén a kontaktuson epidot képződött, 
mely az amfibolitba is mélyen behatolt.

A  piroxén- és az eklogitamfíbolitok a ka tazónából  a mezozónába  átvezető á tmenetnek  
tekinthetők.

Az amfibol i t fáciest ,  — mely tulajdonképen a nrezozónának alkotórésze, — jellemzi, hogy 
— ha a kémiai összetétel megengedi — mindig valamely amfibol alakult ki. Az említett fácies jellemző 
ásványai még a mikroklin, plagioklász, muszkovit, andaluzit, cord ierit, almandin, antofíllit, cummingtonit, 
diopszid, wollastonit, grosszulár—andradit, olivin.

A  zöldpalafáciest ,  — mely az epizonára jellemző — a következő sorozat ásványai alkotják: 
albit, szeneit, chlorif, talk, szerpentin, epidot, kalcit, dolomit ; különösen jellemző a muszkovit—chlorit és 
az albit —epidot ásványtársaság. Az albit mellett még az oligoklász is jellemző, mely az albitot gyakran 
teljesen helyettesíti.

Az eklogi ffácies a katazónára jellemző s sajátsága, hogy az idetartozó kőzetekben a gránát 
igen piropdús (több mint 30%  piroptartalom), a monoklin piroxén jadeittartalnrú omphacit. Disztén és 
rutil is gyakori ásvány. Az eklogit s általában az eklogitfácies kőzetei magas hőmérsékleten és egyúttal 
nagy nyomáson képződtek.

Az epidotamfibolitok nem felelnek meg az amfiboliffácies követelményeinek. Ezek a kőzetek az 
amfibolon s a savanyú plagioklászon (oligoklászandezin) kívül epidotásványt tartalmaznak nagyobb meny- 
nyiségben. Itt az epidot nem szekunder bomlási termék, hanem a többi ásvánnyal teljesen egyenlőértékű 
elegyrész. Ez az ásványfársaság nem illeszkedik bele sem az amfibolitfáciesbe, sem a zöldpalafáciesbe.

A  fenti kőzetekre sem az amfibolitfácies, sem a zöldpalafácies jellemző tulajdonságai nem érvé
nyesek. Az epidotamfibolitok a két fácies között helyezkednek el épen úgy, mint az Alpok epidoftaríalmú 
amfibolitjai. Legcélszerűbb volna e kőzeteket külön fáciesbe, az epido tamf ibol i t fáciesbe sorozni. Ez 
az új fácies átmenetnek tekintendő az amfibolitfácies és a zöldpalafácies között.

Az összes arnfibolitok kémiai összetétele a ga bb r ó - magmá k  összetételével megegyező. Gabbro- 
diorifos, normál gabbroidos, noriíos, osszipiígabbroidos, piroxenií — hornblenditgabbroidos összetételű 
arnfibolitok egyaránt előfordulnak. A  megelemzeít arnfibolitok közt egyetlenegy sem volt, melynek kémiai 
összetétele nem egyezett volna valamelyik gabbró-magma összetételével.
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A  kémiai összetétel s a geológiai viszonyok alapján (peridotit, szerpentin kíséretében való előfor
dulás) az elemzett amfibolitok or íogenef ikus  e r ede lűekn ek, a g a b b r ó - m a g m a  s z á r maz é ka i na k  
tekintendők.

Igen alárendelten, csak egy-két ponton fordulnak elő amfibolpalák. Ezekben lényeges ásványok 
gyanánt amfibolt és chloritoí találunk. E  kőzetek már inkább az epizónára jellemzők.

9. Piroxenitok, peridotitok és grammatititok. Csak kisebb tömegekben és csak néhány ponton 
fordulnak elő. Típusos, durvaszemű bronzitit a Po i a n a  Di t e in levő S t ána  din P o i a n a  Ditei  mel 
lett található.

Resinárlól délre a Va l e a  Munf e l u i ba n  az említett helyen diallagperidotit fordul elő, melyet 
amfibolit vesz körül. A  peridotitban vékony, csak néhány cm vastag erekben piroxenit található, mely 
lényegében dia]lágyból és amfiboUból áll.

A  Cindreltől északra a F r u m o a s a  keskeny, észak felé húzódó gerincén az 1917 m magas kúp 
bronz iíp er idо tit- b ó 1 áll. Ez a kőzet kelifií zónával körülvett pírop-szemeket tartalmaz. A  kelifií túlnyomó 
része barna amfibol, mely a kelififen kívül is előfordul kisebb mennyiségben. Az olivin-szemek részben 
szerpentinné alakultak át. Helyenként a szerpentin mennyisége tetemes, úgyhogy a kőzetet szerpentine- 
sedeft peridolitnak kell tekinteni.

Érdekes és sajátságos összetételű kőzetek azok, melyeket grammaiitit néven foglaltam össze. 
Ezek jellemző típusa az az olivingrammaíiiií, mely a De a l u l  Clábuce í u lu i  (2056 m) nyugati gerincén 
a 2027 m ponttól mintegy 140 m-re délnyugatra fordul elő. Ez a kőzet olivin*bői és grammafit-bó\ áll. 
Az olivin üde, nem szerpenfinesedett.

A  Va l e i  Dobre i -ban  lényegében csak grammaiitból álló kőzet fordul elő.
Mindezek a kőzetek geomorfológiai szempontból csak alárendelt szerepűek. A  szerpentinek genezise 

szempontjából azonban nagyjelentőségűek.
A  bronzitit kémiai összetétele a piroxenifos és peridotiíos magma összetételével egyezik meg 

(38'77% SÍO2). A  bronzitperidotif is a piroxenifos és peridofifos magmából származik (SÍO2 =  37‘83%). 
Az olivingrammatitit kémiai összetétele szintén a peridofifos és piroxenifos magma összetételével egyező
(S i0 2=45-27% ).

A  piroxenitok és peridotitok típusos eruptív kőzetek. Az olivingrammatitit és a grammafitit 
nem tekinthető primer eruptívnak. Ezek már metamorf eredetűek, bár a jellemző krisztalloblasztos struktúra 
nem látszik rajtuk.

10. A szerpentinek sokkal nagyobb jelentőségűek a hegység felépítésében, mint az előbbi csoport 
kőzetei. A  legnagyobb szerpenfinvonalat a Suriántól ÉNy.-ra a kristályos terület csapásának irányában 
húzódik a S t ána  Boul u i  tájától a TifianuUon,  a Dealul  Negru-m (1866 m), a D. Pal t i ne i  (1647 m) 
északi részén át egészen a Dobra  völgyéig. Ebben a vonulatban több kisebb-nagyobb szerpentintömegeí 
választottunk ki. Köztük fordul elő az említett bronzitit is. A  vonulat mintegy 20 km hosszú. A  szerpentin 
mindenhol keskeny gerincek, vagy kúpok alakjában fordul elő, melyek alakjuknál s sötét színüknél fogva 
már messziről szembetűnnek. Mivel a szerpentin ellentállóbb, mint a csillámpalák s a gnájszok, rendesen 
erősen kimeredő térszínen találjuk. Völgyekben csak néhány ponton lehetett a szerpentint megállapítani.

Az említett vonulaton kívül is több ponton találunk szerpentint. A  kisebb terjedelmű előfordul 
lások igen jellemzők a területre.
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A  szerpentin általában rostos a*szerpentin. Gyakran az eredeti kőzet bizonyos ásványaiból több
kevesebb reliktum gyanánt megmaradt (olivin, grammafit). A  szerpentin kifejlődése a következő : rend
szerint meg lehet különböztetni egy „tengelyt", amely gyakran apró magnetitszemek megszakításokkal 
összefüggő sorából áll. A  tengely körül — madártoll szerkezetéhez hasonlóan — helyezkednek el a szer- 
pentinrostok oly módon, hogy vagy közelítőleg merőlegesek a tengelyre, vagy ferde szög alatt hajolnak 
hozzá. A  rostok lefutása rendesen kissé hullámos.

Gyakran két vagy több tengely egy pontban fut össze, vagy a tengelyek sokszögletű mezőket 
zárnak közbe. Ekkor a mezők középső részében a szerpeniinrostok lefutása gyakran szabálytalan vagy 
divergáló.

Néha két vagy több, nagyjában párhuzamos helyzetű, rendesen kissé hullámosán hajolt tengelyt 
találunk, melyek oldalán az említett módon helyezkednek el az «^rostok. Ebben az esetben a több ten
gelyből összetett sáv olyan széles, hogy szabad szemmel is látszik.

Ott, hol még az eredeti olivin roncsai megvannak, jól látszik, hogy a tengelyek milyen helyzetet 
foglalnak el az olivinszemcsékhez képest : az olivin eredeti repedésében, a két olivinrészlet közt válik ki 
a szerpentinesedéskor az olivin vastaríalma magnefit alakjában. A  magnetit szemecskéi többé-kevésbbé a 
hézag középvonalában sorakoznak egymáshoz, azaz nagyjában párhuzamosan a hézagot két oldalról hatá
roló olivinszemcsék szélével. A  képződött szerpentin rostjai közel merőlegesen, vagy esetleg ferdén helyez
kednek el a hézagot határoló szemecskék szélére s egyúttal a magnefittengelyre.

Mivel az eredeti olivinkrisfályt több, szabálytalanul elhelyezkedő repedés járja át s mindegyik 
repedésben föbbé-kevésbbé kialakul a tengely, sokszögletű mezők képződnek. Néha a mezők közepén 
még az olivin szemecske igen kicsi maradéka megtalálható.

A  szerpentinen és a magnetiton kívül úgyszólván mindegyik szerpentinkőzet tartalmaz chloritot, 
íalkot, némelyik grammatitot is.

A  szerpentinek származására vonatkozólag kétségtelenül megállapíthatók a következők. A  szer
pentinek kisebb része peridotit-ból képződött. Erre utal különösen a fentebb említett bronzitperidotit, 
mely részben szerpentinné alakult át. Legnagyobb részük azonban olivingrammaiititból képződött. Leg^ 
jobban kitűnik ez a képződés abból a jelenségből, hogy a hegység legtöbb szerpentinjében kisebb-nagyobb 
mennyiségben olivin és grammatif fordul elő. A  vékonycsiszolatokban jól látni, hogy a szerpentin főként 
az olivin rovására képződött. Kisebb mértékben azonban a szerpentinesedés a grammatif repedései mentén 
is végbemegy.

Némely szerpentinben, vagy legalább is e szerpentinek némely kézi példányában, az eredeti 
ásványokból semmi sem maradt meg. A z ilyen kőzetek is azonban ugyanolyan szerkezetűek, mint azok, 
melyek olivingrammafilitból képződtek. Bizonyosra vehető tehát, hogy ezek a szerpentinek is olivin- 
grammaíififokból képződtek.

Némely szerpentinben igen rövid szálú szerpentinazbeszt is előfordul. Az azbesztszálak hosszanti 
iránya y-nak felel meg.

A  szerpentinek kémiai összetétele kissé változó. Sok szerpentin összetétele teljesen olyan, mint 
a piroxenitos és peridotitos magmáé. Mások kémiai összetétele peridotitos ugyan, de a lu m ín iu m b an  dús, 
vagy általában sesqu iox  iddús. Mindezek olyan típusok, melyek az Alpokban a pennini takaró bázisos 
kőzetei közt is előfordulnak.
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11. Kvarcporfiritok. E  kőzetek vékony, — többnyire csak egy-kéf méter vastag, — lelérek 
alakjában fordulnak elő főleg a terület északi részében, a Surián és Cindrel vonalától északra. Kápol
nától D.-re valamivel sűrűbben találkozunk velük. À  legdélibb pont, hol megtaláltam, a Suriántól K.-re, 
a P r igona-pa tak  völgyében s attól néhány száz méterre délre fekszik. Geomorfológiai jelentőségük 
— kicsi terjedelmüknél fogva — alig van.

E  kőzetek oligoklászból, kvarcból, kevés biofiiból, esetleg igen kis mennyiségben zöld amfibolból 
állanak; a felsorolt ásványok porfiros kiválások. Az alapanyag lényegében ugyanezekből az ásványokból 
tevődik össze, csak a biotit igen kevés benne. Az alapanyag holokristályos. Apafit, magnefit, pirít igen 
kis mennyiségben s epidoi mint utólagos képződmény fordul elő bennük.

Kémiai összetételük az igen savanyú kvarcporfiritok összetételéhez hasonlít (S í0 2 = í'2%).

*
A  munka utolsó része a felvett területen csak igen jelentéktelen szerepű Fogarasi kristályos 

tömeg kőzeteivel foglalkozik:
E  kőzetek rajta nyugszanak a Sebesi kristályos tömegen. Ki kell emelnem, hogy ezeken a kőze

teken az epizóna jellemző sajátságai állapíthatók meg.
A  részletesen bejárt területen uralkodók a fillitek, melyek különböző típusokba tartoznak. Meg 

lehet különböztetni eh lórit-szericit-albitfillitet, szericit-albitfillitet, chlorit-albitfillitet, kalcitos— chlorit- 
albitfillitet, grafitfillitet, kvarcfillitet. Mindezekre jellemző, hogy több-kevesebb albit van bennük, mely 
gyakran porfiroblasztok alakjában fordul elő. Néhol (Dealul Scheiului) limonifrétegekeí tartalmaznak.

E  kőzetekben a kvarcokon elég erős kataklázis látszik, ami mezőkre való oszlásban és hullámos 
kioltásban jelentkezik. Ritkábban az albitok ikerlemezei gyengén hajlottak.

Jellemző Re s i n á r  mellett a kristályos mészkő vékony közbetelepülése, mely a meredeken 
(45 —Г0° alatt) északkelet felé dőlő fillitek között helyezkedik cl s csapásirányban mintegy 3 km hosszú
ságban nyomozható. A  mészkő túlnyomó részben ikerlemezes kalcifszemekből áll. Ezenkívül még kevés 
kvarc és magnetií is előfordul benne.

A z e csoportba tartozó kőzetek csak tovább kelet felé, a Vöröstoronyi szoros felé, foglalnak el 
nagyobb területet s a szoroson túl a Fogarasi Havasok alakjában emelkednek ki 2536 métert elférő 
magasságokig.

*

Ez a vázlat csak nagyon hiányos képet nyújt. A  munka teljes megértéséhez az egész német 
szöveg olvasása szükséges.
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VERZEICHNIS DER TAEELN.

Taf. I. Tektonische Kartenskizze des Sebeser- und Zibins-Gebirges.
Taf. II. Geologische Kartenskizze des zentralen Teiles des Sebeser- und Zibins-Gebirges.
Taf. III. 1. Mikroklinauge aus Augengncis, Sebes-Tal, 40. km. Natürliche Grösse.

2. Augengneis, rechts unten Mikroklinauge. Sebes-Tal, 40 km. Natürliche Grösse.
3. Loser Disthcn aus Glimmerschiefer, die rechte Hälfte nach (100) abgespaltet. Stlna din Tortura. Natürliche Grösse.
4. Rutil in Glimmerschiefer. Crisiesli. Natürliche Grösse.
5. Kontakt von Pegmatit und Gneis. Der Gneis wurde durch den Pegmatit injiziert. Frumoasa-Tal, wo der Bach 

nach N  einbiegt. Natürliche Grösse.
6. Pegmatiiinjektion in Gneis. Frumoasa-Tal, neben der alten rumänischen Grenze. Natürliche Grösse.

Taf. IV. 1. Augengneis, Valea Orlatului. Etwa 3/t nat. Grösse.
2. Magnetitaplitgneis. Sebes-Tal. Etwa 3/4 nat- Grösse.
3. Serpentin mit gelben Streifen, die am Bild ungefähr vertikal verlaufen. Dealul Paltinei. Etwa 3/4 nat. Grösse.
4. Amphibolit mit Pegmatitinjektionen. Am Kontakt zwischen Pegmatit und Amphibolit hat sich Epidot gebildet. 

Piaira Tomnatecului. Etwa 3/4 nat. Grösse.
5. Injizierte Gneisschollen im Pegmatit und Biotitgranitgneis. Frumoasa-Tal, an der alten rumänischen Grenze. 

Etwa 3/4 nat. Grösse.
b. Pegmatit mit Turmalin. Gotia. Etwa sl4 nat, Grösse.

Taf. V. 1. Almandin-Porphyroblasi in Glimmerschiefer. Steflesti. Rechts unten fein zwillingslamcilierter Plagioklas. Lineare 
Vergrösserung : 15.

2. Sehr kleine Muskovitschüppchen im Quarz. Glimmerschiefer, Steflesti. Lineare Vergrösserung : 15. Nicols : X-
3. Strukturbild des Glimmerschiefers vom Steflesti. Man sieht die regellos umgrenzten, nach der Schieferungsfläche 

abgeplatteten, gestreckten Quarzkörncr, ferner die Muskovit- und Biolitlamellen. Lineare Vergrösserung: l6'5.N icols: X .
4. Oligoklas-Albit in Glimmerschiefer. Cristesti. Lineare Vergrösserung : 16. Nicols X .
5. Granitgneis (Suriangneis). Valea Petrosului, nordwestlich von Petrilla. Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit. Lineare 

Vergrösserung: 16'5. Nicols: X .
6. Mikroklin in Hornblendegranitgneis, SW -liche Lehne des Cándrelu. Lineare Vergrösserung : 63. Nicols X . 

la f .  VI. 1. Biotitgneis aus dem Sebes-Tal, zwischen 1195 und 1210 m ü. d. M. Mikroklin, typisch gegittert, Plagioklas, Quarz»
Biotit. Die Struktur ist granoblastisch. Lineare Vergrösserung: 25. Nicols: X .

2. Muskovitgneis, Párául Petrului, 1290 m ü. d. M., südlich vom Vârful Auçelul. Mikroklin (gegittert), Plagioklas, 
Quarz, Muskovit. Lineare Vergrösserung: 16'5. Nicols X .

3. Biolit-Muskovitgneis (Dobra-Gneis), Dobra-Tal. Lineare Vergrösserung: 31. Nicols X-
4. Biotitgneis (mit wenig Hornblende) aus dem Graben zwischen Dealul Cioaca und Vârful Chicei, nahe der M ün

dung in die Taja. Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, Hornblende. Lineare Vergrösserung: 25'6. Nicols X .
5. Biotitgneis (Schiefergneis). Piair^ alba, am Gipfel. Lineare Vergrösserung: 26. Nicols: X .
6. Biotit-Muskovifgneis (Schiefergneis) zwischen Stäna $erbota mic und Sfâna Serbota mare (Typus Serbota). In der 

Mitte des Bildes Plagioklas mit Zwillingslamellen nach den Albit- und Periklingesetzen. Lineare Vergrösserung 
16-5. Nicols X .

la f . VIL 1. Biotit-Muskovitgneis (Schiefergneis) Frumoasa, Südabhang. (Typus Serbota). Lineare Vergrösserung: 16. 
Nicols X .

2. Augengneis, reich an Mikroklin. Valea Orlatului. Lineare Vergrösserung: 16'5. Nicols X-
3. Mikroklin mit Albit perthitisch durchwoben in Pegmatit. Râul mare (Kudsir-Bach), bei der Magura-Klause. 

Lineare Vergrösserung : 16. Nicols X .
4. Albit in Mikroklin (dunkel), aus granatführendem, turmalinreichem Pegmatit, Westseite des Tarnea-Berges 

Lineare Vergrösserung : 20. Nicols X .
5. Turmaline (schwarz) in sehr quarzreichem Pegmatit. Piatra alba. Ljneare Vergrösserung: 15.
6. Apatit (das grosse Korn in der Mitte des Bildes) im quarzreichen, tnrma'jnführenden Pegmatit vom Gotia-Berg. 

Lineare Vergrösserung : 28.
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Tat. VIII. 1.

2.
3.
4.

5.
6.

Taf. IX. 1.

2.

3.

4.
5.

6.
Tat. X. 1.

2.

3.

4.

6.

Apatit (in der Mitte des Bildes). Turmalin (schwarz) und Quarz. Quarzreicher, turmalinführender Pegmatit. Piaira 
alba. Lineare Vcrgrösscrung : 56.
Amphibolit, Salanele. Plagioklas (weiss) und Hornblende (schwarz). Lineare Vergrösscrung : 23.
Granoblastische S'ruktur des Amphiboliis vom Salanele. Lineare Vergrösserung : 55. Nicols: X-
Amphibolit von Dus, nordöstlich von der Kuppe 1475. Granoblastische Struktur. Oben links ein kleines Granat*
korn. Lineare Vergrösserung: 17. Nicols X-
Granat mit Kelyphithülle im Eklogitamphibolit vom Párául Rescoalei. Lineare Vergrösserung: 23.
Amphibolit bei der Stäna Frumoasa. Die Plagioklase sind voll von kleinen Epidotkörnchen. Die Plagioklassub
stanz, in welcher die Epidote eingebettet sind, ist sehr frisch. I ineare Vergrösserung : 16.
Plagioklas mit etwas gebogenen Zwillingslamellcn. Albit* und Periklimwillinge. Amphibolit, Stäna Frumoasa. Lineare 
Vergrösserung: 16. Nicols X .

Amphibolit, Valea Dobrei 1390 m ü. d. M. Klinozoisit und Zoisil in Form von kleinen, prismatischen Körnern. 
Lineare Vergrösserung: 23.
Amphibolit, Valea Ditei, nahe zur Einmündung dieses Tales in die Taja. In der oberen Hälfte des Bildes sieht 
man die Epidotmineralien. Lineare Vergrösserung : 50.
Pyrop mit Kelyphithülle im serpentinisierten Bronzitperidotit von der Foltea. Lineare Vergrösserung: 14. 
Kelyphithülle um den Granat im serpentinisierten Bronzitperidotit von der Foltea. Lineare Vergrösserung: 16. 
Nicols X .
Serpentin, südlich von der Poiana Ditei. Rechts oben Grammatik Lineare Vergrösserung : 30.
Serpentin, südlich von der Poiana Ditei ; olivinreiche Partie. Zwischen den Olivinkörnern liegt die Serpentin
substanz (schmale, weisse Streifen), im mittleren Teil oft mit „A chse“ aus Magnefilkörnchen. Lineare Ver* 
grösserung : 59. Nicols: X .
Serpentin von der östlichen Seite der Stäna Gruiuçoara. Der faserig ausgebildefe Serpentin enthält „A chsen“ meist 
aus Magnetitkörnchen. Ein Schnitt durch nicht parallele Achsen ergibt Vielecke. Lineare Vergrösserung: 116. 
Nicols : X .
Serpentin von der östlichen Seite der Stäna Gruiuçoara. Oberhalb der Mitte des Bildes enthält die Serpentin* 
Substanz drei, ungefähr parallele Achsen. Links kann man Chloritblättchen beobachten. Lineare Vergrösserung: 
108. Nicols X .
Serpentin ; Bistra, vom Runcul Cailor. Die linke Hälfte des Bildes zeigt die wellenförmige, schwache Bänderung 
der Serpentinsubstanz. In der rechten Hälfte sind verschieden orientierte, von faserigem Serpentin umhüllte 
Achsen sichtbar. Lineare Vergrösserung : 62'5. Nicols : X .
Serpentin ; Bistra, vom Runcul Cailor. Oben : Faseriger Serpentin mit „Achsen“, welche oft in einem Punkt 
Zusammenkommen. In der unteren Hälfte des Bildes sind Chloritlamellen zu beobachten. Lineare Vergrösserung: 
62'5. Nicols : X-
Albitporphyroblast in Serizii*Chlorit*Albitphyllit von Resinär. Die schmalen Zwillingslamellen sind etwas gebogen. 
Lineare Vergrösserung: 78. Nicols: X .



VERZEICHNIS DER TEXTFIGUREN.

Fig. 1. Ausblick vom fjurianu (Reste der BorcscuJ?umpftläche).
Fig. 2. Die Umgebung des Piciorele Cailor von der Frumoasa aus gesehen. (Tiefere Rumpfflächc).
Fig. 3. Mäander des Salanele-Baches in 1210 m Seehöbe.
Fig. 4. Topographie des Candrelu.
Fig. 5. Das grosse Kar am Candrelu.
Fig. 6. Topographie der Umgebung des Sleflesti.
Fig. 7. Topographie der Gegend zwischen Piaira alba und Sleflesti.
Fig. 8. Kare zwischen Steaja (Piaira alba) und Cristesti, vom Kreuz oberhalb der Stäna Hancsului aus gesehen. (Gezeichnet 

am 14. Juli, 1913).
Fig. 9. Schneeflocken am oberen Rand des Kars des Stcaja-Gipfels.
Fig. 10. Topographie des Dealul Balului.
Fig. 11. Topographie der Umgebung der Stäna din Balândrul mare 
Fig. 12. Topographie der Gegend des Çurianu.
Fig. 13. Der Kleine See (Jeserul mic) am ßurianu.
Fig. 14. Schematisches Profil durch Piat.a alba, Frumoasa, Curmatura Foltéi, Strämba, Valea Dobra. 1 =  Schiefergneis ;

2 =  Dobra-Gneis ; 3 =  Glimmerschiefer ; 4 =  Quarzit ; 5 =  Fcldspatführendcr Glimmerschiefer bis Schiefer
gneis ; 6 =  Hornblendegneis ; 7 —  Pegmatit ; 8 =  Amphibolit ; 9 -  Serpentin.

Fig. 15. Profil durch Valea $a§a, DealuUPlaiului, Dcal.il Schialui und Resinär. Kontakt zwischen Sebes-Jyristallin und 
Fogarascher Kristallin. 1 =  Schiefergneis; 2 =  Phyllii (Fogarascher Kristallin); 3 =  Glimmerschiefer ; 4 =  Peg
matit ; 5 =  Amphibolit ; 6 =  Serpentin und Pyroxenit.

big. 16. Profil durch das Lotru-Tal, Dealul Seracinu, Dealul Balului, Piaira alba, Cristesti. 1 =  Glimmerschiefer und 
Schiefergneiseinlagerungen ; 2 =  Granitgneis ; 3 =  Pegmatit ; 4 -  Amphibolit.

Fig. 1Г. Glimmerschiefer (fcldspatführend) am W eg südlich von Dus.
Fig. 18. Charakteristische Glimmerschieferlandschaft am Gipfel des Cristesti : vorne schwache Wiese, im Hintergrund Glim- 

merschieferfelsen.
Fig. 19. Von Amphibolit und Quarzinjektionen durchsetzter, gefalteter Glimmerschiefer aus dem Scbcs-Tal.
Fig. 20. Glimmerschiefer, sanft wellig gefaltet, Piaira alba, einige Schritte südlich vom Gipfel.
Fig. 21. Stark gefalteter Glimmerschiefer im südlichen Teil des Gebietes, im Bett des Isvorul Sfcaja.
Fig. 22. (al —alk) — c-Diagramm der Glimmerschiefer.
Fig. 23. Profil quer durch das Bistra-Tal. 3 =  Glimmerschiefer; 4 =  Biotitgranitgncis ; 6 =  Mangan — Eisenerz.
Fig. 24. Aufschluss von Granitgneis im Frumoasa-Tal, etwas nördlich von der alten rumänischen Grenze.
Fig. 25. Granitgneis im Tal des Kudsir-Baches, etwa 1025 m ü. d. M.
Fig. 26. Profil durch Raul Frumoasa, Dealul Podelul mare, Candrelu und Caldarea Cânaij. 1 =  Schiefergneis : 2 =  Glim

merschiefer ; 3 =  Biotitgranitgneis ; 4 =  Hornblendegranitgneis ; 5 =  Pegmatit.
Fig. 27. Myrmekit in Mikroklin. Q =  Quarz; E  =  Epidot; m =  Mikroklin. Lineare Vcrgrösserung ; 52.
Fig. 28. Myrmekit, P  =  Plagioklas ; Q =  Quarz ; m =  Mikroklin. Lineare Vergrösserung ; 25.
Fig. 29. Myrmekit im Biotitgneis. Q  =  Quarz ; P  =  Plagioklas ; В =  Biotit ; m =  Mikroklin. Lineare Vcrgrösserung : 45. 
Fig. 30. Myrmekit im Biolitgneis, Q =  Quarz ; P  =  Plagioklas ; В  =  Biotit ; m =  Mikroklin ; А  =  Apáti!. Lineare 

Vergrösserung : 55.
Fig. 31. Augengneis im Sebes=Tal.
Fig. 32. Augengneis im Sugág-Tal.
Fig. 33. Profilskizze über die Lagerung von Augcugneis im Zibin-Tal zwischen Guraro und La Piscc. 1 =  Schiefergneis ;

2 =  Augengneis ; 3 =  Amphibolit ; 4 =  Pegmatit.
Fig. 34. Strukturskizze des Aplitgneises. Lineare Vergrösserung: 20.
Fig. 35. Variationsdiagramm der Gesteine der Serie: Granitgneise, gemischte Gneise, Paragneise, Augengneise, Aplitgneisc. 
Fig. 36. к  — mg-Diagramm.
Fig ЗГ. (al — alk) — c-Diagramm.



8 A. VENDL

Fig. 38. Glimmerschiefer mit kleinen Fallen. Die Faltung wird besonderes durch die Pegmaiitadern deutlich, die zwischen die 
Schichten der Glimmerschiefer eingedrungen und bei den Umbiegungen oft stärker (bis 1 — 2 dm) angeschwollen 
sind. Dcalul Muncelul mic (1538 m), nordöstlich von der Kolonie Bislra.

F'ig. 39. Pegmatitadern durchqueren den Schiefergneis in verschiedener Richtung. Tal des Sugág-Baches.
Fig. 40. Pegmatitadern durchqueren den Schiefergneis in verschiedener Richtung. Tal des Sugág-Baches.
Fig. 41. Pegmatii und Amphibolite bei der Stâna Gotia. 6 == Amphibolii ; 8 =  Pegmaiit.
F'ig. 42. Pegmatit und Amphibolii im Valea Bälandrului-Tal. 6 =  Amphibolii ; 8 == Pegmatit.
F'ig. 43. Schematische Kartenskizze über die Verbreitung der Pegmatite in der Gegend des Värful AuseluI und Vártul lui Pelru. 
Fig. 44. Pegmatite in der Gegend des Dealul Comarnicelul. (Schematisch.)
Fig. 45. Pegmatit am Rücken des Berges Scania. 6 =  Amphibolii ; 7 —  Pegmatit.
F'ig. 46. Pegmatit auf der Kuppe 1905 m des Negovanul mare.
Fig. 47. Zapfenförmige Verlängerungen von Plagioklas gegen Quarz. Lineare Vergrösserung : 80.
Fig. 48. Plagioklas im Mikroklin mit meist sehr kurzen Zwillingslamellen. Lineare Vergrösserung : 32.
Fig. 49. Apatitkörner von sehr verschiedener Gestalt. Lineare Vergrösserung: 23.
F'ig. 50. Amphibolite und Serpentine in der Gegend des Gyhan.
F'ig. 51. Amphibolii im Tal des Sugág-Baches in 889 m Seehöhe.
F'ig. 52. Herausragende Amphibolitblöcke auf der 1284 m hohen Kuppe des Magura-Berges, etwa 5 km N W -lich von 

Kolonie Bisira.
F'ig. 53. Dünne Amphiboliteinlagerungen an der rechten Seite des Dobra-Tales. 1 =  Schiefergneis ; 2 =  Dobra-Gneis ;

3 =  Glimmerschiefer ; 4 =  Schiefergneis bis stark feldspatführender Glimmerschiefer ; 5 =  Amphibolii.
Fig. 54. Amphiboliteinlagerungen am Dealul Grindii . 1 =  Schiefergneis; 2 =  Glimmerschiefer; 3 =  Schiefergneis bis 

feldspatführender Glimmerschiefer ; 4 == Amphibolii ; 5 =  Serpentin.
Fig. 55. Kleine Klinozoisitkörnchen im Plagioklas (weiss). Ferner Durchschnitte von Hornblenden mit Titaniteinschlüssen. 

Lineare Vergrösserung : 50.
Fig. 56. Klinozoisit (K) mit Muskoviten (G), die grösstenteils als Einschlüsse auftreten. Lineare Vergrösserung : 50.
Fig. 57. Klinozoisit. Lineare Vergrösserung: 75.
Fig. 58. Kleinformen des Rutils. Lineare Vergrösserung' 65.
F ig. 59. Kleinformen des Rutils. Lineare Vergrösserung ; 80.
Fig. 60. Differenziationsdiagramm der Amphibolite, als Glieder einer magmatischen Serie.
Fig. 61. k— m,g—Diagramm der Amphibolite.
Fig. 62. (al—alk) — c-Diagramm der Amphibolite.
Fig. 63. Dreieckprojektion (Al — Fm — C-Dreieck) der Amphibolite.
F'ig. 64. Serpentinzug des Dealul Negru. (Serpentin schraffiert.)
Fig. 65. Profilskizze durch das Scorfului-Tal, Dealul Negru, Çurianu, Váriul lui Petru und Deaiul Costeasa. 1 =  Schiefer

gneis ; 2 =  Glimmerschiefer ; 3 =  Pegmatit ; 4 =  Serpentin.
Fig. 66. Serpentinstock des Dealul Negru, von N W  aufgenommen.
Fig. 67. Kartenskizze der Serpentine in der Gegend des Titianul.
Fig. 68. Serpentinausbiss SW -lich von Stâna Titianului. Im Hintergrund liegt das Gebiet des Rovina-Berges.
Fig. 69. Kartenskizze der Vorkommen von Serpentin (1) und B ronzist (2) in der Nähe der Poiana Ditei.
Fig. 70. Geologische Kartenskizze des Gebietes südlich von Resinár. 1 == Schiefergneis ; 2 == Phyllit ; 3 =  Glimmer

schiefer ; 4 =  Augengneis ; 5 =  Peridotit, Serpentin ; 6 =  Amphibolii ; 7 =  kristallinischer Kalkstein ; 8 =  Peg
matit ; 9 =  Quarzit.

F'ig. 71. „Achse“ des Serpentins, mit Serpentinfasern. Lineare Vergrösserung: 115.
F'ig. 72. Wellig gebogene, ungefähr parallele Achsen mit Serpentinfasern. Lineare Vergrösserung: 75.
F'ig. 73. „Achse“ des Serpentins mit farbloser Hülle ; beiderseits liegen die Fasern. Lineare Vergrösserung : 295.
Fig. 74. Serpentinfelder aus Reihen von Magnetitkörnchen und Serpentinfasern. Lineare Vergrösserung: 115.
Fig. 75. Grammatit (links) mit Talk (m), der auch als E inschluss erscheint. c =  Chlorit. Die schwarzen Flecke im Grammatit 

bezeichnen Pyrrholinkörner. Der Chlorit enthält Magnetifkörnchen. Lineare Vergrösserung : 30.
Fig. 76. Zwischen den kleinen Resten von Olivin liegt der faserige Serpentin mit Achsen aus Magnetitkörnchen. Lineare 

Vergrösserung : 85.
F'ig. 77. Variationsdiagramm der Serpentine, Peridotite, Bronzitite, Grammatitite.
Fig. 78. K —mg-Diagramm.
Fig. 79. (al—alk) — c-Diagramm.
Fig. 80. Quarzporphyrit, Raul Prigoana.
Fig. 81. Quarzporphyritgang im Sebes-Tal, 21 km.
Fig. 82. Zwei Quarzporphyritgängc im kristallinischen Kalkstein. Sebes-Tal, südlich von Kápolna.



EINLEITUNG.

Zwischen dem 45. und 46. Grad nördlicher Breite und dem 40. und 43. Grad östlicher Länge 
von Ferro (22о20' und 25°20' ö. L. von Greenwich) erhebt sich auf der alten Grenze von Ungarn 
und Rumänien ein überwiegend aus kristallinischen Schiefern aufgebautes Hochgebirge. Dieses etwa 
240 km lange Hochgebirge, welches in der Horizontalprojektion einen Flächenraum von ungefähr 
14300 km2 einnimmt, wird orographisch in drei getrennte Teile gesondert.

Das Mittelstück wird im Westen von der Sztrigy-Buchf, dem Banitza-Pass und dem Zsil-Tal, im 
Osten von dem das Hochgebirge durchquerenden Tal des Olt begrenzt. Es ist seiner Flächenausdeh
nung nach unter den drei Teilen am grössten. Die Grenze gegen Süden wird durch die Linie des 
Zsijec*Flusses und durch die alte Grenzlinie zwischen Ungarn und Rumänien gebildet. Dieses Mittel* 
stück ist das Sebeser* und Zibins*Gebirge.

Dieses grosse Mittelstück der Südkarpaten zwischen den gegen die Szfrigy*Buchf vorfretenden Höhen 
und dem Vöröstoronyer Pass (Rotenturmpass) besitzt eine Länge von 100 km an östlicher Ausdehnung. Das 
Gebirge springt mit weiter Ausladung gegen die Stadt Szászsebes (Mühlbach) vor (45°50T n. Br.). Die nord — 
südlicheAusdehnung desGebirges zwischen Szászsebes und Zsijec*Linie (45°25' n.Br.) beträgt etwa 60 km. 
Gegen О verläuft die nördliche Grenze des Gebirges in OSOJicher Richtung und dadurch verschmälert 
es sich gegen den Olt. Die alte Grenze zwischen Ungarn und Rumänien trennt diesen Gebirgszug von 
dem kleinen Lotru*Gebirge in Rumänien. Dieses Gebirge ist aus denselben Gesteinen aufgebaut, wie 
das Sebeser* und Zibins*Gebirge und es bildet nur eine kleine Fortsetzung gegen Süden der grossen 
Masse des in dieser Arbeit behandelten Gebirges. Die beiden Gebiete bilden eine untrennbare geologische 
Einheit, deren überwiegend grösster Teil nördlich vom Lotru*Fluss liegt.

Obwohl einige kurze Notizen und Mitteilungen über einige Punkte des Gebirges schon früh 
erschienen sind — besonders im Zusammenhang mit dem goldführenden Sand von Oláhpián — wurde 
die erste systematische geologische Ubersichtsaufnahme dieses Gebietes erst im Jahre 1860 von D. 
S tur ausgeführt. „Die Geologie Siebenbürgens“ von F. H auer und G. S täche (1863) bietet nicht viel 
über das Kristallin dieses Gebirges. Im Jahre 1869 hat K. H offmann den südlichsten Teil des Gebir* 
ges aufgenommen und seine Aufnahmen wurden im Jahre 1884 von B. Inkey weitergeführt. Diese 
Aufnahmen bildeten die Grundlagen zu den beiden, durch die Königlich Ungarische Geologische Anstalt 
herausgegebenen, detaillierten geologischen Karten (1:75000) „Pefrozseny“ und „Páros und Vulkan* 
pass“ (1886).

Mittlerweile erschien aus der Feder von B. Inkey eine kurze tektonische Skizze der westlichen 
Hälfte des ungarisch*rumänischen Grenzgebirges (1884 und 1889).

Die detaillierte geologische Aufnahme (1 :25000) des Sebeser* und Zibins*Gebirges begann 
erst in 1904 durch G y. H alaväts, der auch in den folgenden Jahren bis 1906 am nördlichen Hügelge*
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bief gearbeifd haf. In den Jahren 1904 bis 1906 hat er auch das Kristallin südlich von Szászsebes 
begangen. In den nachfolgenden Jahren beschränkte er sich bloss auf die Untersuchung der sedimen
tären Umrandung im nördlichen Hügelland des Gebirges. Die geologische Karte der Umgebung von 
Szászsebes wurde im Jahre 1909 von der Königlich Ungarischen Geologischen Anstalt herausgegeben 
(1:75000). Als Grundlage dazu dienten die Aufnahmen von H alaváts und L. R oth von T elegd. In 
1910 erschien dazu die Erläuterung der Karte, ebenfalls in der Ausgabe der Kgl. Ungarischen Geolo
gischen Anstalt. Die übrigen Karten von H alaväts, die das Kristallin kaum berühren, liegen in Hand
schrift im Archiv der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Die Resultate der einzelnen Feldarbeiten 
sind in bündiger Zusammenfassung in den Jahresberichten der Königlich Ungarischen Geologischen 
Anstalt erschienen.

In 1905 hat Baron N opcsa eine Arbeit über die Geologie des Gebietes zwischen Gyula- 
fehérvár, Déva, Ruszkabánya und der rumänischen Grenze veröffentlicht. Es muss betont werden, dass 
er im westlichen Teil des Sebeser- und Zibins-Gebirges neben glimmerigen kristallinen Schiefern auch 
Amphibolite und Granite (Gneisgranite) unterscheidet. E r erkannte auch die Serpentine.

Im Jahre 1906 hat À . L ackner den nordwestlichen Teil des Blattes Zone 23, Kol. X X IX  
(1 : 25000) aufgenommen. Er hat darüber auch eine kurze Mitteilung in den Jahresberichten der Kgl. 
Ungarischen Geologischen Rcichsanstalt für 1906 veröffentlicht.

Im Jahre 1912 begann die systematische geologische und petrographische Untersuchung des 
Gebirges durch A . L iffa und À . V endl. Im Aufträge der Königlich Ungarischen Geologischen 
Reichsanstalt haben die beiden Genannten die Arbeit auch in den Sommermonaten der folgenden zwei 
Jahre weitergeführt. Der Ausbruch des Weltkrieges in 1914 hat aber die weiteren Untersuchungen 
verhindert. Bei dieser Arbeit wurden die folgenden Blätter (1 : 25000) aufgenommen : Zone 23, Kolonne 
X X IX  S W , SO, N O  und N W  (auf dem letzten Blatt wurden detaillierte Reambulationen der 
Aufnahme von L ackner ausgeführt) ; ferner Zone 23, Kol. X X X  N W  (mit Ausnahme des süd
westlichen Teiles), S W  (ausgenommen einzelne Teile), Zone 24, Kol. X X IX  N O  und Zone 24, 
Kolonne X X X  N W . Die beiden Forscher arbeiteten selbständig, aber durch die alltäglichen Bespre
chungen in gemeinsamer Wohnung (meist Zelt), ferner durch die vielen gemeinsamen Exkursionen in 
den durch A . L iffa aufgenommenen Gebieten hat der Verfasser das ganze aufgenommene Gebiet ken
nen gelernt. Ubersichtshalber wurden auch Profile in den verschiedenen, nicht aufgenommenen Teilen 
des Gebirges untersucht. Uber die Feldarbeiten erschienen in 1913 und 1914 zwei kurze Berichte in 
den Jahresberichten der Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt.

Auch die vielen geologischen Exkursionen, die ich in Gesellschaft von F. S chafarzik im 
Kristallin des Banat gemacht habe, ferner die Streifzüge, die ich als junger Assistent und Begleiter des 
genannten Herrn unter Führung der Herren G. M urgoci und M . R einhard in Rumänien unternehmen 
konnte, begünstigten die Arbeit.

Da nach dem Krieg Herr A . L iffa von der Kgl. Ung. Geol. Anstalt mit anderer Arbeit 
betraut wurde, überliess er mir das von ihm gesammelte Material zur Bearbeitung. Es ist mir eine an
genehme Pflicht, hierfür meinem lieben Freund auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen. 
Durch die von ihm gesammelten und mit peinlicher Sorgfalt formalisierten Handstücke wurde mein 
Material gereichert.
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Die eingehende pefrcgraphische Bearbeitung des Materials ist eigentlich nach dem Weltkrieg 
begonnen worden, nach meiner Rückkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Die Arbeit ist erst 
im verflossenen Sommer so weit gediehen, dass sie jetzt mitgeteilt werden kann.

Mittlerweile hat der Verfasser einige kurze Mitteilungen über einzelne Gesteine und Mineralien 
(Amphibolite, Aplitgneis, Quarzporphyrit) veröffentlicht. Im Jahre 1918 erschien eine Dissertation von 
K. M ockel, die die petrographischen Verhältnisse des südlichen Gebietes von Resinär behandelt. In 
1921 erschien aus der Feder desselben Forschers eine kurze Beschreibung der Hornblcndegesteine aus der 
Umgebung der „Hohen Rinne“. Einige Beobachtungen (Spuren von Erzen) wurden durch S t. C antuniari 

mitgeteilt. In 1928 haben A . S treckeisen und O. S chjMidt Studien zwischen Olt-Tal und Zsil-Tal 
ausgeführt ; zwei kurze Berichte fassen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zusammen.

Die vorliegende Arbeit versucht ein Bi ld über  das Kristal l in des Sebeser -  und 
Z i b i n s - Ge b i r ge s  zu entwerfen und vornehml ich das Kri stal l in der oben angeführ ten  
Gebi e t e  des Gebi rges  näher  zu beschreiben.  Sie besteht wesentlich aus den folgenden Teilen. 
Der erste Teil gibt eine kurze orographisch-morphologische Übersicht, nachher folgt eine geologische Behand
lung und schliesslich die Beschreibung der Gesteinsgruppen. Ich war bestrebt, nicht eine sogenannte 
„allgemeine“ Physiographic der Gesteine, sondern, wo möglich, eine sehr eingehende Besprechung 
der Gesteinstypen zu geben. Auch die für den Feldgeologcn wichtigen megaskopischen Eigenschaften 
wurden stark berücksichtigt. Nach dem physiographischen Teil der Gesteinsgruppen sind die genetischen 
und chemischen Verhältnisse behandelt worden. Kühne ,  nicht  genügend begründete  Folgerungen 
sind s t reng vermieden worden.

A us der Beschaffenheit der Gesteine folgt, dass einige Gesteinsgruppen, — obwohl sie vom 
gcomorphologischen Standpunkte nur untergeordnete Rolle spielen, — wegen ihrer wechselvollen A us
bildung ausführlicher behandelt wurden, als andere, geomorphologisch wichtige, aber pctrographisch mehr 
monotone Gesteine. So wurde z. B. den Amphibolifen ein langer Abschnitt gewidmet, dagegen sind 
die Glimmerschiefer viel kürzer beschrieben worden.

Die Höhen sind im Text nach den Daten der Karten l:2ö000 angeführt. W o barometrische 
Beobachtungen zur Feststellung der Höhen angewandt wurden, ist dies angegeben worden.

Alle Namen der Berge, Flüsse, Täler usw. wurden ebenfalls nach den Angaben dersel
ben Karten angeführt. In dieser Beziehung gibt es manchmal grosse Unterschiede zwischen den 
älteren und neueren Karten. Insbesondere die rumänischen Namen boten oft Schwierigkeiten und in 
dieser Hinsicht haben sich wahrscheinlich einige Fehler eingeschlichen.

Bei der Beschreibung der Gesteine wurden neben den üblichen optischen Verfahren oft auch 
die Universaldrehtisch-Methoden benutzt. Der Wert von 2 V  wurde stets vermittels dieser Methode 
bestimmt. Zur Bestimmung der Doppelbrechung wurde meist der BEREK’sche Kompensator verwendet. 
Bei den älteren Messungen ist das Instrument von B abinet benutzt worden. Zur Bestimmung der 
Plagioklase wurden die bekannten Werke von D uparc—R einhard und B ecke verwendet. Die Messungen 
wurden im weissen Licht ausgeführt. Nur einige Bestimmungen mit dem B abinet’sehen Kompensator 
sind im Na-Licht vorgenommen worden.

Das Analysenmaterial wurde in allen Fällen sorgfältig ausgesucht, um das frischeste Material 
zu analysieren.
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Die geometrischen Analysen sind immer mit dem grossen Integrafionstisch der Firma L eitz aus-' 
geführt worden. Mindestens drei Schliffe wurden aus jedem Gestein ausgemessen und die hier ange
gebenen Werte sind Mittel sehr zahlreicher Messungen. Obwohl diese Volumprozente sich auf die 
Mittel vieler Messungen in verschiedenen Schliffen stützen, sind sie wegen der grösseren Ungleich* 
mässigkeit und oft starken Schiefrigkeit besonders der Paragesteine nicht so verlässlich, wie bei körnigen 
Massengesteinen. Namentlich die sehr stark geschicferten, glimmerführenden Gesteine (Glimmerschiefer 
u. s. w.) geben oft Unterschiede von einigen Prozenten. Besonders die Glimmermineralien können auf 
volumanalytischem W eg trotz der grössten Sorgfalt leicht bedeutend unter* oder überschätzt werden.

Die chemischen Analysen wurden teils im chemischen Laboratorium der Königlich Ungarischen 
Geologischen Anstalt nach den dort seit Jahrzehnten ausgeprobien Methoden, teils im chemischen 
Laboratorium des mineralogischen und geologischen Instituts der Technischen Hochschule Budapest, im 
wesentlichen nach dem Verfahren von W ashington ausgeführt. Im letzteren Laboratorium und teilweise 
auch in der Geologischen Anstalt sind für die Bestimmung von Kalzium und Magnesium die von 
L. W inkler angegebenen Methoden angewandt worden. Ti, Cr und Mn wurden kolorimetrisch 
bestimmt, mit Ausnahme des Mangans im Spessartin. Die Analysen sind teils vom Verfasser selbst, 
grösstenteils aber durch die Herren K. E mszt, I. F inäly und T. T akäts ausgeführt worden. Den 
genannten Herrn spreche ich für ihre liebenswürdige und selbstlose Unterstützung meinen innigsten Dank 
aus. Herr Assistent T. T akäts war mir auch bei der Berechnung der OsANN’schen und NiGGLi’schen 
W erte behilflich. Herr Adjunkt F. P app hat drei erzmikroskopische Untersuchungen ausgeführt, wofür 
ihm auch hier gedankt sei.

Das Ergebnis meiner Studien, denen der bedauerliche Umstand, dass die Feldbeobachtungen 
durch den Weltkrieg und durch die Verhältnisse nach dem Krieg abgebrochen wurden, noch engere 
Grenzen setzten, als ich sie mir im Hinblick auf die Schranken meines Könnens gezogen hatte, über* 
gebe ich in dieser Arbeit der Öffentlichkeit. W as hier als Ganzes erscheint, bildet eigentlich bloss einen 
Schritt zur genaueren Kenntnis des Kristallins der Südkarpaten.



M O R P H O L O G IS C H E  Ü B E R S IC H T .

Das Sebeser- und Zibins-Gebirge bildet ein flachwelliges Hochland, das nach seinen steil 
geböschten Rändern an Höhe allmählich abnimmt. Dieses flachwellige Gebiet wird von den radienartig 
divergierenden Flüssen und ihren zahlreichen Nebenbächen tief eingeschnitten.

Die grössten Erhebungen gruppieren sich vorwiegend in der Umgebung des Quellgebietes des 
grössten Flusses im ganzen Gebirge, d. h. im Quellgebiet des S e b e s -F lu s s e s . Dieses Hochgebirge, 
dessen Höhe im Durchschnitt zwischen 1300 und 2200 m ü. d. M. schwankt, wird durch das von 
S nach N  verlaufende enge Ta! der Sebes gegen N  entzweigeschnitten : cs zerfällt hier in den west
lichen Gebirgsstock von Sebes und in den östlichen von Zibin. Gegen S hängen diese zwei Teile 
zusammen.

In der Umgebung des genannten Quellgebietes liegen die bis 2245 m steigenden Erhebungen. 
Das Massiv der F rum oasa  (2205 m) trägt in seinem östlichen Teile die höchste Erhebung des 
C â n d re lu  (2245 m). Dieser bildet einen breiten Rücken, der in westlicher, resp. westsüdwestlicher 
Richtung die folgenden Höhen zeigt: Westseite des F rum oasa  (2152 m), G u n g u re s u l  (2133 m), 
Dea lu l  Çcrbofa mare (2016 m), G u n g u r e s u l  (1953 und 1946 m). Von der Mitte der Frumoasa 
zieht ein langer Kamm gegen N, an dem man die folgenden Koten findet: 2074 m, 2070 m, 2062 m, 
1950 m, 191Г m, Fol tea  (1971 m), Vârful  St râmba  mare (1831 m).

Gegen S vom Cândrelu liegen die folgenden Erhebungen: S te fle sti (2244 m), J u rc a n u l  
(2216 m), C ris te s ti (2204 m), S feaja  (2149 m), P ia ira  alba (2180 m), die südwestliche Fortsetzung 
(2059 m) der Piatra alba, T ab la  (1962 m), P re a ja  (1912 m), D ealu l B a lu lu i (2031 m), D e a lu l 
S e rac in u  (1951 m), G otia  (1950 m), H a n esu l (1956 m). östlich von diesem Gebiet folgen, im 
wesentlichen in östlicher Richtung: C o n ju l m arc (2083 m), B a lâ n d ru l m are (2210 m), V â rfu l 
N cgovanu l m are (2136 m), D ealu l C lä b u c e tu lu i (2056 m), V â rfu l J id u lu i  (2095 m), V â rfu l 
D o b ru n u lu i (1980 m), V o ineagu l C ä tän ese i (1850 m), V ârfu l C acac i (1961 m), V ârfu l 
S te rp u lu i (2146 m), V ârfu l m are (20ГЗ m). Nach O, resp. N O  vom Cândrelu zieht der folgende 
Rückenzug: N icu lesti (2056 m), D ealu l § e rb u n e i (1869 m), R o zd esti (1954 m), B e§ incu l (1963 m), 
B afrina  (1840 m).

Im Westen des schon nördlich gewendeten Tales der Sebes sind hervorzuheben: V ârfu l lui 
P e tru  (2133 m), Ç urianu  (2061 m), V ârfu l A u çe lu l (2013 m), C â rp a  (2014 m), ferner C lâ b u c e tu l 
(1907" m), P â rv a  (1905 m), D ealu l N eg ru  (1866 m). Dieselben bilden mehr oder weniger zusammen
hängende Kämme, die das Gebiet in kleinere Partien zergliedern. In diesem westlichen Teil des Gebirges 
besitzt derjenige Rückenzug die grösste Länge und zugleich den Charakter des Hauptkammes, welcher 
im SO  von dem Gipfel S a lan e le  (1733 m), an der alten rumänischen Grenze ausgehend, sich einesteils 
in nordwestlicher Richtung über die Gipfel der Sm ida m are (1775 m), V â rfu l lui P e tru , V â rfu l
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Auçe lu l  bis zum Çurianu, von hier in westlicher Richtung über den Parva zum DcaluI  Com arn ice lu l  
(1895 m), dann sich nordwärts wendend über den Dea lu l  Negru, Mlaci le  (1798 m), S in c h a  
(1728 m), S t e au a  mare (1734 m), S c a rna  (1625 m) bis zum G o dia nul erstreckt. Dieser Gebirgszug 
bildet zugleich eine grosse Wasserscheide, deren südliche Lehne ihr Wasser in den Zsil ergiesst, 
während die nördliche dem Flussnetz des Maros angehört. Von diesem Kamm zweigen, oft in der 
Richtung N W —SO, die kleineren Nebenkämme ab, die stellenweise rasch bis auf 1500 m herabsinken.

Die allgemeine Richtung der Rückenzüge ist O N O  — W S W , oder N —S. Hinsichtlich der 
morphologischen Charakterzüge des Gebirges ist es nicht ohne Interesse, dass die Erhebungen über 
1800 m, sowie auch die höchsten Gipfel nahezu sämtlich flach und eben sind. Diese f lachen Rücken  
kennzeichnen  die höchs ten  E rhebungen .  Wo keine Spuren einer glazialen Erosion vorhanden 
sind, entbehren sic völlig den Typus der alpinen Form. Diese höchst gelegenen le ile  des Gebirges

Vrf.luiFetru
?133 m .

Fig. I. Ausblick vom $urianu (Reste der BoresctuRumpffläche .

sind Res te  einer Rumpffläche ,  die nur durch die tief eingeschnittenen Täler von einander getrennt werden. 
Diese flachen Höhen, die ziemlich gleichförmig ausgebildet sind, gehören zu dem D e MARTONNEschen 
Borescu-Typus der Rumpfflächen. Die erhalten gebliebenen Reste (Fig. I) dieser hohen Rumpffläche 
bilden ein ausgebreitetes Kammsystem, das durch abzweigende Nebenkämme reich gegliedert ist. Das 
Kammsystem bildet die Wasserscheide von ausgedehnten Wassersammelgebieten, die einerseits durch 
die Sebes und Sztrigy, oder unmittelbar, den Maros, andererseits den Zsil, Lotru und Olt speisen.

Die mittlere Höhe dieser Rumpffläche liegt zwischen 1850 und 1950 m, die höchsten Teile 
erheben sich über 2000 m. Die Höhen dieser Rumpffläche entbehren die Waldungen ; sie sind meist 
mit Gras, häufig mit Krummholz oder teilweise mit Wacholder bewachsen.

Die Reste dieser Rumpfflächc bilden zwei Streifen, die ungefähr parallel dem Streichen der 
Falten verlaufen: l. Die Linie $urianu—Frumoasa — Cândrelu — Niculesti—Rezdcsti. 2. Die Linie Preaja,
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Dealul Balului, Piaira alba, Cristesti, Steflesli, Balândrul mare, Conjul mare, Vârful Negovanul mare, 
Dealul Cläbucefului, Voineagul Cäfänesei, Vârful Sterpului, Vârful mare.

Diese höchsten Erhebungen bestehen überwiegend "aus Glimmerschiefer oft mit Pegmatii. Das 
Einfallen des Glimmerschiefers ist hier sanft (etwa um 10° herum). Die stärkere Widerstandsfähigkeit der 
Pegmatite gegen die Denudation hat wohl dazu beigeiragen, dass diese hohen Kämme erhalten blieben.

Zu einem anderen Peneplain gehören die durchschnittlich 1400—1600 m hohen Partien besonders 
im nördlichen Teil des begangenen Gebirges in der Umgebung der Flüsse Raul  P r ig oana ,  S e b e s  und 
Salani le ,  namentlich die Höhen P ic iore le  Cai lor  (1586 m), Dea lui Casi le  (1603 m), T o r t u r a  
(1524 m), Mijl ocia (14Г4 m), G u g a  mare (1390 m) usw. Hier stehen überall prächtige Wälder, nur 
hier und da von Wiesen (Poiana) unterbrochen. Bei diesem Peneplain sind jedoch die Merkmale einer 
Rumpffläche infolge der zahlreichen eingeschnittenen Täler vielleicht etwas weniger auffallend, wie beim 
Borescu-Typus. W enn man aber das Gebiet von den Erhöhungen der oberen Rumpffläche aus befrachtet, 
so kann man in allen Teilen des Gebirges diese Verhältnisse beobachten.

M iilo c ie a
im

Piciorele Cailor Guga mare
1586 1̂ 90

Die peneplainartige Ausbildung dieser niedrigeren Teile des Gebirges fällt von der Frumoasa 
aus sehr schön in die Äugen, wie dies in der Skizze Fig. 2 dargesfcllt erscheint. Wie aus dieser 
Skizze zu ersehen ist, sind die Ciuciula, der Dealul Casile, die Tortura, Piciorele Cailor, Mijlocia, Guga 
marc usw. die höchsten Punkte dieses Peneplains, die meist mit dichten Waldungen bestanden und 
nur im N  mit grösseren, zusammenhängenden Lichtungen, Weiden bedeckt sind. Sie bilden mehr oder 
weniger zusammenhängende Rücken, an denen die Haupfverkehrslinien des Gebietes verlaufen. Dieses 
Gebiet lässt sich mit einer Tafel vergleichen, in welche sich die Flüsse eingeschnitten haben. Gegen N  
senkt sich die Oberfläche dieses Gebietes von 1600 m bis 800—1000 m herab. Der Übergang zum 
siebenbürgischen Becken ist hier nicht so steil, wie gegen das Becken von Hátszeg infolge einer 
Dislokationslinie. Nur in der Richtung nach Nagyszeben (Herrmannstadt) ist die Abdachung etwas 
steiler, wohl infolge der stärkeren Erosion in der Nähe des Olt-Durchbruches. Dieses Peneplain en6 
spricht der Râul Ses-Plattform von de M ärtonne.

In dieses Peneplain sind die verhältnismässig sehr wasserreichen Gebirgsbäche eingeschnitten. 
Diese fliessen meist in engen Tälern. Stellenweise haben sie die Talsohlen erweitert und in diesen fliessen sie
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manchmal in Mäandern ; off verlaufen die Bette in den bizarrsten Schlingen gewunden, wie dies im 
V a lea  Curpatului ,  im oberen Abschnitt des Ráü l  Pr igoana ,  an dem schon beträchtlich tiefer ein
geschnittenem Salani le  und teilweise auch im Tale der Sebes deutlich sichtbar ist (Fig. 3). A n diesen 
Stellen sind natürlich nicht seifen auch Alluvialgebietc von kleinerer Ausdehnung zu beobachten. Dies 
ist in gewissen Abschnitten der Täler der Frumoasa, Folfea und teils auch des Bistra-und Dobra-Tales 
der Fall.

Diese breiten Talsohlen sind jedoch nur einzelne Ausnahmen und beschränken sich nur auf 
kürzere Abschnitte irgend eines Baches. Mit Ausnahme des Lo tru  (südlich vom bearbeiteten Gebiet), 
entbehren eigentlich alle Flüsse eine den Wasserlauf an Breite sehr stark übertreffende Talsohle. Der 
grösste Fluss des Gebirges, die Sebes, die bei der Stadt Szászsebes am Fuss des Gebirges eine Länge

Fig. 3. Mäander des SalanekiBaches in 1210 m Seehöhe.

von 82 km erreicht und sein Bett schon etwa 50 km oberhalb der Stadt, zwischen 1600—1800 m 
hohen Bergen bis auf etwa 1000 m erodiert hat, ist beinahe durchwegs grabenartig eingeschnitten. Eine 
Ausnahme bildet der soeben erwähnte, kurze (etwa 1 km) Abschnitt bei der Einmündung des Salanile- 
Bachcs.

Der K u d s i r * B a c h  (Râul mare), der die nördliche Seite des Gebietes vom $urianu gegen 
N  entwässert, ist mit seiner Erosionsarbeit noch weiter fortgeschritten. Dieser Teil des Gebirges dacht 
sich gegen N W  zum Maros ab. Der Bach tritt nach 43 km langem Lauf unterhalb Kudsir in die 
Ebene bei einer Höhe von 240 m. Dagegen erhebt sich hier der Rand des Gebirges bis FOO—800 m 
ü. d. M. Das Bett bildet hier eine etwa 350 m tief eingeschnittene Furche. Der südliche Teil des Gebirges 
wird durch den Lotru entwässert, der nach Г8 km langem Lauf bei 335 m Mecreshöhe in den Olt 
mündet (ausserhalb des bearbeiteten Gebietes). Das Tal dieses Flusses zeigt stellenweise eine ziemlich breite
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Sohle. Die OsR und Nordosfabhänge werden durch den Zibin und Zood (Raul Sadului) eniwässeri 
und gegliedert. Beide fliessen in engen, oft schluchtarfigen Betten bis zum Fusse des Gebirges. Der 
Zibin verlässt das Gebirge, — nach einer Lauflänge von 27 km, — bei der Ortschaft G u ra ro  in 
etwa 500 m Meereshöhe. Das Niveau des Gebirges erreicht hier, hart neben der Ebene etwa 900 m 
ü. d. M. Der Zibin fliesst in einem Bogen an Nagyszeben vorüber, nimmt neben kleinen Bächen aus 
dem siebenbürgischen Becken den grossen Hor tobagy-Fluss  auf und nach 75 km Lauf mündet er in den 
Olt. Kurz vor seiner Mündung wird er durch den Zood verstärkt, der den östlichen Teil des zwischen 
den beiden hohen Rückenzügen vom Borescu-Typus liegenden Gebietes entwässert (östlich, nordöstlich 
vom Steflesti).  Er tritt nach 39 km langem Lauf bei Zood,  in einer Höhe von 425 m aus dem 
Gebirge. Kleinere Bäche führen das Wasser im östlichen Teil des Gebirges unmittelbar dem Olt zu.

Zwischen dem verwirrten Flussnetz und der Tektonik des Gebirges kann meist schwer ein 
Zusammenhang aufgefunden werden. Auf diese Verhältnisse werden einige Tatsachen weiter unten hin- 
weisen (vergl. Seite 40).

Spuren der pleistozänen Glazialerosion.

Die höchsten Erhebungen des untersuchten Gebirges lassen unzwei felhaf te  S p u r e n  der  
p le i s tozänen  Verg le t scherung  erkennen.

Der erste, der die glazialen Formen im Sebesen* und Zibins-Gebirge richtig erkannte, war der Bres
lauer Geograph P . L ehmann. A us seinen Beobachtungen ging hervor, dass zur Eiszeit beinahe alle über 
2000 m hohen Erhebungen in den Südkarpafen vereist waren. Er hat vorwiegend die Gletscherspuren 
in der Gegend des C ändre lu  und des Su r ia n u  untersucht.

Er hat festgestellt, dass das Massiv der F rum oasa ,  welches auf ungefähr 6 km Länge als 
ein breiter Rücken über 2000 m emporragt, in seiner östlichen Hälfte durch zirkusartige Hochtäler 
gegliedert wird. Hier steigt der Rücken der Frumoasa zur 2245 m hohen Kuppe C â n d r e lu  an. Und in 
diese höchste Erhebung schneiden sich drei Kare ein: „An den kleinen Teich im Riesengebirge 
kann man sich versetzt glauben, wenn man die seengeschmückten Felsenamphitheatcr besucht, welche in 
den Nordabhang der Frumoasa eingesenkt, oder besser eingeschniffen sind und die Ursprungsstätie für die 
Quellbäche des Zibin bilden. W ie die Lehne eines Sessels umrahmen 2 km lang 150—250 m hohe 
Wände den Talboden, auf dem inmitten von grossen Felsblöcken, Schutt- und Schwemmkegeln ein 
grünschimmernder See liegt.“ Er hat die zwei Teiche: J e s e r u l  mic und J e s e r u l  mare beschrieben. 
Er hat auch die Tiefe und Ausdehnung des letzteren Sees genau abgemessen. Er erwähnt auch die 
Karspuren an der P ia t r a  alba und an dem Steflest i .

Er untersuchte auch das Gebiet des Vrf.  lui P e t r u  und des Su r ianu . ' „Während  die flache 
Kuppe — schreibt L ehmann — des mit 2133 m gipfelnden P e i e r s b e rg e s  (Vrf. lui Petru) an ihren breiten 
Abhängen nirgends grössere Felsenkammern und schroffe Abstürze zeigt, bricht der benachbarte S u r i a n u  
nach Osten hin steil ab in eine an die Schneegruben des Riesengebirges erinnernde Fclsennische“. Er 
beschreibt die zwei Kare des Surianu und teilt Daten über Tiefe und Ausdehnung des grossen Sees mit.

Zu dieser Zeit, als L ehmann seine Studien ausführte (zwischen 1880 und 1890), wurden an

2
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verschiedenen Teilen der Erde erfolgreiche Untersuchungen der Glazialspuren ausgeführt. Aber auch 
Gegenmeinungen haben sich erhoben. G. P rimics erklärte in seiner Arbeit „Die geologischen Verhält
nisse der Fogarascher Alpen“, dass es ihm nicht gelungen ist unwiderlegbare Spuren der pleistozänen 
Vergletscherung im Foga rasc he r  G eb i rge  zu finden. W enn aber die höchsten Erhebungen in den 
Südkarpaien (Fogarascher Gebirge) nicht in Gletscherschmuck prangten, so konnten die weniger hohen 
Gebiete ebenfalls nicht vergletschert sein. B. Inkey konnte in den Südkarpaien keine gekritzien Geschiebe 
auffinden. Er hat die Behauptungen von L ehmann nicht ganz schroff abgelehnt, aber er vertrat den 
Standpunkt, dass die angeblichen Gletscherspuren nicht mit voller Sicherheit als solche angenommen 
werden können.

Später wurde durch die Arbeiten von S chafarzik, L óczy sen., M razek, M urgoci und 
de M artonne die Existenz der eiszeitlichen Gletscher in verschiedenen Gebieten der Südkarpaten 
festgestellt.

In 1913 und 1914 haben L iffa und V endl Mitteilungen über die pleisfozäne Vergletscherung 
des Surianu und Cândrelu publiziert. In 1930 erschien eine Studie über die Spuren der Eiszeit in 
den Ost- und Südkarpaien aus der Feder von Г. K räutner. In dieser Arbeit hat der Verfasser die 
„bisher bestehende Literatur gesammelt und die Ergebnisse kritisch zu einer Einheit verbunden.“ In 
dieser Mitteilung hat er über das Sebeser und Zibins^Gebirge nur die Daten von L ehmann und de 

M artonne miigeteilt. (D e  M artonne hat bloss die Ergebnisse von L ehmann übernommen.)
J .  C holnoky leugnet kurzerhand das Vorhandensein von glazialen Spuren in diesem Gebirge: 

„Die Szebener Alpen ragen nicht so hoch hervor, dass man auf denselben glaziale Spuren finden 
könnte.“ (In L. L óczy sen.: Beschreibung der Länder der ungarischen heiligen Krone, Budapest, 1918, 
p. 6Г. Ungarisch.)

Das V o rh a n d e n s e in  von  S p u re n  der p le is to z ä n e n  G la z ia le ro s io n  im S e b e se r-  
und Z ib in s - G e b irg e  s te h t a u s se r  Z w e ife l.

Es wäre vor allem wichtig, die genaue Lage der Schneegrenze im Pleistozän zu kennen. W ie 
aus den Untersuchungen in den Alpen hervorging, hängt die Schneegrenze nicht nur allein von der 
absoluten Höhe des Gebirges ab, sondern auch von der Masse der Erhebung, vom Niederschlagsreichfum 
und von der Lage der Hänge. In den Alpen lag die Schneegrenze im Pleistozän 1200—1300 m tiefer 
als heute. In den Südkarpaten dürfte eine höhere Lage der Schneegrenze verbreitet gewesen sein.

D e  M artonne setzte die Schneegrenze für die Südkarpaien in 1900 m fest. Später musste 
er infolge Auffindung tiefer gelegener Moränen die Grenze etwas tiefer angeben. P hleps sucht in den 
pleistozänen, nicht geschichteten Ablagerungen im Gebiet der Fogarascher Vorberge Moränenbildungen. 
Auch manche Talstufen im SuruLK essel (Fogarascher Gebirge) könnten nach seiner Meinung ver
schiedenen Glazialperioden entsprechen. Die Schneegrenze lag in den Richtungen N O , O, SO  tiefer, 
als an den Hängen gegen N W , W , S W . Durch Vergleich von Grösse und Häufigkeit der Kare in 
den Südkarpaien mit der Richtung der Regenwinde von Bukarest konnte de M artonne die folgende 
Tatsache feststellen : Die Vergletscherung war im Pleistozän in der Richtung am stärksten, in der die 
ergiebigsten Regenwinde die Südkarpaten treffen und das sind die Richtungen О und N O  an den 
nördlichen Hängen und SO  an den südlichen Hängen. Daraus ergibt sich die etwas tiefere Lage der 
Schneegrenze in den Tälern, die nach O, N O  oder SO gerichtet sind.
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Die Verhältnisse der Regenwinde im Pleistozän scheinen im wesentlichen dieselben gewesen 
zu sein, als heute.

Infolge der relativ geringeren Erhebung und der hohen Lage der Schneegrenze konnten nicht 
lange Talgletscher entstehen. Hier lag im Pleistozän eine Vergletscherung vor, die besonders durch die 
kleinen Hängegleischer und Firnfelder gekennzeichnet wurde. Die Vergletscherung zeigt in dieser Be
ziehung eine Ähnlichkeit mit den Gletschern der Pyrenäen. Die eigentlichen Talgletscher waren 
sehr kurz.

Obwohl die Verbreitung von pleistozänen Gletscherspuren in den Südkarpaten bereits seit 
fünfzig Jahren von einigen Forschern untersucht wurde, ist das Sebeser* und Zibins*Gebirge bloss durch 
L ehmann in dieser Beziehung studiert worden. E r hat eigentlich nur die Kare am C â n d re lu  und 
am S u r ia n u  besucht.

Die Einzelheiten über die Glefscherspuren im untersuchten Gebirge lassen sich im folgenden 
kurz zusammenfassen :

Unzweifelhafte Spuren von Vereisung lassen sich in den folgenden Massiven feststellen :
1. F r u m o a s a  — C â n d r e l u ;  2. S t e f l e s t i ;  3. P i a t r a  a l b a —C r i s l e s t i  ; 4. D e a l u l  B a l u l u i ;
5. S u r i a n u ;  6. P a r v a  (schwache Spuren).

Das Massiv der F ru m o a s a  bildet die grösste Massenerhebung des ganzen Gebirges. Dieses 
Massiv ragt vom G u n gure su l  bis zur Cä lda re a  C a na i i  auf etwa 7 km Länge über 2000 m empor. 
Es bildet im östlichen Teil einen Г5 km breiten Rücken, der in seiner Fortsetzung gegen W S W  etwas 
schmäler ausgebildet, sich gegen den S e b e s ^ F l u s s  sanft abdacht. In seiner östlichen Hälfte steigt er 
bis zur höchsten Kuppe des C â n d r e lu  (2245 m). Weiter nach W  finden wir am Massiv die folgenden 
Höhenkoten: F rum oa sa  2205 m, G u n g u r e s u l  2133 m, Dealul  Se rbo ta  m are  2016 m, Gun-- 
guresu l  1946 m. Diesem Zug der höchsten Erhebungen schliessen sich gegen W S W  folgende 
etwas niedrigere Kuppen an: P ic io re le  Domnilor  1792 m, Dealul  Domni lor  1743 m, Oa$a  
1734 m. Weiter nach W  senkt sich das Gelände durch den Einschnitt des Sebes-Flusses bis 
1210 m herab.

Gegen N O  setzt sich das breite Massiv in einem schmalen, hohen Rückenzug fort. W enn man 
vom Cândrelu nach N O  wandert, so stösst man auf folgende Kuppen: C änä i  2063 m, Nicu le s t i  
2036 m, Dealul  Çerbunei  1869 m, Rozdes t i  1954 m, Bes ineu l  1963 m, B ä t r i n a  1912 m, 
Oncesf i  1714 m. Dieser letztere, schmale Zug ist etwa 12 km lang.

Die F r u m o a s a  findet ihre Fortsetzung gegen N  in einem schmalen Rücken, der in etwa 2 km 
Länge über 2000 m kulminiert (2074 m, 2064 m); weiter nach N  findet man die Fo l tea  (1971 m).

Gegen S sinkt das Massiv bis etwa 1700 m, um dann in den Erhebungen des S te fle s ti 
(2244 m) und C ris te s ii (2204 m) wieder über 2000 m zu steigen. Alle diese höchsten Rücken und 
Erhebungen bestehen aus Glimmerschiefer mit Pegmatiten.

Diese hohen Erhebungen sind Reste der weiter oben erwähnten R u m p f fläche vom Typus 
B orescu . In diese Rumpffläche vertiefen sich die durch Glazialerosion entstandenen K are, die in 
morphologischer Hinsicht jung, oder höchstens fast reif sind, indem das Gebiet über ihnen allenthalben 
seinen Peneplaincharakter beibehalfen hat. Die Oberfläche das Rückenzuges ist meist ziemlich flach und 
mehr oder weniger grasbewachsen. A n den Flanken, besonders im nördlichen Gebiet der Frumoasa

z
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und des Cândrelu herrscht stellenweise das Krummholz vor. Die untere Grenze des Krummholzes liegt 
ungefähr bei 1800, seltener bei 1Г00 m ii. d. M.

In den östlichen steilen Abfall des Cândre lu  greift das Cä ldarea  Cänäi i  genannte Kar 
ein. Hier entspringt der Isvorul  Canai ,  der den R a u l  Sadulu i  speist. Das Kar ist gegen О geöffnet, 
seine lichte Breite in N —S-Richfung beträgt etwa 450 m. Gegen N  wird es durch den schmalen Kamm 
begrenzt, der vom Cândrelu zum Niculesf i  hinüberfürt. Dieser Kamm steigt unmittelbar neben dem

Kar über 2000 m (2236 m, 2121 m, 2063 m). Gegen S wird es durch den Kamm C om m anda  
(2125 m) begrenzt. Die Topographie ist in Fig. 4 (nach der Karte 1:25000) angegeben.

Dieses Kar, wie bereits durch L ehmann betont wurde, zeigt wenig typische Formen. Nur die 
sehr steile Westwand ist kennzeichnend durch ihre Höhe und durch ihre halbkreisförmige Ausbildung. 
Die Höhe der Wand beträgt etwa 150 m (barometrische Beobachtung) und von dieser Höhe entfallen
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etwa 100 m auf den sehr steilen oberen Teil der Wand. Die aus Glimmerschiefer aufgebauten Gehänge 
des Kars sind tief verwittert, kahl und von tiefen Regenschluchten eingeschnitten. Unter diesen konnte 
man im Juli 1913 sechs tiefere Einschnitte unterscheiden. Die Sohle des Kars zeigte bei meinem Besuch 
keine hohle Form ; sie war von Schutt und Gesieinsblöcken aufgefüllf und ab und zu von Krummholz 
bewachsen.

In den Nordabhang des C à nd re lu  eingesenkt liegt das grosse Felsenamphitheater des J e s e r u l  
mare. Aus diesem Kar entspringt der I svo ru l  J e s e r u lu i  mare, der den R â u l  mare speist; das 
W asser dieses letzteren Baches fliesst in den Z ib in * B ac h  (Râul Cibin). Die Öffnung des Kars 
schaut gegen NO . Seine lichte Breite beträgt in N W —SOJicher Richtung durch die Mitte des Sees etwa 
600 m. (Gemessen wurde die Entfernung zwischen den obersten Teilen der Nische.)

Fig. 5. Das grosse Kar am Càndrelu.

Gegen N W  wird das Kar durch einen Kamm begrenzt, der in T3 km Länge über 2000 m 
emporragt und nach N O  in der Nähe der S tâna  din Cànd re lu  langsam bis \757 m hinabsinkt. 
Aus diesem Kamm springt ein schmaler, etwa 200 m langer Rücken nach O SO  hervor, der von 
2097 m bis etwa 1910m in OSO-licher Richtung herabflacht. Dieser Rücken bildet einen Teil der Be* 
grenzung des Kars gegen N. Bei meinen Untersuchungen am 1Г. und am 22. Juli 1913 lag reichlich 
Schnee im Kar. Der oberste Rand des Kessels hat eine Meereshöhe von 2190 m erreicht (baromét* 
rische Beobachtung). A m  Talboden des Kessels liegt der See (Jeserul mare) in einer Höhe von 1999 m 
(Angabe der topographischen Karte 1:25000). Die Höhe der Kesselwand beträgt daher rund 200 m. 
Nach S W  ist die W and besonders steil (Fig. 5).

Der See war in NOJicher Richtung etwa 200 m lang und 80—100 m breit. Am SW Jichen Rand, 
am Fusse der steilen Felswand hat er jäh 2 — 3 m Tiefe erreicht. Der See wurde von Trümmermassen:
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Felsblöcken aus Glimmerschiefer, Schuttkegeln umgeben. Auch im tiefsten SW-lichen Teil des Sees 
lagen grosse, von oben herabgestürzte Felsblöcke. Von N O  her hat sich eine ganz kleine Halbinsel aus 
kleinem Schuttmaferial gebildet. Nach den Angaben eines Hirten sollte der See ab und zu von dem 
feinen Schuttmaferial gereinigt werden (?) Die an der S*Seife des Kars gelegenen Trümmermassen 
waren teilweise mit Krummholz überwuchert.

Der See wird gegen N O  schmäler. Die steilen Wände des Kars sind kahl, ohne höhere 
Pflanzen und es zeigen sich von Regenschluchten zerissene Stellen an denselben. Im nördlichen Teil des 
Karbodens befindet sich (im Jahre 1913) ein kleiner See, dessen Länge in W O-Richtung bei meinem 
Besuch etwa 10 m betrug. Die Tiefe des Wassers war gering, an den tiefsten Stellen bloss 0'65 m. 
Dieser kleine See war durch einen etwa 0'5 bis 1 m hohen Trümmerwall vom grossen Seebecken 
getrennt (vergl. Fig. 5). Am Fusse der steilen W ände liegen Schutt- und Schwemmkegel.

Beim östlichen Ende des grossen Sees zieht ein Trümmerwall quer durch den Talboden, der 
ab und zu aus einige m3 grossen Blöcken gebildet wurde. Der W all erinnert an eine Talsperre ; er ist 
teils mit Rasen, teils mit Krummholz bewachsen. Nach L ehmann’s Beschreibung lagen zwei kleine 
Teiche innerhalb des Trümmergewirres. Der eine Teich zeigte die Anfänge der Moorbildung bei 
seinem Besuch. Im Jahre 1913 waren die von L ehmann erwähnten zwei Teiche nicht vorhanden. 
Eine schwache Moorbildung konnte aber fcsfgesfellf werden.

Weiter gegen N O  senkt sich das Tal und der aus dem Trümmerwall herausgefiossene Bach 
hat sich in die Talsohle energisch eingeschnitten. Bis 1Г60 m (barometrische Beobachtung) fliesst das 
W asser im trümmererfüllten und mit Krummholz bewachsenen Tal; bei 1Г60 m beginnt der Fichten
wald. In diesem oberen Abschnitt des Tales liegen die Gesfeinsfrümmer oft in einem gelben Lehm 
eingebettet. Diese Mischung von grösseren und kleineren Gesieinstücken mit Lehm erinnert an eine 
Grundmoräne. Einige der Blöcke zeigen geschliffene und polierte Flächen. Der Bach hat sich 3—6 m 
tief in diese Bildung eingeschnitten. Während die Sohle des eigentlichen Kars bei 1999 m Höhe 
ziemlich ausgehöhlt liegt, fällt diese obere Strecke des Tales bei etwa 1 km Länge bis 1Г60 m Höhe 
herab (239 m auf ein Kilometer). Im weiteren Verlauf des Tales konnte ich keine Glazialspuren finden.

A n der Nordlehne des Var iu l  F ru m o a s a  schneidet sich das von einer 200 m hohen Fels
wand umsäumte Kar des J e s e r u l  mic in das 2200 m hohe Terrain ein. Das Kar öffnet sich gegen N. 
Es bildet das Quellengebiet des I svoru l  J e s e r u lu i  mic, dessen W asser in etwa 1 km Länge nach 
N  fliesst, um nachher gegen N O  einzubiegen. In etwa 1365 m Höhe (barometrische Beobachtung) 
vereinigt sich der Bach mit dem Isvorul Jeserului mare. A n der westlichen und südlichen W and des 
Kars wurde die ursprüngliche Form durch die Rcgenschluchten und Furchen stark beeinflusst.

Im nördlichen Teile des Kars, in 1946 m ü. d. M. liegt der K le ine  See  ( Je s e ru l  mic). Die 
Sohle des Kars ist grösstenteils mit Gesfeinstrümmern, Schutt* und Schwemmkegeln bedeckt. Inmitten des 
Trümmermaterials war das Bett des Sees flach ; die höchste Tiefe des Wassers hat bei meinem Besuch 
kaum mehr als 1‘2 m erreicht. Die Länge in N W —SOJicher Richtung betrug etwa Г5 m. Die durch* 
schniftlich ziemlich flache Talsohle des Kars wird durch Trümmermaterial abgeschlossen, welches in 
bogenförmiger Ausbildung gegen N  einen schwachen Damm bildet. Neben dem Teich finden sich 
Stellen, wo zwischen und unter den gröberen Gesfeinstrümmern feiner Sand und toniger Sand liegt, zum 
Zeichen, dass früher hinter dem Trümmerwall eine viel grössere Fläche als in 1913 von Wasser
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bedeckt war. Später wurde der grösste Teil der Sohle durch Trümmermaferial, Gehängeschutf und 
Schwemmprodukte aufgefüllt.

Unterhalb des Sees senkt sich das Tal bei etwa 600 m Länge bis 1800 m ü. d. M. (baro^ 
metrische Beobachtung) im Krummholz herab. A uf dieser Strecke hat sich der Bach in die aus Gesteins- 
frümmern und Lehm aufgebaute Talsohle tief (3 —4 m) eingeschnitfen. Einige der Glimmerschieferblöcke 
im Lehm scheinen abgeschliffen zu sein.

Unterhalb der Kare können keine Trogtäler erkannt werden. In dieser Beziehung lassen sich 
zwei Möglichkeiten annehmen : entweder hat es sich hier nur um ganz kleine, kaum 1 km lange und 
nur auf das Kar beschränkte H ängeg le i sche r  gehandelt oder aber die Kare waren bloss zungenlose 
Firnfelder .  Man kann auch an kurze Ta lg le tscher  denken, die hoch oben endeten; diese gingen in 
Wildbachtäler über, in denen eine starke Erosion gewirkt hat und dadurch wurde die ursprüngliche 
Form ganz verändert.

Westlich vom J e s e r u l  mic, an der Nordwestseife der F rum oasa  findet man eine zirkusar
tige Nische, deren Längsachse nach N W  verläuft. Sie wird vom Kar des J e s e r u l  mic durch einen 
schmalen, 100—150 m breiten Kamm getrennt. Im südöstlichen Teil wurde sie steil in die hier 2 152 m 
hohe Masse der Frumoasa eingeschnitfen. Hier ist die W and sehr steil, etwa 200 m Erhöhung auf 
170 rn Länge. W ie von der Lehne eines Sessels, wird der Talboden der Nische durch 150—200 m hohe 
W ände gegen N O  und S W  umrahmt. Von etwa 1850 m abwärts dacht sich der Talboden sanft 
gegen N W  ab. Er besteht teils aus Trümmermassen, mitunter mit grossen Blöcken, teils aus anstehen
den Felsen. Er ist von Krummholz überwuchert. Gegen S W  und N O  zeigt der Talboden ebenfalls 
sanfte Abdachung und sowohl an seiner südwestlichen, wie an der nordöstlichen Seite entspringt je 
ein Bach. Beide fliessen nach N W  und zwischen denselben bildet der ursprüngliche Talboden einen 
nach N W  sinkenden Kamm. Die beiden Bäche vereinigen sich am Ende des Kammes und fliessen 
als Isvorul  Marg ine i  gegen N W . Das Wasser dieses Baches fliesst in den R ä u l  Cibanului .

Hier ist die Sohle der Nische nicht ausgehöhlt, die Spuren eines Sees fehlen gänzlich. Da 
aber der oberste Teil der Felsenumrahmung die Morphologie einer Karnische zeigt, muss man hier das 
Vorhandensein eines schwächer ausgebildeten Kars annehmen.

Es ist nicht nur für das Gebiet des Cândrelu, sondern für das ganze Gebirge sehr charakte
ristisch, dass die Z i rk u s s e  in den breit  gewölbten A bhängen  erscheinen.  Die O ber f l äche  
der Rum pffl ächen  ist oben mehr oder minder flach geblieben. Zack ige  G eb i rgs fo rm en  
s ind dabei  nicht  ausgebi lde t  worden.

Südlich von der Frumoasa — etwa in 5 km Entfernung — erhebt sich das kleine Massiv des 
Sfef lesi i  (2244 m). Es ist mit dem Cândrelu durch einen schmalen Kamm verbunden, der bis 1750 
m sinkt. Dieser Kamm zieht in NSJicher Richtung und bildet hier die W a ss e r sc h e id e  zwischen dem 
Wassergebiet des S e b e s - F l u s s e s  und des R au l  Sadu lu i  (Zood-Bach). Vom Steflesfi führt ein über 
2000 m hoher Rücken nach S W  zur P i a t r a  a lba (2180 m) hinüber. Die höchste Erhebung dieses 
Rückens bildet der Crisfes t i  (2204 m). Gegen О zieht ebenfals ein schmaler Kamm, der stellenweise 
in breite Kuppen erweitert ist; die höchsten Punkte dieses Kammes sind: J u r c a n u l  (2216 m), 
Contu l  mare (2083 m), B ä landru l  mare (2210 m), Vâr fu l  N eg o v a n u l  mare (2136 m), V ar iu l  
J i d u l u i  (2095 m), Dea lu l  C läbuce lu lu i  (2056 m). Dieses Gebiet wird aus Granafglimmer-
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schiefer (mit Disthen, Staurolith, Turmalin) aufgebaut. Das Einfallen ist durchaus gegen N  gerichtet 
unter 10°— 15°.

In die Nordostlehne des S ie fle s li ist ein grosses Kar. eingeschnitten (Eig. 6), das sich gegen 
N O  öffnet. Die Umgrenzung desselben bildet einen halbkreisförmigen Bogen. Die steile Felswand

des Kars in seinem südwestlichen Teil ist etwa 180 m hoch. Gegen S und SO  wird das Kar durch 
den nördlichen Teil des Jurcanul begrenzt. Die nordwestliche Seite wird durch einen schmalen Kamm 
gebildet. In der steilen Felswand wurden durch Schmclzwasser und Regenwasscr mehrere Furchen 
gebildet. Am Fusse dieser W and liegen Glimmerschieferblöcke herum und auch feineres Trümmer*
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material und Schwemmaterial bedecken die Oberfläche der Karsohle. In etwa 1990 m Höhe kann man 
die Sedimente eines ehemaligen Sees : Sand, Lehm, verschieden grosse Blöcke — beobachten. Diese 
liegen in einer flachen Vertiefung, im Becken des ehemaligen Teiches. Die feinkörnigen Ablagerungen 
der Teiches waren teils mit Gras bewachsen. Die Ausdehnung des ehemaligen Teiches konnte nicht 
ganz genau fesfgestellt werden ; in NO-licher Richtung dürfte die Länge des Sees etwa 90—100 m befra
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gen. Am Zeitpunkt meiner Untersuchungen (am 15. Juli 1913) war in der Vertiefung kein stehendes 
Wasser vorhanden. Die grasbewachsenen Teile des Beckens zeigen, dass das W asser schon seit 
längerer Zeit fehlt. Auf der Spezialkarte aus dem Jahre 18Г6 ist ein kleiner See ange
geben. Die Länge desselben ist in NO-licher Richtung etwa 100 m. Gegen N O  wird die Ver
tiefung durch einen Trümmerwall begrenzt, der aus grösseren Blöcken und aus feinerem, sandigem 
Material besteht. A n der Oberfläche desselben stehen Krummholzsträucher und einige kleine Wacholder* 
büsche. Er ist ferner fleckenweise mit Gras bedeckt. Der kleine Bach hat sich ein Tor eingeschnitlen. 
In seinem weiteren Verlauf fliesst der Bach in einem in Lehm und Trümmermatcrial eingeschnittenen 
Bett. Krummholz bekleidet das Tal abwärts bis etwa 1860 m.

Im nördlichen Teil des Steflesli ist ein kleines Kar eingesenkf. Die Umrandung desselben ist 
weniger steil. Die Sohle flacht ziemlich sanft (etwa 100 m auf 100 m Länge) gegen N  ab.

Das grosse Kar ist oben etwa 600 m, das kleinere ungefähr 400 m breit. Die W ässer aus 
beiden vereinigen sich im Isvorul  J u r c a n u l u i  und dieser fliesst in den Raul  Sadului .

Steaja, C ristesti
2s4Sm. 2204m.

Fig. 8. Kare zwischen Steaja (Piaira alba) und Cristesti vom Kreuz oberhalb der Stäna Hanesului aus gesehen.
(Gezeichnet am 14. Juli 1913.)

Zwischen C ris te s ti (2204 m) und P ia tra  alba (2180 m) zieht der oben erwähnte Rücken 
in SW Jicher Richtung. Die Höhenkoten dieses Rückens liegen über 2000 m: 2102 m, 2020 m, 
2084 m, 2142 m, 2149 m, 2180 m, 2059 m. In die südöstliche Lehne dieses Rückens wurden zwischen 
Cristesti und Piatra alba (Steaja) zwei Hängekare eingeschnitfen (Fig. 7).

Das in den östlichen Teil der S t ea ja  eingesenkfe Kar wird in seinem westlichen und süd* 
westlichen Teil durch eine steile W and gebildet, die die Talsohle des Kars mantelförmig umgibt. Der 
Abfall der W and von 2090 m bis hinunter zur Höhe von 1900 m ist sehr steil, weiter nach unten 
sanfter. Am Karboden ist kein eigentlicher See vorhanden. Es sind nur Spuren eines durch Trümmer* 
werk fast vollständig aufgefüllten Sees zu finden ; die Sohle konnte konkav, flach tellerartig ausgebildet 
gewesen sein. Heute (14. Juli 1913) ist die Vertiefung beinahe vollkommen ausgefüllt. Zwischen den 
Blöcken bleibt nur zeitweise etwas W asser stehen — als eine letzte Erinnerung an einen See. Die 
Sohle ist vielmehr in einen gewöhnlichen Qucllentrichter umgestalfet worden. Gegen S  wird das Kar
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etwa in Г 5 km Lange-durch einen Rücken abgesperrt, der sich von 2149 m Höhe gegen О allmählich 
bis 188Г m abdacht. A u der Nordseite wird es durch einen etwa 0T5 km langen Kamm begrenzt, 
der von 2084 m Höhe nach О bis 1800 m sinkt.

Durch den letztgenannten schmalen Kamm vom erwähnten Kar getrennt, liegt das zweite 
kleine Kar zwischen Crisfesii und Piatra alba. Es ist in eine Oberfläche von 2010 bis 2080 m ü. d. 
M. eingeschnitten. Gegen W  fällt die W and der Nische sehr steil bis etwa 1900 m herab. Wie 
aus der Fig. 8 ersichtlich, wird die Nische unten beinahe vollständig umschlossen, nur im östlichen Teil 
des Walles ist ein schmales Tor bis etwa 1810 m Tiefe eingeschniften, durch welches das Quellen* 
wasser herausfliesst. Der südlich gelegene Kamm ist gegen W  sehr schmal, so dass hier die beiden

Fig. 9. Schneedecken am oberen Rand des Kars des Sieaja-Gipfels.

Kare fast Zusammenhängen. Obwohl die mit Trümmerwerk beladene Sohle der Nische sehr schwache 
Spuren einer Aushöhlung zeigt, ist kein Teich vorhanden.

Beide Hängekare (Fig. 8) sind gegen O, resp. O SO  exponiert. Aus beiden fliesst je ein 
kleiner Bach heraus, die sich etwas oberhalb der Sfana  Groape i  j ipoasa in etwa 1660 m Seehöhe 
(barometrische Beobachtung) vereinigen. Das W asser fliesst in den I svo ru l  H anesu lu i  und speist 
den Lotru. In den Karen liegen im Juli noch immer grosse Schneeflecken (Fig. 9).

Südwestlich von der P i a i r a  a lba ragt die breite Masse des Dealu l  Balu lu i  (2031 m) hervor. 
Am Aufbau des Berges nehmen Glimmerschiefer, Pegmatite und Amphibolite feil. Nach N O  führt 
ein 1950—2060 m hoher Rückenzug zu der in Luftlinie etwa 3 km weit liegenden P i a t r a  a lba hinüber. 
Gegen S W  senkt sich der Zug über den Dea lu l  Se rac inu  (1951 m) in das L o t ru*T a l  (etwa 1260 m) 
hinunter. In den südöstlichen Abhang des Dealul Balului wurde ein kleines Hängekar einge* 
schnitten (Fig. 10).
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Das Kar ist gegen О geöffnet. A n der Westseite desselben erhebt sich die steile W and bis 
1930 m ü. d. M. (barometrische Beobachtung). Der Abfall von 1930 m bis 1800 m entfällt auf 
etwa 80—100 m horizontale Länge. Nach N  und N O  wird die Karnischc durch einen, in süd= 
östlicher Richtung ziehenden Vorsprung begrenzt. A n der südlichen Seite wird sie bogenförmig 
umgrenzt. A n der Sohle ist kein Teich vorhanden. Im nördlichen Teil der Nische liegt Trümmerwerk. 
Der untere Teil ist mit Gras bewachsen. Das Quellwasser des Kars wird durch einen steil herab
fallenden, kleinen Bach in den I svorul  G o t ia  geführt.

Fig. 10. Topographie des Dealul Balului.

Der typische Hängekar^Charakfer lässt sich am besten aus etwas grösserer Entfernung 
beobachten : z. B. vom linken (östlichen) Ufergebiet des Isvorul Gotia lässt sich die Lage des Kars 
gut überblicken. Eine sehr gute Aussicht bietet sich von den Kuppen (185Г m und 1818 m) nord
östlich von der S t ä n a  Gotia  din sus. Dieses Kar hat die niedrigste Lage im ganzen Hochgebirge.

Die Massenerhebung des S te f l c s t i—P i a t r a  a lb a -G e b ie t e s  findet ihre Fortsetzung gegen 
О in den weiter oben erwähnten Erhebungen; Con ju l  mare, B a l â n d r u l  mare, V â r fu l  N c g o v a n u l  
mare, Dea lu l  Cläbuce tu lu i ,  Vârful  J idu lu i .  Diese Erhebungen sind die Reste der alten 
Rumpffläche und sie werden durch etwa 2000 m hohe Rücken miteinander verbunden.
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Trotz der ansehnlichen Höhe dieses Gebietes konnte ich keine unzweifelhaften Spuren einer 
pleistozänen Glazialerosion nachweisen. Zwischen C onfu l marc und J u rc a n u l  gibt es jedoch zwei 
Quelltrichter im Quellgebief des Isvo ru l B äland ru lu i, die — obwohl in ziemlich niedriger Lage — 
vielleicht als ehemalige Karbildungen gedeutet werden könnten.
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Namentlich an der Südseite des Kammes zwischen Jurcanul und Conful mare sind zwei 
halbkreisförmige Quellfrichter eingeschnitten ; beide sind gegen SO  geöffnet. Die Lage derselben lässt 
sich aus Fig. 11 beurteilen. Ob sie nur einfache Wildbachkessel darstellen, oder ob sie nachträglich 
durch die Erosion in Wildbachkessel umgewandelten Karen entsprechen, konnte nicht entschieden werden.

Westlich vom S e b e s -F lu s s  bildet das Gebiet des S u ria n u  die höchste Massenerhebung.

Der höchste Punkt kulminiert im Vàr fu l  lui P e f r u  (2133 m). A n den breiten Abhängen desselben 
können keine Spuren der pleistozänen Glazialerosion nachgewiesen werden.

Gegen N W  ragt das Massiv des Su r ia n u  (2061 m) hervor. Es setzt sich nach N  in 
einem schmalen (250 bis 500 m breiten) Rücken fort. Die auf der Karte 1 :25000 an diesem Rücken 
angegebenen Höhenkoten sind die folgenden: 196F m, 200Г m, 2014 m, 1941 m, 1940 m. In etwa 
4'2 km Länge bleibt der Rücken in dieser Höhe, weiter gegen N  dacht er sich sanft ab. Nach W  
schliesst sich in etwa 5 km Länge der ebenfalls über 1900 m hohe, breite Rücken der P ä r v a  an. Im 
Aufbau dieser Erhebungen spielen die Glimmerschiefer und Pegmatite die wichtigste Rolle.
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In diesem Gebiet sind unzweifelhafte Spuren der Eiszeit zu erkennen. Als Beweis dienen die 
östlichen und nördlichen Felshänge des Surianu (Fig. 12).

A n der Ostlehne des S u r i a n u  befindet sich eine kleine Karnische. Sie wird nach W  von 
einer steilen, fast halbkreisförmig gebogenen W and von etwa 200—220 m Höhe begrenzt. Diese Nische 
wurde bereits durch L ehmann ausführlich beschrieben. W ie bereits aus seiner Beschreibung hervorgeht, 
wird der Talboden der Nische durch einen über 20 m hohen Trümmerwall in zwei Becken gesondert. 
In dem nördlichen hat er zwei kleine Teiche gefunden. In dem südlichen liegt unmittelbar unter der 
Felswand der G rosse  See  ( J e s e r u l  Surianului) .  Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf die 
Abhandlung von L ehmann. Er hat die Umgebung des grossen Sees sehr sorgfältig untersucht und als 
„eine typische Moränenlandschaft“ bezeichnet. Ich gebe hier bloss das Resultat seiner Untersuchungen

Fig. 13. Der Kleine See (Jeserul mic) am Surianu.

wieder: „Der Zirkus unter dem Su r ia n u  war einst von einem kleinen Gletscher erfüllt, der sich bis zu
1650 m hinab, ein Kilometer weit über dem flachen Abhang ausbreitete und später noch eine Zeitlang 
in etwa 1800 m endete, wo heute die mit Fichten bewachsene Moräne eine Etappe des Rückzuges 
bezeichnet“.

Zu seiner Beschreibung möchte ich noch folgende Bemerkung hinfügen. Der grosse See (Jeserul 
Surianului) war am 13. Juli und am 6. August im Jahre 1912 etwa 56—60 m lang, etwa 50 m 
breit und er bildete eine Einsenkung in einem seichten Felsbecken, welches in Gesteinstrümmern lag. Die 
grösste Tiefe dürfte nur 3 m erreichen. Sein Wasser wurde anscheinend durch eine flache moränen* 
artige Bodenwelle gestaut. Da dieser Damm dicht bewachsen war, konnte nicht mit Sicherheit fest* 
gestellt werden, ob es sich dabei tatsächlich um eine Moräne handelte. Nordwestlich vom grossen See
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befand sich ein kleineres, mit üppiger Vegetation bedecktes Seebecken, das durch den von L ehmann 

erwähnten Trümmerwall (wahrscheinlich eine Seitenmoräne) vom grossen See getrennt war.
In der nordöstlichen Lehne des Surianu eingesenkt liegt das Kar des J e s e r u l  mic. Dieses 

wurde durch L ehmann nicht untersucht. Es ist in eine 1967 bis 2000 m hohe Oberfläche des Peneplains 
eingeschnitten. Es wird vom vorigen Kar durch einen nach N N O  verlaufenden Rücken getrennt. 
Gegen N  und S W  wird die Karnische durch eine steile W and abgegrenzf. Hart am Fuss dieser W and, 
im nördlichen Teil des Kars liegt in einer Höhe von etwa 1890 m (barometrische Beobachtung) der 
kleine J e s e r u l - S e e ,  der den Rest eines mit Geröll angefüllfen grösseren Seebeckens darsfellt. Bei 
meinen Untersuchungen (am 4. und 6. August 1912) war dieser See in N —S-licher Richtung etwa 
40 m lang (Fig. 13).

Im Zusammenhang mit diesen Verhältnissen ist noch zu erwähnen, dass in diesen Tälern Spuren 
von Schnee stellenweise bis gegen Mitte August erhalten bleiben, in den Karen des Surianu aber bis 
Ende August Schnee zu finden ist.

Im westlichen Quellgebiet des Valea Parvi i -Tales ,  an der Nordlehne der P a r v a ,  bilden die 
Glimmerschieferfelsen oberhalb 1800 m ü. d. M. einen sehr steilen Abhang. Die Ausgestaltung der 
Oberfläche dieser steilen W and erinnert an die Form der W and eines Kars. Es liegt hier keine typische 
Nische vor. Trotzdem halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass hier ebenfalls die Spuren der pleis- 
tozänen Glaziation vorliegen.



G L IE D E R U N G  U N D  T E K T O N IS C H E  Z U G E  
D E S  K R IS T A L L IN S .

Das Sebeser* und Zibins-Gebirge besieh! im wesentlichen aus kristallinischen Schiefern. Nur 
in den randlichen Teilen gegen S W , ferner am nördlichen Saum des Gebirges treten tithon-neocome 
Kalksteine und Bildungen der Kreide auf.

Diese Ablagerungen bilden nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ; der Zweck derselben 
ist bloss die Bearbeitung des Kristallins.

Es ist der unleugbare Verdienst J ohann v . B öckh’s , dass er im Krassószörényer Komitate 
die sehr verschieden ausgebildeten kristallinischen Schiefer in einheitliche Gruppen zusammenfasste. Er 
unterschied drei Gruppen. Die I. Gruppe besteht überwiegend aus verschieden ausgebildeten Gneisen : 
grobkörniger Aplitgneis, Amphibolit, Granitgneis, Amphibolgneis mit Ä plitlagen usw. Die II. Gruppe 
umfasst Gesteine, die in dieser Gruppe sehr charakteristischer Weise auftreten, namentlich die glim- 
merigen Gneise, Glimmerschiefer, oft mit Granat, Staurolith, Disthen, Turmalin, mitunter mit Einlage* 
rungen von Marmor. Er hat diese Gesteinsserie in seinem Arbeitsgebiet, südlich der Almas, festgestellf. 
In anderen Gebieten dieser Gesteine kommt noch ein kennzeichnender Typus, nämlich der Augengneis 
vor. Die III. Gruppe von B ockh umfasst etwas weniger stark metamorphosierte Gesteine : Phyllit, 
Amphibolschiefer, Talkschiefer, Chloritgneis, Grünschiefer, senz/Vführender Glimmerschiefer, Serpen* 
tin, Quarz* und Kalkstein*lJ\nsen. Die ungarischen Geologen, die im Krassószörényer Gebirge Aufnahmen 
ausführten, haben die kristallinischen Schiefer nach dem Vorgang von J . v. B ockh in dieselben Gruppen 
zusammengefasst.

J .  V. B ockh war der erste, der festgestellt hatte, dass die — nach unserer Auffassung über* 
schobenen — Gesteine der II. Gruppe der I. Gruppe gegenüber d i skordant  gelagert auftreten (18Г8).

Die Einteilung der kristallinischen Schiefer in die II. und III. Gruppe von B ockh konnte auch 
in anderen Gebieten des Banats ausgeführt werden. Die I. Gruppe konnte aber mit Ausnahme des Gebir* 
ges von Orsova in keinem anderen Teil des Krassószörényer Gebirges aufgefunden werden. Diese Tat* 
sache wurde durch F. S chafarzik (1903) festgestellt. Derselbe Forscher wies nach, dass die erste 
Gruppe in der Einteilung B ockh’s nichts anderes ist, als ein Teil der III. Gruppe, welcher „durch 
zahlreiche Eruptionen dicht injiziert und stellenweise gänzlich durch dieselben vertreten erscheint“ . In 
1912 hat er vorgeschlagen, die zwei, wirklich vorhandenen Gruppen einfach als G l imm ersch ie fer*  
und Phy l l i tg ruppe  zu erwähnen und die numerische Bezeichnung fallen zu lassen. Die kristallinischen 
Schiefer, welche B ockh in der äusseren Zone des Kerbelec*Granitstockes als erste Gruppe ausgeschie* 
den hafte, sind eigentlich keine kristallinischen Schiefer, sondern Eruptivgesteine, welche die Randfazies 
der Granitlakkolite bilden und allmählich in die Schiefer der Phyllitgruppe übergehen.

Mittlerweile hat L. M razec (189Г) eine Einteilung der kristallinischen Schiefer im zentralen
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südlichen Teile der Südkarpafen gegeben. Er hat zwei Gruppen unterschieden. Die I. Gruppe ent
spricht durchaus der Glimmerschiefergruppe der ungarischen Geologen. Die II. Gruppe von M razec 

umfasst Chlorit* und Serizitschiefer (z. T. der Phyllit der ungarischen Geologen), Phyllite, breite Zonen 
von Amphiboliten, Amphibol-Chloritschiefer, graphitische Schiefer, die oft Glimmer und Feldspat
führen, glimmerige Phyllite (mit Granaten und Sillimanit), kristalline Kalke. Charakteristisch sind fer-

«
ner massig sauere Granite mit Anzeichen starker kataklastischer Einwirkungen. Diese Gruppe der 
kristallinischen Schiefer lässt sich mit der Phylliigruppe der ungarischen Geologen vergleichen.

Die Gesteine beider Gruppen der MRAZEc’schen Einteilung sind paläozoischen Alters: die 
Bruchstücke derselben kommen in den Karbon-Konglomeraten vor. Beide Gruppen sind zum erstenmale 
durch die intrakarbone Faltung betroffen worden.

Ferner hat M razec eine vorwiegend sedimentäre Reihe unterschieden, die teils permokarboni- 
schen, teils mesozoischen Alters ist : serizitische und chloritische, kalkige oder graphitische Phyllite, 
mit eingelagerten Quarziten (Schela-Formafion), Quarzporphyroide, dichte Kalksteine, Sandsteine, Árkosén, 
metamorphosierte Diabastuffe, schwarze Kalkschiefer, Mergelschiefer usw. sind die wichtigsten Gesteine 
dieser Gruppe. Ein typisches Gestein dieser Gruppe ist auch der Serpentin. Diese Gesteine liegen 
auf der П. Gruppe von M razec.

Die Einteilung von Baron N opcsa (1905) schmiegt sich im wesentlichen der Auffassung 
von S chafarzik an. N opcsa hat aber die liassischen, weniger metamorphosierten Schiefergesteine (Serizit
schiefer-, Tonschiefer, Kohlenschiefer, Konglomeratgneis, Kalkschiefer, Tonghmmerschiefer usw. nach 
N opcsa) von den kristallinischen Schiefern abgetrennt und in die Reihe der Liasbildungen gesetzt.

G. M. M urqoci (1905) hat nachgewiesen, dass die erste Gruppe von M razec, d. h. die 
Glimmerschiefergruppe der ungarischen Geologen, über die II. Gruppe (Phyllitgruppe der ungarischen 
Geologen) überschoben ist. Die erstere bezeichnet er als , ,Gef is che  D e c k e “, die zweite wäre das 
Autochton. Die Überschiebung hat zwischen Neocom und Cenoman stattgefunden. (Siehe auch Seite 36.)

Durch die Arbeiten von F. S chafarzik trat dann auch auf ungarischem Boden die Rolle der 
beiden Gruppen der kristallinischen Schiefer hervor, nämlich dass der Gruppe der glimmerigen Schiefer 
den übrigen gegenüber die Rolle einer Decke zukommf.

A . S treckeisen (mit O. S chmidt) hat später (1929) die Einteilung der kristallinischen Schiefer 
in zwei Gruppen, ferner die Deutung der Glimmerschiefergruppe (von ihnen L o f ru - K r i s t a l l i n  
genannt) als eine über das P a r a ngu^ K r i s ta l l in  überschobenen Decke bestätigt. E r hat auch die 
Rolle der sedimentären Reihe präzisiert : diese zwischen I. und II. Gruppe liegende Serie ist „zum Teil 
autochton, zum Teil gehört sie verschiedenen Schuppen an, zum Teil wird sie als verkehrter Mittel
schenkel gedeutet“.

Der überwiegend grösste Teil des Sebeser- und Zibins-Gebirges besteht aus der G l im m er 
sch ie fe rg ruppe  der kristallinischen Schiefer, d. h. aus der ersten Gruppe nach M razec. Da aber die 
Gesteine dieser Gruppe nicht in allen Teilen der Südkarpafen identisch ausgebildet erscheinen, bezeich
net Verfasser diese Gruppe des behandelten Gebirges als Sebes^Kri s ta l l in .  Der Grund dieser Benen
nung liegt darin, dass der Sebes-Fluss ungefähr senkrecht zum Streichen des Gebirges in etwa 82 km 
Länge alle Gesfe ins fypen  dieses  K r i s ta l l in s  aufschl iessf.  (S treckeisen nennt es Lof ru^K r is -  
fallin nach dem Lofru, der südlich von dem hier behandelten Gebiet ungefähr im Streichen fliesst).
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Tifhon-neocome Kalksteine kommen am südwestlichen Rand bei Ohábaponor, Nagybár, K ri' 
vádia, ferner auf dem Kristallin bei Várhely und NW -lich von Petrilla vor. Bildungen der oberen 
Kreide treten nur am Saum des Kristallins auf.

Bereits in den Jahren 1912— 1913 wurden vom Verfasser die am Aufbau des Sebes-Kristallins 
beteiligten Gesteine in verschiedene Gruppen eingeteilt. Man kann die folgenden Gruppen unterscheiden:

1. Glimmerschiefer mit Muskovit und Biotit, meist etwas Plagioklas führend. Porphyroblastcn 
von Granat, Staurolith und Disthen, ferner Turmalin kommen oft vor.

2. In der Serie der Glimmerschiefer treten ab und zu schwache Quarziteinlagerungen auf, 
die nur wenig Glimmer führen.

3. Mangan- und eisenhaltige Silikate oft mit Quarz bilden dünne, linsenförmige Einlagerung 
gen in den Glimmerschiefern. Durch Oxydation dieser Silikate entstanden oxydische Mangan- und 
Eisenerze.

4. Granitgneise bilden kleinere Einlagerungen in den Paragesfeinen. Man kann Biotitgranit
gneis und Hornblende-Biotitgranitgneis unterscheiden. Vereinzelt findet man auch Àplitgneise.

5. Schiefergneise (Paragneise) und Injektionsgneise, meist mit einem saueren Plagioklas. In 
dieser Gruppe lässt sich der Dobra-Gneis ausscheiden.

Die Rolle der Gruppen 2 und 3 ist sehr gering. Dagegen sind die Glimmerschiefer und Gneise 
(Para- und Injektionsgneise) die vorherrschenden Gesteine dieses Kristallins. Sie sind mit Über
gängen verbunden und können im Felde bei der geologischen Kartierung nicht mit sicherer Genauig- 
keif unterschieden werden. Der Dobra-Gneis wurde auch auf der Karte ausgeschieden.

6. Augengneise mit Mikroklinaugen sind an mehreren Stellen den Paragesteinen eingeschaltet.
7. Pegmatite und Aplite. Die Paragesteine enthalten zahlreiche Injektionen von diesen Ge

steinen ; ganze Injektionszonen haben sich ausgebildet. Besonders die Pegmatite kommen auch in etwas 
mächtigeren Gängen und Nestern vor, die teilweise auch die Ausgestaltung der Morphologie bedingten.

8. Die Amphibolite bilden Einlagerungen in den Glimmerschiefern und Gneisen. Sie gehören 
verschiedenen Typen an.

9. Pyroxenite, Peridotite, Grammatitite teilweise serpenfinisierf, treten etwas seltener auf.
10. Serpentine kommen in sehr verschiedener Ausbildung an mehreren Punkten vor. N ord ' 

westlich vom Surianu in der Gegend des Dealul Negru (1866 m) bilden sie einen längeren Zug.
11. Quarzporphyrite wurden nördlich von der Surianu—Candrelu-Linie in Form von sehr 

schwachen Gängen beobachtet. Sie kommen sehr untergeordnet vor.
Kristallinische Kalkstcineinlagcrungcn kommen sehr untergeordnet im nördlichen Teile des Ge

birges vor und sie wurden durch G y . H alaväts nachgewiesen. Sie bilden Einlagerungen in Gesteinen, 
die von den typischen Gesteinen des Sebes-Kristallins oft etwas abweichen, die aber von H alaváts 

in die Glimmerschiefergruppe gestellt wurden.
Die kristallinischen Schiefer der Sebes-Kristallins zeigen die C h a rak te rzüge  der K a ta  — 

Mesozone .  A l le  Ges te ine  s ind hochkris ta l lin ,  auffallend frisch. K afak la s l i s che  E inwir-  
kungen lassen s ich  höchs tens  an den Quarzkörne rn  beobach ten  und zwar in der  Form 
von schwacher  Fe lder fe i lung und mehr oder minder  wogender  A u s l ö s c h u n g .  Manchmal 
zeigen auch die Zwillingslamellcn der Plagioklase schwache Biegung. In manchen Gesteinen findet man

3*
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Spuren von sekundären Umwandlungen, z. B. Serizitbildung, Epidotisierung (Saussurife), aber keines
wegs so stark entwickelt, wie in den Gesteinen der Phyllitgruppe. Stärkere kafaklastische oder mylo- 
nifische Strukturen fehlen gänzlich. Die Struktur der Gesteine ist immer typisch krisfalloblastisch. 
Nach der S ander'sehen Auffassung sind die hierhergehörigen Gesteine post t ek tonisch  kristallisiert.

Einige Gesteine, namentlich die epidotreichen Amphibolittypen, bilden Übergänge in die 
Epizone. (Vergl. Kapitel: Epidotamphiboliie.)

A n dem nordöstlichen Rande des Gebirges schliesst sich der mächtigen Masse des Sebes- 
Kristallins eine schmale Zone von weniger stark metamorphosierten kristallinischen Schiefern an. Dieses 
Fogarascher  Kris ta l l in  (S treckeisen) beginnt in der Umgebung von G u i a r o  und gegen das O l t - T a l  
wird es breiter und weiter, nach О setzt es sich im Fogarascher Gebirge fort. Diese Serie wurde durch 
die ungarischen Geologen in die Phyllitgruppe gestellt. Die charakteristischen Gesteine dieser Gruppe 
sind im Sebeser- und Zibins^Gebirge die Phyllite, Serizitschiefer, Chloritschiefer, Amphibolite usw.

Diese Schiefer besitzen mehr epizonale Charakterzüge. In der Umgebung von Resinár liegen 
sie au f dem S ebes»K risfa llin .

Am  nordwestlichen und nördlichen Saum des Gebirges hat bereits G y. H alavAts (1905, 1906, 
1910) in Begleitung von stark glimmerigen Paragneisen und Augengneisen Phyllite, Chloritphyllite 
(Chloritschiefer), Graphitschiefer beobachtet. Im unteren Teil dieser Serie hat er auch das Vorhanden
sein eines kristallinischen Kalksteins festgestellt. Der Kalkstein führt etwas Muskovif und bildet eine 
3—4 m mächtige Einlagerung, welche durch Chloritphyllit in zwei Lagen getrennt wurde. Das sind die
jenige Kalksteinen, die oben als Anhang angeführt wurden (Dealul Tónii, Dealul Pies, Dealul 
Varului, südlich Kerpenyes usw.).

H alavAts hat diese Gesteine zur Glimmerschiefergruppe gerechnet. Ob diese kristallinischen 
Schiefer wirklich zu dieser Gruppe gehören, oder ob sie eine andere kristallinische Serie repräsentieren, 
lässt sich zur Zeit nicht entscheiden. Eine genaue peirographische Untersuchung dieser Gesteine steht 
noch aus. S treckeisen vergleicht das Sebes-Kristallin mit der S ilv re tta  der Alpen.

M urgoci (1905) hat die tektonische Lage des Sebes-Krisfallins untersucht und er ist zu der 
Auffassung gelangt, dass dieses Kristallin über die weniger metamorphosierten, phyllitischen Gesteine 
des Paràngu-Gebietes überschoben  ist. D a s  S e be s -K r i s ia l l in  bildet eine Decke.

Das Sebes-Kristallin ist meist sanft gefaltet. Man findet meist Einfallen zwischen 10 und 35°. Einige 
diesbezügliche Daten seien hier angeführt: Varful luiPefru: 20“35°, Sürianu : 22“ 20°, Stäna dm Dosul 
lui Brat: 22“30°, Dealul Taia: 18” 20°, Dealul Dobrei (182Г m) : 20" 25°, Dealul Paltinei (1688 m) : 
22" 30й, Dealul Domnilor (1Г43 m): 4“ 30°, Piciorele Domnilor: 4h 15°, Folfea : 2“ 15°, Gunguresul: 
22h 15°, Frumoasa: 23h20°, Commanda: 23“5—10°, am südlichen Rand: horizontal, Dealul $erbofa 
mare: 1“20°, Stäna Steflestilor : 22“35°, Steflesti : 24“ 10°, Cristesti : 23“5—10°, Varful Negovanul 
mare: 21“ 15°, Varful Dobrunului : l“20°, Varful Buklia : 4“30°, Varful Sterpului: 8“35°.

Im südlichen Teil des untersuchten Gebietes ist das Kristallin stellenweise steiler gestellt und 
manchmal in lokale kleine Falten gebogen. Hier findet man oft abwechselnd gegen N  und S  gerichtete 
Einfallen.

Gegen N, in der Nähe der Antiklinale ist das Einfallen meist steil, z. B. : Dobra-Tal : 
12“30—50°, Dealul lui Ivan Baiu (12Г8 m) : 2“60°, Párául Ardeiului: 22“80:’, Teiuçul (951 m, west
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lieh Orláí) : 4Ь40—60°, im westlichen Teil von Guraro: 14h 35—60°, 
Dealul Ursului: 14h65°, Valea Marasdiei: 14” 50—60°, Dealul Cioara: 
7" 70°, Räul Sfesii (bei den Walkmühlen) : 3"—4" 50—60°, Dealul 
Plaiului (südlicher Teil): 16"45°, mittlere Strecke des Raul Stesii: 
13“—16" 40—70°. Nach О in der Gegend südlich Guraro und Re* 
sinár sind die Schichten überhaupt steil aufgesfelll.

Bereits G y. H alaväts hat eine S ynk l ina le  im nördlichen 
und nordwestlichen Teil des Gebirges festgestellt (1904—1905). Diese 
Synklinale verläuft in O —W*licher Richtung, nach H alaväts etwa 
über die folgenden Punkte: Dea lu l  T ó n i i  (966 m, SW*lich Ká* 
polna), Dealul P i e s  (872 m), Sebes*Tal, (etwa bei der Kote 366m) 
und (gegen O) D e a l u l  V a r u lui (948 m), das südliche Ende von 
K e r p e n y e s ,  ferner efva 2 km südlich von Doborka.  A n all diesen 
Stellen kommt eine schwache Einlagerung von kristallinischem Kalk* 
stein vor und nach der Auffassung des genannten Forschers ist an der 
Bildung der Synklinale auch dieser Kalkstein beteiligt, indem er west* 
lieh vom Sebes*Tal gegen S, östlich gegen N  einfällt. Gegen S W  
kommt der Kalkstein etwa 6 km südlich von K u d s i r  a m V a r f u l  
T o m n a te c u lu i  (900 m) vor. Südlich von C s  óra, — also recht weit 
gegen N  von der Richtung des eigentlichen Kalksteinzuges, tritt der 
Kalk wieder auf. Diese Erscheinung wird von H alaväts durch eine 
Verwerfung erklärt. Diese Verwerfung dürfte vielleicht mit der Bruch* 
linie von „Várhely“ (v. N opcsa) identisch sein. (Vergl. Tafel I.)

Eine Antiklinale konnte am nördlichen Rand des Gebietes der 
Blätter Zone 23, Kolonne X X IX  und Zone 23, Kolonne X X X  genau 
festgestellt werden. Der Verlauf derselben kann durch folgende Punkte 
angegeben werden : Südlich R e  sin ár beobachtet man die Achse der 
Antiklinale etwa 1 km nördlich vom Dealu l  D e r  jani (1206); sie 
zieht gegen N W  über D e a l u l  P l a i u l u i  (1190 m), kreuzt das Tal 
des R a u l  Sfes i i  in etwa 685m  Höhe (barometrische Beobachtung) 
und verläuft durch den südwestlichen Teil von G u r a ro ,  durch die 
P o i a n a  S t i lpu lu i  (SW*lich Orláf)  noch immer in nordwestlicher 
Richtung. Am Gipfel des Berges F r ä n t u r i l e  (1071m) biegt sie 
gegen W  ein und in dieser Richtung lässt sie sich südlich vom Tom na* 
ticul (1089 m), nördlich vom Dealul  lui Ivan B a iu  (1278 m) 
beobachten. Hier nimmt sie eine WNW*liche Richtung an und ver* 
läuft nördlich vom Deal  ul C a p  tan (1227 m), kreuzt das Sebes*Tal 
zwischen 32 und 33 km südlich von Sugág (Fig. 14).

Im weiteren Verlauf biegt die Antiklinalachse etwas gegen 
W S W  ein und verläuft südlich von C u r o l a  (1326 m) über den
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D c a lu l  rece  (130Г m) gegen P l e v a i a  (1253 m) 
und P i s c u l  G l iv i i  (1153 m) und weiter nach S W  
gegen V á r h e l y .  Diese Antiklinale, vom Verfasser 
Guraro®Antiklinale genannt, setzt sich nach SO  
fort, gegen den O lt nimmt sie eine östliche Richtung 
an und kreuzt das Tal des Olt in der Gegend 
zwischen K a i se rb runnen  und Va lea  Medis .  Im 
westlichen Teil der Antiklinale fallen beide Flügel 
massig steil (unter 15—45°) ein; gegen O r lát, 
G ura ro  und R e s in á r  sind die Flügel steil (40—80°) 
aufgerichfet, wie dies schon oben betont wurde und 
im 01t®Tal misst man Einfallen von 30—80°.

A uf dem nordöstlichen Flügel der Antikli
nale liegt in der Gegend von Orlát, Guraro, Resinár 
das Fogarasche r  Kris ta l l in  auf  dem Sebes® 
Kris ta ll in (Fig. 15). Flier sind beide Flügel steil 
(40—80°) aufgerichtet .  Weiter gegen О dehnt sich 
das Fogaraschcr Kristallin nach S aus und bildet die 
Fortsetzung der Antiklinale.

Die grossen Augcngneismassen treten in 
der Nähe dieser Antiklinale auf.

Baron N opcsa, der bei der Zusammen® 
Stellung seiner tektonischen Karte die OriginaLAuf® 
nahmen des Verfassers benutzt hatte, lässt aus dieser 
Antiklinale gegen W  eine andere Antiklinale aus® 
zweigen, von ihm als Dobokaer  Ant ik ina le  be® 
zeichnet. Die Guraro® Antik l ina  le würde daher 
seiner Antiklinale von Porkarét entsprechen.

Etwa 10— 12 km südlich der Antiklinalachse 
liegt eine Synkl inale,  vom Verfasser als Foltea® 
Synkl inale  bezeichnet. Etwa (in Luftlinie) 6'5 km 
nördlich vom Cândrelu ,  am Nordabhang des Berges 
Fo l tea  (19Г1 m), zwischen C oas ta  Mioare lor  
(1659 m) und der S tána  Foltéi,  kann man die 
Lage der Synklinale feststcllen. Von hier zieht sie 
über das Gebiet des Vâr fu l  S t râm ba  mare 
(1831 m) gegen W  etwa entlang des oberen Laufes 
des Isvorul Tortura®Baches ; zwischen dem Haus 
Mij locia (horizontale Schichten) und dem Jäger® 
haus Oa$a kreuzt sie das Sebes®Tal. Weiter gegen W
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verläuft sie etwa über den Berg Bale  (1649 m), nörd- 0 - 
lieh vorn Dealul  Mlacile (1798 m) macht eine Biegung 
nach S W  und in dieser Richtung lässt sie sich weiter 
gegen S t a n a  D im pulu i  verfolgen.

Gegen О zieht die Synklinale vom Foltea^Berg 
über SfanaNiculCscilor,  südlich vomBe§ineul(1963m) 
biegt sie gegen SO  und verläuft etwa in der Richtung 
nach S tana  din Bä t r ina  mare.

Kleinere Falten von mehr lokaler Bedeutung sind 
an mehreren Stellen beobachtet worden (Vergl. Kapitel : 
Glimmerschiefer). Kleine Verwerfungen, manchmal mit 
Verquetschung der Gesteine verbunden sind nur lokale 
Erscheinungen.

Uber die Lagerung des Sebes-Krisfallins im süd
lichen Teil des Gebietes orientiert auch das schematische 
Profil Fig. 16.

Da das Gebiet südlich von der alten Grenze 
gegen Rumänien mir nicht genügend bekannt ist, kann 
ich auf die Einzelheiten der tektonischen Verhältnisse der о  
Gegend gegen den Lotru nicht eingehen.

Gegen N N O  wird das Gebirge durch die Bruch
linie „Kőrös—Talmäcs“, gegen N W  durch die Bruch
linie „Kudsir“ begrenzt (Baron N opcsa).

Uber den Zusammenhang von Tektonik und 
Flussnefz kann folgendes hervorgehoben werden. 3=

Es ist nicht zu verleugnen, dass einige Kämme ^  
des Peneplains vom Typus Borescu in O — W eicher Щ, 
Richtung, d. h. in der Richtung des allgemeinen Streichens 
ausgebildet sind. Viele Kämme verlaufen aber senkrecht 
zu dieser Richtung. Daher gibt es einen grossen Unter
schied zwischen Tektonik und der heutigen Morphologie. 
Damit will natürlich nicht gesagt werden, dass es neben 
den erwähnten Kämmen gar keinen anderen Zusammen
hang gibt. Manche Täler schmiegen sich mehr oder weniger 
der Tektonik an.

D asV alea G a l b i na-Tal (NW-lich vonPeirilla) 
hat sich in N —S-licher Richtung im Streichen ausgebildet.
Der lange schmale Kamm zwischen Po ia n a  Ditei  und о
S ta n a  Bou lu i  entspricht der Richtung des Streichens <Я 
(N N W  Petrilla). Der Kamm des Dimpul  verläuft im
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Streichen. Die emporragenden Serpentinkuppen in der Umgebung des Dealu l  N eg ru  (1866 m) bilden 
einen Zug, der in der Richtung des Streichens verläuft. Der oberste Abschnitt des Raul  mic, — oberhalb 
1220 m, — liegt parallel dem Streichen (südlich von K udsir). Ein Abschnitt des Sebes-Flusses (südlich 
von Oa§a) läuft mehr oder weniger parallel dem Streichen. Der R au l  Sadu lu i  hat sein Bett zwischen 
955 und 1118m ebenfalls in der Richtung des Streichens eingeschnitten.

Im allgemeinen ist aber der Unterschied ziemlich gross und die Zusammenhänge lassen sich 
nicht leicht entziffern.

Die Hcraushebung der Südkarpaten hat während des ganzen Tertiärs stattgefunden. Die end
gültige Heraushebung bis zur heutigen Höhe ist sogar postlevantin, wie diese Tatsache unlängst von 
L. R uger für die südöstlichen Karpaten ausgesprochen wurde. Das Sebeser- und Zibins-Gebirge ist 
wahrscheinlich noch immer in aufsteigender Entwicklung begriffen.
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Glimmerschiefer.

ALLGEMEINE ÜBERSICHT.

Der Glimmerschiefer ist das vorherrschende Gestein des Gebirges. Die anderen Gesteine 
bilden nur einzelne Zonen, oder Einlagerungen im Glimmerschiefer.

Er ist ein ursprünglich sedimentäres Gestein, das durch Vermittlung von aplitisch — pegmatitischen 
Injektionen jedenfalls mit Gesteinen von granitischem Charakter in Zusammenhang steht. Die A us
bildung des Glimmerschiefers ist nicht überall gleich. Oft führt er einen saueren Plagioklas in geringer 
Menge. A b und zu reichert sich der Plagioklas etwas mehr an und dadurch entsteht ein gneisartiges 
Gestein. Stellenweise scheinen Feldspate jedoch zu fehlen. Gewöhnlich kommen Muskovit und Biotit 
gleichzeitig im Glimmerschiefer vor.

Sowohl in den Glimmerschiefern, wie in den Gneisen und auch in den übrigen Gesteinen 
s ind  die G em eng te ile  d u rch au s  seh r frisch  erhalten.

In unmittelbarer Nähe der Orthogneise führt der Glimmerschiefer viel Biotit. A n der Grenze 
des Gneises, wie im oberen Abschnitt des F rum oasa^T ales, oder manchmal in den Aufschlüssen der 
tieferen Täler, zeigt er diese Ausbildung. A n verwitterten Stücken, oder im Trümmerwerk ist eine

Fig. 1Г. Glimmerschiefer (Feldspat führend) am W eg südlich von Dus.
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Unterscheidung von den Paragneisen sehr schwer. J e  weiter man sich vom Gneis entfernt, meist umso 
mehr tritt der Muskovit in den Vordergrund und an den Stellen, die von pegmatitisch —pneumatolytischen 
Injektionsprodukten durchdrungen sind, herrscht meist der Muskovit vor.

Der Glimmerschiefer besitzt immer eine mehr oder weniger typische lepidoblastische Struktur. 
Off kommt porphyroblastische Ausbildung vor, namentlich in den von Pegmafiten reichlicher durch
setzten Glimmerschiefern. Als Porphyroblasfen treten im Grundgewebe des Gesteins: Granat, Disthen, 
Staurolith, Turmalin und seltener Rutil auf. A m  häufigsten kommt darunter Granat vor. Seine Individuen 
erreichen mitunter einen Durchmesser von einigen cm, wie in der Umgebung des V â r fu l  lui Pe tru ,  
Cândrelu ,  Sfeflesfi, Cristes ti ,  H a ne sü l ,  Bâ lândru l  mare, Onces t i  usw. Der Disthen tritt bereits 
viel isolierter auf, jedoch gewöhnlich in Gesellschaft von Granat. Seine Kristalle erreichen oft einige 
cm Länge, seifen Längen über 10 cm (Tafel III, Fig. 3). Gewöhnlich sind sie blaugrau infolge von 
eingebetteten, schwarzen, opaken Einschlüssen (Kohlenpigment). Aber auch rein durchsichtige, weisse 
oder blaue Kristalle kommen häufig vor: Cândre lu ,  Vârful  Auçelului ,  D e a lu l  Pa l f ine i  (NO vom 
Surianu) ,  Spitze der Oaça,  Vâr fu l  N e g o v a n u l  mare (2136 m), Dea lu l  C läbuce tu lu i  (2056 m), 
Vâr fu l  Sfe rpu lu i  (2146 m) usw. A n diesen Punkten ist der Glimmerschiefer mit Disthen oft wahr
haftig angefüllt. Staurolith tritt in einigen Gebieten der höchsten Erhebungen ebenfalls in beträcht
licher Menge auf: Sfeflesfi ,  Cristes ti ,  Con(u l  mare (2083 m), B â lând ru l  mare, Vâr fu l  
N e g o v a n u l  mare, Vâr fu l  J id u lu i  (2095 m), Dea lu l  Cläbucetului ,  V â r fu l  Dobrunu lu i  
(1980 m) usw. Die Sfaurolithkrisfallc erreichen manchmal eine Länge von 2 — 3 cm. Mitunter kommen 
sie mit Disthen in der bekannten Weise parallel verwachsen vor. Turmalin tritt sporadisch auf ; aber 
an einzelnen Stellen, namentlich dort, wo die Pegmatitgänge in etwas grösserer Menge vorhanden sind, 
findet man sehr viele Turmaline. A n diesen Stellen beobachtet man bis 3 —4 cm lange Kristalle dieses 
Minerals. Meist ist der Glimmerschiefer, welcher viel Turmalin führt, an Granat, Staurolith, oder 
Disthen ebenfalls reich: Steflesti,  Cris tes t i ,  Gotia, Conful  mare, B â lând ru l  marc, N e g o 
vanu l  mare, Vârful  Sfe rpu lu i  usw.

Fig. 18. Charakteristische Glimmerschieferlandschaft am Gipfel des Cristesti: vorne schwache Wiese, im Hintergrund
Glimmerschieferfelsen.
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Das Vorkommen des Turmalins deufef darauf hin, dass der Glimmerschiefer von intensiven 
pneumatolyfischen Wirkungen betroffen worden ist. Diese haben die Bildung der P eg m atite  begleitet, 
die in F orm  von m ehr oder w eniger s ta rk e n  G ängen und A d e rn  au ftreten . Off sind die 
Pegmatitadern zwischen die Schichten des Glimmerschiefers eingedrungen und dadurch sind die Injek= 
fionszonen entstanden. Zuweilen hat das PegmatifÆufektikum den Glimmerschiefer so dicht durchsetzt, 
dass das entstandene Gneis-Gestein grössere oder kleinere Feldspat—Quarzknoten führt und deshalb 
eine an Augengneise erinnernde Ausbildung besitzt. Dieses äussersf sauere Magma des Pegmatits 
musste sehr dünnflüssig gewesen sein, da es sonst nicht in so dünnen Adern zwischen die Schichten des 
ursprünglichen Gesteins hätte eindringen können. Dieses Resfmagma war mit mineralbildcnden leicht* 
flüch tigen  B e s tan d te ile n  gesättig t. Eine wichtige Rolle spielte unter diesen Mineralbildnern das Bor 
und dies erklärt das Auftreten von Turmalin im Glimmerschiefer, besonders dort, wo viele Pegmatif* 
gänge vorhanden sind.

Fig. 19. Von Amphibolit und Quarzinjektionen durchsetzter, gefalteter Glimmerschiefer aus dem Sebes*Tale.

Bei der Bildung des Glimmerschiefers spielte daher der pneumatolitische Injektions* und 
Kontakfmefamorphismus eine wesentliche Rolle.

Selten kommt der Rutil in grösseren (einige cm) Individuen als Porphyroblasf vor ; er fand 
sich oft in der Umgebung des C r ist esti und S te fi esti, wo er seltener haselnuss* bis nussgrosse 
Porphyrobiasten bildet. Ebenso wie der Rutil für die Renchgneise des Schwarzwaldes gleichsam als 
Fossil die sedimentäre Herkunft bezeichnet, so ist sein Auftreten auch in unseren Glimmerschiefern von 
diesem Standpunkt aus ziemlich wichtig.

Indem der Glimmerschiefer off Einlagerungen von Schiefergneisen enthält, ist eine genaue 
Abgrenzung desselben nicht möglich. Die auf der geologischen Kartenskizze (Tafel II) angegebenen 
Glimmerschiefergebiele führen ebenfalls kleinere, nicht abgrenzbare Schiefergneise. Ebenso dürfen die 
Schiefergneis*Areale nicht als einheitliche Schiefergneismassen befrachtet werden. Die Grössen der
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kleinen Vorkommnisse (z. В. Amphibolite, Pegmatite) sind auf der Kartenskizze stark über
trieben worden.

Der Glimmerschiefer samt den damit verknüpften Gneisen erlitt in seiner ganzen Masse 
geringere, schwach wellenförmige Faltungen, wie dies in den Aufschlüssen der Täler sehr gut zu

Fig. 20. Glimmerschiefer, sanfl wellig gefaltet, Piaira alba, einige Schritte südlich vom Gipfel.

beobachten ist. Fig. 19 stellt eine solche gefaltete, sehr dünne Amphibolit- und Quarzinjektionen 
führende Glimmerschieferpartie aus dem Sebes-Tale von km 43 4 dar. Ganz kleine, wellenförmige 
Undulation ist oft zu beobachten, so z. B. in der Umgebung der Piatra alba (Fig 20). Im südlichen

Teil des Gebirges, gegen die alte rumänische Grenze treten 
steilere kleine Falten auf (Fig. 21). Sehr bedeutende, inten
sive Faltungen kommen im Ndichen Teile des Gebirges 
vor, wie dies bei der Auseinandersetzung der tektonischen 
Verhältnisse besprochen wurde (Guraro-Antiklinale, Foltea- 
Synklinale).

Die höchsten Erhebungen des Gebietes bestehen
aus Glimmerschiefer. In diesen Gebieten kommen meist
Pegmatite in grösserer Menge vor. Der Glimmerschiefer
führt hier meist viel Granat, Staurolith, Disthen, Turmalin.
Der südliche Teil des Gebirges ist vorherrschend aus diesem
pcgmatitreichcn Glimmet schiefer aufgebaut.

Die wichtigsten und grössten Glimmerschiefer-
Gebiete gehören zu der Rumpffläche vom Borescu-Typus.
Einige dieser Gebiete sollen hier erwähnt werden :

Fig. 21. Stark gefalteter Glimmerschiefer im südlichen ^
Teil des Gebietes im Bett des Isvorul Steaja. Várful lui P e f ru  (2133 m), Gläbuceful  ( 190f m),
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S u rian u , D osu l lui B ra t, D ealu l P r is a c a  (1727 m), D ealu l P a ltin e i (1715 m), C a rp a  (2001 m) 
B a trîn a  (1794m), S teau a  m are (1734m), S c a rn a  (1660m), P a rv a , D ealu l C om arn icelu l (1895m), 
D ea lu l D obrei (1827 m), O aça (1734 m), D ea lu l D om nilor (1743 m), P ic io re le  C a ilo r (1792 m), 
D ea lu l C ib an u l (1740 m), D ea lu l Ç erbofa m arc (2016 m), G u n g u resu l, F rum oasa , C ân d re lu , 
F o ltea  (1971 m), S te fle sti, C ris te s ti, P ia tr a  alba, D ealu l B alu lu i, G otia  (stellenweise stark turmalin
führend), H anesu l, Ufergebiet des L o tru -F lu s se s , F u rn ica  (1850 m), zwischen V a lea B a lân d ru lu i 
und V alea S trica tu lu i, C ioca S tric a tu lu i (1830 m), C ioca  D o b ru n u lu i (1837 m). Ferner C o n ju l 
m are  (2083 m), B ä la n d r u l  m are, V a rfu l  N e g o v a n u l  m are, V a r fu l  J id u lu i ,  D e a lu l  
C läb u ce tu lu i, D ealu l Z im bru lu i (1614 m), D ealu l P a n ta -G e b ie t , V arful C a c a c i (1961 m), 
V arfu l S fe rp u lu i (2146 m), V ârful T om natice i (1555 m), N icu le s ti, D ea lu l § e rb u n e i 
(1869 m), R ozdesti (1954 m), B e§ineul (1963 m), B ä trin  a (1840 m), O n ces ti (1714 m), C u c u le u l 
(1551 m), D ea lu l U rsu lu i (1306 m), D ea lu l P la iu lu i  (1198 m), V arfu l S trâm b a  m are (1831 m), 
V arfu l R u d arilo r (1652 m), P ic io re le  C a ilo r (1533 m), D ea lu l C asile  (1603 m), R u n cu l 
C ailo r (1586 m), M ijlo c ia  (1474 m), B ale  (1649 m), V arfu l P a ltin e i (1591 m), D ea lu l 
M un celui (1538 m) usw.

Der Glimmerschiefer enthält stellenweise dünne Amphibolitlagen, wie z. B. am östlichen 
Abhang des C ioca S fric a fu lu i-B e rg e s  in etwa 1600 m Flöhe, am W eg zwischen D us und F o ltea  
usw. (Siehe auch den Abschnitt über Amphibolite.) S e h r selten  führt der Glimmerschiefer sehr 
dünne g r a p h i t i s c h e  L a g e n  und g r a p h i t i s c h e  Q u e t s c h z o n e n ,  wie z. B. am Rücken an der 
westlichen Seite des Iv a n -T a le s  in der Umgebung der Kote 1028 m. A b und zu kommt auch Pyrit 
vor, z. B. im B is tra -T a l.

Stellenweise dürfte das Sediment, aus welchem der Glimmerschiefer entstanden ist, über' 
wiegend aus Q uarz bestanden sein und aus diesem bildeten sich die Q u a r z i t e ,  die nur sehr 
unbedeutende Einlagerungen bilden.

PHYSÏOGRÀPHIE DER GLIMMERSCHIEFER.
STAUROLITH-GRANATGLIMMERSCHIEFER, CRISTESTI.

Die sehr stark schiefrig ausgebildeten Glimmerschiefer dieser Gegend fallen sanft unter 5°— 15° 
gegen N  ein.

Auf den Schieferungsflächen des Gesteins fallen vor allem die Muskovite auf, die manchmal
1 cm grosse Blättchen bilden. Biotit scheint nicht so stark vertreten zu sein, wie der Muskovit. Die Biotit' 
blättchen sind kleiner. Stellenweise, in einzelnen Bänken hat sich mehr Biotit angereichert. Megaskopisch 
kann man noch die folgenden Mineralien erkennen : Quarz, rosenroten Granat, braunen Staurolith, schwarzen 
Turmalin, weissen bis blauen Disfhen (wenig). Die Granate erreichen Dimensionen bis Г5 — 2 cm;
2 — 3 cm lange Sfaurolithe gehören nicht zu den Seltenheiten. Ab und zu erreicht der Tufmalin eine 
Länge von 4 —5 cm.

Die Gemengteile des Gesteins sind die folgenden : Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit, Chlo
rit (wenig), Granat (Almandin), Staurolith, Turmalin, Disthen, Magnetit, llmenit, Rutil, Zirkon.

Der Plagioklas kommt sehr spärlich vor (Tafel V, Fig. 4). In manchen Dünnschliffen scheint
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er gänzlich zu fehlen. Seine Körner bilden regellos umgrenzte Xenoblasten, die manchmal parallel (010) 
etwas gestreckt sind; es gibt auch Körner, die J_ (010) länglich ausgebildet sind. Die Korngrösse schwankt 
meist zwischen 0'15 und 0‘5 mm, seltener bis 5'0 mm. Die Verteilung der Plagioklasindividuen ist 
sehr unregelmässig ; wo sie aufireten, dort kommen oft mehrere Körner vor, sie bilden aber keine Grup
pen, sondern liegen isoliert. Albitgesetz ist die Regel ; Perikline — teils mit Albitlamellen, teils selb
ständig, — kommen seltener vor. Albit -\- Karlsbader Komplex ist sehr selten zu finden. Die Zwillings
lamellen sind immer sehr schmal und manchmal etwas gebogen.

1. Schnitt J a ■ (010) =  8° = 1 4 %  An.
и ß у

2. A 1_ s =  P 1_ 2 + 8 9 °  + 8 2 °  +  8° =  (010) =  Albit =  12% An.
2 V j = - ) - 820 (À  =  Pol der Zwillingsachse, P  =  Pol der Zwillingsebene.)

a ß у
3. A j_ 2  90° + 8 4 °  +  5° =  [010] =  P e r ik l in = ll%  An.

P  i_2 - f8 7 0 -f 9° —85° =  Periklin =  zwischen 9 und 15% A n.
4. Schnitt i  (010) und (001), «’ : (010) =  7 ° =  14% An.
5. «’ <  ш, y ’ < £ ; et < s, у  <  t°.

A b und zu kann man Zonenbau erkennen. Dabei besteht der Kristall aus einem grösseren 
Kern und einer schmalen Hülle:

6. Schnitt J ci ; (010), im Kern: 10°=  10% An.
in der Hülle: 8° = 1 4 %  An.

Die Grenze zwischen Kern und Hülle ist unscharf ; der Kern geht allmählich in die Hülle über.
Die Plagioklase sind durchaus frisch. Als Einschlüsse kommen folgende Mineralien vor : Quarz 

in rundlichen Körnchen, Muskovit, Magnetit in Form von kleinen, isodiametrischen Körnern, Rutil. Die 
Muskovite als Einschlüsse kommen in sehr dünnen Schüppchen vor. Diese sind seifen in Gruppen 
derart geordnet, dass sie entlang Kurven zu liegen schienen. Diese Anordnung dürfte die Folge einer 
Du r c h b e we g u n g  sein, die während oder nach der Bildung der Plagioklase einsetzfe.

Die Quarze haben meist gestreckte, seltener isometrische Durchschnitte. Sie sind meist nach 
der Schieferungsebene abgeplattet und deswegen erscheinen sie im Schnitt in gestreckter Form (Tafel V, 
Fig. 3). Sie sind regellos miteinander verzahnt. Anzeichen einer Kafaklase (deutliche Felderfeilung und 
undulöse Auslöschung) finden sich nur in dem bei allen Schiefern dieses Gebietes üblichen geringen 
Ausmasse. Manchmal ist eine gewisse Gefügeregelung derart zu beobachten, dass manche Quarze 
bei Einstellung der Schieferungsrichtung in die Regelstellung und Einschieben des Gipsblätfchens blau 
werden. A b und zu zeigen die Quarzkörner ziemlich regelmässige Umgrenzung. Die Quarze werden zu 
unregelmässigen Schlieren und Streifen von wechselnder Korngrösse (Durchmesser =  0'08 bis 1 mm. 
seltener bis, 5 mm) vereinigt. In diesen findet sich auch der Plagioklas, wenn solcher überhaupt vor.=. 
handen ist. Sehr kleine Interposifionen in Streifen, Zügen, Schwärmen geordnet oder ganz regellos verteilt 
sind sehr verbreitet. Manche enthalten eine bewegliche Libelle. Einige Muskovitbläiichen schiessen lief 
in den Quarz hinein, mitunter sind sie ganz eingeschlosscn (Tafel V, Fig. 2). Selten lassen sich sehr 
kleine Zirkone als Einschlüsse beobachten.
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Der vorherrschende Glimmer isf der Muskovit. Der Durchmesser der Bläflchen schwank! über* 
wiegend zwischen 0' 16 bis 2'0 mm, seltener bis 10 mm. Die Muskovite durchziehen das Gestein in mehr 
oder minder dichten, oft welligen Bändern, so dass ein Wechsel zwischen quarz* (feldspat*) reichen und 
glimmerreichen Lagen entsteht. Die glimmerreichen Lagen bilden manchmal S*förmige Figuren und zwar 
dann, wenn grosse Einsprenglinge von Granat, Staurolith, Turmalin, Rutil vorhanden sind, um die sie 
sich herumschmiegen. Manchmal bilden die Muskovite lockere Züge aus kleinen Individuen (in Gesell* 
Schaft von Biotit) und nur hier und da sind sie zu dichteren Linsen zusammengeschlossen. 2E« =  65°. 
Als Einschlüsse wurden kleine Magnetitkörnchen beobachtet.

Der Biotit ist ebenfalls reichlich vorhanden. Seine Blättchen liegen meist mit den Muskoviten 
gcschaart, seltener treten sie getrennt auf. Durchmesser der Blättchen: 0' 1Г bis ОТО mm, seltener bis 
L33 mm. Einige Blättchen sind mit Muskovit parallel verwachsen. Der Pleochroismus isf stark: « =  
lichfstrohgelb, у  =  kaffeebraun, 2V« =  um 0° herum.

Einige Biotite sind mehr oder weniger in Chlorit umgewandelf worden. Der Chlorit ist optisch 
negativ, einachsig und von folgendem Pleochroismus : « =  lichtgelbgrün, у  =  dunkelblaugrün.

Als Einschlüsse wurden im Biotit Magnetit, Apatit und Zirkon beobachtet. Das letzte Mineral 
ist off mit einem sehr dunklen pleochroitischen Hof umsäumf. Im Chlorit sind besonders Magnetite in* 
Schlüsse stark verbreitet.

Der charakteristischeste Ubergemengfeil ist der reichlich vorhandene Almandin. Die Körner sind 
sodiamefrisch ausgebildef ; ihre Grösse schwankt meist zwischen 0'5 bis 2'0 mm. Häufig erreichen sie 
jedoch Dimensionen bis 20 mm (Tafel V, Fig. 1). Sie sind vollkommen isotrop, in dünnen Schnitten 
farblos, in etwas dickeren Schnitten (0'05 mm) rosafarben. Megaskopisch fallen sie durch ihre rote 
Farbe auf. Unregelmässig verlaufende Risse sind in ihnen sehr verbreitet. Einige Granate sind senk* 
recht zur Schieferungsebene etwas abgeplattet. In diesen Körnern stehen die Risse manchmal beinahe 
senkrecht zur Schieferungsebene.

Die Granate enthalten gewöhnlich viele Einschlüsse : Quarz, Muskovit, Biotit, Magnetit, Rutil, 
Staurolith. In den Rissen kommt häufig Chlorit vor. Auch randlich sieht man ab und zu eine begin* 
nende Chloritisierung.

Den Granaten gleich an Grösse, aber weniger häufig, tritt der Staurolith auf. In der Umgebung 
des S te fle sti scheint er oft in etwas grösseren Idioblasfen (bis 2 cm) vorzukommen, wie an dem C risfesfi. 
Das Auftreten von Staurolith in dieser Gegend war schon durch M. J .  A ckner bekannt geworden. E r erwähnt 
nämlich den Staurolith aus der Gegend von Zood, d. h. vom mittleren Lauf des Zood*Baches, also ungefähr 
30 km nordöstlich vom C risfes ti ; A ckner’s Daten sind auch von M. Tóth mifgeteilt worden.

Die Kristalle des Stauroliths sind dunkelharzbraun, die Flächen immer sehr rauh, nicht geeignet 
für goniomefrische Untersuchungen. Es wurden nur einfache Kristalle beobachtet ; Zwillinge waren in 
meinem Material nicht vorhanden. Die beobachteten Formen sind: | l l 0 | ,  jOlO}. {OOlj, j lOl};  | l l 0 |  
herrscht vor. Am  C ris te s ti  messen die Kristalle zuweilen eine Länge von 1 cm. Mitunter kommen 
sie mit Disthen in der bekannten Weise parallel verwachsen vor. Regellose Verwachsungen mit Disfhen 
oder Granat treten ebenfalls auf. Das Mineral zeigt eine sehr unvollständige Spaltbarkeit nach (010), 
deutlich in Dünnschliffen. Die terminalen Flächen sind manchmal sehr schlecht ausgebildef, oder aber 
sie fehlen ganz. Der Bruch ist uneben.
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Die positive Doppelbrechung isf schwach. Der Achselwinkel isf sehr gross : 2VV =  8Г°. Die 
Dispersion der optischen Achsen ist s > v um / . Der Pleochroismus ist stark : « =  ß — ocker
gelb, у  =  dunkelgelb, mit Stich ins orangegelbe. Das Mineral enthält als Einschlüsse : sehr viel Quarz, 
etwas Muskovit, Rutil, Biotit und ein opakes, schwarzes, Ti-halfiges Erz. Der Magnetstab übt auf 
das letzte Mineral keine Wirkung aus. Es dürfte danach Titaneisen sein.

Der Siaurolith wurde auch chemisch untersucht. Zu diesem Zweck wurde er mit besonderer 
Sorgfalt gereinigt. Die Kristalle wurden grob gepulvert, dann mit Jodmethylen von den Verun
reinigungen durch Quarz und Glimmer isoliert ; endlich wurde das Material vermittels einer Schmelze 
von Thalliummercuronitrat von den Einschlüssen mit grösserem spez. Gew. (etwas Rutil und Erz) befreit. 
Das auf diese Weise gereinigte Material schien u. d. M. homogen zu sein, nur sehr spärlich wurden 
winzig kleine Einschlüsse von Quarz beobachtet.

Das spez. Gewicht des Minerals beträgt: 3'7T6 (mit Pyknometer an 3J983 g Material bei 
20° bestimmt und bezogen auf 0°).

Die Analyse des über ausgeglühten Sand vom hygroskopischen W asser befreiten, getrockneten
ergab : 1

Gew. % I. II.
Si0.2 ................................................ 2Г50 2Г48 0-455Г

0-4669T i0 2 ................................................ O' 90 090 0-0112
AI0O 3 ........................................... 49-89 49-86 0-48Г8

0-5263
Fe.20 3 ........................................... 6-16 6’ 16 00385
F e O ................................................ 11-14 11-13 0" 1549
M n O ........................................... 029 029 00041 1

0-2135
M g O ................................................ 2-13 213 0-05281
C a O ................................................ 010 010 O'OOirJ
h .2o .............................................. 1-95 1-95 0-1082

Summe 10006 lOO'OO
Analytiker : A . V endl.

Unter I. sind die Gewichtsprozente auf 100 umgerechnet; unter II. sind die Molekularquotien
ten angegeben. Der Kalk wurde mitgerechnet. TiO -2 wurde mit SiOa vereinigt.

S iO ,+ T iO , : A lA + F e o O g  : F c O + M n O + M g O +  CaO : H 20 =04669:0-5263:0-2135:0'1082 
RQ., : R.20 3 : RO : H.20 = 2 '2 1:2 50: 1 01:0 514.

Dieses Verhältnis entspricht der Formel von P enfield, nur R 0 2 zeigt einen nicht unbeträcht
lichen Überschuss. Schon durch P enfield und P ratt ist nachgewiesen worden, dass es unmöglich ist, 
den Staurolith von den teilweise schon submikroskopischen Einschlüssen von Quarz zu befreien. Selbst 
die sorgfältigsten Methoden versagen. Darin liegt der Grund, dass auch die zuverlässigsten Analysen

1 Das Ferroeisen wurde nach dem Verfahren von P enfield und P ratt bestimmt. (S. L. P enfield und J .  H . P ratt : 
Chemical Composition of Staurolite and the regular arrangement of its carbonaceous inclusions. Àmer. Journ. of Sc., X LV II, 
1894, p. 81). T 1O 2 ist kolorimetrisch bestimmt worden.
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einen Überschuss von S i0 2 aufweisen. Bezüglich dieses Punktes seien hier die berechneten Verhält* 
niszahlen aus den Analysen von P enfield und P ratt, ferner von H orner —B üchner angeführt:

Monte Campione . .
ROo :

. . . 2 1 2
RoO;l : 

2'50
R O :
(У96Г

H ,0 :
0560

W in d h a m ..................... . . . 2'11 2-50 0915 0'55Г
> P enfield- P ratt

L i s b o n ........................... . . . 2-11 2-50 1-01 0-430
B u r n s v i l l e ..................... . . . 20Г 2-50 0934 0Ч9Г
Pizzo to rn o ..................... . . . 2'28 2'50 1'14 0'43 )

H orner -  B uchner
Aschaffenburg . . . . . . . 218 2-50 1-028 о-зг 1
C ris te s ti ........................... . . . 2'21 2'50 1-01 0-514 V endl

Der Turmalin kommt etwas spärlicher vor, wie der Staurolith. Die Länge seiner prismatischen 
Porphyroblastcn schwankt zwischen O'l bis 30 mm. Die Prismenzone ist meist mit den Formen {lOlOj 
und >1120I gut ausgebildet. Die erste Form erscheint mit breiten Flächen. Sein Pleochroismus ist sehr 
stark: со =  dunkelgelblich braun, s =  lichtteegelb. Magnetit, Quarz und Muskovit treten als Einschlüsse 
auf. Sie sitzen meist in den Querrissen.

Der Disthen ist in diesem Gestein ein nicht sehr häufiger Gemengteil. Er erscheint in färb* 
losen bis fleckenweise bläulichen Porphyroblastcn, die ab und zu eine Länge von 1*5 cm erreichen. 
Die Kristalle sind nach (100) iafelig ausgebildet. Die Spaltbarkeiten nach (001), (010) und (100) lassen 
sich sehr gut beobachten. Die Spaltrisse liegen meist in Gruppen zusammen, etwas ausgefasert, dagegen 
fehlen sie in anderen Teilen der Körnchen.

Die Disfhene sind manchmal durch starke Biegungen gekennzeichnet, wohl infolge der bekann* 
ten Gleitungen. Sie sind im Dünnschliff vollkommen farblos, ab und zu mit sehr kleinen, schwarzen 
opaken Einschlüssen. Die spitze negative Bisektrix steht fast senkrecht auf (100). y :c  =  efwa 30° auf (100). 
2V« =  etwa 81°—83°. Die Länge der Disthene schwankt meist zwischen 0'5 bis 1'6 mm, seltener 
bis 2'5 cm.

Rutil kommt spärlich, aber immer vor. Seine Individuen zeigen prismatischen Habitus, die 
beiden Enden sind aber mehr oder minder abgerundet. Der Pleochroismus ist deutlich: e =  braungelb, 
со =  gelb. Seltener sind die Kriställchen scharf ausgebildet, mit bipyramidalen Enden. Ab und zu kommt 
der Rutil in 1 bis 5 cm grossen Por phy r ob i a s t e n  vor; diese grossen Kristalle zeigen einen nach 
der Hauptachse länglichen Habitus, aber sonst entbehren sie einen Idiomorphismus (Tafel III, Fig. 4).

Der Magnetit tritt in ellipsoidalcn, sfabförmigen, isodiamefrischen oder regellos umgrenzten Kör* 
nern auf. Er kommt mit Vorliebe in der Nähe der Granate vor. Die meisten Granate führen viel Magne* 
tit als Einschlüsse. Die Biotite, Chlorite, seltener auch die Muskovite enthalten Magnetifkörnchen.

Die in manchen Staurolithen vorhandenen opaken Erzkörnchen dürften — wenigstens teilweise — 
Titaneisen darsfellen.

Der Zirkon bildet sehr kleine (0'03 bis 0'08 mm lange), meist ellipsoidisch umgrenzte Körnchen.
Apatit kommt sehr spärlich vor u. z. in Form von sehr kleinen ellipsoidischen Körnchen.
Die Struktur des Gesteins ist typisch l epidoblas t i sch und zwar por phyrob l as t i sch  aus* 

gebildet. Granat, Staurolith, Disthen, ab und zu auch Rutil bilden die Porphyroblasfen.

4
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Chemische Zusammensetzung :
SiOa ........................... 56'30%
T i0 2 ........................... 078

........................... 25-40
Fe20 3 ........................... 4-80
FeO . . . . . . 4'59
M n O ........................... 0-14
M g O ........................... 1 '02
C a O ........................... 0 -2Г
N a20 ........................... 0-92
K 20 ........................... 2-67

H 20 + n o °  . . . . 2-51
H 20 _ i io °  . . . . 0-29
B . A ........................... 0-48

Summe
Analytiker: A . V e n d l .

Spez. Gew.: 2‘859 (T

100-1Г

T a k ä t s .)

Die Parameter nach O s a n n  : s=67"90, A  =  310, C  =  034, F= 10"83, T = 14"39 , n=3"42, 
Reihe =  d, k  — 2 ' 2 6 ;  a =  6"5, c= 0"7 , f=22"8.

Die Molekularwerte nach N iggli: si =  209 0, al =  55'5, fm = 3 3 '5 , с = Г 0 ,  alk =  10"0, 
k =  0"66, mg =  0.17; qz =  +  69'0, ti =  2’ 16, b2o3 =  0"76, h =  34’72, c/fm = 0 '0 3 , Schnitt =  I.

Da al—alk = 45'5, fällt der Projektionspunkt nicht in das Eruptivfeld des Konzentrafions- 
fetraeders.

Zum Vergleich, Typus Disthen- Glimmerschiefer: si =  250—350, a l= 6 0 ’0, fm=23'0, c= 6 '0 , 
a l k = l T 0 ,  k =  0'8, mg =  0'6, al—alk =  49.

Typus Disthen führender Glimmerschiefer: si =  90 —220, a l= 43 '0 , fm =  40'0, c= 3 '5 ,
alk =  13'5, к =  0 8, mg =  0'5, al—alk=29 '5 .

Typus Zweiglimmerschiefer: si =  85—390, a l= 3 4 —42, fm =  31— 53, c =  1'5—6’5,'alk =  
11—21, k =  0‘8—0'9, mg =  0 '4—0T, al— alk =  um 21. (Vergl. P . N iggli : Die chemisch-mineralo
gische Charakteristik der metamorphen Paragesteinsprovinz am Südrande des Gotfhardmassivs. Schwei
zerische Min. u. Petr. Mifieil., IX, 1929, pag. 160—187).

Unser Gestein stimmt mit keinem dieser Typen überein.

GRANATGLIMMERSCHIEFER, VARFUL LUI PETRU.

Das Gestein zeigt eine allgemeine silberglänzende, graulichweisse Farbe, da der Muskovit stark 
vorherrscht. Seine Blättchen erreichen manchmal Dimensionen bis Г5 cm und bilden Zusammenhang 
gende Lagen. A n den Schieferungsflächen kann man Muskovit und ab und zu Granaten unterscheiden. 
Im Querbruch, sowie an den verwitterten Oberflächen des Gesteins sieht man, dass die Granate in 
grosser Zahl vorhanden sind und ihre Dimensionen bis 2 cm steigen. Am Querbruch kann man noch 
Quarz und hier und da sehr kleine Biotitblättchen unterscheiden.



U. d. M. kann man die folgenden Gemengteile erkennen : Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, 
Granat (Almandin), Staurolith, Disthen, Magnetit, Rutil, Zirkon, Apatit.

Die Quarzkörner sind regellos umgrenzt, mit buchtigen Konturen. Sie bilden dünne Lagen, die 
entweder aus einer Schicht, oder aus einigen’ Schichten bestehen. Sie sind nach der Schieferungsebene 
mehr oder weniger abgeplattet und regellos miteinander verzahnt. Anzeichen einer Kataklase : Felderteilung 
und wogende Auslöschung finden sich nur in dem bei allen Schiefern dieses Gebietes üblichen geringen 
Ausmasse. Korngrösse: O'l bis Г5 mm. A b und zu bilden die Quarzkörncr etwas grössere Linsen 
und Knauer (1—6 cm lang und 0 '5 — Г5 cm dick).

Als Einschlüsse im Quarz kommen Muskovit, Biotit und sehr kleine Interpositionen von Flüs
sigkeit vor. Die letzteren sind in Zügen, Schwärmen oder Linien geordnet ; manche führen eine tanzende 
Libelle (CO 2).

Der Muskovit herrscht vor. Seine grossen Blättchen bilden zusammenhängende Lagen, die 
mitunter 1 mm Dicke erreichen. Der Verlauf dieser Lagen ist meist mehr oder weniger wellig infolge 
der grossen Granatporphyrobiasten. 2V a  =  39°. Auch in den Quarzlagen kommt etwas Muskovit vor, 
aber nur in Form von verstreuten, isolierten Blättchen. Zwischen den Muskovitblättchen kommen auch 
kleine Quarzkörnchen vor. Der Durchmesser der Blättchen schwankt vorwiegend zwischen ОТ und 
2 mm, manchmal bis 2 cm.

Der Biotit kommt in geringer Menge vor. Seine Blättchen erscheinen zwischen den Muskoviten. 
A b und zu werden sie an einzelnen Stellen etwas angereichert. Der Pleochroismus ist stark : cc =  lichtgelb (mit 
schwach braunem Stich), у =  dunkelbraun. 2Vœ =  0o. Als Einschlüsse wurden Magnetit, Quarz und 
Zirkon beobachtet. Der Zirkon ist von einem dunklen, pleochroitischen Hof umsäumf. Durchmesser 
der Blättchen : meist zwischen 0 ‘2 bis 1 '3 mm, seifen bis 2'5 mm.

Der Chlorit tritt spärlich zwischen den Biotiten auf. Er ist optisch negativ, einachsig, ziemlich 
stark plcochroitisch : « =  gelbgrün, y — grasgrün. Er enthält manchmal Magnetit als Einschluss. Einige 
Biotite wurden mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt.

Granat (Almandin) ist in grosser Menge vorhanden. Er bildet isodiamefrische bis etwas abge
plattete Körner. Der Durchmesser derselben schwankt meist zwischen 4 —15 mm; aber auch ganz kleine 
und 2 cm grosse Individuen sind sehr häufig zu finden. Die Granate werden von den Glimmer^ 
lamellen förmlich umhüllt. Quarz, Muskovit, Rutil, Biotit, Magnetit kommen als Einschlüsse in den 
Granaten vor.

Der Granat hat eine lichfrote Farbe ; im Dünnschliff ist er farblos. Randlich und auf Spalten 
beobachtet man hier und da eine beginnende Chloritisierung.

Der Staurolith tritt mehr untergeordnet auf. Seine Körner sind verschieden gross : neben den 
ganz kleinen (O’l —0'5 mm) kommen auch grosse (bis 2 cm) Porphyrobiasten vor. Die Prismenzone 
ist oft sehr scharf ausgebildet ; terminale Flächen sind nicht beobachtet worden. Der Pleochroismus zeigt 
die folgenden Farben : « =  sehr licht strohgelb, ß  =  lichtgelb, у  =  dunkeldoffergelb. 2Va =  etwa 87°,
« =  1T43 +  002, ß =  1T50 +  0'002, y =  1T58 +  0'002 (nach der Immersionsmethode mit Jodme- 
fhylen und Schwefelmischung).

Als Einschlüsse wurden Quarz, Muskovit, Biotit, Rutil, Eisenerz beobachtet.
Sehr selten kann man Disthen beobachten. Er bildet meist einige mm (seltener bis 2 cm) lange,
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Krisfalle, die nach (100) mehr oder weniger tafelförmig ausgebildef sind. Die Auslöschung auf |100| 
befragt im Mittel 32° gemessen zur Kante zwischen (100) und (010). a tritt fast genau senkrecht auf 
(100) aus. 2V « =  84°, a — 1T12 +  0‘001, ß =  1T22 +  0'002, y =  ГГ29 +  0'002 (nach der Immer
sionsmethode mit Jodmethylen bestimmt).

Der Magnetit erscheint verhältnismässig häufig. Seine Körnchen erreichen mitunter Dimensionen 
von einigen O'l mm.

Rutil, Zirkon, Apatit erscheinen spärlich und zeigen nichts besonderes. Der Rutil besitzt 
genau denselben Pleochroismus, wie im vorigen Glimmerschiefer.

Die Struktur des Gesteins ist typisch lepidoblastisch und porphyroblasfisch.

GRANATGLIMMERSCHIEFER, SÜDSEITE DES CÁNDRELU.

Das Gestein ist ein ausgezeichnet lepidoblastisch ausgebildefer Schiefer. Megaskopisch kann man 
nur die grossen Muskovitblätfchen, Quarz, einige Granate und spärliche kleine Biofitbläffchen erkennen. 
Stellenweise lassen sich aus Quarz und Feldspat bestehende pegmat i f i sche  Lagen,  oder Quarzknauer 
beobachten. Sowohl die pegmatifischen Lagen, als auch die Quarzgruppen können bis 2—3 cm Mäch
tigkeit anschwellen. A b und zu lassen sich einige farblose, oder blassblaue Disthene erkennen. Die 
Individuen desselben sind manchmal nach der Schieferungsebene etwas gebogen, wohl infolge der aus* 
gezeichneten Translation.

U. d. M. kann man folgende Gemengteile bestimmen : Plagioklas (wenig), Quarz, Muskovit, 
Biotit, Chlorit (wenig), Granat (Almandin), Disthen, Magnetit, Zirkon, Apatit, Rutil.

Der Plagioklas kommt sehr spärlich vor, in der Form von wasserklarcn, sehr frischen Xeno* 
blasten. Korngrösse : meist zwischen 0'30 und 0'80 mm. Die Kristalle sind immer verzwillingt und 
zwar überwiegend nach dem Albitgesetz. Perikline teils selbständig, teils mit Albiflamellen, erscheinen 
seltener. Die Zwillingslamellen sind schmal und ab und zu etwas gebogen.

a ß  у
1. A I - 2  =  P i - g  + 8 8 °  + 8 5 °  +  8° =  (010) =  A lb it=  14% An.

S — 80° -f- 8° — 86° =  (001) =  15 % An. (S =  Spaltfläche.)
2. Schnitt 1  (010) und (001), e':(01'0) =  4 ° =  16%  An.
3. Schnitt X a> a : (010) =  90 =  12 %  An.

a ß у
4. A j - ,  90° - f  86° +  2° =  [010] =  Periklin =  etwa 14% An.

2V 1== -f 83°.
5. a' < a>, y ’ <  s ; a' <  s, y’ <  a>.

Als Einschlüsse in manchen Plagioklasen kommen Magnetit und seltener Serfzi/schüppchcn 
vor. Die letzteren sind sekundäre Produkte.

Neben Muskovit besteht das Gestein überwiegend aus Quarz. Dieser erscheint meist in parallel 
der Schieferungsebene mehr oder weniger abgeplatteten Körnchen, die mit regellos verzahnten, buchtigen 
Konturen ineinander greifen. Deutliche Feldcrfeilung und undulöse Auslöschung derselben zeigen auf 
eine schwache Kafaklase. Die gewöhnlichen, sehr kleinen Inferposifionen in Reihen, Streifen, Gruppen
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angeordnet, oder in regelloser Verteilung sind sehr verbreitet. Manche Flüssigkeitseinschlüsse führen 
eine bewegliche Libelle. Weitere Einschlüsse sind einige kleine MuskovithXiitchzn.

Die Quarzknauer bestehen fast bloss aus Quarz, mit wenig Muskovit.
Der vorherrschende Gemengteil ist der Muskovit. Er kommt teils in grösseren Lamellen (Durch* 

messer der Lamellen: 0 '5— 5'0 mm), teils in kleinen Blättchen (003 — O'l mm) vor. Diese letzteren 
treten meist gruppenweise zwischen den grösseren Blättchen auf. Die Blättchen, welche die Granate 
umhüllen, sind meist 0‘25 bis 0'5 mm gross. 2V<*=3r°—41°. Als Einschlüsse wurden selten Magnetit 
und Zirkon beobachtet.

Biotit kommt in geringer Menge vor. Seine Blättchen sind kleiner, als die des Muskovits. Sein 
Pleochroismus ist stark: а =  lichtgelblichbraun, ^ =  sehr dunkelkaffeebraun. 2V =  0°. Als Einschlüsse 
wurden Magnetit, Rutil und Zirkon beobachtet. Das letztere Mineral liegt in der Mitte eines kleinen, 
sehr dunklen (beinahe schwarzen) plcochroitischen Hofes. Manche Biotite sind mehr oder weniger in 
Chlorit umgewandelf worden.

Der Chlorit tritt teils in der Schieferungsebene, teils als Umhüllung um die Granate auf. Seine 
Blättchen sind kleiner, als die der Muskovife. Sie zeigen manchmal stark unregelmässige, zerfranste Um* 
grenzung. Die Doppelbrechung ist sehr schwach. Sie sind optisch negativ und einachstig. Der 
Pleochroismus ist sehr schwach: « = se h r  blassgrün (beinahe farblos), y =  blassgrün. Entlang der 
Spaltrisse enthalten sie meist ausgeschiedene, kleine Magnetitkörnchen. Der Durchmesser der Blättchen 
schwankt überwiegend zwischen 0'08 und 0’25 mm.

Der hervorstechendste Ubergemcngteil ist der Granat. Grösse und Menge schwanken. Am 
häufigsten findet man Körner mit einem Durchmesser zwischen 2'5 und 10’0 mm ; man trifft aber auch 
Individuen bis 2 — 3 cm Grösse. Der Granat ist im Schliff farblos bis lichtrosa und zeigt keine krisfallo* 
graphische Begrenzung, sondern allgemein rundliche Umrisse. Die Granatkörner enthalten viele unregel* 
massige Risse ; die Anordnung derselben lässt zwei, zueinander ungefähr senkrecht verlaufende Systeme 
beobachten. Die Risse enthalten oft limonitische—eisenoxydische Zersetzungsprodukte. Die Körner 
sind meist reich an Einschlüssen : Rutil, Muskovit, Quarz, Magnetit, Biotit, (eventuell Ilmenit), Chlorit, 
selten Staurolith. Die Lage der Muskoviteinschlüsse ist oft parallel der Schieferungsebene. Die Rutil* 
einschlüsse sind mitunter stark abgerundet.

Die Granate sind gewöhnlich mit Muskovit* und Chloritblättchen umhüllt. Oft beobachtet man, 
dass ein Teil der Umhüllung desselben Granates aus Muskovit, ein anderer Teil aus Chloritblättchen 
besteht. Manchmal dringt ein Plagioklaskorn tief in den Granat hinein. Die randliche Chloritisierung 
lässt sich manchmal auch in den Rissen weiter verfolgen. Stärkere k a t a k l a s t i s c h e  E r s c h e i n u n g e n ,  
Umwandlung in Biotit, oder starke Zerlappung s ind  n i e m a l s  b e o b a c h t e t  wo r d e n .

Der Disthen ist hier ein seltener Ubergemengteil. Er zeigt nichts besonderes. Die Länge der 
Individuen kann bis 1'5 cm steigen.

Magnetit kommt in verhältnismässig grösser Menge vor. Seine Körner zeigen meist unregel* 
mässige, aber meist nach der Schieferungsebene gestreckte Umgrenzung. Die kleinsten Körnchen 
sind selten in Oktaeder ausgebildet. Die Korngrösse schwankt, die grössten Individuen erreichen 
eine Länge von 0'4 mm. Häufig lässt sich eine Anordnung derselben in der Schieferungsebene 
beobachten.
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Zirkon, Apatit sind spärlich vorhanden. Der Rutil lässl sich häufig als Einschluss in den 
Granaten beobachten.

Die Struktur des Gesteins ist typisch lepidoblasfisch. Granat und der spärlich vorhandene 
Disihen bilden die Porphyrobiasten.

STAUROLITHFÜHRENDER GRANATGLIMMERSCHIEFER, SÜDLICH VOM STEFLESTI.

Das untersuchte Gestein stammt aus dem Gebiet unmittelbar südlich vom Steflesti, aus der 
Nähe der Kote 2025 m ü. d. M. Es handelt sich hier um ein ausgezeichnet geschiefertes Gestein, 
dessen Schieferungsfläche infolge der zusammenhängenden Lagen von Muskovii in silberweisser Farbe 
sehr stark glitzert. Einige der Muskovitblättchen erreichen Dimensionen bis 0T5 cm, die meisten sind 
jedoch viel kleiner. Megaskopisch kann man noch Biotit, Quarz, roten Granat und dunkelbraunen 
Staurolith erkennen. Die Granate sind überwiegend 0T bis 3 mm gross, seltener erreichen sie einen Durch* 
messer von 1 cm. Die grössten Staurolithe in den untersuchten Handstücken sind 2 cm lang.

Die Gemengfeile des Gesteins sind : Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit (wenig), Granat, 
(Almandin), Staurolith, Magnetit, Zirkon, Turmalin, Rutil, Apatit. Plagioklas konnte in den untersuchten 
Dünnschiffen nicht festgesfellt werden.

Die Quarzkörner erscheinen in Form von unregelmässig begrenzten, miteinander regellos ver* 
zahnten Xenoblasfen. Sie sind nach der Schieferungsebene meist mehr oder minder abgeplattet ; daher 
haben sie meist mehr gestreckte, als isometrische Durchschnitte. Die Korngrösse liegt überwiegend 
zwischen 01 bis 1 mm. Die Quarze sind zu Streifen und Schlieren, seltener zu Knauern vereinigt 
Felderteilung und undulöse Auslöschung sind stark verbreitet, aber nicht in grösserem Massstab, als in 
den übrigen Schiefern des Gebirges. Sehr kleine Interpositionen in verschiedener Anordnung sind beinahe 
in allen Quarzkörnern vorhanden. Manche derselben enthalten eine bewegliche Libelle. Muskovit und 
Biotit sind ebenfalls als Einschlüsse beobachtet worden.

Nach dem Quarz ist der Muskovit der wichtigste Gemengteil. Der Durchmesser der Blättchen 
schwankt meist zwischen 0 3 und 2'0 mm, seltener bis T'5 mm. Zwischen den Quarzen ziehen die 
Muskovite in mehr oder minder zahlreichen, dichten, meist welligen Bändern hindurch, so dass ein 
vollständiger Wechsel zwischen quarzreichen und glimmerreichen Lagen entsteht. Daneben kommen 
Muskovite auch in den Quarzlagen vor, aber in sehr untergeordneter Menge. Es sind auch Fälle 
beobachtet worden, wo das Muskovitblättchen zwischen den Quarzkörnern s e nk r e c h t  zur Schieferungs* 
ebene steht. S*förmige Lagen bilden die glimmerreichen Züge dann, wenn grosse Einsprenglinge von 
Granat und Staurolith vorhanden sind, um die sie sich herumschmiegen.

Stellenweise sind die Muskovite zu dichteren Linsen zusammengeschlossen, deren Aufbau aus 
kleinen Individuen man nur im polarisierten Licht erkennt. Mitunter bilden die Muskovite lockere 
Stränge aus kleinen Blättchen. Grössere Verbiegungen an einzelnen Individuen wurden nicht bemerkt. 
2 V « = 3 9 ° —40°. Als Einschlüsse wurden schwarze Erzteilchen auf den Spaltflächen, ferner Zirkon 
beobachtet.

Die Biotite sind in etwas wechselnder, aber stets viel geringerer Menge, als der Muskovit 
vorhanden. Seine Blättchen sind etwas kleiner, als die der Muskovite ; der Durchmesser der meisten 
Blättchen schwankt zwischen 0'2 und 0‘8 mm. Pleochroismus ist stark : « =  lichfsirohgelb, ß  =
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kaffeebraun, y =  dunkel kaffeebraun. 2V« =  0°. Als Einschlüsse wurden Magnetit, Apátit und 
Zirkon beobachtet. Um dem Zirkon sieht man einen sehr dunklen, pleochroiiischen Hof. Selten ist der 
Muskovit mit Biotit nach (001) parallel verwachsen.

Der Chlorit ist sehr spärlich vorhanden. Seine Blättchen erscheinen als die Folge einer beginn 
nenden Chloritisierung einiger Granate. Sie sind an den Rändern und auf Spalten mancher Granat
körner zu finden.

Der Almandin bildet nicht kristallographisch begrenzte, aber doch isodiametrische, lichtrote Körner. 
Die Korngrösse schwankt gewöhnlich zwischen 0 ’3 und 3'0 mm, seltener bis 1 cm. Der Granat ist 
im Dünnschliff farblos bis lichtrosa, isotrop. Unregelmässig verlaufende Risse sind charakteristisch ; auf 
den Rissen kommt oft ein eisenhydroxydisches Zersetzungsprodukt vor, mitunter wird der Granat auch 
randlich von limonitischen Substanzen umgeben. Der Granat enthält gewöhnlich viele Einschlüsse : 
Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, Rutil, Zirkon, Eisenerz, Staurolith. Einige Granate enthalten Turmalin 
als Einschluss, in Form von prismatisch ausgebildeten, aber terminal abgerundeten Körnchen. Der Pleo
chroismus des Turmalins ist deutlich: w =  licht graugelb, s =  graulichbraun. Der grösste Turmalin hat 
eine Länge von 0'19 mm.

Der Staurolith kommt spärlich vor. Seine Kristalle zeigen eine mehr oder minder gut ausgebil
dete Prismenzone mit den Formen | l l 0 |  und |010|. Terminale Flächen sind nicht ausgebildet. 
Manche Körner sind unregelmässig begrenzt. Der Pleochroismus ist deutlich : « =  lichtockergelb, ß  =  <*, 
y =  dunkeldottergelb. Die Körner führen viele regellose Risse. Als Einschlüsse wurden Quarz, M us
kovit, Biotit, Rutil, Eisenerz beobachtet.

Magnetit lässt sich oft beobachten, teils als Einschluss, teils zwischen den Glimmerblättchen. 
Er erscheint in Form von unregelmässig umgrenzten Körnern, die nach der Schieferung etwas abge
plattet sind.

Der Zirkon kommt in farblosen, an beiden Enden abgerundeten, prismatischen Kriställchen in 
der Nähe der Magnetite und als Einschluss vor.

Der Turmalin wurde im Granat beobachtet.
Der Rutil bildet meist ellipsoidische oder prismatische Körnchen. Die beiden Enden sind aber 

auch im letzteren Falle mehr oder weniger abgerundet. Sein Pleochroismus ist deutlich: <»— sehr blassgelb, 
e =  harzgelb. W ie erwähnt, kommt der Rutil als Einschluss vor.

Der farblose Apatit wurde als Einschluss im Biotit beobachtet.
A b und zu findet man zwischen den Biotiten etwas Limonit als Zersetzungsprodukt.
Die Struktur des Gesteins ist typisch lepidoblast i sch.  Granat und Staurolith bilden die 

Por phyr ob i a s t e n .
Die chemische Analyse des Gesteins ergab folgendes Resultat:

S i0 2 ................................  56'66°/o
T i0 2 . . . . . . .  1-31
À120 3 ........................... 24'66
Fe20 3 ..............................  592
F e O ..................... .....  . 2'25
M n O ..................................009
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Mg О .....................  Г82
CaO . . . . . . . 016
N a20 ........................I l l
K 20 ............................3'5Г
H 2O +  110° . . . .  2'48
H 2O -1 1 0 °  . . . .  008
P 20 5   Q'06

Summe . . 100‘ 1Г

Analytiker : K. E m s z t .

Die Parameter nach O s a n n  : s =  6Г'9Г, A  =  3'96, C  =  0'21, F = 1 0 T 5 , T  =  12'94, n =  3'21, 
Reihe =  4, k = T 9 5 ;  a =  8'0, c =  0‘4, f =  2T6.

Die Molekularwerte nach N igqli : si =  209'0, al =  53'5, fm =  33'5, c =  0'5, alk =  12'5, к =  

0-68, mg =  0 '3 0 ; qz =  + 5 9 '0 , li =  3*62, p =  009, h =  3P42, c/fm = 0 '0 1 . Schnitt =  1.
Die Übereinstimmung mit den Daten der Analyse des ersten Glimmerschiefers ist über« 

raschend.
Indem al — alk =  41 '0, fällt der Projektionspunkt nicht in das Eruptivfeld des Kon zen f rations« 

tetraeders.
Zum Vergleich, Typus Disthenglimmerschiefer : si =  250—350, al =  60'0, fm =  23'0, c = 6  0, 

alk = 1  T0, k =  0'8, mg =  0'6, a l— alk =  49.
Typus Disthen-führender Glimmerschiefer: si =  90—220, al =  43'0, fm =  40'0, c =  3’5, 

a l k=  13'5, k =  0'8, m g = 0 ’5, al —alk= 29 '5 .
Typus Zweiglimmerschiefer: si =  86 — 390, al =  34 —42, fm =  31 — 53, c = T 5 — 6'5, alk =11 —21, 

k =  0'8 —0'9, mg =  0 ‘4 —0T, al — alk =  um 21.
Das analysierte Gestein stimmt mit diesen Typen nicht überein.
Die Ausmessung mit dem LEiTz’schcn grossen Integrationstisch ergab die folgende volumpro«

zenlliche Zusammensetzung :

Q u a r z ................................ 38'30 Vol%
M u s k o v i t ...........................2Г‘96
Biotit (Chlorit)......................18'34
G r a n a t ................................. 9'12
S ta u r o l i th .................... ......  398
Magnetit (eventuell Ilmenit) . 2‘30

Summe . 1 OO'OO

Diese Zahlen sind die Mittelwerte der Daten, die an 6 Dünnschliffen festgestellt wurden. Da 
aber die Ausmessung der Glimmerminerale trotz der grössten Sorgfalt immer Schwankungen aufweist 
und weil die Glimmermenge in diesen Glimmerschiefern zwischen weiten Grenzen schwanken kann, 
so müssen diese Zahlen nur als annä he r nde  Mi t t elwer te  betrachtet werden. Die wechselnde Menge 
an Gümmer kann oft mit unbewaffneten Augen beobachtet werden.
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CHEMISCHE UND GENETISCHE VERHÄLTNISSE.
In der chemischen Zusammensetzung dieser Glimmerschiefer fällt vor allem der sehr geringe 

Gehalt an CaO auf. Der Granat — wohl ein stark pyrophaltiger Almandin — ist sehr arm an CaO, 
oder vielleicht ganz kalziumfrei. Ein Teil des Kalziums kommt in den sehr spärlich vorhandenen Plagio
klasen vor. Die Plagioklasmenge scheint immer sehr gering zu sein. In einigen Gesteinen kann der 
Plagioklas überhaupt nicht nachgewiesen werden ; in diesen Handstücken kommt der Plagioklas entweder 
überhaupt nicht vor, oder aber er tritt sehr spärlich und regellos verstreut auf, so dass in die Dünn
schliffe keine Körner desselben hineinkamen. Der hohe Gehalt an K 20  wird durch die grosse Menge 
an Muskovif herbeigeführt. Der relativ hohe Gehalt an А12О я erinnert an tonführende Sedimente. Das 
Eisen kommt vorwiegend im Biotit, Granat und Magnetit vor.

Um den Chemismus dieser Gesteine näher untersuchen zu können, sollen hier die Molekular
werte zusammengestellt werden.

si al fm c alk к mg al—alk qz ti p Ьг°з h c/fm Schnii

I. 209-0 55-5 33-5 TO 10-0 0-66 0-17 45-5 +69-0 2-16 — 0-76 34-72 0-03 I
II. 209-0 53-5 33-5 0'5 12-5 0-68 0-30 4 TO + 5 9 0 3-62 0-09 — 3T42 0-01 I

Zum Vergleich kann man die folgenden Typeni betrachten :
si al fm C alk к mg al—alk c/fm

1. 250*0-350 60-0 23-0 60 1T0 0-8 0 6 490 0-26
2. 8 5 -3 9 0  3 4 -4 2 3 1 -5 3 T 5-6-5 11 -2 1 0 8 -0 -9  0 -4 -0 7 2 TO 009
3. 90—220 43-0 40-0 3-5 13-5 0-8 0-5 29'5 0-09
4. 720 58-0 33'5 3-5 5-0 0-78 O il 53-0 O il
5. 74'0 25’5 6T5 5"5 7'5 0-47 0-42 18-0 009
6 . 86-0 42-0 49‘5 5-0 3-5 0-27 0-15 38-5 o-io
7. 9Г0 600 27-0 f  5 1T5 0-64 018 48'5 0-05
8 . 106-0 4 TO 42-5 5'5 1T0 OBI 039 30-0 0-13
9. 1150 53'5 26-0 6'5 14-0 0-69 042 39'5 0-26

10. 134-0 50-0 33-6 8-0 8'5 0-66 0-24 4T5 0-25
11. 148-0 53-5 34-0 4 0 8‘5 0-76 0-29 45-0 0-12

12. 1680 57-0 26-5 4 0 12-5 042 025 44‘5 0-13
13. 179-0 52'5 30-0 5-0 12-5 0-73 046 40-0 0-17
14. 189-0 52-0 32-5 2-0 13-5 089 0-36 38-5 0'06
15. 19Г0 45'5 37-0 7-0 105 0-50 0-20 350 0-19
16. 205-0 380 42-0 50 15-0 0-64 0-26 23-0 0-13
17. 2090 4 TO 37-0 60 160 0-64 0-48 350 017
18. 213-0 54 0 29’5 T5 150 0-69 0-46 39-0 005
19. 22 TO 46-0 360 2'5 15-5 083 0-40 30-5 007
20 . 238-0 40-5 40-0 3-5 160 055 035 24'5 007
21. 275-0 49-0 30-0 4-0 170 042 0-57 32-0 0-13
22 . 280'0 35-0 3T5 ll'O 22'5 0-31 0-46 12-5 0-36
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23. 282-0 37-0 36-0 9 0 18-0 0-43 0-46 19-0 0-25
24. 437-0 42-0 33-5 7-0 17-5 053 0-36 14-5 021
25. 5080 66-0 160 3-5 14-5 o-ii 0-08 51-5 0-21
26. 572-0 45'5 48-5 3-0 3-0 0-86 0-31 42-5 006
27. 848-0 37-5 36-5 8-0 18-0 0-73 0-38 19-5 0-21
28. 1655-0 44-0 25-0 7-0 24-0 0-59 0-39 20-0 0-26

1. Typus: Disthen-Glimmerschiefer; 2. Typus: Zweiglimmerschiefer; 3. Typus: Disthen- 
führcnder Glimmerschiefer ; 4. Staurolith-Biotitfels, Val Piore ; 5. Staurolifh-Granat-Biotitschiefer, Fro- 
dalera ; 6. Granat-Disthen-Staurolith-Glimmerschiefer, Pizzo Molare, Tessin ; 7. Staurolithschiefer, nördl. 
Pizzo Molare ; 8. Staurolifh-Glimmerschiefer, Tremolaserie ; 9. StaurolitUGlimmerschiefer, Val Piora ; 
10. Staurolithführender Granathornfels, westlich Crevola, Tessin; 11. Staurolifh-Granat-Glimmer^ 
schiefer, Pizzo Molare; 12. Staurolith-Serizitschiefer, östl. Aquacalda ; 13. Granat-Sillimanif-Biolitgneis, 
Ronco ; 14. Staurolifh-Schiefergneis, Flüela, Graubünden; 15. Staurolithführender Plagioklasgneis, 
Campra, Lukmanier; 16. Staurolithführender Zweiglimmerschiefer, Airolo ; 17. Sfaurolith-GranaP
Glimmerschiefer, LianZTung, China; 18. Sillimanif-Biofitgneis, Ronco; 19. Glimmerschiefer, Losone, 
bei Ascona ; 20. Staurolithschiefer, Kapsan, Korea; 21. Staurolithführender Disthengneis, Unterengadin ;
22. StaurolitUBiotitschiefer, Pizzo di Sovelfia, Tessin ; 23. Staurolithführender Biotitschiefergneis, Flüela ; 
24. Staurolithführender Feldspaf-Knotengneis, Flüela ; 25. Staurolithführender Paragonit-Albitschiefer, 
östl. Campra ; 26. Staurolithführender Chloritoid-Quarzit, Alpe Tom ; 27. Staurolithführender Serizif- 
Quarzif, Piz Scopi ; 28. Staurolithführender Quarzgneis, Unterengadin. (S uzuki I. : Uber die Staurolith* 
Andalusif-Paragenesis im Glimmergneis von Piodina bei Brissago. [Schweizerische Min. und pefr. 
Mitfeil., X , 1930, pag. 117-132.])

Vergleicht man die Molekularwerte der beiden Glimmerschiefer mit dieser Tabelle, dann fällt 
gleich auf, dass die eigentlichen Glimmerschiefer von diesen Gesteinen mehr oder weniger stark 
abweichen. Nur die Gesteine Nr. 7, 14 und 18 zeigen eine Ähnlichkeit.

si al fm c alk к mg al—alk cl  fm
I. 209-0 55-5 335 1-0 10-0 0-66 0-17 45-5 0-03

II. 209-0 53-5 33-5 0-5 12-5 0-68 0-30 4Г0 0-01

7. 91-0 60-0 270 Г 5 11-5 0-64 0-18 48’5 0-05
14. 189-0 52-0 32-5 2-0 13-5 0'89 0-36 38-5 006
18. 213-0 54-0 295 Г5 - 15-0 0-69 0-46 39-0 0-05

Die Übereinstimmung ist vielleicht zwischen I, II und 18 am grössten. Die Gesteine 7, 14, 
18 sind aber keine Glimmerschiefer. (7 =  Staurolithschiefer, 14 =  Staurolithschiefergneis, 18 =  Sillimanit- 
Biotifgneis.)

Unter den Glimmerschiefern stellen die Gesteine I, II einen besonderen Typus mit den 
folgenden mittleren Molekularwerten dar.

Typus Sie flesti : si = 2 09, a/ =  54'0, fm =  33'5, c =  0'75, alk =  ll'O, A- =  0'67, mg =  0 '2 ,
cl fm =  0 '0 2 .
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Beide Glimmerschiefer sind eisenreich, im (al—alk)—c-Diagramm fallen die Punkte in das 
eisenreiche, durch den Sfaurolifh gekennzeichnete Feld (Fig. 22).

Zur Deutung der Glimmerschiefer sind zwei W ege möglich. Der eine führt zu einer Deutung der 
Glimmerschiefer als aus s edimentärem Mater ia l  ent s t andene  G esteine , der andere zu der Auffassung, 
dass die Glimmerschiefer als aus Schiefergne i sen e n t s t andene  Tektoni t e  befrachtet werden müssen

Für die ersfere Auffassung spricht der Umstand, dass eine Umwandlung von Biotit in Mus* 
kovit nicht nachgewiesen werden kann. Das ziemlich häufige Auftreten 
von Disfhen und Sfaurolith spricht dafür, dass die Anreicherung der 
Tonerde alt ist. Die Anreicherung der Tonerde lässt sich auf den 
sedimentären Komplex, die ursprüngliche Form der vorliegenden 
kristallinen Schiefer, zurückführen. Man kann also die Gl immer* 
sch i e f e r  als ehemal i ge  Tons c h i e f e r ,  ode r  T o n e  e r k l ä r e n  
und damit lassen sich ihre Wechsellagerungen mit kieselsäurereicheren 
Gliedern (Quarzite) und die verschiedenen Übergänge zu diesen ohne 
Schwierigkeiten erklären.

Zur Stütze der zweiten Erklärung wäre die Annahme von 
sehr starken Stoffwanderungen nötig. Die Schiefergneise führen recht 
viel sauren Plagioklas. Im Glimmerschiefer sind kalzium* und natrium* 
haltige Mineralien nur spärlich vorhanden. Der Glimmerschiefer 
führt recht viel Glimmer ; er ist oft sehr reich an Ubergemengteilen, 
die viel Sesquioxyde enthalten. Die Tatsachen würden es notwendig 
machen, eine Abfuhr von Natrium, Kalzium und eine Zufuhr von viel 
Kalium und Tonerde anzunehmen. Es fragt sich nun, woher das Kalium 
und die Tonerde stammen würden? Entsprechende Ausgangsgesteine 
fehlen in dem Falle, wenn man nicht auf Tonschiefer oder Ton denken 
will. Nach den Erörterungen von F. B e c k e  und V. M. G o l d s c h m id t  

ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Tonerde in grösserem Aus* 
masse und aus grösseren Entfernungen wandert.

Diese sind in kurzer Fassung die Gründe, — neben dem 
geologischen Eindruck — weshalb bei der Deutung der Glimmer* 
schiefer die erste Auffassung zugrunde gelegt wurde. A uf eine Retro* 
m e t a m o r p h o s e  (Diaphtorese) kann man daher nicht  denken.

W enn man aus den Tonen ausgehi, kann Quarz stets im Überschuss vorhanden sein. Für 
eine theoretische Besprechung und Ableitung der Mineralassoziationen sind die folgenden Komponenten 
wichtig : S i0 2, A l20 3, FeO, ferner H 20 .  Da das W asser nach N ig g l i  in den Kombinationen, die 
W asser als Phase aufweisen, weggelassen werden kann, so können auf Grund der Phasenregel 
höchstens vier Phasen koexistieren, wenn Gleichgewicht bestehen soll.

Disthen und Almandin formen in der Mesozone Staurolith :

2Fe3A l2Si30 12 +  13 A l2S i0 5 + 3  H 20  =  6 H FeA l5Si20 13 +  6 S i 0 2
Almandin Disthen Staurolith Quarz

Fig. 22. (al—alk) — c*Diagramm der 
Glimmerschiefer.
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Der freigewordene Quarz erscheint meist als Einschluss im Staurolith.
Die folgenden Gesellschaften sind in der untersten und mittleren Zone, — bei Gleichgewicht —

möglich :
1. Almandin, Disthen, Quarz.
2. Almandin, Disthen, Staurolith, Quarz.
3. Almandin, Staurolith, Quarz.
4. Disthen, Staurolith, Quarz.
5. Staurolith, Quarz.
Unter den untersuchten Handsiückcn wurden die ersten drei Kombinationen tatsächlich beobachtet, 

aber immer neben Muskovit und mehr oder weniger Biotit.
Kombinationen ohne Quarz können nach den bisherigen Erfahrungen keine Rolle spielen, weil 

in den tonigen Sedimenten Si 0 2 meist in grosser Menge vorliegt.
In der Natur spielen auch die Alkalien eine wichtige Rolle. Das Tongestein enthält meist 

einige Gewichtsprozente von Alkalien. Es ist auch eine Zufuhr von Alkalien möglich. Durch Aufnahme 
von Alkalien entstehen die Glimmermineralien und die Feldspate.

Nehmen wir an, dass die chemische Zusammensetzung des ursprünglichen Tongesieins etwa 
dem Chemismus des Kaolins entspricht, so können die folgenden Gleichungen für die Umwandlungen 
aufgestellt werden :

H 4À l2Si20 9 =  2 H ,0  +  S i0 2 +  A l2S i0 5
Kaolin Disthen

Im weiteren Verlauf der Umwandlungen wirken die Alkalien ein :

3 A l,S i0 5 +  2 H 20  +  K 20  +  3 S i0 2 =  2 K H 2A13 (S i0 4)3
Disthen Muskovit

Weiters durch Aufnahme von Natron und der kleinen vorhandenen Kalkmenge können die 
Plagioklase entstehen, die übrigens in den Glimmerschiefern des Sebes-Krisiallins nur eine kleine Rolle 
spielen :

À l2S i0 5 +  Na20  +  5 S i0 2 =  2 NaA lSi3O g
Disthen Albit

und

A l2S i0 5 +  CaO +  S i0 2 =  CaÀ l2Si20 8
Disthen Anorlhit

Muskovit- und Feldspatbildung können natürlich auch unmittelbar aus dem Kaolin abgeleitet
werden :

3 H 4Àl2Si20 9 +  K 20  =  2 К  H 2A l3(Si 0 4)3 +  4 H 20
Kaolin Muskovit

K  H 2À l3(S i0 4)3 +  K 20  +  6 S i0 2 =  3 K  ÀlSigOg +  н2о
Muskovit Kalifeldspat

3 H 4À l2Si20 9 +  N a20  =  2 N aH 2À l3(S i0 4)3 T  4 H 20
Kaolin Paragonit

N aH 2Àl3(S i0 4)3 +  N a20  +  6 S i0 2 =  3 N aA lSi30 8 +  H 20
Albit



DAS SEBESER- UND ZIBINS-GEBIRGE 61

Die Bildung des Almandins, resp. des Stauroliths hängt mit dem z i e m l i c h  h o h e n  E i s e n 
gehal t  des ursprünglichen Gesteins zusammen. Der Gehalt an À120 3 des ursprünglichen Tongesteins 
war — im Verhältnis zur Eisenmenge — relative nicht sehr hoch. Damit soll nicht behauptet werden, 
dass die Menge von A l20 8 gering gewesen wäre. Im Gegenteil, das Tongestein war r e i ch  an À120 3, 
da ne ben  hat  es auch  ve r hä l t n i s mä s s i g  viel E i s e n  geführt .  Im Vergleich zu den Eruptiv
gesteinen war das Ausgangsmaterial sogar sehr reich an Tonerde. Dagegen war sehr wenig Kalk vor* 
handen.

Wie aus den angeführten Gleichungen hervorgeht, wird die relat ive Menge der Tonerde 
besonders durch die Feldspatbildung, namentlich durch Aufnahme von viel S i 0 2 und Alkalien stark 
herabgesetzt. Wenn die Feldspatbildung fehlt, oder nur in sehr geringem Mass stattfand, dann bleibt ein 
beträchtlicher Überschuss an À120 3 zurück. Bei unseren Glimmerschiefern haben wir es mit diesem Falle 
zu tun. Die Plagioklasmenge ist sehr gering, daher ist der Tonerdeüberschuss hoch: (al—alk) schwankt 
zwischen 4Г0 und 45'5.

In der Mesozone ist die Kristallisationskraft grösser, als in geringer Tiefe und sie gibt sich im 
Wachsen einzelner Gemengieile auf Kosten anderer kund. Die dem Phyllitstadium entsprechenden kleinen 
Serizitschüppchen gingen in grossblättrigen Muskovit über. Der Chlorit hat sich in Biotit umkristallisiert. 
Der grösste Teil der vorhandenen Quarzindividuen wurde in der Form von grösseren Körnern umkris- 
tallisiert. Durch den grösseren Gehalt an Tonerde und Eisen im Ausgangsgestein wurde die Bildung 
der tonerdereichen Gemengieile: Almandin, Disfhen, Staurolith bedingt. Das Vorkommen des Turmalins 
lässt sich auf die pegmat i t i schen Re s t l ö s unge n  zurückführen,  aus denen die Pegmatite entstanden, 
die im Glimmerschiefer in grosser Menge und oft turmalinführend vorhanden sind.

Quarzite.
ALLGEMEINES.

Mitunter findet man zwischen den Glimmerschiefern und den Paragneisen kleine, meist linsen
förmige Einlagerungen, die wesentlich aus Quarz und etwas Muskovit bestehen. Der Muskovit bildet 
dabei sehr kleine und dünne Schüppchen. Diese Gesteine wurden unter dem Namen Quarzit zusammen
gefasst. Ihre geomorphologische Rolle ist ohne Belang, denn sie haben meist sehr geringe Ausdehnung 
in einer Masse und kommen spärlich vor. Einige — etwas grössere — Vorkommen sind auch auf 
der geologischen Karte fixiert worden.

Einige der grössten Vorkommnisse sind die folgenden :
Der „ S t e a j a “ genannte Teil der P i a t r a  alba,  östlich von der Kuppe 2149 m besteht aus 

Quarzit, der in W OJicher Richtung bis zum südlichen Teil der S l a n a  G r o a p e i  j i poasa  dahinzieht.
Im nördlichen Teil der P i a t r a  alba (2180 m), einige Schritte gegen N  vom turmalinführenden 

Pegmafit ist eine kleine Einlagerung (höchstens 30 m mächtig,) teilweise aufgeschlossen.
A n der Westseite des Gipfels (1910 m) der P r e a j a ,  sowie gegen N O  davon, zwischen den 

Kuppen 1933 m und 1944 m der T a r n e a  findet man kleine Vorkommen.
Im nördlichen Gebiet des De a l u l  C i b a n u l  (1Г40 m), etwa 1 km (Luftlinie) gegen SO  vom 

J ä g e r h a u s  C i ba n u l ,  wurde durch den W eg eine etwa 25 m mächtige Einlagerung aufgeschlossen.
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Der 1643 m hohe Gipfel des G o f i a - Z u g e s  (in der Nähe des Lotru-Baches) besteht aus 
Quarzit, der hier ziemlich hoch emporragt.

Etwa 600 m gegen N W  vom Gipfel des B ä l a n d r u l  mare,  am schmalen Kamm, der zum 
Cons u l  mare hinüberführt, befindet sich im Glimmerschiefer eine schwache Einlagerung.

Die angeführten Quarzite kommen alle in verschieden ausgebildeten Glimmerschiefern vor.
Im Gebiet gegen W  und N W  von C â n d r e l u - Ge b i e t  finden wir am schmalen Kamm des 

P i a i u l  Frunj i l or  einen Quarzit, der die höchste Kuppe (1506 m) des Kammes aufbaut. Dieses 
Vorkommen lässt sich etwa 400 m in NS-lieber Richtung verfolgen.

A n der W-lichen Seife des Dealul  Comarn i ce l u l  (1895 m) (NW*lich vom Sur ianu) ,  
einige Schritte gegen S W  von der Kote 1Г99 m, findet man einige anstehende Quarzitfelsen.

Der höchste Gipfel der P o j a n a  Di tei  (1521 m) besteht aus Quarzit. Die Länge dieses Vor
kommens in N —S-licher Richtung beträgt etwa 600 m (mit kleinen Unterbrechungen).

Im Gebiet S-lich Resinär findet man am Dealul  P l a iu lui  (1198 m), an der nordwestlichen 
Seite der Kuppe, etwas unterhalb des höchsten Punktes ein kleines Vorkommen.

Ga nz  kleine Quarzifeinlagerungen lassen sich ab und zu in verschiedenen Teilen der 
Glimmerschieferzone beobachten.

Die Quarzite sind graue oder etwas rötlichgraue, harte, spröde Gesteine von sehr gleichförmiger 
Ausbildung. Als Typus beschreibe ich das Gestein von der P o i a n a  Ditei.

PHYSIOGRAPHIE DER QUARZITE.
QUARZIT, POIANA DITEI.

Das lichtgraue Gestein scheint bei megaskopischer Befrachtung massig ausgebildef zu sein. 
Mit unbewaffneten Augen kann man nur Quarz, kleine Muskovitschüppchen und rote, eisenoxydische, 
kleine Flecke unterscheiden. Mit der Lupe lässt sich eine deutliche Schieferung bemerken : die spär
lichen Muskovitblättchen liegen in ungefähr paralleler Orientierung und auch die roten Flecken sind im 
grossen und ganzen in Ebenen geordnet, die parallel zu (001) der Glimmerblättchen liegen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengfeile bestimmen : Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, 
Magnetit, Rutil, Zirkon. Ausserdem ist eine rote, eisenoxydische Pigmentsubsfanz (Hämatit) vorhan
den. Mindestens 90 Volum %  des Gesteins bestehen aus Quarz.

Die Quarzkörner gehören der Grösse nach zwei Gruppen an. Man beobachtet sehr kleine 
(O'Ol bis 0‘13 mm) und grosse (0'3 bis L2 mm) Körner. Die grösseren Körner sind sehr unregelmässig 
umgrenzt, sie zeigen meist grosse, regellose Einbuchtungen. Diese grossen Körner greifen buchtig 
ineinander, oder aber sie wurden durch aus kleinen Körnern aufgebaute Streifen voneinander getrennt. 
Diese Lagen bestehen meist aus mehreren Reihen von kleinen Quarzkörnern. Die Mächtigkeit der 
Lagen schwankt meist zwischen 0'03 und 0'3 mm. Auch diese kleinen Körner zeigen regellose Um* 
grenzung, aber ohne tiefe Einbuchtungen. W o sie mit den grossen Körnern in Berührung stehen, 
dort liegen sie in den Buchten der grossen Körner. Mitunter bilden die grossen Quarzkörner ebenfalls 
dünne Lagen, welche mit den Lagen der kleinen Körner abwechseln.

Die grossen Quarzkörner zeigen meist eine deutliche Felderteilung und undulöse Auslöschung. 
Viele von den kleinen Körnern löschen ebenfalls wogend aus.
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Die Quarzkörner enthalten meist viele sehr kleine Interposiiionen, die in Reihen, Schwärmen 
angeordnet, oder regellos verteilt erscheinen. Sehr selten lässt sich in denselben eine bewegliche Libelle 
beobachten.

Der Muskovit erscheint in Form von kleinen (0‘1 bis 0'35 mm, selten bis 0‘55 mm) Schüppchen, 
die isoliert, einzeln auftreten; (001) ist immer scharf ausgebildet, sonst ist aber die Umgrenzung regellos. 
Wie erwähnt, liegen die Muskovitblättchen ungefähr in paralleler Orientierung.

Meist in der Begleitung der Muskovite treten einige 73/o///blättchen auf. Die Blättchen zeigen 
ganz regellose Umgrenzung; ab und zu erscheint die Form (001) nicht genügend scharf ausgebildet. 
Der Durchmesser der Blättchen erreicht nicht die maximale Dimension der Muskovite. À n  Menge 
bleibt der Biotit stark hinter dem Muskovit zurück. Der Pleochroismus ist stark : a  =  lichtgelb, y  =  dunkel* 
braun, mitunter mit grünem Stich. 2 Va =  0°. Als Einschlüsse wurden Magnetit, Rutil und Zirkon 
beobachtet. Das letzte Mineral hat einen sehr dunklen, fast schwarzen, pteochroitischen Hof her
vorgerufen.

Manche Biotite wurden mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt. Der Pleochroismus der 
Chlorite ist ziemlich stark : a  =  grüngelb, y =  grün, mit einem schwachblauen Stich.

Der Magnetit bildet meist ellipsoidische Körnchen, deren Längsachse in der Schieferungsebene 
liegt. Die kleinsten Körnchen sind jedoch meist isodiametrisch ausgebildef. Korngrösse: 0'03 bis 0 1 6  mm, 
seltener bis 0'42 mm. Manche Biotite führen sehr viele kleinen Magnetitkörnchen.

Die i?u/;7körnchen werden verhältnismässig häufig beobachtet in 0 ‘015 bis 0' 16 mm langen 
Kriställchen. Die kleineren Kristalle zeigen eine mehr oder weniger scharfe idiomorphe Ausbildung mit 
Bipyramidenflächen ; die grösseren sind terminal abgerundet. Der Pleochroismus ist deutlich : £» =  licht
orangegelb, s =  bräunlichgelb. Sie kommen meist in der Nähe der Glimmerblättchen und als E in
schluss im Biotit vor.

Zirkon tritt in minimaler Menge in Form von farblosen, an beiden Enden mehr oder weniger 
abgerundeten, länglichen Körnchen auf. Die Länge der Individuen schwankt zwischen 0'016 und 0'05 mm. 
Die Körner liegen oft in der Nähe von Magneiiten, oder aber sie bilden Einschlüsse im Biotit.

Häufig findet man rote Flecken aus Eisenoxyd. Mitunter kann man in diesen kleine hexagonale 
Umrisse bemerken ; diese sind blutrot, durchsichtig und können nur als Hämatite aufgefasst werden.

A uf Grund der mineralogischen Zusammensetzung ist dieses Gestein ein Muskovit-Biotit- 
quarzit, jedoch mit wenig Glimmer.

Die anderen Quarzite zeigen im wesentlichen dieselbe Ausbildung, nur der Gehalt an Glimmer 
scheint etwas zu schwanken. Der Gehalt an Glimmer bleibt aber immer niedrig.

Einlagerungen von Mangan- und Eisenerzen.
A n mehreren Stellen des aufgenommenen Gebietes findet man kleine Ausbisse von Mangan* 

und Eisenerzen. Diese sind Eisen* und Mangansilikale, die durch Oxydation und Zementation einen 
eisernen Hut bilden. Alle Vorkommen gehören dem Typus „Macskamező“ an.

Die wichtigsten Ausbisse können von den folgenden Stellen erwähnt werden : im südwestlichen 
Teil des Gebirges, östlich von Ohá ba pono r  sind zwei Ausbisse bekannt. Ein Ausbiss liegt SW*lich
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vom Dealul  S t r â mbu l  (1168 m), zwischen Va l e a  S l râmbulu i  und P á r á u l  J i gu r a s a ,  unweif von 
der Vereinigung der beiden Täler. Der andere kommt N W Jich  Dea l u l  S t r â mb u l  am Kamm zwischen 
Va l ea  Malci i  und Va l e a  P r a v e c u l u i  vor.

Im Gebiet nördlich vom Su r i a nu  sind folgende Stellen nennenswert. A n der SW -Lehne des 
Bä t r i na - Ber ge s  (1Г94 m) in der Nähe der mit Kote 1709 m bezeichneten Quelle, ferner an der Süd
seite, bei etwa 1780 m Höhe (barometrische Beobachtung) und westlich Bätrina, am nordöstlichen Kamm 
des S t e aua  mare (1734 m) in etwa 1700 m Höhe (barometrisch), an der N*Seife der Kuppe 1621 m. 
Zwischen Raul  Sipci i  und Ra u l  Bosorog,  nahe zur Vereinigung der Täler, am Reitweg, der gegen 
S W  führt, findet man etwa zwischen 1160 und 1180 m Höhe (barometrische Beobachtung) Ausbisse. 
Im Tal des Râu l  mare (Kudsir-Bach), an der südwestlichen Lehne der M a g ú r a  (1531 m) können an 
zwei Stellen Ausbisse beobachtet werden. Beide liegen neben dem Weg, der ins Tal des Kudsir-Baches 
hinunterführt, namentlich in etwa 1540 bis 1550 m und 1200 bis 1250 m Höhe (barometrische Beobach
tungen). In der Nähe der Mä gur a - Kl aus e ,  in demselben Tal (1010 m) liegen einige Blöcke herum. 
Zwischen S t eaua  mare und Dealul  Ne g r u  (1885 m) findet man ebenfalls einige Stücke neben dem 
Weg (anstehende Blöcke wurden hier nicht vorgefunden).

Südwestlich von. der Co l on i a  Bi s t ra ,  zwischen Valea Bistra und Sebcs-Ta! liegt der Berg 
Mi j locia  (1474 m). A n dessen Nordseite, zwischen den Kuppen 1451 und 1376 m, ferner etwa 
280 — 300 m gegen O N O  vom Punkt 1474 m liegen Ausbisse im granatführenden Glimmerschiefer. 
Am  Runc u l  Cai lor  (1475 m), etwa 2 km südöstlich vom J ä g e r h a u s  Bi s t r a  enthält der Ausbiss 
viel Quarz. Am Vâr fu l  S t r â mb a  mare  (1831 m), nördlich vom Fr u mo a s a  liegt ein Ausbiss an der 
südöstlichen Lehne des Berges. Hier kommt das Erz ebenfalls mit viel Quarz vor. Das Muftergestein 
ist ein granatführender Glimmerschiefer, in welchem viel Pegmatit vorkommt.

Im Gebiet östlich vom Candr e l u  (2245 m) findet man Ausbisse südlich vom J ä g e r h a u s  
Ne gova nu l  mare,  an der rechten Seite des V a l e a  Sadure l u l -Ta l es ,  zwischen 1400 und 1480 m 
Höhe (barometrische Beobachtung).

In Form von Gerollen wurde das Erz auch in dem oberen und mittleren Abschnitt des Va l e a  
Dobr e i - Ta le s  gefunden.

Die anstehend gefundenen Punkte gruppieren sich im grossen und ganzen in einer  d e m  G e n e 
ral s t r e i chen des Kr i s i a l l i ns  paral le l en Zone.

Die Einlagerungen liegen konkordant dem Kristallin eingeschaltet. Wie dies durch mehrere For
scher, so bereits durch B. W a l t e r  und F. K o s s m a t  nachgewiesen wurde, liegen hier ursprünglich sedimen
täre, lagerförmige Vorkommen vor, die aber während der Bildung des Sebes'Kristallins eine Umkris* 
tallisierung erfahren haben. Sie bilden heute meist linsenförmige, konkordant eingeschaltete Teile des 
Kristallins.

Im untersuchten Material konnten zwei Typen unterschieden werden. 1. Typus: Spes* 
sar t in und 2. Typus: E i s e n*Ma nga npy r oxe ne .  Neben diesen Mineralien können noch mangan* 
führende Hor nb l enden  und selten Ol i v ine  auftreten. Die Menge dieser letzteren scheint — auf Grund 
meines Materials — gering zu sein. Reichlich ist immer Quarz vorhanden ; ferner können minimale 
Mengen von Apatit und eventuell Pyrit ebenfalls Vorkommen.

Die Ausbisse am R u n c u l  Cai lor  bestehen im wesentlichen aus Spessartin und Quarz. Das
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letztere Mineral durchsetzt unregelmässig die Masse des Spessariins in Form von sehr dünnen, bis 
einige cm starken Adern. Der Spessartin ist lichtbräunlichgelb, spröde und derb ausgebildet. Nur an 
den Klüften findet man kleine (einige O'l mm), honiggelbe, aufgewachsene Krislällchen. Diese kleinen 
Kristalle sind immer isodiametrisch ausgebildet, aber meist ohne erkennbare Krisfallform. Seifen findet 
man Individuen, die Flächen eines Deltoidikositefraeders erkennen lassen.

U. d. M. erwies sich der Granat farblos (im Dünnschliff) und isotrop. Eine chemische Analyse 
des derben Materials ergab folgendes Resultat :

S i0 2 ........................... . 35-03%
T i0 2 ........................... . 0-47
A120 3 ...................... . 1744
Cr20 3 ..................... . Sp.
Fe20 3 ...................... . 5-14
F c O ........................... . 264
M n O ...................... . ЗГ25
M g O ...................... 1-68
C a O ........................... . 4'67
N a20 ...................... . 1-43
K 20 ........................... . 002
H 20 - fu o °  . . . . . 0-41

H 20 —no° . . . . . 010
Summe . . 100-28

Analytiker : I. F i n ä l y  und T .  T a k á c s .

Spez. Gew. (d 2%  1) : 4' 139.

Unter I. werden die ohne W asser auf 100 umgerechnefen Gewichtsprozente, unter II. die 
Molekularquotienten angeführt :

I. II.
S i0 2 . ..................... 35-11% 05846
T i0 2 . ..................... 0‘47 0-0059 1
A l20 3 . ..................... 17-48 0-1715 \
C r .A  . ..................... Sp. -
Fe20 3 . ..................... 5-15 0 0316 )
FcO . ..................... 2-65 00368
M nO . ......................ЗГ32 0-4416
MgO . . . . . .  1 ' 68 0-0417
CaO . ..................... 4-68 00835
Na.,0 . ......................144 0-0232
k 2o  . ......................0-02

Summe . 100"00
0-0002

0-5905

0-2031

0-6270



66 A. VENDL

Aus diesen Zahlen lassen sich die folgenden Komponenten berechnen :

k 2o Na20 CaO MgO MnO FeO Fe20 3 À120 3 (SiTi)02

0-0003 KeAlaSisO^ . О'ОООЗ — — - - - — 00001 О'ОООЗ

0'0231 N aeA l2Si30 13 — 0-0331 - - — — - o-oorr 0-0231

0*0774 Ca3Fe2Si3O i2 — — 0 0774 — - — 0-0258 — 0 0774

0'0138 Mg3A l2Si3Oi2 — — — 0-0138 — - — 0-0046 0-0138

0 '0174 Mg3Fc2Si30i3 — — — 0-01<4 — - 0-0058 — 0-0174

04416 M n3A l3Si3Oiä — — - — 04416 — — 0-1472 04416

0‘0366 Fe3A l2Si30i2 - - - — - 0-0366 — 00122 0-0366

Summe . 0-0003 0-0231 00774 0-0312 04416 0-0366 0 0316 0-1718 0-6102

Differenz . — 0-0001 +  0-0001 +  0-0061 +  0-0105 +  0-0002 — — 0-0003 -  0-0197

Demnach wäre die Zusammensetzung in Molekularprozenten :

K 6À l2Si30 1 2 ..................... 0-05
N a6Al2Si80 12 . . . .  379
Ca3Fe2Si30 12 . . . .  12'68
Mg3À l2Si30 12 . . . .  2 26
Mg3Fe2Si30 12 . . . .  2 85
M n3Al2Si30 12 . . . .  72-37
F  e3 A l2S i30 12 . . . . 6 00

Summe . . . lOO'OO

Das Gestein der Ausbisse im Gebiet der Ma gúr a  besteht im wesentlichen aus einem licht
rosenrot gefärbten Pyroxen.

Die Pyroxenkörner sind meist kleiner, als 1 mm und regellos umgrenzt, mit buchtigen, verzahnten 
Konturen. Die Körner sind miteinander verzahnt. Zwischen ihnen liegen schwarze, oder braune, opake 
Körnchen als sekundäre Produkte. Der Pyroxen ist im Diinschliff farblos oder hat nur einen ganz 
schwachen Stich in die Rosafarbe (in dicken Schnitten). Die prismatische Spaltbarkeit ist ausgezeichnet ; 
/ : c  =  etwa 37°. 2V y =  efwa 80°. y —« =  ca. 0 024. Die mir zur Verfügung gestandenen Handstücke 
waren zu stark oxydiert und wegen der dunklen Oxydationsprodukte war eine nähere Untersuchung 
nicht möglich. Deswegen machen diese W erte auf eine Genauigkeit keinen Anspruch. Weitere Unter
suchungen an gutem, nicht oxydiertem Material wären wünschenswert.

Herr Adjunkt F. P a p p  hat die Oxydationsprodukte mit Erzmikroskop untersucht und bestimmte 
die folgenden Mineralien : Braunit, Limonit und Quarz. Uber den Braunit hat er folgendes mifgeleilt 
(mündliche Mitteilung) : „Die Polygone vom Braunit haben Dimensionen von 0‘02 bis 0 0Г mm. Die 
Braunitkörnchen sind anizotrop und verhalten sich gegen die üblichen Reagenten (H N 0 3, K O H , HCl, 
FeCl3, K C N , H 2 0 2) negativ. Bei einer Behandlung mit H 2 S 0 4 +  H 2 0 2 lässt sich nach vier Minuten 
keine Veränderung beobachten. Das Mineral lässt sich mit einer Nähnadel nicht kritzen.“
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Die Graniigneise.
ALLGEMEINES.

Die hierher gehörigen Gesteine, die als Graniigneise bezeichnet werden können, bilden kleinere, 
überwiegend konkordante Einlagerungen in der Serie der Paragneise. Sie treten in kleineren Dimensionen 
auf, die Mächtigkeit derselben beträgt manchmal nur einige Meter, oft einige 100 m. Diese Gesteine 
sind durchaus in den t iefen Tälern aufgeschlossen und hier ragen sie mitunter in sehr steilen Fels
wänden empor (Fig. 23).

Die iexturelle Ausbildung derselben ist etwas schwankend : oft kann man die Schieferung schon 
megaskopisch gut beobachten. Es gibt aber auch Typen, die eher an massige Gesteine, namentlich an 
Granite erinnern. Die Zugehörigkeit dieser letzteren zu den kristallinischen Schiefern kann erst durch

5. N.
V rf FSaäihei

€.
Fig. 23. Profil quer durch das Bistra-Tal. 3 =  Glimmerschiefer ; 4 =  Biolitgranitgneis ; 6 =  Mangan —Eisenerz.

die mikroskopische Elntersuchung festgestellt werden. Sie werden manchmal von Pegmatifen, oder Apliten 
begleitet, stellenweise von Pegmatitnesfern durchsetzt.

Im Felde fallen diese Gesteine durch ihre mehr oder weniger rötliche Farbe auf. Sie führen 
nämlich einen rosafarbenen Kalifeldspat (Mikroklin). Die weiteren wesentlichen Gemengteile derselben 
sind : sehr saurer Plagioklas, Quarz und Biotit. In einigen Typen tritt Hornblende anstatt eines Teiles 
der Biotite auf. In dieser Beziehung zeigen sich gewisse Schwankungen. Es gibt Gesteine, die als 
dunklen Gemengteil nur Biotit enthalten, höchstens mit Spuren von Hornblende. In der Umgebung des 
oberen Abschnittes der F r umoa s a  herrscht die Hornblende vor.

A n der Grenze der Glimmerschiefer und der Schiefergneise sind die Granitgneise mitunter in 
Form von Injekt ionen in die ursprünglichen Paragesteine eingedrungen, hier und da in sehr dünnen 
Adern, so dass sich die beiden Gesteine oft kaum genau abgrenzen lassen. Stellenweise scheint der 
Biotit etwas mehr angereichert zu sein. Diese letztere Erscheinung ist vornehmlich dort zu beobachten, 
wo die Granitgneise an die Paragesteine grenzen, oder Injektionen in denselben bilden. Sehr wahr*- 
scheinlich sind diese an Biotit reicheren Lagen bereits durch Metamorphose aus Sedimenten entstanden.

5*
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A uf der geologischen Karte konnten natürlich innerhalb der Paragesteine nur die wichtigeren Vorkom* 
men ausgeschieden werden.

Die wichtigsten Aufschlüsse dieser Gesteine können von den folgenden Gebieten angegeben
werden :

Im S e b e s - Tal ,  wo die Talsohle nach der Mündung der Sa l ani l e  sich etwas erweitert, am 
östlichen Rand der Di mbul  Serpi lor  (1363 m), ist an der linken Seite des Flusses, in etwa 1'5 km 
Länge gegen N  bis zur Mündung des Va l e a  Fe t i t i i -Ta l es  das rosafarbene Gestein mehr oder weniger 
aufgeschlossen. Einfallen : gegen 5h unter 30°. Am  rechten Ufer wurde es in etwa 600 m Länge teil
weise entblösst. Weiter aufwärts im Sebes-Tal, in der Nähe der alten Grenze gegen Rumänien, 
findet man in etwa 4 km Länge einige Aufschlüsse (Fig. 24), stellenweise von Pegmatiten und von

Fig. 24. Aufschluss von Granitgneis im Frumoasa-Tal, etwas nördlich von der alten rumänischen Grenze.

Schiefergneislagen begleitet. Einfallen in den nördlichen Teilen 20°—30° gegen 5h, gegen S in Durch
schnitt 30° gegen 5h bis 8h. Die 134Г m hohe Kuppe des R u n c u l  mare  besteht aus demselben Gestein.

In der Gegend des oberen Abschnittes der F r umoasa ,  d. h. nördlich der Gendarmeriebaraken 
von Piatra alba, kommt überwiegend der amphibolführende Granitgneis vor. Stellenweise wird das Gestein 
von Pegmatit (mit Hornblende) durchdrungen. Hier ist das Gestein meist sehr reich an Hornblende ; 
es gibt aber auch Varietäten, in welchen der Amphibol mehr oder weniger zurücktritt. Das ist das 
grösste mir bekannte Vorkommen des hornblendereichen Gesteins.

Am  SO-Kamm der F o l tea (nördlich vom Cândrelu) und westlich von der S tä  na Gaozioare i ,  
kommt das biotithaltige Gestein vor.

Im B istra -T al, östlich der Friedrichs-Klause, im Abschnitt zwischen 10ГГ m und 1245 m 
(barometrische Beobachtung), findet man in etwa 3 km Länge mehrere Aufschlüsse des biofitführenden 
Gesteins. Einfallen : im westlichen Teil 15° — 20° gegen SO, im östlichen 25°—45° S W . Im Sebes-Tal, 
etwas oberhalb der Mündung der Va l ea  Balelor ,  ist ebenfalls dieses Gestein aufgeschlossen.
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A m  südlichen Kamm des Dea l u l  Se r ac i nu  (1951 m) besteht die Kuppe 1476 m (unweit 
vom Lotru) aus gefaltetem Graniigneis. Einfallen: 10° gegen N  und 30° gegen S.

Im oberen Abschnitt des Ga l b i na - Ta l e s  (N-lich Petrozsény) zwischen 860 m und 1200 m 
(barometrische Beobachtungen), hat der Bach an mehreren Stellen den Granitgneis entblösst. Der Bach 
fliesst hier ungefähr in der Richtung des Streichens. Einfallen: 15°—25° gegen W . Das Gestein ist 
stellenweise pegihatitisch ausgebildet. Auch Schiefergneise sind ab und zu zwischengeschaltet.

Im Abschnitt zwischen 931 m und 1000 m des Valea  Pefrosului-Tales (nördlich vom 
vorigen Vorkommen), sowie zwischen 1030 m und 1100 m (barometrische Daten) desselben Tales 
wurde dasselbe Gestein mehr oder weniger aufge
schlossen. Einfallen : 45—70° gegen W  und N W .
Im Di l e i -Tal  zwischen 930 m und 1010 m, ferner 
bei 900 m stösst man auf dasselbe Gestein. Am 
südlichen Teil der S t äna  Tifianului ,  ferner gegen N  
bei der S t ä na  Rovinei  ist wieder dieser Granit
gneis zu finden.

Im Auçel -Tal ,  bei der Mündung des Párául 
Ditei, ferner zwischen 1245 m und 1345 m enthält 
der Graniigneis ab und zu Pegmatitgänge. östlich vom 
J ä g e r h a u s  Au§elul ,  im P á r á u l  Cläbucefului  
ist im unteren Abschnitt amphibolführendes Gestein, 
weiter oben (gegen O) Biofitgranitgneis teilweise auf
geschlossen. Einfallen: 40—45° gegen W , resp. SW .

Im Tal des K u d s i r - B a c h e s  (Râul mare) 
liegen Einlagerungen bei etwa 1010 m und 1070 m 
Höhe (barometrische Beobachtungen) im Granaf- 
glimmerschiefer (Fig. 25). Der Rá ü l  Al unu l u i  hat 
in einer Höhe von etwa 628 m (barometrisch) ein 
biofithaltiges Gestein aufgeschlossen. Im Mirasului -  
Ta l  (nördlich vom J ä g e r h a u s  Magúra) ,  in etwa 
1100 m bis 1105 m Höhe (barometrische Be
obachtung) finden wir wieder eine Einlagerung. Am Dealul  Mol ivi sului  f 1467 m) entlang des 
Weges ist eine kleine Einlagerung stellenweise aufgeschlossen.

Vor der Kolonie  Sa n t a  führt ein W eg gegen W  in das Stesi i -Tal  hinunter, wozwischen 
1100 m und 1200 m Höhe (barometrische Beobachtung) ein pegmatitreicher, amphibolführender GraniE 
gneis (mit Biotit) aufgeschlossen ist. Einfallen: 40°—60° gegen S W . Der Pegmafit bildet teilweise 
Gänge im Granifgneis.

Da die Granitgneise meist in den tiefen Tälern auftrefen, gewinnt man im Felde den Eindruck, 
als wenn diese Gesteine nur die am höchsten gelegenen Ausläufer eines tiefer gelegenen,  grösseren 
Ges f e i ns körpe r s  wären.  Die aufgeschlossenen Gesteine wären demnach gangarfige Ausläufer einer 
grösseren, tiefer gelegenen Granifmasse. Die eng verbundenen Pegmatite von derselben mineralogischen

Fig. 25. Graniigneis im Tal des Kudsir-Baches, 
etwa 1025 m. ü. d. M.
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Zusammensetzung deuten ebenfalls auf die Berechtigung dieser Annahme hin. Das Auftreten von Horn
blende liesse sich auch in der Weise erklären, dass das Granitmagma sedimentäres Material, namentlich 
mergelige Sedimentgesteine, eingeschmolzen hat. Ob eine derartige Einschmelzung tatsächlich staftgefunden 
hat, lässt sich auf Grund der bisherigen Beobachtungen nicht entscheiden.

PHYSIOGRÀPHIE DER GRANITGNEISE.
BIOTITGRANITGNEIS (SURIANGNEIS) IM TAL DER FRUMOASA.

Der Aufschluss befindet sich bei der grossen Krümmung des Baches, neben der alten Grenze 
gegen Rumänien, am rechten Ufer der Frumoasa.

Das ziemlich kleinkörnige Gestein macht den Eindruck eines massigen Eruptivgesteins, ab und zu 
mit Pegmafitadern und Quarzadern. Die Farbe ist durchschnittlich dunkelgraulich rosafarben. Feldspate 
von weisser und lichtfleischrofer Farbe, farblose Quarzkörner und schwarze Biotitblättchen lassen sich 
schon megaskopisch erkennen. Einige Feldspate erreichen Dimensionen bis 2—3 mm, sonst sind die 
Gemengteile von ziemlich gleicher Korngrösse mit überwiegend 0‘3—l ' l  mm Durchmesser. Spärlich 
kann man auch einzelne grössere Magnetitkörnchen von 2 — 3 mm Durchmesser beobachten.

Das Gestein ist massig bis geschiefert. Eine schwache Schieferung wird stellenweise durch die 
im Quer* und Längsbruch sichtbare Anordnung der Biotite in flaserigen, dünnen Lagen herbeigeführt. 
Oft kann man gar keine Schieferung wahrnehmen. Die Struktur ist granoblastisch.

Die Gemengfeile sind : Kalifeldspat (Mikroklin), Plagioklas, Quarz, Biotit, Amphibol, Titanit, 
Chlorit, Epidot, Apatit, Magnetit, Muskovit, Zirkon.

Der Kalifeldspat herrscht unter der Feldspaten vor ; wegen seiner lichtfleischroten Farbe ist 
er schon megaskopisch leicht zu unterscheiden. Seine Körner sind im Durchschnitt etwas kleiner, als 
die Plagioklase. Die Dimensionen schwanken überwiegend zwischen 0 2 und ОТ mm, manche 
erreichen jedoch Grössen bis Г5 mm. Die Kristalle sind oft tafelig nach (010) ausgebildef, sonst zeigen 
sie keine regelmässige Begrenzung ; die Konturen sind buchtig, oder verzahnt, ohne Idiomorphismus. 
Der Kalifeldspat ist gegittert, somit gehört er zum Mikroklin. Die Auslöschung an Spaltblättchen nach 
(001) beträgt im Mittel 15'0°. Auf (010) tritt die positive Bisektrix etwas schief heraus. Ein sehr gut 
zentrisch getroffener Schnitt 1  у  erlaubte die Auslöschungsschiefe « ' : (001) mit 7° zu bestimmen. Der 
Charakter der Doppelbrechung ist negativ. Die Kristalle sind durchaus sehr frisch, sie führen nur sei* 
ten einige sehr kleine Ser/zf/bläftchen als Umwandlungsprodukte. Mikroperthitische Entmischungen mit 
kurzen Albitstreifen sind oft vorhanden.

Selten scheint der Kalifeldspat ungegittert zu sein. Aber auch in diesen Fällen kann man 
keinen zentralen Austritt von у  auf (010) beobachten. Somit scheint nach den bisherigen Untersuchun* 
gen Orthoklas entweder überhaupt nicht vorhanden zu sein, oder höchstens in sehr untergeordneter 
Menge.

In den Mikroklinen findet man Biotit, Titanit, selten auch Quarz als Einschluss.
Manchmal enthält der Mikroklin ziemlich grosse Buchten von Myrmekit. Der Myrmekitfeldspat 

grenzt sich gegen den Mikroklin steis durch deutlich konvexe Flächen ab. Die Quarzstengel im Myr* 
mekit sind divergent strahlig, oft mehr oder weniger gebogen, aber sie stehen ungefähr senkrecht zur
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Grenzfläche. Die Grenzfläche zwischen Myrmekif und Mikroklin erscheint manchmal nicht vollkommen 
scharf, sondern etwas gezähnelt, oder gekerbt. Die Zusammensetzung des Plagioklases im Myrmekit 
scheint einem Albif-Oligoklas zu entsprechen : / '  <  s, « ' <  со, у' <  со, a' <  в. Die Quarzmenge im Myr
mekif ist nicht gross.

Eine genaue Ausmessung im Myrmekit ist schwierig wegen den Krümmung der Quarzsfengel. 
Aus einigen Messungen habe ich das Verhältnis der Breite der Quarzsiengel zur Breite des dazwischen 
liegenden Feldspatmaterials wie 1 : 4*5 gefunden. Dieses Verhältnis dürfte mit den Beobachtungen von 
B e c k e  im Granitgneis von Sfi l lup übereinsfimmen.

In grosser Menge ist auch der Plagioklas vorhanden. Seine durchschnittliche Korngrösse über
steigt die des Mikroklins. Die meisten Körner zeigen Dimensionen von 0'33 bis 0'88 mm, die 
grössten sind 2'5—3 mm lang. Auch der Plagioklas zeigt vollständig unregelmässig begrenzte, xenoblastische 
Formen, höchstens eine nach (010) tafelige Ausbildung ist zu bemerken. Die Bildung der Zwillingslamellen 
folgt hauptsächlich dem Albitgesefz. Periklinzwillinge sind ebenfalls verbreitet und zwarentweder selbstän
dig, oder noch häufiger als Albif-Periklinzwillinge. Die Zwillingslamellen sind schmal. Uber die che
mische Zusammensetzung der Plagioklase orientieren die folgenden Messungsresultate:

а ß Y

1. A i—2 == P  J—2 +  87'5° 82° + 7° = (010) = Albif =  12% An.
S - 8 0 ° +  10'5°

О«О00i (001) = 13%  An.
2 Vt =  +85°

а ß Y

2. À-1—2 -8 9 5 ° +88° +3°== [010] == Periklin =  15% An.

P r-2 90° +40° -85°== Periklin =  14% An.

а ß Y

3. -̂ ■1—2 = ■ P  J_2 +89° +83° II00+

(010) = Albit =  11% An.
4. Schnitt 1 « , (010) =  9° =  12% An.
5. Schnitt 1  (010) und (001), « ' : (010) =  3°=  etwa 16% An.
6. а’ <  со, У < в.
7. а' <  g, ;y' <  «>.
8. Schnitt J_ À  oder В . A E  : (010) =  82° = etwa 15% An.

Die Plagioklase sind meist granophyrisch (poikilitisch) von Quarz durchdrungen ; die kleinen 
Quarzeinschlüsse zeigen meist dieselbe optische Orientierung. A ls Einschlüsse findet man manchmal 
Biotit und sehr kleine Ser/z/7schüppchen als Produkte einer beginnenden Umwandlung der Plagioklase. 
Oft enthalten die Plagioklase unregelmässig begrenzte Körnchen von Mikroklin.

Die farblosen, xenoblastisch entwickelten Quarzkörncr (Dimensionen überwiegend zwischen O'IO 
und Г 16 mm) sind im Durchschnitt ziemlich isometrisch und greifen off buchtig ineinander, wo sie 
gegeneinander stossen. Gegen die Feldspate zeigen sie weniger ausgebildete, buchfige oder verzahnte 
Konturen. Die kleinsten Körnchen besitzen kugelige Gestalt. Felderteilung und undulöse Auslöschung
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sieht man nur schwach ausgebildef. Eine Gefügeregelung der Quarzindividuen konnte nicht beobachtet 
werden. Der Quarz hat oft Plagioklase oder etwas seltener einzelne Teile der Mikrokline granophyrisch 
(poikilitisch) durchdrungen. Diese sind beim ersten Anblick den Myrmekifen nicht unähnlich.

Die Quarzindividuen enthalten recht viele kleine Einschlüsse in Reihen, Zügen, Schwärmen 
oder regellos verteilt. Sie sind dicht gedrängt ; dagegen finden sich zwischen den einschlussreichen Flecken 
ziemlich einschlussfreie Stellen. Die Flüssigkeitseinschlüsse enthalten manchmal eine bewegliche Libelle.

Als dunkler Gemengteil tritt der Biot i t  überwiegend in 0'3 bis ГЗ mm grossen, makros
kopisch schwarzen Blättchen auf. Die Form jOOlj ist immer gut entwickelt, während im übrigen seine 
Konturen regellos ausgebildet sind. Der Pleochroismus ist stark : « =  licht gummiguttigelb, ß =  dunkel
braun, /  =  dunkelbraun mit Stich ins Grüne, y—« =  etwa 0 050. Einachsig, negativ. A n 
manchen Blättchen lässt sich eine mehr oder minder fortgeschrittene Chloritisierung bemerken. Meist 
unterlagen bloss kleine Partien der Umwandlung. Der entstandene Chlorit ist sehr schwach doppel
brechend und zeigt folgenden Pleochroismus : а =  lichtgelb, у  =  grasgrün. Die Chloritisierung wird 
von Ausscheidungen limonitischer Körnchen entlang der Spaltrisse begleitet.

Die Biotitblättchen bilden keine geschlossenen Züge, sondern sie Lsind meist regellos verteilt. 
Aber die Schieferung wird trotzdem durch die mehr oder minder vollständige Einlagerung der (001)= 
Flächen in die Schieferungsebene angedeutet. Nur spärlich treten die Biotitlamellen schlierenartig, in 
einzelnen Bändern etwas mehr angehäuft auf.

Als Einschlüsse im Biotit kann man Tiianit, Apatit, Epidot und etwas seltener primäres 
Eisenerz (Magnetit) beobachten. Sehr seifen findet man kleine ZrrAronkrisfällchen als Einschluss mit 
pleochroitischem Hof.

Seifen beobachtet man kleine, farblose Muskovitschuppchen zwischen den Biotitblättchen.
Der Amphibol tritt — dem Biotit gegenüber — stark zurück. In vielen Dünnschliffen findet 

man überhaupt keine Hornblende. Die Individuen bilden Xenoblasfen ohne Spuren eines Idiomorphismus ; 
Dimensionen von 0‘05 bis 0'8 mm. Die Konturen der Durchschnitte des megaskopisch schwarzen 
Minerals sind durchwegs regellos, zerlappf oder zerfranst. Die optische Achsenebene liegt || (010).
у: c =  22'5°. Der Pleochroismus ist stark: « =  strohgelb bis lichfgrünlichgelb, ß =  gelblichgrün, 
у =  dunkelbläulichgrün. 2V« =  etwa 57°. у—« =  0'0208. Die Hornblenden sind manchmal 
durch kleine, isodiametrischen Körnchen von Quarz, Plagioklas, Mikroklin siebartig durchdrungen.

Die Verteilung der Hornblende im Gestein ist recht unregelmässig. In einigen Aufschlüssen 
führt das Gestein nur minimale Mengen von diesem Gemengteil, anderenorts, so z. B. in der Nähe 
v o n O a ç a  wird ein ziemlich beträchtlicher Teil der Biotite durch Hornblende ersetzt. Die Hornblenden 
treten oft in der Nähe der Biotite auf.

Der Titanit ist recht verbreitet in kleinen farblosen, in dickeren Schnitten blassgelblichgrau 
erscheinenden, meist 0'08 bis 016  mm grossen Körnern. Die Durchschnitte des Minerals sind meist 
rhombenförmig, etwas seltener von elliptischer Gestalt. Die Körnchen sind daher durch einen hohen 
Grad des Idiomorphismus gekennzeichnet. Oft kommen sie in den Hornblenden und Biotiten als 
Einschlüsse vor.

Der Epidot erscheint in nach der Orthoachse etwas länglichen, kleinen Prismen mit guter 
Spaltbarkeit nach (001). Eine terminale kristallographische Begrenzung fehlt. Einzelne Körner zeigen
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ganz regellose Koniuren. Der Pleochroismus ist wegen der sehr hellen Färbung sehr schwach : 
« =  farblos, ß =  sehr lichfgelb, y  =  sehr lichtgelb mit grünlichem Stich, y — « =  0 035. Der optische 
Charakter ist negativ. Die Epidote treten oft in den Biotiten, oder in der Nähe derselben, ferner auch 
unabhängig von den Biotiten auf. Sie dürften wohl durch pneumaiolyiische Prozesse zustande gekom
men sein.

Der farblose Apatit ist ziemlich verbreitet in meist abgerundeten oder ellipsoidalen, kleinen 
Körnchen, besonders in den Biotiten, Amphibolen, aber auch zwischen den hellen Gemengteilen.

Der Magnetit ist verstreut, spärlich vorhanden, entweder in isodiamefrischen, oder in unregel
mässig begrenzten Körnchen. Einige Körner erreichen jedoch Dimensionen von 2 bis 3 mm.

A n einzelnen Stellen wird das Gestein von 5—20 mm mächtigen Quarzadern durchzogen, 
welche die Schieferung kreuzen, oft senkrecht dazu verlaufen. Diese sind nachträglich in die Spalten 
eingedrungen, als Folgen der letzten Phase der pneumatolytischen Tätigkeit.

Selten findet man in den Biotiten farblose, ellipsoidische Zirkone.
A b und zu findet man im Gestein kleine, blutrote Flecken von IIämatitAL\senoxydpigm ent.
Bei der Verwitterung der Gesteine werden zuerst die Biotite durch Ausbleichung und Chlorit

bildung umgewandelf, ferner bildet sich auch etwas Kalzit auf Kosten der Plagioklase.

Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat

Si02 ...................... 64*48%
Ti20 ...................... 071
Al20 3 ........................... 16*46
Fe20 3 ........................... 2*30
FeO ........................... 2*97*
M n O ........................... 0*10
M g O ........................... 1*45
C a O ........................... 2*49
N aaO ........................... 3*85
k 2o  ...................... 4*42
H20 + iio ° .................. ото
H20  —no°.................. 0*24
P 2O 5 ........................... 0*18
Z r0 2 ........................... 0*08

Summe 10043
Spez. Gew.: 2*683—2*67*9. Mittelwert 2'681. 

Analytiker : À . V e n d l .

Die Parameter nach O s a n n : s  =  74*94. А  =  Г24, С =  2*95, F = r i 5 ,  T  =  0*53, n =  5*69, 
Reihe =  ß, к =  1*29; а =  12*5, с =  6*0, f =  11 *5.

Die Molekularwerle nach N i g g l i : si =  254*0, al =  38*0, fm =  25*5, c = 1 0 ' 5 ,  alk 26*0, 
к =  0*43, mg =  0*34 ; qz =  +  50*0, p =  0*31, ti =  2*ll, zr =  0T7, h =  9*20, c/ fm =  0*41, Schnitt =  III.



74 A. VENDL

Zum Vergleich, Typus des normalgranitischen Magmas: si =  2i0'0, al =  35'0, fm =  26'0, 
c -=15‘0, alk =  24"0, к =  0 ’42, mg =  0"33, Schnitt =  IV.

Die Übereinstimmung der entsprechenden Molekularwerte ist sehr gut.
Die chemische Zusammensetzung zeigt auf eruptives Material. A uf eine etwaige Einschmelzung 

sedimentärer Substanzen kann man aus den Analysenresultafen nicht folgern.

Die geometrische Analyse ergab folgendes :

Mikroklin (+Myrmekif). 41'9 2%
Plagioklas . . . . . 20-65
Q u a r z ........................... 1849
B i o t i t ........................... 12-98
Hornblende . . . . 0-58
T i t a n i t ........................... 2-0Г
E p i d o t ........................... 1 '79
M a g n e t i t ...................... 0-48
A p a t i t ........................... 0-45
M u s k ö v it ..................... 0-59

Summe . . 100-00

GRANITGNEIS (SURIANGNEIS), VALEA PETROSULUI, ETWA 900 m ü. d. M., NORDWESTLICH
VON PETRILLA.

Dieses Gestein ist im wilden T a l V a l e a  P e t r o s u l u i a n  einigen Stellen aufgeschlossen. Es 
ist den Gesteinen der Paragneis- bis Glimmerschiefergruppe konkordant eingelagert mit westlichem 
Einfallen unter 30—45°.

Megaskopisch, beim ersten Anblick macht das graulich rosafarbene Gestein den Eindruck eines 
massigen Gesteins. Die Kristallisationsschieferung hat sich sehr schwach ausgebildet und zeigt sich 
bloss in der Anordnung einzelner verstreut liegender Biotitblättchen, welche sich in die Schieferungs
ebene eingestellt haben. Ohne Vergrösserung kann man lichtrote Feldspate (manchmal bis 0 '6 m gross), 
weisse Feldspate mit Zwillingslamellierung, Quarz und wenig Biotit erkennen. Das letztere Mineral 
bildet keine Flaser, seine Blättchen kommen verstreut vor. A b  und zu lassen sich sehr kleine, blutrote 
Flecke in unregelmässiger Verteilung erkennen.

Das Gestein ist dem soeben beschriebenen Granitgneis sehr ähnlich.
U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengieile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 

Biotit, Hornblende (sehr wenig), Chlorit, Titanit, Epidot (sehr wenig), Apatit, Magnetit.
Der Mikroklin bildet ganz unregelmässig umgrenzte Xenoblasten mit buchtigen Konturen. 

Dimension der Körner: 015  bis Г5 mm, selten bis zu 6'0 mm. Die Gitterstruktur ist sehr scharf 
ausgeprägt. Die Auslöschung auf Spaltblättchen nach (001) beträgt 16°. Der Mikroklin ist durchaus 
sehr frisch und häufig mikroperthitisch. Plagioklas und rundliche Quarzkörner können als Einschlüsse 
beobachtet werden.

Plagioklas herrscht über dem Mikroklin vor. Korngrösse : überwiegend zwischen 0"25 und 1 '0
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mm, seltener bis zu 1T0 mm. Albitzwilling ist die Regel, Perikline, ferner Albifc und Periklinzwillinge 
kommen etwas spärlicher vor. Die Zwillingslamellen zeigen manchmal eine schwache Biegung. Die 
Umgrenzung ist unregelmässig, oft zerlappt, verzahnt oder buchtig.

1. Schnitt 1  (010) und (001), o ':  (010) =  11° =  9 %  An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), «' = (010) =  12° =  8 %  An.

a ß у
3. A i_ 2=  P !_ 2 +  87° + 8 0 °  +  12° =  (010) =  Albit =  7 %  An.

S — 85° +  19° — 82° =  (001) =  8 %  An.
2Vj =  +  80°

4. а' <  w, у' <C 8 ; a’ <7 £, Y  <  «о .

5. a ' <  n (Kanadabalsam.)
6. Schnitt J_ a, «' : (010) =  8° =  13%  An.

Der Plagioklas wird häufig durch kleine Quarzkörner durchdrungen ; alle Quarzkörner besitzen 
oft dieselbe optische Orientierung. Die Durchwachsung ähnelt einer mikropegmatitischen Ausbildung. 
Mikroklin, seltener Biotit erscheinen ebenfalls in einigen Plagioklasen.

Die xenoblastischen Körner des Quarzes zeigen meist stark verzahnte und buchtige Konturen. 
Korngrösse: 0'25 bis 0'85 mm; auch ganz kleine Körnchen sind zu beobachten. Undulöse A u s
löschung ist deutlich. Anzeichen einer Gefügeregelung konnten nicht fesfgestellt werden. Sehr kleine 
Interpositionen in Reihen oder Streifen geordnet und auch in ganz regelloser Verteilung sind in grosser 
Menge vorhanden. Oft findet man eine bewegliche Libelle in den Flüssigkeifseinschlüssen.

Die Biotite bilden keine zusammenhängenden Lagen, sie liegen vielmehr verstreut im Gestein. 
Die Blättchen schmiegen sich oft mit ihren (OOl)-Flächen der Schieferunsgebene an. Die Umgrenzung der 
Blättchen ist regellos. Der Durchmesser der Lamellen schwankt meist zwischen 0‘15 bis 0'85 mm. 
Manchmal sind einige Blättchen in eine Gruppe angehäuft. Der Pleochroismus ist stark : « =  licht 
strohgelb, Y — ß =  sehr dunkelbraun mit etwas grünlichem Schimmer « < ß < y .  Magnetit, Apatit, 
Titanit, seifen Zirkon lassen sich als Einschlüsse beobachten. Um das letztere Mineral lässt sich meist 
ein pleochroilischer Hof bemerken, wobei у  fast schwarz erscheint. Seifen erblickt man im Biotit, oder 
in dessen Nähe ganz kleine Fpic/o/körnchen.

Einige Biotite wurden teilweise, oder ganz in Chlorit umgewandelf, dabei hat sich entlang der 
Spalfrisse der Blättchen etwas Eisenerz ausgeschieden.

Sehr selten sieht man einige Hornblendekörnchon von unregelmässiger Umgrenzung. Farbe 
und sonstige optische Eigenschaften genau wie im vorigen Gestein.

Die im Dünnschliff farblosen Körnchen des' Titanit sind selten zu finden.
Apatit und Magnetit wie gewöhnlich.
Sehr selten findet man (1—2 pro Dünnschliff) kleine (0‘01 bis 0‘08 mm), bräunlich durchsichtige 

Körnchen, die in einer Richtung etwas gestreckt erscheinen. Mit dieser Richtung schliessf « einen 
Winkel von etwa 40° ein. Die Lichtbrechung ist stark, y —cc =  etwa 0010 (an 0‘016 mm dickem 
Schliff gemessen). Der Pleochroismus ist schwach : « =  lichlbraun, у — etwas dunklerbraun. Neben 
einem Körnchen ist im benachbarten Quarz und Plagioklas eine Zersplitterung durch mehrere Sprünge
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I f
angedeutef. Dieses Mineral entschpricht einem Orthit. 
Die Doppelbrechung in den Orfhifen der Gneise ist 
bedeutend schwächer, als in den Ergussgesteinen und 
die beobachteten Daten stimmen mit diesen Ver
hältnissen sehr gut überein.

Kleine, rote Pigmenfkörnchen und Lamellen 
aus Eisenoxyd (Hämatit) erscheinen ab und zu ver
streut im Gestein und sind oft schon megaskopisch 
zu beobachten.

Die Struktur ist granoblastisch (Taf. V, Fig. 5).
Dieses Gestein ist dem oben beschriebenen 

Suriangneis ähnlich.

HORNBLENDEGRANITGNEIS (CINDRELGNEIS), 
SW-LICHE LEHNE DES CÂNDRELU (CINDREL).

Das Gestein nimmt hier ein grosses Areal 
ein und es ist oft von Pegmatitgängen durchsetzt, 
die mehrere cm lange Hornblenden führen.

Die untersuchten Stücke stammen aus dem 
Frumoasa-Tal ,  etwa 148Г m ü. d. M.

Das Gestein macht beim Anblick den Ein
druck eines Amphibolgranites. Nur die Anordnung 
mancher Hornblenden, welche sich mehr oder minder 
in die schwache Schieferungsfläche einstellen, zeigt 
im megaskopischen Bild auf Kristallisationschieferung.

Megaskopisch kann man einen lichtgelben 
bis lichirosenrofen, nicht zwillingslamellierfen Feld
spat (Mikroklin), einen weissen, zwillingslamellierten 
Plagioklas, weissen — farblosen Quarz und die grossen, 
1 bis 3 mm langen Amphibole erkennen. Diese 
letzteren sind gleichmässig im Gestein verteilt und 
zwar meist derart, dass die Hornblendeindividuen in 
kleinen Gruppen (bis zu 0 '3—0'8 cm Länge) an
gehäuft sind.

Die Textur des Gesteins ist massig bis 
kristallisationsschieferig.

U. d. M. lassen sich die folgenden Ge
mengteile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Hornblende, Biotit, Chlorit, Epidot, Titanit, Apatit, 
Magnetit, selten Zirkon.

Der gelblichrosenrote, im Schnitt farblose
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Mikroklin ist gegittert (Tafel V, Fig. 6 ). Auslöschung auf Spaltblätfchen nach 
(0 0 1 ) =  15'5°. Seine Xenoblasten sind manchmal etwas tafelförmig nach (0 1 0 ). 
MyrmekitgzhWàz sind verbreitet. Der Myrmekitfeldspaf grenzt sich gegen den 
Mikroklin entweder durch konvexe Flächen ab, wobei die Stengel von Quarz 
divergentstrahlig und fast normal zu dieser Oberfläche gestellt sind, oder aber ist 
die Abgrenzung durch ziemlich ebene Flächen ausgebildet. In diesem letzten 
Falle scheint die Abgrenzung im Dünnschliff aus ziemlich geraden Linien zu 
bestehen. Bei dieser Ausbildung sind die Quarzstengel mehr oder weniger 
parallel gestellt. Die Fcldspatsubstanz der Myrmekife scheint ein saurer Albif- 
Oligoklas zu sein (Fig. 27 und 28).

Mikroperthilische Entmischungen mit sehr dünnen und kurzen Albif- 
fäden sind vorhanden. Als Einschlüsse in den Mikroklinen werden die folgenden 
Mineralien beobachtet : Quarz, in kleinen abgerundeten Körnchen, Plagioklas, 
selten Amphibol, Bioiit, Titanii.

Die Korngrösse der Mikrokline schwankt überwiegend zwischen 
0'6 und l'O mm, selten bis zu IT  mm; aber auch sehr kleine Körnchen 
sind verbreitet.

Der Plagioklas (Dimensionen : 0;5 bis 0 9 mm) erscheint in Xeno
blasten, manchmal etwas tafelig nach (0 1 0 ). Die Kristalle sind verzwillingt nach 
dem Albif* und Periklin-Gesefz ; Periklinzwillinge freien oft allein ohne Albit- 
lamellen auf. Die Umgrenzung ist oft stark buchtig ausgebildef.

Myrmekit in Mikroklin. 
Q =  Quarz; E  =  Epidot; 
m =  Mikroklin. Lineare 

Vergrösserung: 52.

Myrmekit. P  =  Plagioklas; 
Q =  Quarz; m =  Mikrok!in. 
Lineare Vergrösserung: 25.

1. Schnitt _j_ zur optischen Achse À ,  oder B, Achsenebene: (0 1 0 ) =  87° =  19% An.
2 . Schnitt 1  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (010) =  0 ° =  20% An.

а ß Y
3. À j—2 =  P l _ 2 + 8 8 ° +89° + 3° =  (0 1 0 ) =  Albit =  19% An.

2 %

Оh-0
0!II

а ß 7
4. A j_2 ca. 90° +89° l°  =  [0 1 0 ] =  Periklin =  1 8 -1 9 %  An.

P ]—2

О0
0

0
0 etwa 0 ° + 8 8 ° =  Periklin =  etwa 18°/о An.

5. A i—2 =  P t - 2 +89° + 8 f° 0 ° =  (0 1 0 ) =  2 1  %  An.
Zonarbau ist verbreitet; man kann einen Kern und eine Hülle unterscheiden mit allmählichem 

Übergang.
6 . Schnitt 1  (010) und (0 0 1 ), «' ; (010), im Kern; 6 ° = 1 5 %  An.

in der Hülle : 1 ° =  19% An.
7. Schnitt _l_ (0 1 0 ) und (0 0 1 ), «' : (0 1 0 ), im K ern: 4° =  17°/o An.

in der Hülle : 0 ° =  2 0 %  An.
8 . «' <  s, y =  (»; а' <  w, Y  <  s.

Manche Plagioklase enthalten kleine Ser/z/fschüppchen als sekundäre Produkte. Diese sind oft 
im Kern angehäuft.

Als Einschlüsse sind abgerundete Quarzkörner verbreitet ; oft zeigen alle kleinen Quarzindividuen
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die gleiche optische Orientierung. Diese dürften ursprünglich wohl mikropegmatitische Verwachsungen 
sein. Weitere Einschlüsse sind: Hornblende, Titanii, Epidot.

Die Quarzkörner sind klein (überwiegend zwischen 0'3 bis 0'5 mm) und füllen die Zwickel 
zwischen den anderen Gemengteilen aus. Viele durchdringen die anderen Mineralien, besonders die 
Hornblenden. Die üblichen kleinen Einschlüsse, manchmal mit beweglicher Libelle (C 0 2) sind verbreitet. 
Die Auslöschung ist oft undulös mit schwacher Felderteilung.

Die Hornblende erscheint in nach der Hauptachse länglichen Xenoblasten. Nur ab und zu 
sind Spuren von der Form |l lO | zu erkennen. Die Umgrenzung ist meist buchiig, verzahnt ausgebil» 
def und in die Vertiefungen dringen Teile der anderen Gemengteile ein. Die Länge der Köriier 
schwankt überwiegend zwischen 0'7 bis 1 ' 6  mm (selten bis zu 2 '0 —3'0 mm).

Die Achsenebene steht || (0 1 0 ). ^ : c  =  23°. у—« =  0 '0 2 1 . 2 V « = ciw as  schwankend, im Mittel 
54°. Der Pleochroismus ist stark: « =  strohgelb bis lichtgrünlichgelb, ß =  gelblichgrün, у  =  dunkelbläulich 
(gras)grün. Nach der chemischen Analyse des Gesteins muss die Hornblende reich an Kalk sein.

Eingeschlossen in den Hornblenden kommen Plagioklas, Mikroklin, Titanit, Quarz, Epidot, 
Apatit, Biotit, Magnetit, Chlorit vor. Die Quarze, Plagioklase und Epidote durchdringen sie manchmal 
förmlich siebartig.

Biotit tritt spärlich auf in kleinen Blättchen, mit Vorliebe in der Nähe der Hornblenden. Durch» 
messer der Blättchen: O'l bis IT mm. Der Pleochroismus ist stark : « =  lichfgelb, /?=y=dunkelbraun. 
2 V « =  0 °. Als Einschlüsse lassen sich Titanit, Apatit, Magnetit, selten Zirkon erkennen. Oft tritt der 
Biotit im Amphibol auf, ferner als kleine Einschlüsse in den Feldspaten. Umwandlung in Chlorit ist 
ziemlich verbreitet.

Der Chlorit kommt vorwiegend mit Amphibolen verknüpft vor. Wahrscheinlich ist er immer 
aus Biotit entstanden. Optisch negativ, einachsig; « =  lichtgelb, y =  lichtgrün. Die Menge ist gering.

Der Epidot ist ziemlich verbreitet in den Hornblenden und in der Nähe derselben, ferner auch 
unabhängig. Korngrösse: 006  bis O 'l7, manchmal bis zu 0'35 mm. Die Körnchen sind etwas gestreckt 
nach der Orihoachse. Optisch negativ, 2 V « =  etwa 81°. y  — « =  0'0296, entsprechend etwa 20—22% 
Eisenepidot. Die Körnchen zeigen einen schwachen Pleochroismus: ir= fast farblos, ß =  sehr blassgelb, 
y =  sehr blassgrünlichgelb. A n einigen Körnchen kann man Flecken von etwas verschiedener Interferenz» 
färbe beobachten. Der angegebene y— ce W ert ist ein Maximum. Sehr wenige Körnchen sind etwas stärker 
grünlichgelb gefärbt ; diese zeigen eine etwas höhere Doppelbrechung. Selten kann eine Zwillingsbildung 
nach (1 0 0 ) beobachtet werden.

Der Titanit ist in fast farblosen (im Dünnschliff), eiförmigen Körnchen besonders in den Horn» 
blenden und unabhängig davon häufig zu finden. Dimension: O'Ol bis 0'3 mm.

Magnetit und Apatit, beide sehr spärlich, zeigen nichts besonderes.
Zirkon ist sehr selten als Einschluss im Biotit.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:

S i0 2 ................................  60'39%
T i0 2 ................................ 0'51
A120 3 ...........................1909
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F  e20 3 ..........................  2-32
F e O ....................................... 3-25
M n O ...........................  Sp.
M g O ........................... V57
C a O ................................  5'22
N a20 ..................................4'62
K 20 ....................................... 2 T 8

H 20-j-no° . . . .  0-39
H 20  —iio° . . . .  0'05
P , 0 5. .................................. 0 - 0 2

Summe . . 1 0 0 ' 2 1

Analytiker : K. E m s z t .

Spez. Gew.: 2 T 6 8  ( T .  T a k á t s ) .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  : s  =  67'05, A  =  6'89, C =  5'50, F = 8 '1 7 , T = 0 '0 , 
n =  7"16, Reihe = ß, k =  111; a =  104, c =  8'0, f =  119.

Die Molekularwerte nach N i g g l i  : si =  2 0 2 '0 , а1 =  ЗГ'5, fm =  23'0, c =  18'5, alk =  21 '0, k = 0 '2 8 , 
mg =  0'35; qz =  -|-18'0, t i=  1 *29, p =  0 '0 2 , h =  4'36, c/fm =  0'80, Schniff =  V.

Zum Vergleich, Typus des quarzdioritischen Magmas: si =  2 2 0 0 , a l=  31'0, fm =  31 ‘0 , 
c = 1 9 '0 , a lk= 19 '0 , k = 0 '2 5 , mg =  0'48, Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus: si =  203‘0, a l= 3 8 '0 , fm =  2 1 '0 , c = 2 4 '0 , a lk =  1Г 0 , k =  0'14, 
mg =  0‘36, S chn itt= V I. (Gladkaii, G lad k a ja  S o p k a , U ral).

Ferner: si =  241 '0, al =  36'0, fm =  26'0, c = 1 9 '0 , alk =  19'0, k =  0‘24, mg =  0'54, Schnitt =  V. 
(Quarzdiorit, O p h ir , Cali.).

Typus des granodioriiischen Magmas: si =  2Г0'0, al =  39’0, fm =  23'0, c = 1 7 '0 , a lk = 2 1 ’0, 
k =  0'43. mg = 0 4 0 ,  Schnitt =  V.

A us diesem Typus : si =  2 1 2 ‘0 , al =  32 '5, fm =  24'0, c =  25'0, alk =  18'5, к =  0‘45, mg =  0 ‘44, 
S chn ift= V . (Granodiorit, C o n c e p c io n  del O ro , M exiko).

Ferner: si =  243'0, а1 =  ЗГ‘0. fm =  25'0. c =  18‘0, alk =  20'0, k =  0‘33, mg =  0'43, Schnitt=V , 
(Bánátit, V askő , B an a t).

Die Ausmessung der Indikafrix ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung :
Mikroklin (+Myrmekit) . . 25'13 V ol%
P la g io k la s .....................................2818
Quarz . .   2Г58
Hornblende..................................... 18T2
Biotit (Chlorit)...........................0 '51
E p i d o t .............................................3T9
T i t a n i t .....................................  1 '80
M a g n e t i t ....................................... 0'18
Apatit .............................................O' ll

Summe . . . .  1 0 0 0 0
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Ein Teil des N a20  isi im Mikroklin teilweise in mikroperthiiischer Entmischung enthalten. 
Dieser Teil kann nicht genau bestimmt werden. Deshalb gibt die volumetrische Analyse immer mehr 
Kalifeldspat an, als dem Kali-Gehalt entspricht.

Das Gestein zeigt einen granodioritischen bis quarzdioritischen chemischen Charakter. Der 
mineralogischen Zusammensetzung nach ist es zu den g r a n o d i o r i t i s c h e n  Gesteinen zu stellen.

Das Gestein wird an mehreren Stellen durch Gänge von Pegmatit durchsetzt. Die Mächtigkeit 
dieser Gänge schwankt zwischen einigen cm bis einigen ni. Der Pegmatit setzt sich ebenfalls aus 
rosenrotem Mikroklin, weissem Plagioklas, Quarz und Hornblende zusammen. Plagioklase und Horn
blenden der Pegmatite zeigen dieselben Eigenschaften, wie die Gemengteile des soeben beschriebenen 
Gesteins. Der Pegmatit ist grobkörnig ; die Gemengfcile — insbesondere die Hornblenden und Mikro- 
kline — erreichen Dimensionen von einigen cm.

Diese Pegmatite kann man am leichtesten unmittelbar nördlich von den Gebäuden der Gend
armerie-Wache von P i a t r a  a lba beobachten, wo sie am W eg zum Frumoasa-Bach aufgeschlossen 
sind, allerdings nur in schmalen (einige dm mächtigen) Gängen. Diese nicht mächtigen Gänge sind 
hier sehr verbreitet.

Stellenweise sind die Pegmatite nestartig ausgebildet. In einigen Vorkommen ist neben Horn
blende auch Biotit reichlich vorhanden, sowohl im Graniigneis, als auch in den Pegmatiten.

Die Quarzkörnchen dieser pegmatifischen Gesteine zeigen ebenfalls wogende Auslöschung als 
Folge dynamischer Einwirkungen.

Auch feinkörnige, aplifische Ausbildung ist vorhanden.

HORNBLENDE-BIOTITGRANITGNEIS, VALEA STESII.

Von der S a n t a - K o l o n i e  (Rehwiesen,  südlich von Guraro)  führt eine gute Fahrstrasse 
gegen W  in die Va l e a  Stesi i .  W o der W eg in das Tal hineinbiegt, ist ein grosser Pegmatitgang 
aufgeschlossen. Der Pegmatit besteht aus rosenrotem Mikroklin, weissem Plagioklas (sauerer Oligoklas), 
Quarz, Biotit und Amphibol. Die Mikrokline erreichen Dimensionen bis zu mehreren cm.

Der Pegmatit bildet Adern in einem, dem vorigen Gestein von der Frumoasa megaskopisch 
ähnlichen Amphibolgneis. Der Gneis fällt unter 45° nach N O  ein.

Das Gestein ist seiner Zusammensetzung nach dem oben beschriebenem Typus fast vollständig 
ähnlich, nur die Schieferung scheint hier, — im Sfesii-Tal — etwas deutlicher ausgeprägt zu sein. 
Ferner enthält dieses Gestein mehr Biotit, als Hornblende.

Die überwiegende Masse des Gesteins ist rosenrot, kleinkörnig und in dieser rosafarbenen 
Masse sieht man, — regellos verteilt — kleine, schwarze Flecken, welche Dimensionen von 1 bis 2  cm 
erreichen. Diese schwarzen Flecken bestehen aus Biotit und Hornblende. Einige enthalten nur Horn
blenden. Die rosenrote Masse lässt für die unbewaffneten Augen weisse und rötliche Feldspafkörner, 
ferner Quarz erkennen. Mit der Lupe kann man noch zwischen den dunklen Gemengfeilen einige kleine 
Epidotkörner erkennen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile bestimmen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Biotit, Hornblende, Epidot, Magnetit, Titanit, Apatit und Zirkon.

Die Xenoblasten vom Mikroklin sind gegittert und reichlich vorhanden. Durchmesser der Körner :
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überwiegend zwischen 0'08 und 0'5 mm, seltener bis zu Г0 mm. MyrmekH und Mikroperthit sind 
verbreitet. Die Umgrenzung der Körnchen ist unregelmässig, buchtig ausgebildef.

Der Plagioklas erscheint in aus vielen schmalen Zwillingslamellen aufgebauten Körnern. Die 
Korngrösse schwankt zwischen 0'16 und 0 ' 6  mm, selten bis zu 1 mm. Die Ausbildung der Körner 
ist xenoblastisch, mit unregelmässiger Umgrenzung. Manche Körner sind aber nach (010) etwas tafel
förmig ausgebildet. Albit-, Albit* und Periklinzwillingt, ferner Perikline allein sind verbreitet.

DAS SEBESER- UND ZIBINS-GEBIRGE

1 . Schnitt 1  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), (0 1 0 ) =  6 ° =  16°/o,
2 . Schnitt J_ zu einer optischen Achse. Winkel der A E  : (0 1 0 ) =  80° =  15% An.
3. Schnitt 1  «, «' ; (010) =  6 ° =  16% An.

а ß Y
4. A j —2 -= P i - 2  + 8 7 ° +  8 7 ° - 2 ° =  (0 1 0 ) =  Albit =  etwa 18°/о A n .

2 V j  =  +  8 8 ° , 2  V 2 =  90°

а ß Y
5 . A j _2 90° +  8 9 ° - 1 ° =  [0 1 0 ] =  Periklin =  etwa 17% An.

P r - 2 - 8 2 ° +  1 0 ° 1 00 о =Periklin=zwischen 1 2  und 17% An.

Die Plagioklase enthalten oft kleine rundliche Quarzkörner. Manche Individuen sind durch 
Quarz mikropegmatitisch durchwachsen, wobei die kleinen Quarzkörnchen gleich orientiert erscheinen. 
Manchmal enthalten die Plagioklase Seriz/Vschüppchen als Zersetzungsprodukte.

Der Quarz erscheint in farblosen Körnern mit zerlappten, unregelmässigen Konturen. Dimen
sionen : überwiegend 0'08 bis 0 ' 6  mm, seltener 1 mm. Die üblichen kleinen Inferpositionen, — teils 
regellos verteilt, teils in Schnüren, Zügen angeordnet, — sind sehr verbreitet. Manche Flüssigkeits
einschlüsse enthalten eine bewegliche Libelle. Undulöse Auslöschung ist die Regel.

Der Biofit, megaskopisch schwarz, erscheint in den dunklen Flecken. Seine Blättchen (von über
wiegend 0 ' 16 bis 0 '8 mm Durchmesser) erreichen ab und zu Dimensionen bis zu 1 bis3 mm. Pleochroismus 
stark : a =  lichtgelb, ß =  dunkelbraun, y =  etwas dunkler braun, als ß. 2  V« =  um 0° herum.

Als Einschluss kommt manchmal farbloser Zirkon vor, um welchen pleochroitische Höfe 
erscheinen. Dabei bleibt a  der Biotite manchmal fast unverändert, у  wird dagegen sehr dunkel, fast 
schwarz. Magnetit, Titanii und kleine Ep/t/o/körnchen erscheinen ebenfalls als Einschlüsse.

Hornblende ist spärlicher vorhanden, als Biotit. Megaskopisch schwarz, erscheint sie in voll
kommenen Xenoblasten, an welchen nicht einmal die prismatische kristallographische Begrenzung 
zu beobachten ist. Korngrösse : vorwiegend zwischen 0'3 bis 0 ‘8  mm, selten bis zu 1 ' 2  mm. Oft kom
men ganz kleine Fetzchen verstreut im Gestein vor.

Die Achsenebene liegt II (0 1 0 ). у : c =  2 2 °. y — « =  0  0 2 2 . 2V a= efw a55°. Der Pleochroismus 
ist stark : « =  lichtgelb, ß =  gelblichgrün, у =  dunkelbläulichgrün.

Titanit, Magnetit, seltener Plagioklas treten als Einschlüsse auf.
Die Hornblende kommt vorwiegend in den schwarzen Flecken des Gesteins mit Biotitblättchen 

vor. Ihre Umgrenzung ist buchtig ausgebildet und in die Einbuchtungen dringen die anderen Gemeng
teile — besonders Quarz und Feldspate — ein.

Epidot erscheint in kleinen Körnchen zwischen Hornblende und Biotit. Viele Körner sind im

6
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Biotit eingeschlossen. Dieses Mineral dürfte auf Kosten der Biotite erst nachträglich unter dem Einflüsse 
der pneumatolytischcn—pegmafitischen Phase entstanden sein.

Magnetit lässt sich in kleinen isodiamefrischen, oder unregelmässig umgrenzten Körnchen 
beobachten. E r kommt in erster Linie in den dunklen Gemengteilen vor.

Der Titanit erscheint in der Form von kleinen, cllipsoidischen Körnchen ziemlich häufig, besonn 
ders in den Hornblenden. Die Körnchen sind oft in Nestern angehäuft. Im Dünnschliff ist er farblos, 
mit ganz schwach gelblich-grauem Stich.

Die farblosen Körnchen vom Apatit können in den Biotiten und Hornblenden beobachtet werden.
Zirkon ist ein seltener Einschluss in einigen Biotiten.
Unregelmässig verstreut im Gestein findet man zwischen den hellen Gemengteilen in kleinen 

Flecken eine rote Pigmentsubstanz aus Eisenoxyd. Diese roten Flecke lassen sich oft schon makros
kopisch erkennen.

Die Struktur des Gesteins ist granoblast i sch.
Die Pegmatite dieses Gesteins bestehen aus denselben Gemengteilen, aber in grösseren Dimen

sionen. In ihnen tritt unter den dunklen Gemengteilen der Biotit sehr überwiegend hervor. Auch die 
Umwandlung mancher Biotite in Epidot kann hier beobachtet werden.

HORNBLENDEGRANITGNEIS VOM VÂRFUL AUSELUL.

Ähnliche hornblendeführende Orthogneise kommen im südwestlichen Teil des Vârf .  Àuçe l u l  
vor, wo sie im P á r á u l  Cläbuce t u lu i  teilweise aufgeschlossen sind.

Diese Gesteine sind hier teils mehr kristallisationsschiefrig, gneisartig ausgebildet, teils zeigen 
sie eine mehr aplitische, feinkörnige Ausbildung ohne sichtbare Schieferung. Oft bilden sie echte Pegmatite 
mit grossen rosenroten Mikroklinen und Hornblenden. Der Gehalt an Hornblende ist schwankend. Oft 
herrscht der Amphibol überwiegend vor, manchmal ist daneben auch Biotit reichlich vorhanden. A n 
einigen Stellen ist der Biotit der vorherrschende Gemengteil und die Hornblende kann sehr stark 
zurücktreten.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN TYPEN MIT BIOTIT UND
HORNBLENDE.

Es wurde bereits erwähnt, dass der typische biotitführende Granitgneis (Suriangneis) auch etwas 
Hornblende enthält. Durch Anreicherung der Hornblende auf Kosten der Biotite entstehen Übergänge zu 
den hornblendereicheren Gesteinen. A ls letztes Endglied der Reihe wird der Cindrelgneis betrachtet.

Der Suriangneis repräsentiert einen saueren, der Cindrelgneis einen basischeren Typus. Durch 
Beobachtungen sowohl im Felde, als auch unter dem Mikroskop können die ve r sch i edenen  Ü b e r g ä n g e  
fes tgestel l t  werden.  Die beiden Endglieder unterscheiden sich in erster Linie durch die dunklen 
Gemengieile, ferner aber auch dadurch, dass die hornblendereicheren Gesteine einen etwas basischeren 
Plagioklas zu enthalten scheinen.

Das innigste Zusammenvorkommen dieser Gesteine mit Pcgmatiten, die aus denselben Mine
ralien bestehen, ist der beste Beweis dafür, dass sie wirklich Der ivat e  von Ti e fenges t e i nen  sind. 
Dafür spricht aber auch ihre Textur, die oft mehr massig, als geschiefert erscheint.
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Die Pegmatite erscheinen oft als unregelmässig begrenzte Gänge, welche die Gneise durch
queren ; bald sind sie in Nestern von verschiedener Gestalt ausgebildet. Auch aplitische Gänge und 
Nester sind verbreitet. In diesen sind die dunklen Gemengteile nicht überall verstreut, sondern in 
kleinen Schmi fzen  und Nes t e r n  angehäuf t .  Die Dimensionen dieser, aus Biotit oder Hornblende, 
oder aus beiden zusammengesetzten dunklen Partien schwanken zwischen 0'4 mm bis zu 2  cm. Oft 
hängen die aplitischen Ausbildungsformen mit pegmafitischen Gesteinen zusammen: der mittlere Teil der 
Gänge und Nester ist manchmal feinkörnig, die randlichen Teile sind grobkörnig-pegmatitisch ausgebildef.

In diesen biotit* oder hornblendeführenden Pegmatifen sind keine grossen Muskovitblätter 
vorhanden .  In manchen dieser Gesteine kann man eventuell sehr wenig Muskovil beobachten, aber 
immer nur in sehr kleinen Blättchen. Turmalin kommt in diesen Pegmatiien sehr seifen vor. Dagegen 
ist das Vorkommen von Epidot als Produkt einer pneumatohydafogenen Phase — zwar in kleiner 
Menge — ziemlich verbreitet.

Die hierher gehörigen, Biotit- oder Hornblende enthaltenden Gesteine dürften D i f f e r e n z i a -  
f i o n s p r o d u k t e  e i nes  u r s p r ü n g l i c h e n  M a g m a s  da r s f e l l e n .  Mit diesem Magma hängen auch 
die Aplite und Aplifgneise zusammen, welche ebenfalls sehr verbreitet sind. Ob es sich hier vielleicht auch 
um Einschmelzung anderer Gesteine handelt, oder nicht, kann heute nicht entschieden werden. Aus 
den Ergebnissen der vorliegenden chemischen Analysen kann die Entstehung dieser Gesteine durch 
eine magmatische Differenziation, also ohne Zufuhr fremden Materials, erklärt werden. Dabei dürften 
auch S l r e s s w i r k u n g e n  mifgespielf  haben.  Es ist nämlich charakteristisch, dass die Quarzkörner 
selbst in den grobkörnigen Pegmatiten oft stark wogende Auslöschung zeigen. Diese Erscheinung muss 
jedenfalls auf Druckwirkungen zurückgeführt werden. Die Textur der Gesteine weist ebenfalls darauf 
hin, dass sie unter denselben Bedingungen ausgebildet wurden, unter welchen die übrigen kristallinen 
Schiefer dieser Gebiete entstanden sind.

Die beschriebenen Gesteine sind daher als typisch orthogenetische Repräsentanten zu betrachten.

Biotitgneise (Orthogneise).
BIOTITGNEIS IM FRUMOASA-TAL, ETWA 1450 m SEEHÖHE.

Das untersuchte Gestein stammt von der nördlichen Seite des Tales unweit der alten rumänischen 
Grenze, etwa 1500 m NW -lieh von der Gendarmerie*Kaserne P i a i r a  a Iba.

Ein hcllgefärbtes, im Durchschnitt lichtgraues Gestein von mittlerer Korngrösse. Makroskopisch 
kann man weisse, oder schwachgelbliche bis rosafarbene Feldspate, schwarze Biotite und farblose Quarz
körner erkennen. Die Textur ist massig bis deutlich kristallisationsschiefrig. Im Querbruch erscheinen die 
Biotite meist in die Schieferungsebene eingestellt und durch diese Anordnung wird die Schieferung meist 
sehr gut sichtbar. Zwischen den dünnen, dunklen Lagen, die überwiegend aus Biotit bestehen, kommen 
die hellen Lagen vor, welche grösstenteils aus Quarz und Feldspat mit wenig Biotit aufgebaut sind. Vereinzelt 
kann man schon megaskopisch sehr kleine, blutrote Flecken von Eisenoxyd zwischen den hellen Gemeng- 
teilen beobachten. Die Struktur ist granoblastisch.

U. d. M. erkennt man die folgenden Gemengfeile : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, etwas 
Muskovit, ferner Apatit, Magnetit, Epidot, Zirkon.
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Q

Der Mikroklin bildet Xenoblasten (Dimensionen überwiegend zwischen 0 ' 2  und 2 ’0  mm, 
seltener bis 2'3 mm); seltener sind die kleineren Körner. Die grösseren Körner erinnern gewissermassen 
an Porphyroblasfen. Sie sind oft etwas tafelförmig nach (0 0 1 ), oder nach (0 1 0 ) ausgebildef. Die 
Gitferstruktur ist an einigen Körnern nicht gut ausgebildet, sondern etwas flau. A n Schnitten nach 
(0 0 1 ) beträgt die Auslöschung rund 16°. Sehr kleine Albitspindeln in mikroperiitischer Ausbildung 
sind manchmal zu beobachten. A n einem Schnitt _L y  stehen die Längsachsen dieser Flecke etwa 
17—18° (72 — 73°) zur Trace von (0 0 1 ), diese dürften der Murchisonitspalfung folgen. Im übrigen

liegen sie parallel zur Vertikalachse. Die Albitschnüre zeigen 
eine höhere Brechung als der Kalifeldspat, dagegen ist ihre 
Lichtbrechung in allen Richtungen geringer, als die Brechungs
exponenten vom Quarz. Schnitte || (0 1 0 ) zeigen eine Auslöschung 
von 6 —7°, was auf eine Beimengung des Albitmoleküls hinweist.

Myrmekiiische Bildungen an der Grenze gegen den 
Kalifeldspat sind sehr stark verbreitet und in sehr schöner Aus= 
bildung vorhanden. Der myrmekitische Feldspat grenzt sich gegen 
den Kalifeldspat meist durch eine gebogene konvexe Fläche ab. 
Diese Fläche ist oft wellenförmig mehrmals gekrümmt. Einzelne 
Teile der konvexen Flächen bilden manchmal nicht gebogene 
Ebenen. Die Quarzstengel sind divergent strahlig und entweder 
ungefähr normal zur Oberfläche das Myrmekitgebildes, oder un
abhängig von dieser Richtung gestellt.

Als Einschlüsse in den Kalifeldspaten trifft man folgende 
Mineralien : Plagioklas in kleinen, scharf begrenzten Körnern 
mit Zwillingslamellen, kleine rundliche Quarzkörner und seltener 
B/o/f/schmitze, ferner Ser/ztVschüppchen als Umwandlungsprodukte.

Die Kristalle der Plagioklase sind im Durchschnitt kleiner 
als die Mikroklinc (häufige Grössen : 0 ‘6 —0 ' 8  mm, aber auch 

viel kleinere Körner sind vorhanden, die kleinsten messen nur 0  03 mm). Die Xenoblasten sind oft 
etwas tafelförmig nach (0 1 0 ). Manche Körner sind jedoch ±  (0 1 0 ) verlängert. Sie erscheinen in Zwil
lingen. Lamellierung nach dem Albitgesetz ist die Regel, nach dem Periklingesetz — selbständig oder 
mit dem Albitgesetz —, sowie seltener Komplexzwillinge nach dem Albit +  Karlsbader-Gesetz sind eben
falls zu beobachten. Die Zwillingslamellen sind sehr dünn und zahlreich.

Fig. 29. Myrmekit im Biotitgneis. 
Quarz; P  =  Plagioklas; В  =  Biotit; 

m =  Mikroklin. Lineare Vergrösserung: 45.

Fig. 30. Myrmekit im Biotitgneis.
Q =  Quarz; P  =  Plagioklas; В  =  Biotit; 
m =  Mikroklin; А  =  Apatit. Lineare Ver* 

grösserung: 55.

а ß У
1 . À x_ 2 =  R í—2 + 8 8 ° +83° +  7° =  (0 1 0 ) = Albit =  12%  Ап.

2 V í = +  84°

а ß У
2 . À j_2 =  R í—2 +87-5° +87° +  3° =  (0 1 0 ) = Albit =  17%  Ап.

s -8 1 ° - 1 0 ° чО О о =  (0 0 1 ) = 16%  Ап.
2 V2 =  +  85°
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а ß Г
3. A j-a -8 9 °

ООO' +  1° = [0 1 0 ] =  Periklin =  16%  An.

P l - 2 90° +  3° 90° = Periklin =  etwa 15%  An.
4. A l—2 = P i—2 +89° +82° +  6 ° = (0 1 0 ) =  Albit =  13%  An.

À 1—3 +70° +18° 1 00 о II [001] =  Karlsbad =  16% An.

P l-3 + 8 8 ° +87° +  3° = (0 1 0 ) =  etwa 17%  An.

-^2—3 -1 5 ° +76° 90° =  J_ [001]= Komplex A lbii+K arlsbad =  etwa 15%  An.

P 2-3 + 8 8 +82 +  5'5° = (0 1 0 ) =  13%  An.
2 V3 =  +

О00

5. Schnitt i «, а': (0 1 0 ) =  1 0 ° == 1 2 %  Ап.
6 . Schnitt etwa J_ «+(010) = 5° =  etwa 17% An.
7. Schnitt 1 «, «' :,г(0 1 0 ) =  7° = 14% Ап.
8 . « ' <  e, y' <  е. а' < (о. у' <  и).

Zonenbau isi nicht sehr deutlich ausgebildei und dann ist nur ein Unterschied zwischen Kern 
und Hülle mit unscharfem, allmählichem Übergang wahrnehmbar. Der Zonenbau ist normal oder invers. 
Die Differenz scheint nur einige Molprozente zu erreichen.

Unter den Feldspaten herrscht der Plagioklas vor.
Kleine Quarzkörner, einige £>/o/f/bläffchen kommen oft in den Plagioklasen vor. Bei der Ver* 

Witterung entstehen kleine Seríz lischüppchen im Plagioklas.
A n einzelnen Stellen sind die Sprunge in den Mikroklinen und Plagioklasen durch nachträg* 

liehe Infiltrationen von Quarz verkittet.
Der Quarz in lappigen, unregelmässig umgrenzten Körnern von verschiedenen Dimensionen 

ist reichlich vertreten. Die grösseren Xenoblasten (0'3—0‘85 mm) sind sehr unregelmässig mit buchtigen 
Konturen umgrenzt ; die kleineren zeigen dagegen weniger unruhige Begrenzung in den Dünnschliffen. 
Manche Feldspate sind mikropegmatitisch von Quarz durchwachsen. Vereinzelt treten die kleinen Quarz* 
individuen in kleinen Gruppen auf: diese kleinen Körnchen greifen mit durch Einbuchtungen gekenn* 
zeichneten Konturen ineinander. Die Quarzkörner zeigen meist eine deutlich wogende Auslöschung.

Manche Feldspate, — besonders die mit etwas gebogenen Zwillingslamellen, — zeigen ebenfalls 
etwas undulöse Auslöschung.

Biotit ist reichlich vorhanden. Der durchschnittliche Durchmesser der Blättchen schwankt zwischen 
0'05 und O'IO mm. Die grössten messen Г9 mm, die kleinsten 001 mm. Die Farbe ist schwarz, der 
Pleochroismus ist sehr stark: « =  blassgelb, mit schwach bräunlichem Ton, ß — dunkel rötlichbraun, 
/  =  etwas dunkler rötlichbraun, als ß. 2 V  =  um 0 ° herum. / —« =  0 ’043. Als sekundäres Umwandlungs* 
produkt entsteht Chlorit, der aber in den frischen Handstücken nur sporadisch vorkommt. Er ist optisch 
negativ, einachsig. Pleochroismus: « =  licht strohgelb, y  =  blass grasgrün. Hand in Hand mit der Chlorit* 
bildung scheidet sich etwas Eisenoxyd aus. Als Einschlüsse im Biotit kommen häufig Apatit, seltener 
Magnetit und sehr selten Zirkon vor. Das letztere Mineral ist oft mit einem pleochroitischen Hof umhüllt, 
wobei y  der Biotite sehr dunkel bräunlich bis schwarz erscheint. Manche Biotitlamellen sind etwas 
gebogen.
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Die Biotite erscheinen verstreut im Gestein ; nur untergeordnet bilden sie kleine, nicht zusammen
hängende, sehr dünne Lagen, welche sich der Schieferung anzuschmiegen suchen.

Muskovit tritt äusserst spärlich in der Nähe mancher Biotite auf.
Der Apatit in kleinen, etwas abgerundeten, farblosen Prismen, oft mit rundlich-hexagonalen 

Durchschnitten, besonders in den Biotiten und auch zwischen den hellen Gemengteilen ist ziemlich 
verbreitet.

Der Magnetit ist in isodiametrischen Körnchen, teils mit unregelmässiger Umrandung, mit 
Vorliebe in der Nähe der Biotite zu finden. Einige Körner sind ziemlich gross (Durchmesser bis ОТ mm).

Sehr kleine, im Schliff farblose Epidofkömer treten sehr spärlich in der Nähe der Biotite auf.
Der Zirkon erscheint in farblosen, prismatischen Körnchen in den Biotiten.
Zwischen den hellen Gemengteilen findet man ab und zu kleine Flecke von blutroten Pigment

körnchen aus Eisenoxyd. Diese sind keine Umwandlungsprodukie.
Die chemische Zusammensetzung des Gesteins ist folgende:

S i0 2 . . . . . . . 69'46°/
T i0 2 . . . . . . . 0'43
A h A  . . . . . . 1 Г 0 2

Fe20 8 . . . . . . 2'36
FeO . . . . . . . 1*46
M nO . . . . . .  Sp.
M g O . . . . . . . 0'38
CaO . . . . . . . Г58
N a20  . . . . . . 5'20
k 2o  . . . . . . . 2'81
H 20 - f u o ° . . . 0'26
Ft20 — i io° . . . 008

Summe . . 101'04
Spez. Gew. : 2'686 — 2'689 ( T .  T a k á t s ).

Analytiker : K. E m s z t .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  : s =  75'96, А  =  T'43, С =  1 '84, F  =  3'8Г, T  =  1 '63, 
п =  Г38, Reihe =  ß, к = 1 ' 4 6 ;  а = 1 Г '0 , с =  4'2, f =  8 '8 .

Die Molekularwerte nach N ig q l i  : si =  3 15 0 , a l= 4 5 '5 , f m=16 ' 0 ,  c =  7'5, alk =  31'0, 
k =  0'26, mg =  0'16; qz = -(-910, fi — Г4Г, h =  3'89, с(/ш =0 '4Г , Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus der trondhjemitischen Magmen : si =  350, al =  42'0, fm =  1 2 '0 , c =  1 1  '0 , 
alk =  35'0, k =  0'23, mg =  0 '2r, Schnitt =  V. Die charakteristischen W erte in diesem Typus sind nach 
N i g g l i  : si >300, al > 40 ,  alk um 30 bis über 40, fm steigt nicht über 2 0 , c nicht über 16. Die 
Molekularwerfe von einigen Gesteinen aus diesem Typus :

si =  343. al =  49'5, fm = 15 '0 , c =  4'0, alk =  31 '5, к =  0'09, mg =  0'5T Schnitt =  III. (Aplit, 
P r a t - me ur ,  Frankre ich) .
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si =  322, a l = 4 5, f m =  10"5, c =  9, alk =  35'5, к =  О'ЗО, mg =  0'40, Schniff= V. (Profogin, 
M o n t  Blanc).

si =  300, al =  41'5, f m=15 ' 0 ,  с =  1 Г0 , alk =  32'5, k =  0'28, mg =  0'29, Schnift =  V . (Pro- 
togin, Cev i ns ,  Frankreich) .

Die Ausmessung mit dem Integrationsiisch ergab folgende Volumprozente :

Mikroklin (+Myrmekit) . 23-63 Vol %
Plagioklas...................... . 2Г9Г
Q u a r z ........................... . 308Г
B i o t i t ........................... . 14-99
M u sk o v it...................... . 0 - 8 6

M a g n e t i t ...................... . 0-59
A p a t i t ........................... 076
E p id o t ........................... 018
Z irk o n ........................... . 0-15

Summe . . lOO'OO

Ein zweites Gestein aus diesem Abschnitt des Frumoasa-Tales zeigt genau dieselbe minera-
logische Zusammensetzung. Es enthält aber etwas mehr Biotit, Magnetit, Epidot und Titanit.

Die chemische Analyse desselben ergab folgendes Resultat :

S i0 2 ................................ 6766%
T i 0 2 .................................... 0-85

А г ф е .............................. 15-50

.............................. 3-16
F e O ................................ 2-85
M n O ........................... Sp.
M g O ........................... 078
C a O ................................ 3-37
Na20 ........................... 4’45
I C O ................................ 1-84
H 20  +110° . . • • 0-85
H 20  — 1100 . . . . 0-09
P A - , ................................... 0-05

Summe . 10Г45
Analytiker : K . E mszt.

Die Parameter nach O s a n n : s= 7 3 '8 9 , A  =  5‘93, C  =  3*91, F  =  6-40, T  =  0  03, n =  7'86,
Reihe =  «, к = 1 4 8 ;  а = 1 Г 0 ,  с =  Г 2 , f = l F 8 .

Die Molekularwerte nach N iggli : si =  281 '0 , al =  38'0, fm =  24'5, c =  15'0, alk — 22 '5,
k =  0'21, mg =  0'20; qz =  -}-91'0, ti= 2 '6 4 , p =  0‘10, h = 1174, c/fm =  0’61, Schnitt =  IV.
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Zum Vergleich: Typus des normalgranitischen Magmas: si — 2 Г0 '0 , al =  3 5 ‘0 , fm =  26'0, 
c = 1 5 ‘0, a lk= 24 '0 , к =  042, mg =  0'33, Schniif =  IV.

Die Übereinstimmung mit diesem Typus ist sehr gut.
Für die chemische Zusammensetzung des Gesteins ist die starke Natronvormacht kennzeichnend. 

Während im Suriangneis, also im echten Granitgneis der Kalifeldspat in grosser Menge auftritt, herr
schen hier sehr stark überwiegend die saueren Plagioklase vor.

Die Natronvormachf ist oft in den injizierten Gneisen stark verbreitet, wo die grosse Menge 
an Natron oft aus den injizierenden Àplifen herstammt, welche viel saueren Plagioklas führen, wie z. B. 
in manchen Paraschiefern des niederösterreichischen Waldviertels usw.

BIOTITGNEIS, IM SEBES-TAL ZWISCHEN 1195 UND 1210 m ü. d. M.

Das im Sebes-Tal, am linken Ufer aufgeschlossene Gestein zeigt im Durchschnitt eine licht
graue Farbe. Mit unbewaffneten Augen lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen. Schwarzer 
Biotit, dessen Blättchen Dimensionen bis zu 1 '5 mm erreichen. Die Blättchen liegen in nicht zusammen* 
hängenden, sehr dünnen Lagen, welche dem Gestein eine rechte schieferige Textur verleihen. Zwischen 
diesen schwach ausgebildeten, sehr dünnen Biotiilagen findet man die etwas dickeren (0'5 bis 3 mm) 
lichten Lagen, die vorwiegend aus einem zwillingslamellierten, farblosen und einem licht rötlichgelblichen, 
nicht zwillingslamellierfen Feldspat, ferner aus Quarzkörnern bestehen. Die Textur i s t . ziemlich gut 
kristallisationsschiefrig ausgebildet.

Das Gestein zeigt in seiner mineralogischen Zusammensetzung eine sehr grosse Ähnlichkeit 
mit dem Suriangneis aus dem Frumoasa*Tal. Das hier zu beschreibende Gestein hat aber unbedingt 
eine viel stärker ausgeprägte Kristallisationsschieferung, als das von dem Frumoasa*Tal.

Die Gemengteile sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biolit, Muskovit, Epidot, Magnetit, Apatit, 
Zirkon. Die Korngrösse für alle Gemengteile stimmt mit den Dimensionen der Mineralien des Gesteins 
in dem Frumoasa*Tal, bei 1462 m überein.

Der Mikroklin bildet gegitterte Xenoblasfen (Tafel VI, Fig. 1 ). Kurze und sehr dünne 
Albiischnüre, als Entmischungsprodukte, sind manchmal zu beobachten. Myrmekite findet man oft, sie 
grenzen sich mit nach aussen konvexen Flächen gegen die Mikroklinsubsfanz ab. Das Verhältnis der Ober* 
flächen von Quarz und Albif (im Dünnschliff) schwankt etwa" um 1 : 4 herum. Eingeschlossen in 
manchen Mikroklinen findet man oft abgerundete, kleine Quarzkörnchen, seltener Plagioklas oder Biotit. 
Die Mikroklinindividuen sind durchaus frisch.

Der Plagioklas bildet Zwillinge aus vielen, schmalen Zwillingslamellen. Albitgesetz ist bei der 
Zwillingsbildung die Regel ; seltener sind die Periklinzwillinge zu beobachten. Manchmal treten beide 
Gesetze gleichzeitig auf.

1 . Schnitt J_ (0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (0 1 0 ) =  6'5° =  15%  An.
2 . Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone: 9° =  13%  An.
3. et <  s , ÿ  <  to ; а  <  со , у ’ <  s .

a  ß  у
4. À x_ 2 P j _ 2 +87° +9Г 0  +  4° =  (010) =  Àlbit =  lT°/o An.

2Vj =  90° ; 2V,  =  +89°
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a ß  y
5. A j- 2  90° 90° 1° [0 1 0 ] =  Periklin =  etwa 18%  An.

P j —2 j+8 8 ° +  5° 90° =  Periklin =  zwischen 14 und 18%  An.

Die Plagioklase sind häufig durch kleine Quarzkörner durchwachsen, diese erinnern oft an 
mikropegmatifische Verwachsung infolge der gleichen Orientierung. Manche Plagioklase enthalten kleine 
Seftzftschüppchen als Zersetungsproduktc.

Der Quarz erscheint in farblosen Xenoblasten von unregelmässiger Umgrenzung. Die gewöhn^ 
liehen Einschlüsse in Streifen, Zügen, oder in unregelmässiger Verteilung sind sehr verbreitet. Manche 
darunter enthalten eine bewegliche Libelle (C 0 2).

Der Biotit zeigt einen starken Pleochroismus : « =  lichtstrohgelb, ß  <  y =  dunkelbraun, mit 
schwach olivgrünem Stich. 2 V « =  0 °. Auch die Doppelbrechung ist der des Gesteins von 1462 m 
Seehöhe ähnlich. Als Einschlüsse kommen Magnetit, Titanit, Àpatit und selten Zirkon vor. Der letzte 
wird durch einen pleochroitischen Hof umrandet. Einige Biotite sind mehr oder weniger chloritisch 
umgewandelt.

Epidot, in kleinen Körnchen, tritt entweder in der Nähe der Biotite, oder unabhängig auf. 
Seine Eigenschaften scheinen dieselben zu sein, welche den Epidot im Gestein bei 1462 m ü. d. M. 
charakterisieren. Die Menge dieses Gemengteiles ist gering. Es muss betont werden, dass der Epidot 
n i ch t  infolge Oberflächenzersetzung entstand.

Der Muskovit tritt sehr  spär l ich auf. Meist sind mehrere Blättchen in einer Gruppe ange
häuft und sie sind nicht Serizite, sondern ziemlich grosse Muskovite (bis zu 1 mm Durchmesser). Auch 
dieses Mineral hat sich nicht durch aihmosphärilische Zersetzung gebildet.

Der Titanit, in farblosen, ellipsoidähnlichen, oder regellos gestalteten Formen, ist ziemlich ver
breitet. A n dicken Schliffen (0'05 mm) kann man einen sehr schwachen Pleochroismus erkennen : 
« =  farblos, ß  =  fast farblos mit schwach graulichgelbem Stich, y =  graugelb.

Der Magnetit erreicht Dimensionen bis zu 2  mm. Diese grossen Körner zeigen immer unregel
mässige Begrenzung. Die meisten Individuen sind viel kleiner und beinahe isodiameirisch. Einige Körn
chen sind von einer Titanithülle umgeben (Ti-Gehalt). E r ist stark magnetisch (kein Ilmenit).

Der farblose Àpatit tritt spärlich auf.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.

Mischgneise (Injektionsgneise) und Paragneise.

ALLGEMEINES.

Das Sebes-Kristallin ist in sehr intensiver Weise von pegmatitischen und aplitischen Injektionen 
durchtränkt. Injektionszonen begleiten die orthogenetischen Elemente und verschiedene Übergänge zu den 
Paragneisen sind ausgebildet worden. Glimmerschiefer und diese verschiedenen Gneise finden sich in 
inniger Wechsellagerung. Innerhalb weniger Meter kann man manchmal mehrere Typen beobachten.

Eine Ausscheidung der verschiedenen Typen im Felde ist nicht durchzuführen. Nur wo ein etwas 
bedeutenderes Areal von demselben Gestein aufgebaut wird, nur dort kann man die Kartierung aus-
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führen, z. В. Dobra-Gneis. Immerhin bleiben aber die Grenzen wegen der allmählichen Übergänge 
verschwommen. Da der Glimmerschiefer oft etwas Plagioklas führt, ist der Unterschied zwischen dem
selben und einem Paragneis mitunter sehr gering, so dass im Feld die Abgrenzung schwer fällt.

Die sehr wechselvolle Ausbildung dieser Gesteine lässt sich beinahe in allen grösseren Tal- 
einschnitien beobachten, die quer zum Streichen laufen.

Die eigentlichen Paragneise führen einen saueren (Albif—Albitoligoklas) Plagioklas. Die Misch
gesteine enthalten neben dem Plagioklas mehr oder weniger Mikroklin. Oft lässt sich der Übergang 
vom Eruptivmaterial in den Injektiongneis, resp. in den Paragneis unmittelbar beobachten. Namentlich 
in den Fällen, wenn das Eruptivgestein (Pegmaiif, Granitgneis) rötlich gefärbten Mikroklin führt. Man 
sieht in der Nähe des Salbandes den Mikroklin in dem etwas dunkler gefärbten Gneis erscheinen und 
weiter vom Salband bleibt der Mikroklin allmählich aus.

Selbst zwischen die Bänke des typischesten Glimmerschiefers (mit Granat, Staurolith, Cyanit) 
schalten sich sehr feldspatreiche Biotifgneise, oder Zweiglimmergneise ein (z. B. Piaira alba, Sebes-Tal, 
Àuçel-Tal usw.).

Bei den Paragneisen wechseln oft alle Eigenschaften rasch auf engem Raum. Sie enthalten 
häufig Quarzlinsen oder Quarzlagen in konkordantem Verband.

PHYSIOGRÀPHIE DER GEMISCHTEN (INJIZIERTEN) GNEISE.
BIOTITGNEISE, MEIST MIT HORNBLENDE.

BIOTIT- UND HORNBLENDEREICHE SCHLIEREN IM SURIANGNEIS.

Im Frumoasa-Tal, neben der alten Grenze gegen Rumänien, wo der Frumoasa-Bach nach 
Norden einbiegt, kommen im Suriangneis dunkle Schlieren vor, welche viel Biotit und Hornblende 
enthalten. Die Mächtigkeit dieser dunklen Lagen kann bis zu 1 m steigen. Sie heben sich durch ihre 
dunklere Farbe grell von dem heller gefärbten Gestein ab.

Dieses Gestein zeigt im Durchschnitt eine dunkelgraue Farbe, mit grünem Stich. Megaskopisch 
lassen sich im Gestein rosenrote (Mikroklin) und weisse (Plagioklas) Feldspate, Quarz, Biotit und in 
einzelnen Lagen auch viel Hornblende neben den Biotiten, ferner grünliche, kleine Epidotkörner beobachten. 
Die Textur ist schwach kristallisaiionsschiefrig.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, 
Chlorit, Hornblende, Epidot, Titanit, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Die Mikroklinkörner sind vollkommen xenoblastisch entwickelt, mit unregelmässigen, oft ver
zahnten Umgrenzungen. Korngrösse: überwiegend zwischen 0'3 und ОТ mm. Die Gitferstruktur ist 
gut entwickelt. Mikroperfhiiische Entmischungen in Form von sehr dünnen und kurzen Albitspindeln 
sind vorhanden. Myrmekitische Bildungen kommen ebenfalls vor.

Die Mikrokline sind frisch ; einige zeigen jedoch eine beginnende Zersetzung durch Bildung von 
kleinen Ser/z//schüppchen. Abgerundete Quarzkörner, teilweise in derselben Orientierung, sind als 
Einschlüsse zu beobachten.

A n Menge überwiegt unter den Feldspaten der Plagioklas. Seine Xenoblasten zeigen Zwillings
lamellierung nach den gewöhnlichsten Gesetzen: Albif, Albit und Periklin, Periklin allein. Korngrösse:
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meist zwischen 0'3 und ОТ mm, seltener bis zu 1 '35 mm. Die meisten Körner sind durch Ausscheidung 
von Ser/zifschüppchen getrübt. Die Serizitbildung erscheint an manchen Körnern nur in den randlichen 
Partien. Diese Erscheinung zeigt auf eine inverse Zonarausbildung. Ganz frische Korner sind seilen zu 
finden, deswegen macht die Bestimmung gewisse Schwierigkeiten.

1 . Schnitt 1 (0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (0 1 0 ) =  5° =  17% An.
а ß

2 . A j _ 2  =  P 1—2 etwa 9 0 °  

2 V i  =  9 0 °

+  8 5 +  3 ° =  (010) =  A lb it=  16% An.

а ß r
3 . A 1_ 2 = P i - 2 +  8 7 ° +  8  5 ° +  4 =  ( 0 1 0 )  =  Albit etwa 1 5 %  An.

Die Plagioklase enthalten manchmal abgerundete Einschlüsse von Quarz, seltener Mikroklin 
und Biotit. Die zahlreich vorhandenen Zwillingslamellen der Plagioklase sind manchmal etwas gebogen.

Die farblosen Xenoblasten vom Quarz zeigen oft stark unregelmässige, verzahnte Umgrenzung. 
Undulöse Auslöschung ist verbreitet. Sehr kleine Interpositionen, manchmal mit beweglicher Libelle 
(flüssige C 0 2), sind in der gewöhnlichen Anordnung vorhanden. Korngrösse: zwischen 0 T 5 und 0 T mm, 
es gibt aber auch ganz kleine Körnchen zwischen den grösseren Gemengfeilen.

Der Biotit, — megaskopisch grünlichschwarz, — erscheint in Blättchen von 0T 6  bis 0'5 mm 
Durchmesser. Sein Pleochroismus ist stark: « =  lichtbräunlichgelb, /?=/ =  dunkelgrünlichbraun. 2 V« =  
um 0 ° herum. Die meisten Biotite sind teilweise oder gänzlich in Chlorit umgewandelt worden. Der 
Chlorit zeigt äusserst schwache Doppelbrechung ; « =  lichfgelb, у =  bläulichgrün. Bei der Chloritisierung 
scheidet sich etwas Eisenerz aus.

Die Verteilung der megaskopisch grünlichschwarzen Hornblende ist schwankend. Einige dünne 
Lagen sind reich an Hornblende, die dazwischen liegenden sind etwas ärmer. Sie bildet Xenoblasten. 
Korngrösse : überwiegend zwischen 0'3 und 0'9, seltener bis zu 1 '4 mm. Der Pleochroismus ist stark : 
« =  licht grünlichgelb, ß =  olivgrün, y =  dunkel bläulichgrün. y :c  =  22°. Nach seinen optischen Eigen* 
schäften stimmt dieser Amphibol mit der aus den vorigen Gesteinen beschriebenen Hornblende überein. 
Als Einschlüsse wurden Titanit und Magnetit beobachtet.

Der Epidot erscheint häufig. Er ist in den Dünnschliffen fast ganz farblos, mit schwach gelb* 
lichem Stich und von sehr schwachem Pleochroismus; « =  farblos, ß — farblos mit schwach gelbem 
Stich, ^ =  sehr lichtgelb, y —« =  0‘034. Optisch negativ; 2V« =  etwa Г6 °. Diese Daten würden einem 
Epidot mit etwa 23% Eisenepidot entsprechen. Die Körnchen sind nach der Orthoachse etwas gestreckt 
ausgebildet..Korngrösse (Länge): 0T 2 bis zu 0T mm, selten bis zu 0'9 mm.

Der Titanit in farblosen, im Durchschnitt oft rhomben*ähnlichen Formen, ist besonders in den 
Elornblenden, aber auch unabhängig vereinzelt zu finden.

Der Magnetit erscheint in kleinen Xenoblasten in den dunklen Gemengteilen, ferner auch in 
der Nähe der Epidotkörner.

Der Àpatit kommt sehr spärlich in ellipsoidischen Körnchen vor.
Der farblose Zirkon, in ziemlich scharfen Kriställchen (nur die terminalen Flächen sind abgerundet) 

kommt selten als Einschluss in den Biotiten vor.
Die Struktur ist granoblastisch.
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ÜBER DIE GENESE DIESES GESTEINS.

Dieses Gestein kann nicht als ein echter Orthogneis aufgefasst werden. Die in grosser Menge 
vorhandenen, in die Schieferungsfläche eingestellten Biotite und auch die Analogie zu den hier anstehen
den Schiefergneisen sprechen dafür, dass es sich hier um ein Mi s c hge s t c i n  handelt. Das ursprüng
lich sedimentäre Material wurde hier zwischen zwei Lagen von eruptivem Material eingezwickt und von 
dem Granitgneismagma inj izier t  (Tafel IV, Fig. 5). Die rosenroten Mikrokline stammen unbedingt aus 
diesem Magma und damit natürlich auch andere Komponenten.

Das Auftreten von Epidot, ferner die Ausblcichung und chloriiische Umwandlung vieler Biotite 
ist keine Oberflächenzersetzung. Dieser Umstand lässt sich besonders dann richtig beurteilen, wenn man 
das Erscheinen von Epidot in verschiedenen saueren Gesteinen eruptiven Ursprungs in diesem Gebiet 
betrachtet.

Man findet einen nicht sehr eisenreichen (ca. 20%  Eisenepidot) Epidot fast überall in den 
Pegmatiten, welche rosenroten Mikroklin führen. Meist sind die gelbgrünlichen Körnchen dieses Mine
rals schon für das unbewaffnete Auge sichtbar. In einigen Pegmatiten kommt dieses Mineral derart 
angereicherf vor, dass einige cm lange, kristallographisch nicht gut umgrenzte Kristalle überhaupt nicht 
zu den Seltenheiten gehören. Ferner findet sich dieser Epidot — mit sehr schwachen Schwankungen 
in dem Gehalt an Eisenepidot — in den, genetisch zu den roten Mikroklin enthaltenden Pegmatiten 
gehörigen Granitgneisen und Gneisen vor. In den letzteren Gesteinen stösst man oft auf denselben Epidot 
mit sehr geringen Schwankungen im Gehalt an Eisen.

Das Auftreten der Epidotkörnchen war an die P h a s e  der letzten P e r i o d e  der Pe gma-  
f i t bi l dung geknüpft. Der Epidot erscheint als pneumatolytisch—'hydrothermale Bildung im h yd r o t he r 
malen St ad ium der  ma g ma t i s c h e n  Au t ómét  a m orphose bei relativ niedrigen Temperaturen 
(unter 400°). Durch die Hydrolyse in den stark verdünnten Lösungen wurde die Bildung von hydroxyl- 
haliigen Mineralien gefördert. Epidotmineralicn sind entstanden, dabei aber wurde oft ein Teil der Biotite 
mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt.

BIOTITGNEIS, KONTAKT MIT PEGMATIT IM TAL DER FRUMOASA.

Der Aufschluss befindet sich an der alten rumänischen Grenze, wo der Bach die grosse Ein
biegung nach Norden macht. Ein sehr grobkörniger Pegmatit steht hier in unmittelbarem Kontakt mit 
diesem Gestein (Tafel III, Fig. 5).

Das Gestein hat eine durchschnittlich graue Farbe- Mcgaskopisch kann man dunkle und lichte, 
dünne Schichten unterscheiden. Die dunklen Lagen bestehen aus Biotit und Epidot, die lichten aus 
Feldspat und Quarz. In der unmittelbaren Nähe des Pegmatits enthält das Gestein auch rosenroten 
Mikroklin; weiter von dem Kontakt entfernt findet man keinen Mikroklin. Die Breite dieser mikroklin
führenden Zone ist schwankend von einigen cm bis zu einigen dm. Die biotitführenden Schieferungs
flächen zeigen einen schwachen Seidenglanz.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengfcile beobachten : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Epidot, Biotit, Amphibol, Serizit, Chlorit, Magnetit, Titanit, Apatit, Zirkon.

Der megaskopisch rötlich gefärbte Mikroklin tritt nur in der Nähe der Kontaktfläche in Xeno- 
blasten auf. Die Korngrösse schwankt vorwiegend zwischen 0 1  und 0'18 mm. Gitterung ist vorhan
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den. Mikroperfhitische Entmischung in der Form von sehr dünnen und kurzen Albitschnüren ist ziem
lich verbreitet. Myrmekitbildungen sind nicht sehr häufig. Die Mikrokline enthalten manchmal kleine Xeno-^ 
blasten von Plagioklas oder häufiger rundliche Quarzkörnchen.

Der Plagioklas bildet aus vielen, schmalen Zwillingslamellen aufgebaute Xenoblasten. Korn
grösse : 0'3 bis 0'80 mm, seltener ГЗ mm. Albii- und Periklinzwillinge sind gleichsam verbreitet. Die 
Körner enthalten oft viel Serizit als sekundäre Umwandlungsprodukte, besonders in der Nähe des Peg- 
matils. Manchmal ist nur die äusserste Zone der Seriziiisierung anheimgefallen. Die Individuen sind 
manchmal etwas tafelförmig nach (0 1 0 ) ausgebildet. Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orien
tieren die folgenden Daten :

1 . Schnitt i  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), (010) =  5° =  17% An.
2 . Schnitt _L «, a' : 0 1 0 ) =  6 ° = 1 6 %  An.
3. Schnitt 1  (0 0 1 )== 1 1 ° =  14% An.

а ß Y
4. A j- jj =  P j - 2 +  87° +  8 6 ° +  3 =  (0 1 0 ) =  Albit =  16°/o An.

2 V! =  90.
а ß Y

5. A ] _ 2 +  89° +  89° +  1 0 =  [0 1 0 ] =  Periklin =  16°/o An.

P r - 2 etwa 90° +  3° 90° =  Periklin =  Zwischen 13 und 17% An,
Zonarbau ist schwach ausgebildet. Manchmal kann doch eine inverse Struktur erkannt werden : 

ein Kern und eine breite Hülle lassen sich ab und zu unterscheiden. Oft ist der Zonarbau durch die 
Serizitbildung angedeutet.

6 . Schnitt J_ (010) und (0 0 1 ), а : (010), im Kern:  4°= 14°/o  An.
in der Hülle : 5° =  1 7%  An.

Manche Plagioklase enthalten sehr kleine Xenoblasten von Mikroklin. Oft sind die kleinen 
Mikrokline in paralleler Orientierung in die Plagioklassubstanz eingebettet ; eine Richtung des Gitters 
steht manchmal parallel zum Verlauf der Zwillingsgrenzen. Kleine rundliche Quarz körner, Biotit und 
blutrote, sehr kleine Hema/f/schüppchen kommen ebenfalls in manchen Plagioklasen vor.

Der Quarz erscheint in unregelmässig umgrenzten Xenoblasten mit lappigen Konturen ; in die 
Einbuchtungen der Körner dringen die anderen Gemengteile hinein. Korngrösse: 0'16 bis 0'38 mm. 
Kleine Interpositionen in regelloser Verteilung, oder in Schwärmen oder Zügen angeordnet, sind sehr 
verbreitet. Einige enthalten flüssige Kohlensäure mit einer beweglichen Libelle. Manche Plagioklase sind 
von Quarz durchwachsen und die einzelnen Quarzkörner zeigen dieselbe Orientierung, wie bei einer 
mikropegmatiiischen Durchwachsung.

Die i3/o//7blättchen sind reichlich vorhanden. Der Durchmesser der Blättchen schwankt über
wiegend zwischen 0'3 und 1 ' 0  mm, selten bis zu 1 '7 mm. Daneben kommen auch sehr kleine, zerfetzte 
Schüppchen vor. Der Pleochroismus ist : а  =  strohgelb, ß =  dunkelbraun, у  =  dunkelbraun mit schwach 
grünem Stich. Manche Biotite sind — besonders an den randlichen Teilen — chloritisch umgewandelt : 
« =  lichtgrünlichgclb, y — dunkelgrasgrün. Optisch negativ, Doppelbrechung sehr schwach. Manche Biotite 
sind ganz in Chlorit umgewandelt worden.
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D ie Chlor i t i s i erung der Biot i te wurde  nicht  durch Obe r f l ä c henve r wi t t e r ung  her» 
beigeführt .  Sie  s tammt  aus der pneumato ly t i schen  bis hydrothermalen P h a s e ,  die mit der 
Bildung der Pegmatitgänge zusammenhing.

Als Einschlüsse im Biotit wurden Magnetit, Titanit, Apatit und sehr seifen Zirkon beobachtet.
Hornblende kommt sehr spärlich vor. Die Achsenebene steht || (0 1 0 ), y : c =  2 2 °. ce — licht» 

gelb, y  =  olivgrün, y =  dunkelbläulichgrün. Korngrösse: 0'13 bis 0 '16 mm. Es handelt sich wieder um 
dieselbe Hornblende, die in den anderen bis jetzt beschriebenen Gneisen vorkommt.

Der Epidot tritt überwiegend in den biotitreichen Lagen auf. Seine Körnchen sind oft nach der 
Orthoachse etwas gestreckt. Korngrösse: überwiegend zwischen O'l bis 0'66 mm, selten bis Г8  mm. 
Die Zone der Orthoachse ist mit scharfer Umgrenzung ausgebildef. Die beiden Enden der Körner zeigen 
ganz unregelmässige Konturen. Die Spaltbarkeit nach (001) ist sehr scharf, nach (1 0 0 ) kaum zu bemer1 

ken. ce — farblos, in dicken Schliffen etwas gelblich, ß  =  blassgelb, y =  lichtgrünlichgelb. Optisch nega» 
tiv, 2V« =  etwa 85°.

Magnetit — meist in unregelmässiger Begrenzung, jedoch off isodiametrisch — ist mässig ver» 
breitet u. zw. in der Nähe der Biotite und Epidote, ferner auch in den Biotiten.

Der Titanit kommt in sehr kleinen Körnchen von elliptischer oder rhombenähnlicher Umgren» 
zung (im Schnitt) vor. Er erscheint mit Vorliebe zwischen den Epidoten und in den Biotiten.

Der spärlich vorhandene, farblose Apatit zeigt nichts besonderes.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.
D ie Ep i d o f b i l d u n g  war  auc h  hier eine Folge der pneumato ly t i schen  Phase während 

und nach der Bildung der Pegmatite.
Chemische Zusammensetzung :

S i0 2 ........................... . 58'27%
T iO , ........................... . 0-58
À120 3 ..................... . 1691
Fe20 3 ..................... . 3-98
F e O ..................... ..... . 4-76
M n O ..................... . 0-19
M g O ........................... . 1-33
C a O ........................... . 5-29
S r O ........................... . 0-06
N a20 ..................... . 5-03
k 2o  . . . . . . . 2'25
H 20 - f n o ° .  . . . 1-22
H 20  —ito°. . . . . 0-14
p 20 5...................... . 0-23

Sum me. . 100-24
Analytiker : À . V e n d l .

Die Para meter werte nach O s a n n : s  =  65'40, À  =  7'02, C  =  4'06, F =  1 2  '44, T  =  0 , n =  7'72, 
Reihe =  «, к =  1 04 ; 3  =  8*9, c =  5*2, f= 1 5 '9 .
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Die entsprechenden Molekularwerte nach N ig g l i  : s i= 188 '0 , al =  32'0, fm =  29’5, c = 1 8 -5, 
alk =  2 0 '0 , k =  0'23, mg =  0 '2 2 ; qz =  +  8 '0 , ti =  1 '39, p= 0 '31 , h =  13'12, c/fm =  0'63, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des quarzdioritischen Magmas: s i = 2 2 0 '0 , a l= 31 '0 , fm =  31"0, 
c = 1 9 '0 , alk=19"0, k =  0'25, mg =  0'48, Schnitt =  IV.

Aus diesem Typus: si= 191 '0 , al =  32'5, fm =  29'5, c =  22'5, alk=15"5, k =  0"30, 
m g =  0'44, Schnitt =  V. (Quarzdiorit~Quarzmonzonit, Donner  P a s s , Calif.).

Der Chemismus des Gesteins stimmt vollkommen mit den NiGGLi’schen Molekularwerfen des 
quarzdioritischen Magmas überein. Auch die mineralogische Zusammensetzung würde einem Quarz* 
diorii entsprechen.

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgende volumprozenfische Zusammensetzung:

Mikroklin (+  Myrmekit) 1 ‘41 Vol °/o
Plagioklas........................... . 4479
Q u a r z ................................ . 16-02
B i o t i t ................................ . 1949
H o r n b le n d e ..................... . 0 - 2 0

E p id o t ................................ . 15-02
M a g n e t i t ........................... L62
T i ta n i f ........................... 1 0 0

A p a t i t ................................ 045
Summe lOO'OO

In der Nähe des unmittelbaren Kontakts zwischen Pegmafif und Gneis kann man sehr gut 
beobachten, wie das pegmafilische Magma zwischen die aufgeblätterten Lagen eingedrungen ist. Besonders 
die rötliche Farbe des Mikroklins ist stark auffallend. Dieser Mikroklin ist charakteristisch für den Peg* 
mafitgang. Hier, in der unmittelbaren Nähe des Ganges, hat es sich unbedingt um eine Injekt ion 
lit par  lit durch das pegmaf i t i sche Ma gma  gehandel t  (Tafel III, Fig. 6 ).

Weiter entfernt von der Kontaktfläche findet man keinen Mikroklin. Die Einwirkung dieses Ganges 
hat daher nur in einer schmalen Zone eine sichtbare Umgestaltung des ursprünglich aus sedimentärem 
Material entstandenen Gesteins hervorgerufen. Infolge der pneumafolyfischen bis hydrothermalen Phase 
wurde Epidot gebildet und die Biotite haben eine mehr oder weniger starke Chloritisierung erfahren.

BIOTITGNEIS AUS DEM 6 RABEN ZWISCHEN DEALUL CIOACA UND VRF. CHICEI,
NAHE ZUR MÜNDUNG IN DIE TAJA.

Das Gestein fällt unter 50° nach W S W  ein. Es zeigt eine deutliche Schieferung, die mega* 
skopisch besonders durch die Anordnung der Biotitblättchen hervorgerufen wird. Zwischen fleckartig 
und nicht zusammenhängend ausgebildefen, sehr dünr.en, stellenweise sehr biotitreichen, bräunlich schwarzen 
Lagen sieht man die aus weissen und rosenroten Feldspaten, ferner aus Quarz zusammengesetzten Teile, 
welche etwas weniger Biotit enthalten. Diese Lagenfexfur ist aber sehr schwach ausgebildet. Das Gestein 
ist kleinkörnig ; manche Biotite erreichen aber Dimensionen bis 2  mm. Die Struktur ist granoblastisch.
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A b und zu beobachtet man ganz kleine rote Flecken unter den hellen Gemengteilen. Diese 
sind Eisenoxydpigmente, aber nicht durch Verwitterung entstanden. Selten kann man in der Nähe einiger 
Biotite schon mit einer Lupe sehr kleine Körnchen eines schwarzen Erzes erkennen.

Die Gemengfeile des Gesteins sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, Amphibol, Titanit, 
Magnetit, Apatit, sehr spärlich Epidot und sehr selten Zirkon (Tafel VI, Fig. 4).

Der Mikroklin (Korngrösse überwiegend zwischen 0'30 und 0'85 mm, selten 1’4 mm oder bis 
zu 008  mm herabsinkend) ist in Xenoblasien, oft mit buchtigen Konturen im Schnitt, entwickelt. Mega- 
skopisch zeigt er eine schwachgelblich rosarote Farbe. Die Gitterung ist meist sehr gut ausgebildet. 
Perthitische Verwachsungen mit sehr dünnen Albitschnüren sind vorhanden. Die Auslöschung auf (001) 
beträgt im Mittel 16'5°. Myrmekit ist selten zu finden. Als Einschluss kommen kleine, abgerundete 
Quarzkörnchen häufig, Biotit seltener vor.

Der Plagioklas, — in durchschnittlich 0'3 bis 1 ' 0  mm grossen Xenoblasten, — ist sehr reichlich 
vorhanden. Die grössten Plagioklase sind Г5, die kleinsten 0‘07 mm gross. Die Zwillinge nach dem 
Albitgesetz herrschen vor, seltener sind die Periklinzwillinge. Die sehr schmalen Zwillingslamellen sind 
immer zahlreich. A n manchen Körnern sind die Zwillingslamellen schwach gebogen, wohl infolge 
Druckwirkungen. Die Körner erscheinen immer in der Form von Xenoblasien, welche aber manchmal 
nach (0 1 0 ) etwas tafelig ausgebildet sind; es gibt aber Körner, die senkrecht zu (0 1 0 ) verlängert sind. Der 
Plagioklas enthält wenig Anorthit:

1 . Schnitt ! « , « ' ;  (0 1 0 ) =  13° =  7%  An.

а ß у
2 . A j  2 =  P i - 2  90° +80° +  8 ° =  (0 1 0 ) =  Albit =  1 0 %  An.
3. Schnitt 1  «, «' : (0 1 0 ) =  1 2 ° =  8 %  An.

а ß у
4. A j 2 =  P i —2 +89° +76° +12° =  (010) =  Albit =  etwa 6 %  An.
5. Schnitt nicht genau j_ / ,  «' : (0 0 1 ) =  15° =  etwa 1 0 %  An.

Optisch positiv.
6 . Schnitt J_ «, «' : (0 1 0 ) an einem kleinen Korn == 14° =  5°/о An.

Als Einschluss im Plagioklas kommt häufig Quarz in kleinen rundlichen Körnern vor. Manchmal 
wird der Plagioklas in mikropegmatitischer Ausbildung durch Quarz durchwachsen, wobei im Schnitt 
die einzelnen Quarzkörner gleichzeitig auslöschen. A b und zu findet man auch B/o/r/blätichen oder 
Mikroklin als Einschlüsse.

Der Plagioklas ist durchwegs frisch. Mitunter lässt sich eine Ser iz i t i s i erung im Inneren 
mancher Körner beobachten.

Der Quarz erscheint in farblosen Xenoblasten meist mit schwach undulöser Auslöschung. Im 
Schnitt sind zwar die Konturen unregelmässig, aber ohne sehr grosse Einbuchtungen. Die Körner füllen 
die Zwickel zwischen den übrigen Gemengteilcn aus. Die üblichen kleinen Einschlüsse, welche in 
Schnüren, Linien, Schwärmen gruppiert, oder unregelmässig verteilt sind, lassen sich oft beobachten. 
Einige der Einschlüsse enthalten eine bewegliche Libelle.

Der Biotit kommt in überwiegend 0'3 bis I'5 mm grossen, schwarzen Blättchen vor. Einige
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der grössten Blättchen zeigen Dimensionen (Durchmesser der Blättchen) bis ungefähr 2  0  mm. Der 
Pleochroismus ist sehr stark : « =  lichtgelb, ß  =  dunkelbraun, mit schwachgrünlichem Stich, y =  dunkel
braun, mit Stich ins Grüne, y — « =  0‘049. Einachsig, negativ. Diese Eigenschaften stimmen fast genau 
mit denen des Granitgneises aus dem Sebes-Tal (Suriangneis) überein. Die Ränder der Biotifblätichen 
sind immer unregelmässig lappig, manchmal zerfetzt. Magnetit, Apatit, Titanit, sehr selten Zirkon und 
Spuren von Epidot lassen sich manchmal im Biotit unterscheiden. Unter den dunklen Gemengteilen herrscht 
der Biotit stark vor.

Der makroskopisch schwarze Amphibol tritt neben dem Biotit stark zurück. Seine überwiegend 
0'36 bis 0'8.5 mm langen Körner zeigen keinen Idiomorphismus. Manchmal erscheint das ursprünglich 
wahrscheinlich einheitliche Individium in sehr kleine, lappige, unregelmässig umgrenzte Teile zersetzt, die 
voneinander durch Plagioklas, Mikroklin und Quarz getrennt werden.

Die optische Achsenebene steht || (0 1 0 ). y: c = 1 9 ° , у — « = 0 0 2 1 Г. Der Pleochroismus ist 
stark: « =  strohgelb bis lichtgrünlichgelb, ß  =  gelblichgrün, у  =  dunkelbläulichgrün (Schniitdicke 
0  019 mm). Diese Eigenschaften scheinen denen der Hornblende im Granitgneis und im Amphibol- 
granitgneis ähnlich zu sein.

Als Einschlüsse in der Hornblende wurden Titanit, Apatit, Magnetit beobachtet. Die Horn
blende kommt sehr unregelmässig verteilt im Gestein vor. Oft tritt sie jedoch in Begleitung von Biotit 
auf. Bei der athmosphärilischen Verwitterung wird sie meist durch Ausscheidung von Limonit gekennzeichnet.

Der Titanit ist sehr verbreitet in farblosen, kleinen, elliptischen Körnchen, besonders in den 
Biotiten und Hornblenden, aber auch ausserhalb dieser Mineralien. Korngrösse: 0 0 1  bis 0‘09 mm.

Die kleinen (0‘03—0'08 mm) Magnetitkömóizn sind meist isodiametrisch, seltener von läng
licher, oder unregelmässiger Form. Selten werden die Körnchen durch eine dünne LeukoxenhüWe umgeben. 
Daher muss der Magnetit TEführend sein. Er tritt besonders im Biotit und Amphibol auf. Seine Menge 
ist sehr gering.

Der Apatit in kleinen (0'03 bis 0'09 mm), farblosen, abgerundeten Körnchen ist besonders in den 
Biotiten und Hornblenden häufig zu finden. Aber auch zwischen den hellen Gemengteilen ist er zu Hause.

Sehr spärlich tritt Epidot in einigen Biotiten auf. Seine sehr kleinen ( 0  0 2 — 0  08 mm) Körner 
zeigen einen ganz schwachen Pleochroismus in farblosen und sehr schwach gelblichen Tönen. Dieses 
Mineral dürfte sekundäres Produkt sein, aber nicht infolge der Oberflächenverwitterung.

Stellenweise beobachtet man noch kleine, rote Eisenoxydpigmente zwischen den hellen Gemeng
teilen. Die schon mit einer Lupe auffallenden, kleinen, roten Flecke im Gestein stammen von dieser 
Pigmentsubstanz her.

Die Struktur ist granoblastisch.
Chemische Zusammensetzung :

SiO , . . . . . . . Г0'41°/°
TiO, . *. . . . . . 052
À 12 0 3 . . . 12-84
Fe20 3 . • . . . . . 1-84
FeO . . . . . . . 200
Mn  О . . . . . . O'IO

7
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Mg O . . . . . .  0-34
CaO . . . . . . .  1-16
N a20  . . . . . .  4-08
k ,o  . . . . . . .  4-49
H 2O -j-ii0 ° . . . .  1-98
H 20  — n o ’ . . . .  0-19

PA, • • . . . .  0-19
Summe 100-14

Spez. Gew. : 2'680.
Analytiker: T .  T a k ä t s .

Die Parameter nach O s a n n : s  =  78"62, A  =  Г56, C  =  0 ’83, F  =  4"60, T  =  0 ’0 0 , n =  5"79, 
Reihe =  ß, k = l '52;  a=17"5, c = l ' 9 ,  f= 1 0 '6 .

Die Molekularwerfe nach N ig g l i  : si=366"0, al=39 '0 , fm=19 ' 0 ,  c= 6 '5 , a lk= 35‘5, k= 0 '43 ,
mg =  0‘14; qz =  + 124-0, p =  0-41, ti =  2*03, h =  34-28, c/fm =  0'34. Schnitt =  III.

Zum Vergleich: Typus der engadinitgranitischen Magmen: si =  420"0, al =  44'0, f m = 1 2 '0 , 
c = 6 '0 , alk =  38"0, k = 0 ’50, mg =  0’25. Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus : si=331'0, al =  45"0, fm=13"5, c =  9'0, alk =  32"5, к =  0"42, mg =0"27, 
Schnitt =  IV. (Biotitgranit, [Mittelwert], S o u t h  Carol ina).

Ferner: si =  378'0, al =  42-0, fm =  15*5, c =  5'5, alk =  37*0, k =  0'43, mg =  0'47. (Plattamala-- 
granit, Se n t ,  Unt e rengandin . )

Die chemische Zusammensetzung des Gesteins zeigt auf Grund der angeführten Molekularwerfe 
grosse Ähnlichkeit mit der von gewissen Graniten. Auffallend ist aber die ziemlich grosse Menge an 
Natron des Gesteins. Die Plagioklase sind sehr reich an Natron, ihr Gehalt an Albitmolekül übersteigt 
die Grenze zwischen Albit und Oligoklas, sie gehören der Albitreihe an.

Derartige Na-reiche kristallinen Schiefer mit etwa 70%  S i0 2 sind im untersuchten Gebiet vor
wiegend für die Paraherkunft charakteristisch. Es gibt jedoch auch orfhogenefische, helle Aplifgneise 
mit hohem Gehalt an Natron. Nach der Auffassung des Verfassers dürfte hier ein inj iziertes Ge s t e i n  
vorliegen und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach lit-par-lii. Das injizierende Material dürfte aus den 
saueren Differenfiationsprodukten desselben Magmas herstammen, aus welchem der Granitgneis entstand.

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung:
Mikroklin . . . 26-44 Vol %
Plagioklas . . . 24-63
Quarz . . . . . 33-45
Biotit . . . . . 10-26
Amphibol . . . 2'99
Tiianif. . . . . 1-28
Magnetit . . . . 041
Apatit . . . 0-47
Epidot . . . 0-07

Summe . lOO’OO
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Die grosse Menge des Plagioklases Iritf deutlich hervor. Der grösste Teil vom K 20  ist in den 
Mikroklinen enthalten, aber ein kleiner Teil desselben kommt im Biotit vor. Etwas dürfte auch in den 
Plagioklasen vorhanden sein. Dagegen ist ein Teil vom NasO in den Mikroklinen in Form von sehr feinen 
Albitschnüren enthalten, welche bei der Ausmessung wegen • ihrer Kleinheit nicht berücksichtigt 
werden konnten.

BIOTITGNEIS, IM TAL DER FRUMOASA, NEBEN DER ALTEN RUMÄNISCHEN GRENZE.

Der Ausbiss dieses Gesteins liegt neben den pegmatitischen Gängen und Nestern in der 
Injektionszone des Granitgneises.

Das megaskopisch graue Gestein zeigt eine gute Kristallisationsschieferung, die in erster Linie 
durch die Einstellung der kleinen Biotitblätfchen in die Schieferungsebene hervorgerufen wird. Mit unbe
waffneten Augen kann man die schwarzen Biotitblätfchen, die weissen, zwillingslamellierten Plagioklase, 
die rötlichen Mikrokline und die farblosen Quarzkörner erkennen. Mit einer Lupe sieht man in der 
Nachbarschaft der Biotite oft kleine, gelblichgrüne Epidotkörnchen.

Stellenweise kann man sehr dünne Lagen beobachten, die aus rosafarbenen Mikroklinen, weissen 
Plagioklasen und Quarz bestehen. Diese Lagen werden ab und zu etwas mächtiger (bis ОТ cm) und 
in diesem Fall erkennt man in denselben die rötlichen Pegmatite, die im Zusammenhang mit dem 
Granifgneis (Suriangneis) für das ganze Gebiet charakteristisch sind.

Dieser Gneis wurde von den pegmat i t i schen —apli f ischen Injekt ionen durcht ränkf .  
Diese mikroklinführenden Lagen von pegmatifischen-aplitischen Ursprung sind manchmal nicht konkordant 
zur Schieferungsebene eingeschaltet, sondern sie nehmen ab und zu eint schiefe Stellung zur Schiefe
rungsebene ein. Diese Verhältnisse zeigen deutlich, dass die pegmatifischen-aplitischen Injektionen einer 
späteren Phase angehören.

Man darf nicht daran denken, dass diese Injizierung immer so deutlich ausgeprägt erscheint, 
wie im Falle der mächtigeren pegmatitischen Lagen. Meist können die injizierten Lagen überhaupt nicht 
unterschieden werden. W o der rötliche Mikroklin auftritt, kann man mit Sicherheit den pegmatitischen 
Ursprung der Lagen erkennen. W o er fehlt, oder nur in Spuren auftritt, ist die Entscheidung 
nicht so leicht.

Meine Beobachtungen zeigen darauf hin, dass ein Fehlen des Kalifeldspats in diesem Gebiet 
die Paragneise kennzeichnet.

U. d. M. kann man die folgenden Gemengfeile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Biotil, Chlorit, Epidot, Titanit, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Der Mikroklin erscheint in sehr unregelmässig umgrenzten Xenoblasten. Korngrösse : überwies 
gend zwischen 0ТГ—0'80 mm. Die Körner sind frisch und gegittert. Sehr feine und kurze Albitschnüre, 
als perthifische Entmischungen sind oft zu beobachten. Manche Körner enthalten kleine, rundliche 
Quarzkörnchen. Die Menge des Mikroklins ist gering.

Der sehr stark vorherrschende Feldspat ist der Plagioklas. Seine 0'3 bis Г 6  mm grossen 
Xenoblasten zeigen meist sehr unruhige : buchtige, verzahnte Umgrenzung. Die Körner sind durchaus 
nach den Albit- und Periklingesetzen verzwillingt. Die Zwillinge bestehen aus vielen, schmalen Lamel
len. Periklin- -j- Albifzwillinge sind stark verbreitet.

7*
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Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orientieren die folgenden Daten :
1 . Schnitt i  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), «' : (0 1 0 ) =  1 0 ° =  11 %  An.
2 . Schnitt J_ zu einer optischen Achse, Achsenebene: (0 1 0 ) =  8 6 ° ( 1 0 °) =  15% A n.
3. Schnitt J_ у, «' : (0 0 1 ) =  1 1 ° =  14% An.

« ß 7
4. A 1 _ 2  =  P ]—г + 8 f° + 8 3 °  + 8 ° =  (0 1 0 ) =  A lbit— 1 2 °/o An.

2 У! = + 8 5 °
5. a ' <  cu, у ' <  г, «' <  e, у <  со

a  ß  у

6 . A j- 2  90° + 8 Г° +  2 ° =  [010] =  Períklin =  14% An.
Oft beobachtet man einen inversen Zonenbau:

7. Schnitt J_ (010) und (001), «':(010), im Kern: 1 0 °=  11% An,
in der Hülle: 6 ° = 1 5 %  An.

Man kann aber nur einen Kern und eine Hülle mit verschwommenem Übergang unterscheiden.
Die Plagioklase enthaften oft einige Senzf/schüppchen längs der Spaltrisse. Manche Körner 

sind von kleinen, rundlichen Quarzkörnchen durchdrungen. A b und zu sind die Zwillingslamellen etwas 
gebogen, wohl infolge Druckeinwirkung.

Der Quarz kommt in 0‘16 bis 0'80 mm grossen Xenoblasten vor. Die Umgrenzung ist unregel
mässig lappig, verzahnt. Nur die kleineren Körner sind mehr oder weniger abgerundet. Sie enthalten 
viele kleine Einschlüsse, die in regelloser Verteilung, oder in Zügen und Streifen geordnet liegen. Häufig 
findet man flüssige Kohlensäure als Einschluss (bewegliche Libelle !). Undulöse Auslöschung ist die Regel.

Der megaskopisch bräunlichschwarze Biotit erscheint in Blättchen mit unregelmässiger Umgren
zung. Manchmal sind die kleinen Blättchen an den Rändern zerfetzt. Die Durchmesser der Blätter 
schwanken zwischen 0'08 und 1"1Г mm. Der Pleochroismus ist stark : а =  licht strohgelb, /? < ? '=  dunkeL 
braun. 2 V« =  um 0° herum. Als Einschlüsse sind Apatit, Magnetit, Titanit, Epidot und Zirkon (sel
ten) beobachtet worden.

Viele Biotite sind mehr oder minder in Chlorit umgewandeli worden. Dabei wurde etwas 
schwarzes, opakes Erz (Magnetit) längs der Spalfrisse ausgeschieden. Häufig trifft man chloritisch umge- 
wandelte Biotite in der Nachbarschaft der Epidote.

Biotit ist sehr reichlich vorhanden.
Die Epidotkörner sind in der Nähe der Biotite zu finden. Etwas weniger verbreitet lassen sie 

sich in grösserer Entfernung von den Biotiten beobachten. Korngrösse: 0'08 bis 0’81 mm. Sie bilden 
Xenoblasten, dabei ist die Ausbildung meist etwas gestreckt nach der Orthoachse. Die Spaltbarkeit 
nach (0 0 1 ) lässt sich gut beobachten. Die Achsenebene steht || (0 1 0 ). у—« =  0'033. Der optische 
Charakter ist negativ. 2 V « =  82°. Diese Werte entsprechen einem Gehalt an Eisenepidot von etwa 2 0 % . 
Der Pleochroismus ist im Dünnschliff schwach: « =  farblos, /?=sehr schwach gelblich, y =  lichtgelb.

Die Menge der Epidoikörner ist gering.
Der Titanit erscheint in farblosen bis graulichen Körnchen von elliptischer, rhombenähnlicher 

oder unregelmässiger Begrenzung. Korngrösse: 0'05 bis 0'51 mm.
Magnetit tritt in den Biotiten in sehr kleinen, manchmal oktaedrisch ausgebildeten Kristallen
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auf. Die unabhängig von den Biotiten vorhandenen grösseren Magnetite (bis zu 0'3 mm) zeigen unregel
mässige Umgrenzung.

Der farblose Àpatit kommt in ellipsoidischen kleinen Körnchen vor.
Zirkon bildet selten Einschlüsse im Biotit.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.
Spez. Gev. =  2 T 8 T  ( T .  T a k At s ).

MUSKOVITGNEISE.
Diese Gesteine sind nicht stark verbreitet. Sie bilden konkordante Mitglieder der Gneis—Glimmer

schieferserie. Ihre Mächtigkeit ist schwankend und oft erreichen sie kaum mehr als einige Meter ; in 
anderen Fällen aber können sie über einige 1 0 0  Meter senkrecht zum Streichen verfolgt werden.

Sie sind sehr leicht erkennbare Gesteine wegen ihrer oft rosenroten Farbe und des Gehaltes 
an Muskovit. Genetisch dürften sie wahrscheinlich mit den letzten pegmaf i t i schen N a c h s c h ü b e n  
des Gr a n i t gne i s magma s  Zusammenhängen,  wo die Bedingungen zur Bildung der Muskovite 
durch die leichtflüchtigen Bestandteile des Magmas gegeben waren.

Es liegen hier wahrscheinlich Mischges t e i ne  vor, in welche das an Mikroklinmolekül reiche 
und mit leichtflüchtigen Bestandteilen beladene Magma injiziert wurde.

MUSKOVITGNEIS WESTLICH VON STÂNA MALEI, AM WEG NACH GRADISTYE, IN ETWA 1240 m SEEHÖHE.

Das Gestein liegt in den Glimmerschiefern konkordant eingeschaltet und im ersten Augenblick 
lässt es sich durch seine lichtgraulichrosenrote Farbe erkennen. Die Kristallisationsschieferung ist sehr 
gut ausgebildet.

Megaskopisch kann man lichtrosafarbene und weissê Feldspate unterscheiden. Die ersteren 
scheinen vorzuherrschen. Ferner sind noch Muskovit, bald ab und zu Magnetit zu erkennen. Die Schiefe
rung wird besonders infolge der Anordnung der Muskovitblättchen hervorgerufen : die Blättchen liegen 
vorwiegend in der Schieferungsebene, aber ohne miteinander zusammenzuhängen. Dadurch entstand 
die parallelschiefrige Textur. Im Gestein kann man schon mit einer Lupe sehr kleine, rote Flecke 
beobachten, welche verstreut im Gestein erscheinen.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, Magnetit, Zirkon 
(seifen), Àpatit.

Der Mikroklin bildet Xenoblasfen manchmal mit sehr unregelmässiger Umgrenzung. Er ist ab 
und zu nach (0 1 0 ) etwas tafelförmig. Korngrösse: überwiegend zwischen 0'6 bis Г0  mm. Die Individuen 
sind gegittert. Eine mikroperthitische Entmischung ist stark verbreitet. Die Albitspindeln sind sehr dünn 
und kurz. Die Auslöschung auf (0 0 1 ) beträgt 15—1T°. Manche Mikrokline enthalten kleine, rundliche 
Quarzkörner als Einschlüsse. Die Mikrokline sind durchaus sehr frisch.

Der Plagioklas erscheint in Zwillingen nach dem Albitgesctz. Seltener beobachtet man eine 
Zwillingsbildung nach dem Periklingesefz. Manchmal treten beide Zwillingsbildungen an demselben 
Korn auf. Die Körner sind xenoblasfisch ausgebildef, meist aber mit ziemlich geradlinigen Konturen. 
Sie sind manchmal nach (0 1 0 ) tafelig ; einige sind jedoch 1  zu den Zwillingslamellen gestreckt. Die Zwillings
lamellen sind dünn und zahlreich.
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1 . Schnitt 1 (0 1 0 ) und (0 0 1 ), « : (0 1 0 ) =  1 2 ° О00II An.
2 . Schnitt 1 «, (010)=  14‘5 = : 5%  An.

а ß r
3. A i—2 = P  i—2 + 8 9 ° +  80° +  1 0 c> =  ( 0  Í 0 ) =  Albit == 9%  An.

2 V i =  - f  80°

а ß r
4. A l—2 — 89° +  81° II

оCU+

= [0 1 0 ] =  Periklin =  efwa 5%  An.

P l - 8 - 8 1 ° +  1 2 ° - 8 2 ° =  Periklin =  Г% An.
5. « ' <  Kanadabalsam ; у  > Kanadabalsam.
6 . Schnitt 1 (0 1 0 ) und (0 0 1 ), « ' : (010)=  15° II о

о An.

Ein deutlich ausgebildeter Zonarbau wurde nicht beobachtet. Manchmal zeigt aber ein kleiner 
Teil des Korns etwas abweichende Auslöschung, wie der Rest. Die Zwillingslamellen sind an einigen 
Körnern schwach gebogen. Abgerundete, kleine Quarzkörnchen sind in den Plagioklasen sehr verbreitet. 
Mikroklin und Muskovil treten als Einschlüsse seltener auf.

Der Quarz bildet farblose Xenoblasten. Die Korngrösse schwankt vorwiegend zwischen 0'5 
und 1 *33 mm. Aber auch ganz kleine (0'06 bis 0'13 mm) Quarzkörner sind vorhanden. W ährend die 
letzteren kleinen Körnchen abgerundet sind, zeigen die grösseren Individuen eine mehr oder minder 
unregelmässige Umgrenzung, aber ohne grössere Einbuchtungen. Die gewöhnlichen kleinen Einschlüsse, 
in Zügen, Schnüren, oder gruppenweise verteilt, sind sehr verbreitet. Sie haben oft ganz regellose 
Konturen, oder aber zeigen sie negativ prismatische Umgrenzung. Selten findet man bewegliche Libellen. 
Undulöse Auslöschung, Felderteilung sind charakteristisch.

Der Muskovit erscheint in weissen Blättchen von 0'45 bis l'O mm Durchmesser (seltener bis 
2'5 mm.) Die Umgrenzung der Blättchen ist unregelmässig: manchmal beobachtet man rundliche Konturen, 
oder aber sind die Konturen zerfranst. { 0 0 1  ( ist dagegen immer scharf ausgebildef. 2 V « =  38'5° (Mittel 
aus 6  Messungen), y—« =  0‘043. Als Einschluss findet man selten Magnetit, oder noch seltener Zirkon. 
Die Auslöschung ist manchmal wogend.

Der Magnetit kommt spärlich in sehr kleinen, isodiametrischen Körnern vor. Einige erreichen 
jedoch Dimensionen bis 0’5 mm. Einige Körner sind mit einer schmalen TitanithüWe (Leukoxen) 
umschlossen.

Apatit kommt in sehr kleinen, ellipsoidischen, farblosen Körnchen vor.
Der Zirkon ist ein seltener Gemengteil. Er erscheint in winzigkleinen, prismatischen, aber an 

den beiden Enden abgerundeten, farblosen Krislällchen.
A b und zu findet man zwischen den anderen Gemengteilen sehr kleine, blutrote Körnchen, 

oder Blättchen. Diese bestehen aus Eisenoxyd (Hämatit) und sind keine Zersetzungsprodukte.
Man findet noch einige sehr kleine, farblose Körnchen von starker Licht- und Doppelbrechung. 

Diese dürften zur Epidotgruppe gehören. Eine genauere Bestimmung war wegen der sehr kleinen Dimen
sionen nicht möglich. Ihre Menge ist aber äusserst minimal.

Die Struktur ist granoblastisch.
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Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat
S i0 2 ........................... . 76'95%
T i0 2 ........................... . 0'24
A l j O g ..................... . 11 '34
Cr2o 3 ..................... . 0'08
Fe20 3 ...................... . Г57
F e O ........................... 0'65
M n O ..................... . 0 ' 0 1

M g O ..................... . 005
C a O ........................... . 1 '41
N a20 ..................... . 301
K 20 ........................... . 3'53
H 20- j - no° .  . . . 1 ' 0 2

H 20  - по0 . . . . . 0'04
P 0O 5 ...................... . 0 0 1

C O * ........................... . 0'16
s o 3 ........................... . 0 0 1

Summe. . 10008
Analytiker: I. F in Al y .

Spez. Gew. 2 '6 8 8  ( T .  T a k ä t s .)

Die Parameter nach O s a n n  : s =  83"57, À  =  5'59, C =  1 '64, F  =  1 '94, T  =  0'03, n =  5'64, 
Reihe =  ß, k =  2 ' l 5 ;  a = 1 8 '3 , c =  5'4, f =6 ' 3 .

Die Molekularwerte nach N ig g l i: si ==507'0, al =  44'0, fm =  12'0, c =  lO'O, alk =  34'0, k =  0'44, 
mg =  0'04; qz =  +  271, t i=  1'19, p =  0'04, h =  22'43, co2=  1 '42, so3 =  0'04, c/fm =  0'83. Schniff =  V.

Zum Vergleich: Typus der aplitgranitischen Magmen : s i=  460'0, al =  46'0, fm =  8 '0 , c =  5'5, 
alk =  40'5, k =  0'50, mg =  0 '2 0 , Schnitt iv/v.

Das Gestein zeigt gewisse Ähnlichkeit mit diesem Typus. Die Werte von fm und von c sind 
jedoch etwas zu hoch.

Typus des engadinitischen Magmas: si =  420'0, al =  44 0, fm =  12'0, c =  6'0, alk =  38 0, к =  OSO, 
mg =  0'25, Schnitt =  IV.

Die aus der Analyse berechneten Molekularwerte stimmen mit den Anforderungen dieses Typus 
überein, nur der W ert von si ist etwas höher. N iggli gibt für die engadinitischen Magmen folgende Mole* 
kularwerfe an: si um 400 +  80, al > 4 0 ,  fm variiert von 9 bis 16, c <  12, alk >  30.

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgende volumprozenfische Zusammensetzung ;
Mikroklin................................ 26'06 Vol %
P la g io k la s ........................... 16-64
Q u arz ..................................... 36T4
M uskovit................................ 20-33
M agnetit................................ 0-15
A patit...................................... 0-04
Eisenoxyd fHämatit) . . . 0'04

Summe . 1 0 0 ' 0 0
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Bei der geometrischen Analyse konnten die sehr kleinen, mikroperthitischen Albilschnüre auch 
hier nicht separat ausgemessen werden. Deswegen sind sie meist als Bestandteile der Mikrokline gemessen 
worden. Demnach ist die angegebene Zahl für Mikroklin etwas zu hoch.

Obwohl die Resultate der chemischen Analyse mit der Zusammensetzung mancher granitischen 
Gesteine scheinbar in Einklang gebracht werden können, ist dieses Gestein doch kein reiner Orthogneis. 
Meines Erachtens handelt es sich hier um ein stark injiziertes Gestein, ein ursprünglich ioniges 
Sediment, welches durch die Injektionseinwirkung des pegmatitischen Resfmagmas umgewandelt wurde. 
W ie bereits erwähnt, ist die Glimmerschiefergruppe überhaupt sehr reich an Pegmatitgängen, welche neben 
dem Muskovit oft auch Turmalin führen. Sie waren daher sehr stark mit leichtflüchtigen Bestand
teilen beladen.

MUSKOVITGNEIS, PÁRÁUL PETRULUI, 1290 m ü. d. M„ SÜDLICH VOM VRF. AUSELUL.

Das Gestein bildet eine etwa 50 m mächtige konkordante Einlagerung in Paragneisen im 
Nebengraben des P á r á u l  Pe f ru l u i - Ta l e s .  Dieser Graben kommt von der Kuppe Cläbuceiul (1907 m) 
nach SO  herunter und mündet in das Tal Párául Petrului.

Im lichtgraulichweissen Gestein kann man mit unbewaffneten Augen farblosen bis graulichen 
Quarz, weissen, oder sehr schwach rötlichen Feldspat und glänzenden Muskovit erkennen. Die Kristal
lisationsschieferung ist stellenweise durch die Einordnung der Glimmerlamellen in die Schieferungsebene 
angedeutet. Beim ersten Anblick zeigt das Gestein gewisse Ähnlichkeiten mit den feiner körnigen Pegmatiten: 
namentlich ist die Korngrösse des Gesteins etwas unruhig, an einzelnen Stellen erreichen die Feldspate und 
Quarze Dimensionen bis 0 '50—0'75 cm, in diesem Fall erinnert das Gestein an die Pegmatite.

Die Gemengteile des Gesteins sind die folgenden : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, 
Biotit (Chlorit) (sehr spärlich), Klinozoisit, Apatit, Magnetit, Zirkon.

Der grösste Teil des Gesteins besteht aus Mikroklin. Seine Xenoblasten sind unregelmässig 
umgrenzt, die Konturen zeigen Einbuchtungen. Korngrösse: überwiegend zwischen 0 ‘8  bis Г 16 mm, 
seltener bis zu 1'5 mm. Einige erreichen Dimensionen bis zu 7'5 mm. Die Gitterstruktur ist meist 
stark ausgebildet. Der Mittelwert der Auslöschung auf Spaltflächen nach (0 0 1 ) beträgt: 16°. Als 
Einschlüsse kommen oft kleine Quarzkörner, häufig alle in derselben Orientierung, ferner Plagioklas 
und Muskovithl'áÚchen vor. Einige Körner zeigen eine sehr schwach wogende Auslöschung.

Der Plagioklas erscheint in verzwillingten Xenoblasten von unregelmässiger Umgrenzung. Korn
grösse : meist zwischen 0 ' 8  bis Г7 mm, seltener bis zu 7'0 mm. Es gibt auch kleine Körnchen (0'15 
bis 0'37 mm). Neben den Zwillingen nach dem Albitgesefz sind auch Periklinzwillinge vorhanden, 
teils selbständig, teils mit dem Albitgesetz gepaart. Sie bestehen aus vielen sehr schmalen Zwillings^- 
lamellen. Die Zwillingslamellen sind manchmal etwas gebogen, die Auslöschung der Lamellen vollzieht 
sich in diesem Fall etwas wogend. Die Plagioklaskörnchen sind durchwegs sehr frisch.

1 . Schnitt _l_ (0 1 0 ) und (0 0 1 ), «' : (0 1 0 ) =  15° =  4 °/o An.
а ß У

2. A j_ 2 =  P , _ . 2 + 8 8 ° +77 +  1 2 ° =  (0 1 0 ) =  Albit =  5 %  A n
S - 7 4 + 2 1 - 8 0 °  =  (0 0 1 ) =  3 %  An.

2 V, =  -f 78°
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a  ß  y

3. A j—2 90° -J-83° -f- 8 ° =  [0 1 0 ] =  Periklin =  etwa 6 %  An.
4. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone: 15° =  4 %  An.
5. «' <  Ш, /  <  s ; a' <  e, /  < w  ; a <  Kanadabalsam <  / .

Als Einschlüsse im Plagioklas können Muskovif, Mikroklin und Quarz beobachtet werden. 
Die Quarzkörner zeigen oft dieselbe Orientierung und erinnern an eine mikropegmatitische Durchwachsung.

Einige der grösseren Mikrokline und Albite zeigen so grosse Dimensionen (bis Z'5 mm), dass 
sie beinahe als Porphyrobiasten zwischen den kleineren Körnern hervortrefen. Im allgemeinen kommen 
aber die grösseren und kleineren Körner unregelmässig gemischt verteilt vor und eine porphyroblastische 
Struktur konnte sich nicht entwickeln.

Die Quarzkörner (Dimensionen: im Durchschnitt 0'5 bis Г 1 mm, die grössten erreichen einige 
mm) bilden Xenoblasten mit lappigen, verzahnten Konturen. Viele sehr kleine Einschlüsse, in unregel
mässiger Verteilung oder in Schwärmen, Zügen geordnet, sind charakteristisch. Manchmal findet man 
bewegliche Libellen in den Flüssigkeitseinschlüssen. Einige Körner sind durch die Interpositionen stark 
getrübt. Undulöse Auslöschung ist die Regel.

Der Muskovil erscheint — megaskopisch betrachtet — in glänzenden, weissen Blättchen mit 
sehr schwach grünlichgrauem Stich. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0'4 
und Г5 mm, seltener bis 2'5. Daneben sind aber auch sehr kleine Schmitzen vorhanden. E r ist im 
Dünnschliff farblos, у—« =  0'043. 2 Vß =  um 40° herum. Die Blättchen sind oft wellenförmig etwas 
gebogen. Die im Plagioklas eingeschlosscnen Blättchen sind oft parallel zu den Zwillingslamellen geordnet, 
indem die Fläche (0 0 1 ) des Glimmers || zu (0 1 0 ) des Plagioklases orientiert erscheint. Als Einschluss 
kommt manchmal Magnetit und seifen Zirkon vor.

Der Biotit ist ein sehr seltener Gemengfeil ( 1 — 2  Blättchen pro Dünnschliff). Seine kleinen 
Blättchen sind meist ausgefranst und häufig teilweise in Chlorit umgewandelt. Der Pleochroismus ist 
stark : « =  lichfgelb, y  =  dunkelbraun. Als Einschlüsse kommen spärlich Magnetit und Zirkon vor.

Der Klinozoisit kommt in kleinen, farblosen, oft nach der Orfhoachse etwas gestreckten Körnchen 
vor, die meist zwischen den Plagioklasen dünne Streifen bilden. Sie sind vollkommen farblos und zeigen 
meist blaue Interferenzfarben, seltener das Gelb I. Ordnung. Die Menge ist sehr klein. Uber die Genese 
dieses Minerals lässt sich nichts genaues festsfellen. Da aber seine Körner in der Nachbarschaft der 
Plagioklase Vorkommen, dürften sie wahrscheinlich auf Kos t en  der  P l a g i ok l a s e  ent s t anden sein.

Der Apatit tritt spärlich auf. Seine farblosen, durch Querrisse charakterisierten Körner zeigen 
meist ellipsoidische Formen.

Der Magnetit erscheint in sehr kleinen, fast sfaubähnlichen Körnchen. Seine Menge ist sehr 
untergeordnet.

Zirkon in farblosen, an den beiden Enden etwas abgerundeten Körnchen kommt selten vor, 
entweder als Einschluss im Glimmer, oder seltener auch zwischen den lichten Gemengfeilen.

Die Struktur ist granoblaslisch (Tafel VI, Fig. 2 ) mit buchtig ineinander greifenden Körnern. 
Die wechselnde Korngrösse, manchmal Annäherung an die porphyroblastische Struktur wurde 
bereits betont.

Dieses Gestein kann nicht  als reiner  Pa r a g n e i s  aufgefass t  werden. Der Gehalt an
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Mikroklin, ferner der Umstand, dass das Vorkommen in einer Zone zwischen Glimmerschiefern und 
Paragneisen liegt, wo pegmatitisch—aplitische Gänge, Nester und Äderchen sehr reichlich Vorkommen, 
alle diese Merkmale sprechen vielmehr dafür, dass es sich hier um ein Mischgestein handelt. Der 
überwiegend grösste Teil des Gesteins stammt höchstwahrscheinlich aus dem pegmatitisch—aplitischen 
Material, aus den hier in grosser Menge vorhandenen pegmatitisch—aplitischen Adern und Gängen. 
Selbst die Struktur des untersuchten Gesteins zeigt noch gewisse Ähnlichkeiten, besonders in der 
Korngrösse, mit den Pegmatiten.

Reine Pegmatite sind diese Gesteine gewiss nicht. Die schwache Kristallisationsschieferung, das 
Auftreten von Klinozoisit sprechen nicht für echte pegmatitisch —aplitische Bildungen. E s ist viel
mehr wahrscheinlich, dass das pegmatitisch—aplitische Restmagma hier etwas kalkhäliiges sedimentäres 
Material durch Tränkung des ursprünglichen Materials aufgenommen hat. Nach dieser Auffassung wäre 
dieses Gestein überwiegend aus pegmatitisch—aplitischem Material und aus wenig sedimentogener 
Substanz zustande gekommen.

BIOTIT—MUSKOVITGNElS (DOBRA-GNElS), DOBRA-TAL.

Das Gestein ist im Dobra-Tal, im Liegenden der Glimmerschiefergruppe des Mu n c e l u l  auf
geschlossen. Es fällt nach Süd unter 2 0 ° —25° ein. Im Liegenden des Gneises findet man wieder die 
Gesteine der Paragneisserie.

Das lichtgraue, feinkörnige Gestein zeigt einen schwach gelblichen Stich. Die Kristallisations
schieferung ist gut ausgeprägt und sie äussert sich für das freie Auge in der Anordnung der Glimmer
lamellen : die Glimmerblättchen liegen in nicht zusammenhängenden, sehr dünnen (höchstens 0 ‘2  mm) 
Schichtchen parallel zur Schieferungsebene. Die dazwischenliegenden, dünnen Lagen bestehen, — mega* 
skopisch betrachtet, — aus farblosem Quarz, farblosem oder etwas gelblichem Feldspat und aus wenig 
Glimmer. Diese letzteren, lichten Lagen sind 0*5—TO mm dick, an einigen Stellen schwellen sie bis 
2 '0—3'0 mm an. Die Schieferung ist ebenplattig parallel, ohne Biegungen. Die Korngrösse ist 
gleichmässig, nur einige Quarz* und Plagioklaskörner sind etwas grösser, als die anderen Gemengteile.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Muskovit, Biotit, Klinozoisit, Granat, Magnetit, Àpatit, Zirkon.

Der Mikroklin erscheint in gegitterten Xenoblasten. Es gibt Körner, die aus gegitterten und 
ungegitterlen Teilen bestehen. Die Korngrösse schwankt vorwiegend zwischen 0 ’ 1 und 0 ‘6  mm; häufig 
findet man grössere Körner bis zu 0’95 mm. Die Auslöschungsschiefen betragen an Spaltblättchen 
nach (0 0 1 ) =  16°, nach (0 1 0 ) =  etwa 4°. Myrmekit kommt selten, in der gewöhnlichen Ausbildung vor : 
konvex gegen den Mikroklin, die Quarzstengel divergieren gegen den Rand ; der Plagioklas zeigt 
bedeutend schwächere Lichtbrechung in allen Richtungen, als die Quarzstengel. Demnach liegt Albit vor. 
Perthitische Entmischung, in der Form von sehr dünnen und kurzen Albitspindeln, lässt sich manch* 
mal beobachten.

Der Plagioklas kommt in unregelmässig begrenzten Xenoblasten vor. Er zeigt vorzüglich 
Albiilamcllen. Die Zwillingsbildungen nach dem Periklingeseiz und nach beiden Gesetzen lassen sich 
nicht oft bemerken. Die Korngrösse ist etwas kleiner, als bei den Mikroklinen. Der Plagioklas ist 
durchaus sehr frisch, nur selten lassen sich kleine Muskovit* (Serizii*)Schüppchen entlang der Spalt*
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risse beobachten. Die Körner sind manchmal || mit den Zwillingslamellen, manchmal aber X dazu gestreckt. 
Uber die Zusammensetzung orientieren die folgenden Messungen :

1 . Schnitt 1  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (010)=  110° =  9 %  An.

+  9° =  (0 1 0 ) =  Albit: 1 2 %  An. 
- 8 4 °  =  (0 0 1 ) =  11 %  An.

2 . Schnitt 1  Y, (001)=  170° = 7°/o An.
а fi

3. a x- 2= = P l - 2 +  89’5° +  82°
s - 7  5° +  13°

2 V! =  +  82°
а fi

4. А  1 - 2 +  90° +  8 6 °
5. À j—2 = P l - 2 +  89° +  80°
6 . а' <  ш, y' < £ ; cc’ <e, y' <  со

+  8 ° =  [0 1 0 ] =Periklin =  1 2  %  An. 
+  1 0 ° =  (010) =  Albit =  10%  An.

Ein schwacher Zonarbau ist sehr selten. Nur ein grosser Kern und eine Hülle sind zu untere 
scheiden. Die letztere zeigt sehr wechselnde Breiten.

7. Schnitt X (010) und (0 0 1 ), « ' : ( 0 1 0 ) : im Kern: 1 2 ° =  8 %  An,
in der Hülle : 9 ° =  1 2  %  An.

Im Plagioklas eingeschlossen findet man rundliche Quarzkörner, manchmal von gleicher Orien
tierung, seltener Mikroklin, Muskovit, oder Biotit.

Die Quarzkörner zeigen unregelmässige Umgrenzung, mit Einbuchtungen und Verzahnungen. 
Sie sind manchmal nach der Schieferungsebene etwas gestreckt und senkrecht dazu abgeplattet. Die Korn* 
grosse schwankt meist zwischen 0 ' 1 und 0 4  mm ; die grössten Körner erreichen Dimensionen bis 0'9 mm. 
Auch ganz kleine Körnchen sind vorhanden. Undulöse Auslöschung ist die Regel. Die Hauptachsen 
der üuarzkörner sind manchmal mit grosser Annäherung senkrecht zur Schieferungsebene eingestellt. 
In anderen Fällen stehen sie annähernd || mit dieser Ebene. Die undulöse Auslöschung wird oft durch 
einen stengligen Zerfall in längliche Streifen (zwischen gekreuzten Nicols) herbeigeführt. Aber bis zur 
Rupturbildung ist es nie gekommen.

Sehr kleine Interpositionen im Quarz sind sehr verbreitet. Sie treten entweder in regelloser 
Verteilung auf, oder aber sie sind in Streifen, Zügen oder schwarmweise angeordnet.

Viele Quarzkörner und meist auch die übrigen Gemengteile enthalten sehr kleine, staubähnliche, 
schwärzliche Pigmentkörnchen, die manchmal rauchartig einen gewissen schwach graulichen Stich der 
Mineralien verursachen. Diese Erscheinung wurde in den rein orthogenetischen Gesteinen nicht beobachtet. 
Dagegen wird sie häufig in den Paragesteinen bemerkt.

Der Muskovit erscheint meist in der Begleitung von Biotit. Der Durchmesser der Blättchen 
schwankt meist zwischen 016 und 0 ' 6  mm, selten bis Г6  mm; 2 V « =  40°. Als Einschlüsse können 
manchmal sehr kleine, opake, schwarze Erzkörnchen (Magnetit) beobachtet werden.

Der Biotit ist ein ständiger Begleiter der Muskovite und zwar beinahe in gleicher Menge. 
Seine megaskopisch bräunlichschwarzen Blättchen sind meist 0 ' 2 0  bis 0 ' 6  mm gross ; die grössten 
Lamellen erreichen 0‘85 mm. Der Pleochroismus ist stark : а =  sehr licht ockergelb, у  =  dunkel chokolade* 
braun. 2 V « =  etwa 0 °. Magnetit, Apatit, selten Zirkon treten als Einschlüsse auf. Das letztere Mineral 
ist mit einem schmalen pleochroitischen Hof umgeben. Hier ist у beinahe schwarz.
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Einige Biotite sind etwas chloritisch (sekundär) umgewandclt.
Der Klinozoisii kommt in farblosen, ganz unregelmässig umgrenzten Körnchen vor, die oft in 

kleinen Gruppen angehäuft erscheinen. Diese Gruppen sind meist nach der Schieferungsebene etwas 
abgeplattet und deswegen erscheinen sie im Dünnschliff (nicht parallel zur Schieferungsebene) etwas 
gestreckt. Der optische Charakter ist positiv, 2 Vy =  etwa Г8 °.

Nur ganz wenige Körner von Granat finden sich im Schliff. Sie sind mehr oder weniger 
isodiametrisch und regellos begrenzt, sehr klein (0 ‘ 1 mm und darunter) und zeigen im Dünnschliff keine 
erkennbare Rosafärbung.

Magnetit ist sehr wenig in der Form von sehr kleinen, isodiametrischen, länglichen, oder regellos 
begrenzten Körnchen zu finden.

Ä pátit und der sehr seltene Zirkon zeigen nichts besonderes. Das letztere Mineral bildet nur 
Einschlüse im Biotit.

Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch (Tafel VI, Fig. 3).
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

S i O o ........................... ГТ6 8  °/
T i0 2 ........................... 016
Ä 120 8 ........................... 16'56
Feä0 3 ........................... Г31
F e O ................................ Г06
M n O ........................... Sp.
M g O ........................... 0' 14
C a O ........................... Г 8 Г
N a20 ........................... ЗЧГ
k 2o ........................... 4-09
H 20 - ( - i i o ’ ■ • • • • 0'65

t Í 2^ —110° ..................... 0-08
P o 0 5 ........................... Sp.

Summe . . . 1 0 0 ТГ
Analytiker : K. E m s z t .

Spez. Gew. : 2‘663 ( T .  T a k a t s ) .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  : s =  78'64, A  =  6 ‘2 2 , C =  2 '2 0 , F  =  2 '2 Г, T = 2 '2 5, 
n =  5'40, Reihe =  y, к = 1 7 9 ;  а = 1 Г 4 ,  c =  6 '2 , f = 6 ' 4 .

Das Gestein ist mit A l20 3 übersättigt. Diese Übersättigung ist eine Folge des ziemlich hohen 
Gehaltes an Muskovit und Biotit.

Die Molekularwerte nach N ig g l i: si =  368'0, al =  50'0, fm =  10'5, c =  10'5, alk =  29'0, k = 0 ’46, 
mg =  0 ’ 1 0  ; qz =  +  152'0, ti = 0  62, h = 1 1 7 0 ,  c/ fra= 1 0 , Schnitt =  V.

Zum Vergleich: Typus des engadinitischen Magmas: si =  420'0, al =  44'0, fm=12 ' 0 ,  c =  6 '0 , 
alk =  38‘0, k = 0 '5 0 , mg =  0'25, Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus: si =  374‘0, al =  42‘5, fm=15 '0 ,  c =  8‘5, a lk=34'0,  k =  0'52, 
mg =  0T9, Schnitt =  IV. (Granit, mikropegmatitisch, Kl. Bi rkenkopf ,  Harz).
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Ferner : Typus der yosemititischen Magmen: si =  3500, al =  430, fm = 1 4 '0 , c = 1 3 '0 ,  
alk =  30, к =  045, mg =  0'33. Schnitt =  V.

Aus diesem Typus: si =  343'0, al =  45'5, fm = 12 '0 , c = 1 3 '5 , alk =  290, k =  0'43, mg =  0'34, 
Schnitt =  VI. (Biotitgranit, Y osem ite V alley, Cal.).

Unser Gestein zeigt in mancher Hinsicht eine grosse Ähnlichkeit mit diesen Eruptivgesteinen. 
Ein Unterschied zeigt sich in der Menge von A b  0 3. Im untersuchten Gestein ist der Wert von al etwas 
zu hoch für ein Eruptivgestein bei einem W ert von s /= 3 6 8 '0  und alk=29'0.

In den aplitgranitischen Magmen steigt al bis 49'5, aber in diesen Magmen schwankt si zwischen 
422 und 518, der W ert von a//r=40  +  5, c und fm bleiben unter 10.

Die Differenz a l— alk ist im untersuchten Gestein ziemlich hoch: 210. In den aplitgraniti
schen Gesteinen ist der grösste W ert von a l— alk=  ll'O , in den engadinitgranitischen 13*5, in den 
yosemiigranitischen Magmen 16'5, in den normalgranitischen 15'0.

Demnach kann der Dobra - Gneis nicht als reines Orfhogestein betrachtet werden.
Es handelt sich hier vielmehr um ein sedimentäres Material, welches den grössten Teil seines 

Kaligehaltes aus eruptivem Material erhalten hatte. Der reiche Gehalt an Mikroklin zeigt eine gewisse 
Parallele mit den Augengneissen, die in der Nähe des Dobra-Gneises, d. h. im Sugäg-Tal, ferner im 
Sebes-Tal auftreten. Diese Augengneise werden als Mischgesteine betrachtet, d. h. Gesteine teilweise 
paragenetischen Ursprungs, die aber durch kalifeldspatreichc aplitisch—pegmatische Magmen reichlich 
injiziert wurden. (Siehe weiter unten im Kapitel der Augengneise.) Die Genese des Dobra-Gneises kann 
ebenfalls am zweckmässigsfen auf diese Weise aufgefasst werden. Dabei soll der Kalifeldspat aus 
dem eruptiven Material stammen.

Namentlich muss es gebucht werden, dass in den unzweifelhaft rein paragenetischen Gesteinen 
dieses Gebietes kein Kalifeldspat vorzukommen pflegt. W ie noch später gezeigt wird, enthalten die reinen 
Paragesteine von den Alkalifeldspaten bloss Albit, oder sehr albifreiche Plagioklase. Für diese Gesteine 
ist eine gewisse Natronvormacht charakteristisch in dem Sinne, dass das Kalium nicht in den Feld* 
spaten, sondern in den Glimmern erscheint. Im Dobra*Gneis findet man nämlich ziemlich viel Mikroklin, 
was auch aus der geometrischen Analyse ersichtlich ist.

Die volumprozentische Zusammensetzung des Gesteins :
Mikroklin (+  Myrmekit) . . 24'06 Vol %
Plagioklas............................19'66
Q u a r z ................................ 36'63
M u sk o v it............................ 8'24
B i o t i t ..................................P36
Klinozoisit............................ 3'61
Granat . . . . . . . .  0 06
M a g n e t i t ............................ 0'20
A p a t i t ..................................0'18

Summe . . . .  100 00
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PHYSIOGRAPHIE DER SCHIEFERGNEISE (=  PARAGNEISE).
SCHIEFERGNEIS (BIOTIT-MUSKOVITGNEIS, TYPUS SEBES), SEBES-TAL, ZWISCHEN 48 UND 49 KM.

Feinkörniges, graues Gesfein mit guter Kristallisationsschieferung. Megaskopisch lassen sich 
Biotit, Muskovit, Quarz und Feldspat erkennen. Das Gestein zeigt auf der Schieferungsfläche schwachen 
Seidenglanz infolge der kleinen, manchmal ziemlich dicht nebeneinander liegenden Glimmerblätichen. 
Die Glimmerblättchen bilden keine zusammenhängenden Lagen ; eine Tendenz in dieser Richtung ist zu 
beobachten, aber die Verteilung vieler Biotite ist unabhängig davon. Man beobachtet aber fast immer, 
dass die Fläche (001) der Glimmermineralien sich beinahe in allen Fällen der Schieferungsebene anschmiegf.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Quarz, Biotit, Mus- 
kovit, Epidot, Titanit, Magnetit, Apatit, Zirkon, Rutil.

Der Plagioklas bildet sehr regellos umgrenzte Xenoblasten. Korngrösse : 0 08 bis 0'30 mm, 
seifen bis 0'6 mm. Die Körner sind meist nicht verzwillingt. Zwillinge nach dem Àlbifgeseiz lassen 
sich oft finden, Perikline selten. Die zwillingslamellierten Körner sind mitunter in senkrechter Richtung 
zu den Zwillingslamellen länglich ausgebildet.

1. Schnitt J_ «, y' : (001 ) an nicht verzwillingtem Korn =  6° = 1 1 %  An.
2. Schnitt J_ «, y  : (001), (nicht Zwilling) =  9° =  Г°/о An.
3. Schnitt J_ «, «' : (010), (Albitzwilling) =  9° =  12% An.
4. Schnitt J_ cí, : (010), (Albitzwilling) = 8 °  =  14% An.
5. «' >  n Kanadabalsam, y = > n  Kanadabalsam
6. а' <  аз, y' < e  ; а' с е , у < со

а  ß  у

7- A 1- 2  =  P 1- 2  + 8 8 °  + 8 3 °  +  9° =  (010) —  A lbit=  11 —  12% An.
2 V i =  +  83°

Zonarbau ist an manchen Körnchen zu sehen, aber er ist sehr schwach. Ein grosser Kern 
und eine verschwommen abgegrenzfe, schmale Hülle, lassen sich manchmal unterscheiden.

8. Schnitt _l_ «, «' : (001 ) (nicht verzwillingt), im K ern: 8° =  8%  An,
in der Hülle: 6° = 1 2 %  An.

Die Plagioklase enthalten oft Muskovitbläftchen, die manchmal förmlich spiessartig eindringen. 
Diese sind keine Verwitferungsprodukte ; mitunter sieht man, dass der Muskovit bis zur Hälfte in den 
Plagioklas eindrang, während die andere Hälfte ausserhalb des Feldspates liegt. Epidot und Biotit kom
men ebenfalls in dem Plagioklas vor.

Der Quarz erscheint in unregelmässig umgrenzten Körnern, mit zerlappfen, buchtigen Konturen. 
Die Korngrösse schwankt meist zwischen 0' 1 und 0'5 mm ; es gibt auch sehr viele ganz kleine Körnchen ; 
einzelne erreichen dagegen Г0 mm. Manche Quarze sind in der Schieferungsebene etwas abgeplattet, 
daher sind sie manchmal in Schnitten senkrecht zur Schieferungsebene länglich. Schwach undulöse A us
löschung ist die Regel. Als Einschlüsse im Quarz wurden Muskovit, Biotit und sehr selten Rutil beobachtet.

Alle farblosen Gemengteile, in erster Linie die Plagioklase und die Quarze enthalten sehr 
viele b räun lich  gefärb te, w inzige In te rpositionen , durch welche die Gemengteile manchmal 
wie bestaubt erscheinen. Diese Erscheinung ist sehr charakteristisch. Die genaue Bestimmung dieser sehr
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kleinen, undurchsichtigen Inlerpositionen ist nicht möglich, weil sie zu klein sind : von den kleinsten 
u. d. M. wahrnehmbaren Dimensionen bis 0*004 mm.

Die MuskovitbXàiichen zeigen Dimensionen von 0'06 bis 0'16 mm. Die Orientierung der 
Blättchen ist oft unabhängig von der Schieferungsebene. Die Blättchen erscheinen häufig in kleine 
Gruppen angehäuft. Sie dringen mitunter in die anderen farblosen Gemengteile hinein, y—« =  0'046. 
Die Umgrenzung der Blättchen verläuft regellos. Magnetit und selten Apatit treten als Einschlüsse auf.

Unter den Glimmern herrscht der Biotit vor. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist 
zwischen 0' 1 bis 0*5 mm, ist also bedeutend grösser, als bei den Muskoviten. Der Pleochroismus ist stark : 
« =  sehr blassgelb (mit schwachbraunem Stich), j/ =dunkel kaffeebraun mit grünem Stich, ß ^ y . y —cc— 
0*049. Der Achsenwinkel = 0 ° . Die Konturen der Blätter sind oft zerfetzt, ausgefranst. Titanit, Mag
netit, Epidot, Apatit, selten Zirkon kommen als Einschlüsse vor. Um den farblosen Zirkon sieht man 
einen schmalen pleochroifischen Hof.

Die Ep/c/o/körnchen bilden immer unregelmässig begrenzte Xenoblasten. Sie sind aber meist 
gestreckt nach der Orthoachse. Die Richtung liegt parallel zur Schieferungsebene. Länge der Körnchen : 
meist O'Of bis 0*4 mm, selten bis 0T5 mm und abwärts bis zu den kleinsten Dimensionen. Sie 
sind im Dünnschliff farblos, mit kaum bemerkbarem Pleochroismus; cc =  ß =  farblos, /= s e h r  blassgelb. 
Der Kern scheint mitunter etwas stärker gefärbt zu sein. Manche Körner zeigen fleckig etwas verschie
dene Interferenzfarben, y —« =  0'02Г (Maximalwert). Optisch negativ, 2V« =  efwa 80°.

Der Titanit kommt in farblos—graulichen, 0*06 bis 0*25 mm langen, ellipsoidischen Körnchen, 
oder in länglichen Schnüren vor. Die Längsrichtung der letzteren steht || zur Schieferungsebene.

Magnetit findet man meist in unregelmässig umgrenzten Körnchen verstreut im Gestein. Die 
im Biotit als Einschlüsse vorliegenden Körnchen zeigen mitunter quadratische Durchschnitte.

Apatit erscheint wie gewöhnlich. Die Grösse steigt bis 0*4 mm.
Der Zirkon tritt als Einschluss in manchen Biotiten auf.
Rutil findet • man sehr selten in länglichen, an beiden Enden abgerundeten Körnchen. Länge : 

0*03 bis 0*0?* mm. Der Pleochroismus ist deutlich : w =  lichtgelb, s =  lichtbräunlichgelb. E r kommt 
manchmal als Einschluss im Quarz vor.

Mitunter findet man zwischen den Quarzkörnern kleine, rote Pigmentkörnchen von Eisenoxyd.
Die Korngrösse des Gesteins zeigt kleine Schwankungen : in kleinen Flecken besitzen die 

Körner kleinere Dimensionen, als im grössten Teil des Gesteins.
Die Struktur ist granoblastisch.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:

S i0 2 . ..........................68*41%
T i0 2 . ..........................0*38
a i 2o 3 ..........................16*60
Fe20 3 ..........................0*91
FeO . ..........................2*54
M nO . ..........................0*15
MgO. .......................... 1*94
CaO . ..........................3*36



Na20 ..................................3'35
K 20 ................................ 074
H20 -fn o ° ..................0*91
H 20 —110° • • • . . 0 16

Sum me. . 99"45
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Analytiker : K. E m s z t .

Spez. Gew.: 2767 ( T .  T a k â t s ),

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  : s =  74'99, A  =  4'05, C  =  3'93, F  =  6'37, T  =  2‘68, 
n =  872, Reihe =  «, к = Г 9 5 ;  a = 8 '5 , c =  8'2, f =  13*3

Die Molekularwerte nach N ig g l i: si =  299'0, a l= 42 '5 , fm =  25'5, c =  15'5, alk =  16'5, k =  0"13, 
mg =  0'50; qz =  + 1 3 3 ‘0, ti =  1 *23, h = 1 3 '2 5 , c / f m  =  0'60, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des yosemitgranitischen Magmas: si =  350’0, al =  43'0, fm==14‘0, 
c = 1 3 '0 , alk =  30 0, k =  0'45, mg =  0'33, Schnitt =  V. -

Typus des normalgranitischen Magmas: si =  2Г0'0, al =  35'0, fm =  26'0, c=15"0, alk =  24'0, 
k =  0"42, mg =  0'33, Schnitt =  IV.

Typus des granodioritischen Magmas: si =  270'0, al =  39'0, fm =  23'0, c= 17"0 , alk =  2 Г0, 
k =  0'43, mg =  0'40, Schnitt =  V.

Auffallend ist der relativ hohe Gehalt an CaO (Epidot.)
Man kann nicht verleugnen, dass die chemische Zusammensetzung des beschriebenen Gesteins 

gewisse Ähnlichkeiten mit den angeführten Typen zeigt. Bei genauer Betrachtung zeigen sich jedoch sehr 
g rosse  U n tersch iede .

Die Differenz al— alk beträgt im beschriebenen Gestein 26, während diese Differenzen in den 
zum Vergleich herangezogenen Typen: 130, 1Г0, 18 betragen.

Die grösste Differenz zeigt sich unter den Gesteinen des ersten Typus im Biotitgranit von A m t
shainersdorf: 17. Die grösste Differenz in den Gesteinen des zweiten Typus ist 15, im dritten Typus 20.

Eine Differenz von 26 kann in den Eruptivgesteinen mit sl =  etwa 299 nicht Vorkommen. Die 
Projektionspunkfe im Konzenirationstetraeder fallen nicht in das Eruptivfeld.

Das untersuchte Gestein ist unbedingt ein P a rad e riv a t.
Volumprozentische Zusammensetzung :

P la g io k la s .......................... 17*91 Vol %
Q u arz ..................................... 27-52
M uskovit................................ 15-83
B io t i t ..................................... 22'96
Epidot...................................... 1401
Titanit...................................... Г13
M agnetit................................ 0-53
A patit...................................... o -ii

10000Summe



DAS SEBESER* UND ZIBINS-GEBIRGE 113

SCHIEFERGNEIS (BIOTIT-HORNBLENDEGNEIS, TYPUS TAJA), TAJA-TAL.

Das Gestein ist im T a ja -T a l auf der Strecke zwischen Valea Ditei und der Kalksteinenge, am 
rechten Ufer aufgeschlossen.

Es ist ein feinkörniges, graues Gestein, welches megaskopisch nur Feldspat, Quarz und Biotit 
erkennen lässt. Mit einer schwach vergrössernden Lupe lassen sich auch einige Hornblendekörnchen 
erkennen. Die Schieferung ist stark ausgeprägt. A n den Schieferungsflächen zeigt sich ein schwacher 
Seidenglanz, hervorgerufen durch die kleinen Glimmerblättchen. Bei der Verwitterung bildet sich zuerst 
eine rote Kruste.

Die Gemengteile sind: Plagioklas, Quarz, Biotit, Hornblende; ferner Klinozoisit, Titanit, 
Magnetit, Apatit, Rutil, Zirkon.

Die Plagioklaskömer erscheinen in 0'04 bis 0'2 mm grossen, ganz unregelmässig umgränzten 
Individuen. Die Körner sind manchmal || (010), mitunter aber senkrecht (010) gestreckt. Die Zwillings
lamellen sind schmal. Das Albifgesetz ist die Regel, Periklinlamellen kommen etwas weniger häufig vor. 
Uber die Zusammensetzung orientieren folgende Daten :

1. Schnitt 1(010) und (001), «1(010) =  9° = 1 2 %  An.
2. Schnitt 1 / ,  « ':  (001) =  14° =  14% An.
3. Schnitt 1(010) und (001), «' : (010) =  7° =  14% An.

а ß у
4. A i—2 =  P] -9 + 8 9 °  + 8 5 °  -)- 4° =  etwa 16% An.

2 V 1 =  -j-83°

Manche Körner zeigen Spuren eines schwachen inversen Zonarbaues.
Die meisten Körner der Plagioklase sind frisch ; manche enthalten winzige .Smz/’/bläfichen als 

sekundäre Produkte. Als Einschlüsse wurden Quarz, Biotit, Hornblende und seltener Klinozoisit 
beobachtet. Infolge einer Durchdringung von kleinen, rundlichen Quarzkörnern wird manchmal eine „Sieb
struktur“ hervorgerufen.

Die Quarze haben meist isometrische Formen ; sie sind unregelmässig begrenzt und regellos 
miteinander oder mit den Feldspaten verzahnt. Korngrösse : zwischen 0‘05 und 0'30 mm, seifen bis 
0'5 mm. Die kleinsten Individuen sind oft kugelförmig oder ellipsoidisch ausgebildef. Undulöse Aus* 
löschung und sehr schwache Felderfeilung ist die Regel. Die in Reihen und Zügen geordneten, sehr 
kleinen Interpositionen sind sehr verbreitet. Die Reihen durchdringen mitunter zwei, oder mehrere Quarz* 
körner ohne Richtungsänderung.

Die megaskopisch bräunlichschwarzen ZLo//7blättchen schmiegen sich mit ihren (001)*Flächen 
der Schieferungsebene an. Der Durchmesser der Blättchen erreicht selten 0'6 mm, meist schwankt er 
zwischen 0'08 bis 0'3 mm. Die Umrandung der Blättchen ist immer sehr unregelmässig : zerlappt, aus* 
gefranst, oder durch tiefe Einbuchtungen gegliedert. Optisch negativ, у—« =  0 ‘046. 2V« =  efwa 0°. Der 
Pleochroismus ist stark: « =  sehr licht strohgelb, /?=chokoladebraun, mit ganz schwach rötlichem Stich,
7 =  chokoladebraun. Diese Farben erinnern gewissermassen an die Farbe der aus Ton kontakfmefamorph 
entstandenen Biotite, nur zeigt der hier beschriebene Biotit nicht so stark rötliche Nuancen.

Manche Biotite zeigen den Beginn der chloritischen Umwandlung. Als Einschlüsse sind

8
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Magnetit, Apatit und Zirkon beobachtet worden. Das letzte Mineral ist mit einem pleochroitischen Hof 
umrandet.

Die Hornblende zeigt typisch xenoblastische Ausbildung. Meist lässt sich auch in der Prismenzone 
keine Kristallform beobachten. Nur vereinzelt kann man die sehr schwachen Spuren der Form jllO f 
erkennen. Die Länge der Körner schwankt meist zwischen 0'3 und 0'5 mm, seltener bis 1‘8 mm. Die 
Achsenebene liegt || (010). х :с = 1 Г ° —18°. у—« =  0'0201 (Schliffdicke O'Olf mm.) Der Pleochroismus 
ist stark: « = lichtstrohgelb, ß =  licht (bräunlich)grün, у  =  dunkelbläulichgrün. Es liegt wieder gewöhnliche 
grüne Hornblende vor.

Die Hornblenden treten gruppenweise in regelloser Verteilung auf. Oft fehlen sie gänz
lich innerhalb grösserer Stellen. Es gibt dagegen Stellen, wo der Biotit fast ganz durch die Horn
blende ersetzt wird. Einzelne Hornblenden sind manchmal in sehr kleine Körnchen aufgelöst 
worden, die dieselbe Orientierung zeigen. Als Einschlüsse kommen Plagioklas, Quarz, Titanit, Apatit, 
Magnetit vor.

Sehr selten findet man sehr kleine Mus/row'/blättchen. Sie sind keine sekundären Verwitterungs
produkte. Die Menge derselben ist gering, sie bleibt unter O'Ol Volumprozent (Ausmessung mit dem 
Integrationstisch), у  -  « =0 '049. 2V« =  etwa 40°.

Der Klinozoisit kommt in farblosen, nach der Orthoachse meist etwas gestreckten Körnchen 
vor. Dimensionen: 0'02 bis 0'08 mm, selten bis 0' 12 mm.

Den Titanit findet man in der Form von ellipsoidischen, oder regellos gestalteten, oft in einer 
Richtung ausgezogenen Xenoblasten, meist in der Nähe der Biotite und Amphibole, oder als Einschluss 
in diesen Mineralien. Seltener zeigt er scharfe Konturen in rhombenähnlicher Form. Die Körnchen sind 
farblos mit schwach blassgraulichgelbem Stich, aber ohne Pleochroismus (im Dünnschliff). In dicken 
Schliffen lässt sich ein schwacher Pleochroismus erkennen : « =  farblos, у  =  sehr lichtgraulichgelb. Dirnen* 
sionen : 0‘01 bis 0'02 mm für die kleinen ellipsoidalen „Insekteneier“, bis 0‘5 mm für die grössten 
Körnchen.

Manche Titanite enthalten sehr kleine, cllipsoidische, harzgelbe Rutilkörnchen als Einschlüsse. 
Sehr selten beobachtet man Magnetit oder Hornblende in den Titaniten. Verhältnismässig häufig kom
men kleine Quarzkörnchen als Einschlüsse vor.

Der Magnetit tritt sehr spärlich auf. Seine isodiametrischen, aber unregelmässig umgrenzten Körn* 
chen kommen nur an einzelnen Stellen, in kleinen Gruppen vor. Die Körner sind magnetisch, Ti-haltig 
und sehr klein.

Der Apatit zeigt nichts bemerkenswertes. Er kommt meist in den Biotiten und Hornblenden vor.
Der Rutil erscheint in manchen Titaniten. Die letzteren haben sich aller Wahrscheinlichkeit, 

nach auf Kosten des Rutils gebildet.
Der Zirkon bildet einen seltenen Einschluss im Biotit und ist von einem pleochroitischen 

Hof umgeben.
Die krislalloblastische Reihe lässt sich etwa folgend aufsfeilen : Magnetit, Zirkon, Rutil, Apatit 

Titanit, Klinozoisit, Biotit, Hornblende, Muskovit, Quarz, Plagioklas. Quarz kommt aber auch in den 
Hornblenden und Titaniten vor.

Die Struktur ist granoblastisch.
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Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat
S iO „ ........................... . 55T37
T iO ,........................... . 1-06
A lo03 ..................... . 16-60
Feä0 3 ..................... . 3-95
F e O ........................... . 3-49
M n O ..................... . 016
M g O ..................... 3-29
C a O ........................... 62Г
N aäO ..................... . 4-41
k ,o ........................... Г6 7
H 20 + n o °  . . . 3'03
H 20 - i i o °  . . . . 008
р 2о 5 ..................... . ' 0-13

Summe . . 99-8Г

А  =  5'9Г, C  =  4'96, F =  14-83, 

fm =  33'5, c =  20’5, a lk= 16-0 ,

Spez. Gew. : 2T45.
Analytiker : T .  T a k ä t s .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s =  63’31, 
n = 8 '0 1 , Reihe =  «, к =  Г05 ; a =  6'9, c =  5"8, f =  1ГЗ.

Die Molekularwerte nach N iggli : s i= i r 0 '0 ,  al =  30"0, 
k =  0’20, mg =  0'45, qz =  -j-6"00, ti =  2'42, р =  0'1Г, h =  30'83, c/im =C 61, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des normaldioritischen Magmas: si — 155'0, al =  29'0, fm =  35’0, 
c =  22 0, a lk = 1 4 ’0, k =  0‘28, m g=:0'48, S chn itt= IV .

Ferner aus diesem Typus: s i= i r 5 '0 ,  al =  31 '5, fm = 33'5, c =  20'0, alk =  15‘0, k =  0’28, 
m g= 0 '48 , Schnitt =  IV. (Pyroxenglimmerdiorit, E le c tr ic  P eak , Y e llo w sto n e  Park).

D ie Ü b ere in s tim m u n g  der Molekularwerte des analysierten Gesteins mit denen vom Typus des 
normaldioritischen Magmas ist vollkom m en. Der P ro je k f io n sp u n k t im Konzenfrafionsfetreader fällt 
in das E ru p tiv fe ld . A uf Grund der chemischen Zusammensetzung sollte dieses Gesteins eruptiven 
Ursprungs sein. T ro tz  der v e rb lü ffen d en  Ü b e re in s tim m u n g  der M o lek u la rw erfe  d a rf  d ieses 
G e ste in  dennoch n ich t a ls  O rth o d e riv a t a u fg e fa ss t w erden.

Bei der Beurteilung der genetischen Verhältnisse der kristallinen Schiefer darf man sich nicht 
b lo ss  auf die chemische Zusammensetzung stützen. W ürde das Gestein die Zusammensetzung eines 
Sedimentes haben, so könnte man daraus schliessen, dass es sich nicht um ein reines Orihogeslein 
handelt. Fallen die Projekfionswerte in das Eruptivfeld, so kann der Ursprung auf Grund der chemischen 
Zusammensetzung nicht entschieden werden. In diesem Falle müssen andere, in erster Linie geolo* 
g ische  M om ente : Lagerungsverhälfnisse, Verbandsverhälfnisse in Befracht gezogen werden.

In dieser Hinsicht sind folgende Momente ausschlaggebend. Das Gestein ist den übrigen Para
gneisen konkordant eingelagcrf, es fällt im Durchschnitt nach S  unter 20° — 30° ein. Die Korngrösse 
schwankt: es gibt Bänke, wo der durchschnittliche Korndurchmesser viel grösser ist, als im beschrie
benen Gestein. Einzelne Lagen des Gesteins sind sehr quarzreich. Auch die Verteilung der dunklen
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Gemengteile zeigt nicht die Regelmässigkeit des Eruptivgesteins. Die Verwitterung greift das Gestein 
leicht und sehr stark an, viel stärker als die Orthogesteine.

Die ganze Erscheinungsform des Gesteins erinnert überhaupt nicht an Orthoderivate. Im Gelände 
— ohne die chemische Analyse zu kennen, — denkt man überhaupt nicht an ein Orthogesiein. Auf 
Grund von all diesen Erwägungen muss das Gestein als ein reines P a ra g e s te in  betrachtet werden. 

Die Ausmessung mit dem Integrationstisch ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung :
Plagioklas . . . 47'22 Vol %
Quarz . . . . 7'04
B io tit ......................19'94
Hornblende . 1874
Klinozoisit 3-53
Tifanif . . . . 2'84
Rutil (im Tifanif) 0’06
Magnetit . . . . 0 ’27
Apatit . . . . 0-36

Summe lOO'OO
Indem die Verteilung der Gemengteile grosse Schwankungen zeigt, ist die volumprozentische, 

wie auch die chemische Zusammensetzung etwas schwankend.

SCHIEFERGNEIS (BIOTlTGNEIS), PIATRA ALBA, AM GIPFEL.

Der Gipfel der P ia ira  alba (2180 m ü. d. M.) besteht aus einem feinkörnigen Gneis, der 
zwischen den Glimmerschiefern eingelagert auftritt. Das Einfallen ist 19'' 10°. Im Gneis kommt eine 
Einlagerung von Amphibolit vor (siehe im Abschnitt der Amphibolite).

Das feinkörnige Gestein ist dunkelgrau und es zeigt eine schwache Schieferung. An den 
Schieferungsflächen lässt sich ein schwacher Seidenglanz beobachten, hervorgerufen durch die scheinbar 
ziemlich dicht nebeneinander gelegenen Biotitblättchen. Mit einer Lupe kann man farblosen Quarz, 
Plagioklas und bräunlichschwarzen Biotit erkennen. Die Biotitblättchen schmiegen sich der Schieferungs
fläche an und sie bilden sehr dünne, nicht in Zusammenhang stehende Lagen, welche nur wenig Quarz 
und Plagioklas führen. Die überwiegend aus Quarz und Plagioklas aufgebauten, lichten Lagen sind 
mächtiger, als die Biotitlagcn.

U. d. M. lassen sich folgende Gemengteile bestimmen: Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit 
(sehr wenig), Granat, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Die Körner des Plagioklases sind oft isodiametrisch ausgebildet (Tafel VI, Fig. 5), oder aber 
entweder || (010) oder _L(010) gestreckt. Die Korngrösse schwankt vorwiegend zwischen 0‘02 und 
0'8 mm, sehr selten bis Г4 mm. Die> Körner sind meist nach dem Albitgesetz verzwillingt, Perikline — 
teils selbständig, teils mit Albitlamellen — treten etwas seltener auf. Komplexzwillinge nach Albit +  Karlsbad 
sind sehr seifen. Unverzwillingte Körner sind ebenfalls vorhanden. Die Zwillingslamellen sind dünn 
und zeigen manchmal eine schwache Biegung.

1. Schnitt 1  (010) und (001), o ':  (010) =  7° =  14%  An.
2. Schnitt J_ «, Ÿ  : Spur der Periklinlamellen =  6° =  13%  An.
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а ß r
3 .  A j _ 2 =  P j _ 2 +80° +85° +  5° =  (010) =  Albit =  15%  An,

s —  80° +10° ' —85° =  (001) =  etwa 16%  An.
4. À ,—2 90° +86° +  4° =  [010] =  Periklin =  12% An,

Pl-2 85° + - 8 5 ° =  Periklin =  etwa 10—13%  An.
5. «' <  tu, / '  <  e ; «' <  г, j/' <  (o.
Manchmal lässt sich ein ganz schwacher Zonarbau erkennen : ein etwas sauerer Kern und 

eine gegen das Innere unregelmässig begrenzte Hülle mit allmählichem Übergang.
6. Schnitt J_ (010) und (001), e ':(010), im Kern : 9° =  12%  An,

in der Hülle : 6° =  15%  An.
Die Plagioklase enthalten oft kleine rundliche Quarzkörner, seltener Biotit und Zirkon.
Die Quarze haben meist mehr isodiametrische als gestreckte Durchschnitte. Sie sind unregel

mässig begrenzt, aber die Einbuchtungen sind nicht tief. Korngrösse: meist zwischen 0' 16 und 0 ’8 mm, 
selten bis Г4 mm. Anzeichen einer undulösen Auslöschung finden sich nur in dem bei allen Schiefern 
dieses Gebietes üblichen geringen Ausmasse. Sehr kleine Interpositionen im Quarz sind verbreitet ; sie 
erscheinen meist in regelloser Verteilung, etwas seltener bilden sie Streifen und Züge. Mitunter lässt 
sich auch eine bewegliche Libelle beobachten (C 0 2). Biotit und sehr selten farbloser Zirkon kommen 
ebenfalls als Einschlüsse vor.

Der Biotit ist reichlich vorhanden. Seine Blättchen sind (mit Ausnahme von {001}) unregel
mässig lappig oder zerfetzt ausgebildet. Sie schmiegen sich mit der Basisfläche der Schieferungsebene 
an. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen O'IO bis l'O mm, selten bis 1'5. Auch 
ganz kleine Schüppchen sind reichlich vertreten. Sie bilden kein vollkommen zusammenhängendes Netz
werk in der Schieferungsebene : die Schuppen liegen nicht dicht nebeneinander (wie es megaskopisch 
erscheint), sondern sie sind voneinander getrennt.

Der Pleochroismus ist stark: « =  sehr lichtweingclb, ß < y  — chokoladebraun. 2V« =  etwa 
0°. y—ci =  0'058. Als Einschlüsse wurden Magnetit, Apatit und selten Zirkon beobachtet. Das letzte 
Mineral wird durch einen schmalen, pleochroitischen Hof umgeben. Dabei bleibt « manchmal fast 

• unverändert, y  ist dagegen sehr dunkel, fast schwarz geworden. Einige Biotite zeigen eine sekundäre 
chloritische Umwandlung : dabei hat sich etwas opakes Erz, sowie auch sehr wenig Epidot (farblos) 
in sehr kleinen Körnchen ausgeschieden. Die Menge des Chlorits ist äu sse rs t gering.

Ein charakteristischer Ubergeme'ngteil ist der Granat. Grösse und Menge schwanken. E r fehlt 
in diesem Gneis, soweit meine Erfahrungen reichen, nie, doch geht seine Korngrösse nicht über einige 
O'l mm hinaus. Die Menge dürfte höchstens einige Prozente ausmachen.

Der Granat ist vollständig isotrop, im Schliff farblos bis lichfrosa, zeigt keine krisfallographische 
Begrenzung, sondern allgemein rundliche Umrisse. Gewöhnlich ist er reich an Einschlüssen : Erz 
Quarz, Biotit, Chlorit. Randlich und auf Spalten sieht man hier und da eine beginnende C h lo ri
tis ierung . Manchmal wird die ganze Oberfläche der Körner durch Chlorit umhüllt.

Der Magnetit erscheint teils in grösseren (bis 0'3 mm), isodiametrischen, oder länglichen Körnern, 
eils in sehr kleinen, staubförmigen Interpositionen. Er bildet einen häufigen Gemengteil. Oft liegt er in 
der Nähe der Granate.
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Der Apatit tritt spärlich auf, mitunter häufiger in den Biotiten.
Der Zirkon erscheint in farblosen, an den beiden Enden etwas abgerundeten, kleinen, prisma-

tischen Kriställchen. Im Biotit ist er von pleochroitischen 
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch. 
Chemische Zusammensetzung :

Höfen umgeben.

S i0 2 ........................... . 68’9Г%
T i0 2 ........................... . 0-41
À120 3 ...................... . 14-54
Fe20 3 ..................... . 109
F e O ........................... 5"15
M n O ...................... o-or

M g O ........................... . 1-82
C a O ........................... . 1-19
Na20 ...................... . 4-14
k 2o ........................... 1-98
H 20  +  no° . . . . . 050
H 20  —uo° . . . . . 0-06
p 2o , ............................ . S P.

Sum m e. . 99-92
Analyfiker: K. E mszt.
Spez. Gew.: 2T 55  (T. T akäts.)

Die Parameter nach O sa n n : s =  75‘16, A  =  5T3, С = Г 2 Г , F  =  8'56, T  =  2'28. n =  7"59, 
Reihe =  «, к =  1 '65; а = 1 Г 0 , c =  2'5, f = 1 6 ’5.

Die Molekularwerte nach N iggli: s i= 3 0 1 '0 , а1==ЗГ'5, fm =  34‘5, c =  50 , alk =  23"0, k =  0'24, 
mg =  0’35, qz = + 1 0 9 -0 , fi =  1 '34, h =  T29, c/ fm =  0'14, Schnitt =  11.

Zum Vergleich: Typus des normalgranitischen Magmas: si =  2r0‘0, al =  35'0, fm =  26'0, 
c = 1 5 ‘0, alk =  24-0, k = 0 '4 2 , mg =  0 ’33, Schnitt =  IV.

si, alk und al stimmen überein, aber fm  und c weichen stark ab. fm würde dem granodioritischen * 
Magma entsprechen, dafür ist aber c zu niedrig. Der W ert von c entspricht den aplitgranitischen und 
engadinitgranitischen Magmen. Für diese Magmen sind die Werte von si und alk zu niedrig, fm  dagegen 
zu hoch.

Der Projektionspunkt im Konzentrationsfetraeder fällt, nicht in das Eruptivfeld. Die chemische 
Zusammensetzung des Gneises stimmt nicht mit dem Chemismus irgend eines Eruptivgesteins überein.

Es liegt hier ein typisches Paragestein vor.
Auffallend ist der ziemlich hohe Gehalt an Eisen, dessen grösster Teil im Biotit steckt. Die 

starke Doppelbrechung dieses Minerals spricht ebenfalls für einen ziemlich hohen Eisengehalt.
Die volumprozentische Zusammensetzung :

P la g io k la s ................................ ..... . . 31'64 Vol %
Q u a r z ......................................................36‘53
Biotit (mit Spuren von Chlorit) . . . 26'82
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G r a n a t ...................................................... 4'17
M agnetit...................................................... 0T8
Z i r k o n ......................................................  0'06

Summe. . lOO'OO

MUSKOVIT-BIOTITSCHIEFERGNEIS (TYPUS AUSEL), VALEA AUSELULUI-TAL, ETWA 900 m ü. d. M.
• • c

Das Gestein bildet eine Einlagerung zwischen Biotitgneis. Einfallen: 19h 50°.
Feinkörniges, sehr gut geschiefertes, lichtgraues Gestein. A n den Schieferungsflächen zeigt sich 

ein schwacher Seidenglanz, verursacht durch die kleinen Muskovitblättchen. Megaskopisch kann man 
nur Quarz, Muskovif uud Biotit erkennen. Mitunter bildet der Quarz mehr oder weniger zusammen
hängende Lagen zwischen den muskoviireichen sehr dünnen Lagen. Diese Quarzschichten können eine 
Mächtigkeit von einigen mm erreichen. Beim ersten Anblick erinnert das Gestein an Glimmerschiefer.

U. d. M. erkennt man die folgenden Gemengteile : Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit 
(sehr wenig), Granat, Turmalin (selten), Magnetit, Pyrit, Apatit, Zirkon.

Der Plagioklas erscheint in ganz unregelmässig umgrenzten Körnern, meist mit verzahnten 
Umrissen. Häufige Korngrösse: 0'08 bis 0'25 mm, selten bis 0'35 mm. Manche Körner sind II (010) 
ebenflächig begrenzt. Die Menge an Plagioklas ist gering. Albilzwillinge sind viel häufiger, als die 
Perikline. Die Zwillinge bestehen meist aus wenigen (2—5) Zwillingslamellen.

1. Schnitt J_(010) und (001), : (010 =  9 ° =  11% An.
2. Schnitt J_ (010) und (001), : (010)=  11° =  9 %  An.

а ß  y
3. A ,—.,=  P i—2 90° - j - 80° + 9 ° = 1 0 %  An.

2 Vj =  +  83°
4. «' <  to, y ' < £ ;  а ' <е ,  y <io.
Die Plagioklaskörner enthalten meist eine sehr fein verteilte, staubartige Pigmentsubstanz. Eine 

nähere Bestimmung derselben ist nicht möglich. Sie dürften wahrscheinlich eisenoxydische Zusammen
setzung haben. Ausserdem kommen noch sehr kleine Muskovitschüppchen als Einschlüsse vor, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach schon vor der Bildung der Plagioklase vorhanden waren.

Manche Plagioklase wurden durch einen Riss in zwei Teile geteilt. Die zwei Teile zeigen noch 
dieselbe Orientierung, aber sie sind gegeneinander etwas verschoben worden. Der Riss wurde durch 
kleine Quarzkörnchen und etwas Serizit ausgefüllt. Die Kataklase zeigt sich etwas seltener derart, dass 
die Zwillingslamellen treppenartig etwas verschoben wurden.

Ich muss jedoch hervorheben, dass die Kataklase sich nur vereinzelt beobachten lässt.
Der Quarz ist der vorherrschende lichte Gemengteil. Seine Körner haben meist mehr isomet

rische als gestreckte Durchschnitte. Sie sind regellos miteinander und mit den anderen Gemengieilen 
verzahnt. Die Korngrösse schwankt meist zwischen 0‘08 und 0'24 mm ; einige Körner erreichen Dimen
sionen bis 0‘8 mm. Die Anzeichen einer schwachen Kataklase zeigen sich in einer schwachen Felder* 
feilung und in undulöser Auslöschung, aber nur in geringem Ausmasse. Die Quarze sind manchmal 
zu unregelmässigen Streifen vereinigt. Diese Quarzlagen können eine Mächtigkeit bis 3 mm erreichen.

Als Einschlüsse im Quarz kommen Magnetit, selten Biotit, Chlorit, Zirkon vor. Sehr kleine
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Interposifionen sind sehr verbreitet. Diese sind entweder in Zügen, Schwärmen angeordnef, oder aber 
regellos verteilt. Ähnliche Pigmentsubstanz, wie in den Plagioklasen kommt ebenfalls vor.

À b und zu findet man, dass die nachträglich entstandenen, sehr schmalen Risse im Gestein 
durch Quarz ausgefüllt wurden. Zwischen den Quarzkörnchen kommen hier auch kleine M uskovffblättchen 
vor. Manche Haarrisse haben auch ursprüngliche Quarzkörner in zwei Teile geteilt. Die zwei Hälften 
zeigen noch dieselbe optische Orientierung, zum Zeichen, dass sie Teile eines einzigen Korns sind.

Unter den Glimmern herrscht der Muskovit vor. Seine Blättchen sind an den Rändern zerlappt, 
nur die Form ]00Ц ist scharf ausgebildet. Der Durchmesser der Blättchen schwankt zwischen 0'02 
und O'l mm. Sehr kleine Schüppchen sind auch sehr verbreitet. Die grösseren Muskovitblättchen 
schmiegen sich der Schieferung an, aber sie bilden kein zusammenhängendes Netzwerk. Die Blättchen 
berühren sich nicht, sondern es sind Quarzkörner dazwischengeschaltet. Megaskopisch befrachtet scheinen 
die Glimmerbläitchen zusammenhängende, einheitliche Schichtchen zu bilden.

Der Biotit ist etwas weniger reichlich vorhanden, als der weisse Glimmer. Die Ränder seiner 
Blättchen zeigen unregelmässige, aber nicht zerlappfe, zerfranste Umrisse. Durchmesser der Blättchen : 
0'02 bis O'l mm. Der Pleochroismus ist stark: « =  sehr licht fahlgelb, ß <  j/ =  chokoladebraun. Sehr 
wenige Biotifblältchen sind mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt. Hier und da erscheint der Chlorit 
etwas häufiger in Streifen geordnet.

Die Biotitblättchen bilden keine deutlichen Lagen, sie sind eher im Gestein verstreut.
Der Granat ist ein seltener Gemengteil. Er ist im Dünnschliff farblos bis lichtrosa und zeigt keine 

kristallographische Begrenzung, sondern allgemein rundliche Umrisse. Längliche Formen kommen ebenfalls 
vor. Die Korngrösse schwankt zwischen 0'03 und 0'09 mm. Die Körner sind manchmal in eine dünne 
Hülle aus sehr kleinen Chloritblätfchen eingebettet. Der Chlorit erscheint hier als Umwandlungsprodukt 
aus dem Granat.

Sehr seifen findet man Turmalin. Er bildet sehr kleine, terminal abgerundete Prismen. Der 
Pleochroismus ist stark : w  — sehr lichtbräunlichgrün, e =  lichtkaffeebraun. Der Gehalt an Turmalin 
deutet auf ein Ubergangsgestein zu den Glimmerschiefern hin.

Der Magnetit erscheint meist in nach der Schicferunsgebene etwas gestreckten, unregelmässig 
begrenzten Körnern.

Pyrit kommt sehr spärlich vor. Korngrösse : zwischen 0 03 und 0'8 mm.
Die kleinen Prismen der Apatite sind an den beiden Enden abgerundet. Die Querabsonderung 

lässt sich meist sehr gut beobachten.
Der Zirkon kommt in sehr kleinen, farblosen, terminal abgerundeten Körnchen vor. Im Biotit 

wird er durch einen pleochroitischen Hof timkranzf. Im Hof bleibt « unverändert, у  zeigt sehr dunkle, 
fast schwarze Farbe.

Die Plagioklase enthalten viele MusÄovr/schüppchen, die Quarzkörner führen oft Biotit, seltener 
Chlorit. Das mikroskopische Bild zeigt darauf hin, dass die Plagioklase die zuerst gebildeten Muskovite 
in sich eingeschlossen haben, ebenso die Quarzkörner die Biotit- und Chloritschüppchen.

Die Struktur ist granoblastisch.
Die Ausbildung des Gesteins ist ziemlich unruhig (in Bezug auf die Textur). Es gibt nämlich 

Lagen, in denen die Körner viel kleiner sind (O'Ol bis 0'025 mm), als im grösster. Teil der Gesteinsmasse.
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Diese Unruhigkeit und die erwähnten Quarzlagcn weisen darauf hin, dass es sich hier um ein 
Paragestein handelt.

Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:
S i0 2 . . .....................  5476 %
Ti0.2 . . ..................... 0‘25
A l ,0 3 . . .....................  2677
Fe20 3 . . ..................... 4'45
F e O . . . ..................... 3'88
MnO . . .....................  Sp.
MgO . . ....................... 2*31
CaO . . ..................... 020
Na.,0 . . ..................... 3'60
IC O  . . ..................... 2'32
L L O + iio 0 .....................  1 '39
H 20 —uo° ..................... 0'09
P A  • • ..................... 007

Summe . . 100 09
Analytiker : K. E mszt.

Spez. Gew. : 2 '6 8 2  ( T .  T a k ä t s .)

Die Parameter nach O sa n n : s =  63'96, A  =  5'79, C =  0'25, F  =  11 '67, T = 1 2 '2 9 , n =  7'01 
Reihe =  /?, k = 1 7 3 ;  a =  9'8, c =  0'4, f= 1 9 '8 .

Die Molekularwcrte nach N iggli : s i=  177'0, a l— 5Г0, fni =  32'5, c =  0'5, a lk =  16'0, k =  0'30, 
m g =  0'35 ; qz =  -f-13'0, ti =  0'60, p =  0'10, h = 1 4 '9 6 , c/fm =  0'01, Schnitt =  1.

Der Projektionspunkt fällt nicht in das Eruptivfeld im Konzentrationsiefraeder. Das Gestein ist 
übersättigt von À120 3 für ein Eruptivgestein, wo al—alk= 35. Diesem al-Wert müsste im Eruptiv
gestein ein hoher W ert von alk, und ein niedriger W ert von im entsprechen.

Das Gestein stellt einen typischen Paragneis dar. Der hohe Gehalt an À120 3 zeigt auf Ton 
als ursprüngliches Ausgangsmaterial hin.

BIOTIT-MUSKOVITSCHIEFERGNEIS (TYPUS SERBOTA.)

Das Gestein liegt zwischen S tâna  Ç erbota mic und S e fbota m are in der Zone zwischen 
Glimmerschiefer und Amphibolgneis aufgeschlossen. Seehöhe: etwa 1740 m. Einfallen: 24h 25°.

Das lichtgraue Gestein besitzt eine gute Kristallisationsschieferung, die besonders in der Anord
nung der Glimmerblättchen zum Ausdruck kommt. Die Glimmerblättchen schmiegen sich der Schicferungs- 
fläche an, ohne ein zusammenhängendes Netzwerk zu bilden. Mcgaskopisch lassen sich Biotit, Muskovit, 
Quarz und Feldspat erkennen. Die Plagioklase erreichen Dimensionen bis über 1 mm. Die Zwillingslamellie^ 
rung ist meist schon mit einer Lupe zu beobachten Die Glimmerblättchen sind gross ; der Durchmesser 
mancher Muskoviie erreicht Dimensionen bis 5 mm. A b und zu bilden die lichten Gemengteile kleine, 
nicht in Zusammenhang stehende, dünne Lagen von einer Mächtigkeit zwischen 0'5 und 3 mm. In 
diesen Lagen kommt weniger Glimmer vor.
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Die Gemengteile des Gesteins sind : Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit, Muskovit, Epidot, 
Magnetit, Àpatit, Zirkon.

Der Plagioklas erscheint in unregelmässig umgrenzten, oft verzahnten Xenoblasten. Die Korn
grösse schwankt meist zwischen 0'3 bis 1 ‘3 mm, die grössten Körner erreichen Dimensionen bis 1 ‘8 mm. 
Zwillinge nach dem Albitgesetz herrschen vor, daneben sind auch Periklinzwillinge häufig. ,Oft treten 
beide Gesetze gleichzeitig auf (Tafel VI, Fig. 6). Längs der Zwillingslamellen enthalten die Körner 
manchmal sekundäre Ser/zifschüppchen.

1. Schnitt 1(010) und (001), : (010) =  12° =  8%  An.
2. Schnitt J_«, jG S pur der Periklinlamellen =  T°=  11% An.
3. «' <  со, y' < e ; «' <  s, У <  со.
4. Schnitt J_«', а ; (010) =  13° =  9%  An.

« ß у
5. A j—2 — P] -о + 8Г ° + 9 4 °  +  8° =  etwa 13% An.

2V1 =  +  83°
A n manchen Körnern kann man eine Andeutung eines Zonarbaues beobachten. Der Unter

schied zwischen Kern und Hülle scheint aber nicht gross zu sein.
6. Schnitt 1(010) und (001), « ':(010), im Kern : 12° =  8%  An,

in der Hülle : 10° =  11 °/o.
Die Plagioklase enthalten oft rundliche Quarzkörnchen.
Die Xenoblasten vom Quarz zeigen ganz regellose Umgrenzung, oft mit tiefen Einbuchtungen. 

Die Korngrösse schwankt zwischen denselben Grenzen, wie bei den Plagioklasen. Die grösseren Körner 
sind manchmal etwas nach der Schieferungsfläche gestreckt. Felderteilung und undulöse Auslöschung 
zeigen sich nur in dem bei allen Gesteinen des untersuchten Gebietes üblichen, geringen Ausmasse. 
Eine konstante Gefügeregelung konnte nicht fesfgestellt werden.

Die ß/oh7blättchen zeigen unregelmässige, oft zerlappte, oder ausgefranste Umgrenzung. Der 
Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0*16 und 0‘85 mm. Einige erreichen Dimensionen 
bis 2 0 mm. Der Pleochroismus ist stark : « =  lichtstrohgelb, у  =  dunkelbräunlich-olivgrün. Der Biotit 
bildet ein unregelmässiges Netzwerk zwischen den übrigen Gemengtcilen. Seine Blättchen sind oft der 
Schieferungsebene angepasst.

Manche Biotite sind chloritisch umgewandelt, besonders in der Nähe der Epidote. Die chlori- 
tische  U m w and lung  und die E p id o ib ild u n g  gehen H an d  in H and. Als Einschlüsse im Biotit 
wurden Magnetit, Apatit, Epidot und selten Zirkon beobachtet. Um das letztere Mineral findet man 
plcochroitischc Höfe.

Der Muskovit tritt etwas mehr zurück, als der dunkle Glimmer. Der Durchmesser der Blättchen 
schwankt zwischen 0'03 und 5’0 mm. Die Umgrenzung der Blättchen ist regellos. Auch die Verteilung 
der Blättchen ist unregelmässig; sie stellen sich oft in die Schieferungsebene ein, ohne zusammen
hängende Lagen zu bilden. Die ganz kleinen (serizitartigen) Blättchen bilden manchmal um manche 
Plagioklaskörner eine schmale Hülle.

Der Epidot erscheint in kleinen (O'Ol bis 0'5 mm), regellos umgrenzten Körnern ; die grösseren 
Individuen sind nach der Orthoachse etwas gestreckt. Der Pleochroismus ist deutlich : « =  farblos,
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ß =  sehr lichfgelb, y  =  lichtgelb. Die Doppelbrechung ist ziemlich stark, y —ce =  0'018. Optisch 
negativ. 2 V« =  etwa 85°. Demnach soll ein ziemlich eisenreicher Epidot vorliegen (etwa 15% Fe- 
Epidoi). Die Menge dieses Minerals ist gering. Seine Körner liegen meist in der Nähe der Biotite, oder 
Magnetite, manchmal bilden sie Einschlüsse im Biotit. Er ist auf Kosten der Biotite gebildet worden. 
Die Menge dieses Minerals ist in den verschiedenen Teilen des Gesteins schwankend.

Magnetit kommt verhältnismässig reichlich vor. Seine grösseren Körner zeigen unregelmässige 
Umgrenzung, die kleinen erscheinen manchmal in quadratischen Durchschnitten. Die Körnchen sind 
gross: 0' 16 und 0'34 mm, einige erreichen Dimensionen bis Г8; 0'8 bis Г0 mm grosse Individuen 
gehören nicht zu den Seltenheiten. Der Magnetit ist titanhaltig.

Der Àpatit erscheint in kleinen, terminal mehr oder weniger abgerundeten Prismen mit deut
licher Querabsonderung.

Der Zirkon zeigt sich in kleinen Prismen, die terminal etwas abgerundet sind. Im Biotit ist er 
meist von einem pleochroifischen Hof umgeben.

Die Struktur ist granoblastisch.

Chemische Zusammensetzung :

S i O . , ................................ . 59'96 %
T i O * ................................ . 106
A l20 3 ................................ . 16-64
Fe20 3 ................................ . 5'42
F e O ................................ . 2'15
M n O ................................ . 0 'i r
MgO . . . . . . . . 2'55
C a O ................................ . 3-81
N a20 ................................ . 2'05
K 20 ................................ . 3'56
H 20 + 110° ..................... 1-85
H 20  — u o ° ..................... . 009
P , 0 , ................................ Sp.

Sum me. . 99-31
Spez. Gew. 2T99

A nalytiker : T . T akAt s .

Die Parameter nach O s a n n  : s =  6849, A  =  4'80, C  =  4'60, F  =  11 '08, T  =  1 '63, n =  4 '6 i, 
Reihe =  у, к =  Г40 ; а =  Г04, с =  6 'T3, f =  16'23.

Die Molekularwerte nach N ig g l i: si =  215'0, al =  35'0, fm =  35'0, c == 14'5, alk =  15'5, 
к =  0'53, mg =  0'39; qz = -f53'0, ti =  2'83, h =  22'0T, c/fm =  0'41, Schnift =  IV.

Zum Vergleich: Typus des opdalitischen Magmas: si =  215'0, al =  32'0, fm =  32'0, c =  18'0, 
a lk= 18 '0 , k =  0'50, mg =  0'45, Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus: si =  212'0, al =  32'0, fm =  34'5, c = 1 4 '5 , a lk= 19 '0 , k =  0'61, 
mg =  0'46, Schnitt =  IV. (B asische  R and fazies, В  ellezza, U n ierengad in .)
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Typus des quarzdioritischen Magmas: si =  220"0, al =  310, fm =  ЗГ0, c = 1 9 '0 , fm : 19‘0, 
к =  0 25, mg =  0 48, Schnitt =  IV.

Das analytisierte Gestein zeigt in seinen chemischen Eigenschaften gewisse Ähnlichkeiten mit 
den hier angeführten Eruptivgesteinen. Besonders die Derivate des opdalitischen Magmas sind sehr 
ähnlich und zwar auch in den Werten von к und mg. Trotzdem ist aber keine vollkommene Uber* 
einstimmung vorhanden.

Wie die Beobachtungen im Feld, die Ausbildung des Gneises und die kleinen Abweichungen 
in der chemischen Zusammensetzung von den Typen der Eruptivgesteine zeigen, liegt hier ein Para* 
gneis vor, dessen chemische Zusammensetzung den erwähnten Magmentypen sehr nahe kommt. Dieser 
Gneis geht allmählich in Glimmerschiefer über.

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung :
P lag io k las ........................... . 39" 56 Vol %
Q u a r z ................................ . 2ГЗТ
Biotit (+  etwas Chlorit) . 19-60
M u s k o v i t ........................... . 13-69
E p i d o t ................................ . 3-32
M a g n e t i t ........................... . 2-02
A p a t i t ................................ 0-33
Z i r k o n ................................ . 011

Summe . 10000

BIOTIT — MUSKOVITSCHIEFERGNEIS (TYPUS SERBOTA).

Das Gestein gehört zum vorigen Typus. Es steht am Südabhang der Frumoasa, etwa 2 km 
südlich von der Kuppe 2133 m der Frumoasa an. Das untersuchte Handstück stammt von der west* 
liehen Seite der Kuppe 1T41 m.

Das Gestein ist dem obigen Gestein sehr ähnlich, nur ist hier eine etwas stärkere Lagentextur 
entwickelt. Megaskopisch können nur Feldspat, Quarz, Biotit, Muskovit erkann! werden. Die Glimmer 
— mehr oder minder der Schieferungsebene angepassf — bilden ein nicht zusammenhängendes Netzwerk 
und zwischen diesen dünnen, vorwiegend aus Glimmern aufgebauten Lagen kommen die aus Quarz und 
Feldspat zusammengesetzten, lichten Lagen vor ; diese letzteren enthalten weniger Muskovit und Biotit. 
Die Mächtigkeit der lichten Lagen ist schwankend, sie erreichen manchmal 1 bis 2 mm, meist sind 
sie stark unter 1 mm. Die Verteilung der Glimmer zeigt ebenfalls Schwankungen : meist herrscht der 
Biotit vor; es gibt aber auch Stellen, wo die Menge des Muskoviis die der Biotite übertrifft. Die Aus* 
bildung der Lagen ist ebenfalls sehr verschieden, ab und zu fehlt die Lagentextur fast vollständig und 
dann erinnert das Gestein an massige Ausbildungsformen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengfeile erkennen : Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit, 
Muskovit, Epidot, Granat, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Auch in diesem Handstück ist der Plagioklas der vorherrschende Gemengteil (Tafel VII, Fig. 1). 
Seine Körner erscheinen meist als Albit*, selten als Periklinzwillingc. Die Umgrenzung der Xenoblasten 
ist oft sehr unregelmässig. Manche Körner sind || (010) etwas länglich; es gibt aber auch Individuen,
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die _L (010) etwas gestreckt sind. Korngrösse: meist zwischen 0'3 und ГЗ mm. Einige grössere Körner 
erreichen Dimensionen bis 2'0 mm. Die Zwillingslamellcn sind manchmal etwas gebogen. Uber die 
Zusammensetzung der Plagioklase orientieren die folgenden Daten :

1. Schnitt _L«, a' : (010) =  7° =  15 °/o An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), «' : (010) =  Г° =  14 %  An.
3. Schnitt J_ y, : (001) =  8 ° =  18 %  An.

Ci ß Y
4. A  1-2=P1-2 +  89° + 8 Г 0 +  4° =  (010) =  A lb it=  18%  An.

2V ,== +  88°; 2V., =  90°
5. ce' < со, y' <  e ; ft <  «, у ' < со.

а ß Y
6. A j—2==Pl—2 +  89° +  88° 3° =  (010) =  Albit =  19% An.
Manchmal lässt sich ein sehr schwacher Zonarbau beobachten : ein Kern und eine

massig gegen den Kern abgcgrenzie Hülle von verschiedener Breite. Die Grenze zwischen Kern und 
Hülle ist nicht scharf, vielmehr lässt sich ein allmählicher Übergang beobachten.

6. Schnitt.l (010) und (001), « ':(010), im K e rn :8 ° = 1 3 %  An,
in der Hülle :6° =  16 °/o An.

Manche Plagioklaskörner enthalten etwas Serizif längs der Zwillingslamellen. Eine Durch
wachsung von kleinen Quarzkörnern ist verbreitet.

Die Quarzkörner erreichen im Durchschnitt nicht ganz die Grösse der Feldspate. Korngrösse : 
meist zwischen 0'2 und l'O mm, seltener bis Г4 mm. Die Xenoblasten zeigen eine regellose, buchtig 
ausgebildefe, oder verzahnte Umgrenzung. Schwache Felderteilung und undulöse Auslöschung sind nicht 
stärker entwickelt, wie in den übrigen Gneisen. Sehr kleine Interpositionen in Schwärmen, Streifen 
oder regellos verteilt finden sich in allen Körnern. Manche der Flüssigkeitseinschlüsse enthalten eine 
tanzende Libelle (CO.,).

Die Quarze haben meist mehr isometrische als gestreckte Durchschnitte. Sie sind in den lichten 
Lagen mit den Feldspaten und miteinander regellos verzahnt.

Der Biotit überwiegt unter den beiden Glimmern. Die Umgrenzung seiner Blättchen ist regellos, 
oft zerlappi. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0'2 und 0'8 mm, einige erreichen 
VT mm. Sein Pleochroismus ist stark: « =  lichtstrohgelb, / ? < /  =  dunkelbraun mit olivgrünem Stich. 
2V« =  0°. Diese Eigenschaften stimmen mit denen der Biotite des vorigen Gesteins vollkommen überein.

Manche Biotite zeigen an den randlichen Teilen eine mehr oder weniger fortgeschrittene 
Umwandlung in Chlorit. Als Einschlüsse im Biotit wurden Magnetit, Apatit, Epidot und Zirkon 
(plcochroitischer Hof!) beobachtet.

Der Muskovit tritt auch in diesem Gestein — wie im vorigen — dem Biotit gegenüber zurück. 
Seine Blättchen sind kleiner : der Durchmesser schwankt meist zwischen 0' 1 und 0'3 mm (also kleiner, 
als die Biotite). Die Umgrenzung der Blättchen ist regellos. 2V «=39°.

Die Glimmer schmiegen sich mit ihren Basisflächen der Schieferungsebene an, ohne eine zusam
menhängende Lage zu bilden.

Der Epidot erscheint sehr häufig in der Nähe der Magnetite und Biotite. Seine xenoblaiisch
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ausgebildeten, aber nach der Orthoachse off etwas länglichen Körner sitzen oft in unmittelbarer Be
rührung neben den Biotiten und Magnefiten ; sie erscheinen manchmal in den Biotiten, oder sind ganz 
vom Magnetit umrandet. Besonders häufig kann man die Vergesellschaftung von Magnefiten beobachten. 
Man bekommt den Eindruck, als wenn ein genetischer Zusammenhang vorhanden wäre. Korngrösse : 
004  bis 0'3 mm. Die Achsenebene liegt il (010), d. h. senkrecht zu den Spalflinien. Optisch negativ. 
2 V «  =  efwa 86°. y — « =  0’018. Diese Daten zeigen auf einen Eisenepidotgehalt von etwa 15%. Der 
Pleochroismus ist schwach: « =  farblos, /?= sehr lichtgelb, y  =  lichtgelb. Diese Eigenschaften zeigen die 
gleiche Zusammensetzung der Epidote in diesem und im vorigen Gestein.

A b und zu lassen sich schwache Unterschiede in der Doppelbrechung von Kern und Hülle 
unterscheiden. In diesem Falle scheint der Kern etwas schwächer doppelbrechend zu sein. Manchmal 
lässt sich fleckenweisse ein kleiner Unterschied bemerken.

Ein sehr seltener Ubergemengteil ist der Granat. Seine Korngrösse geht nicht über 0'2 mm. 
Er ist im Schliff farblos, oder sehr schwach lichtrosa und zeigt allgemein rundliche Umrisse, aber keine 
kristallographische Begrenzung.

Er dürfte — auf Grund der Übereinstimmung — auch im vorigen Gestein Vorkommen, aber 
in meinen Schliffen konnte ich ihn nicht beobachten. In diesem Gestein ist er ebenfalls sehr selten 
und die Verteilung der Körner scheint recht unregelmässig zu sein : in vielen Dünnschliffen habe ich 
ihn nicht beobachten können.

Der Magnetit kommt häufig vor. Die grösseren Körner (Durchmesser : 0'8 bis 1 '3 mm) zeigen 
unregelmässige Umgrenzung und in den Einbuchtungen sitzen oft die Epidotkörner. Die kleinen Individuen 
(0'04 bis 0'25 mm) sind mehr isodiametrisch und zeigen manchmal quadratische Durchschnitte.

Der farblose Apatit bildet kleine elliptische Körnchen, die oft in der Nähe der Magnetite, oder 
als Einschlüsse im Biotit zu beobachten sind.

Der Zirkon erscheint in sehr kleinen farblosen, an beiden Enden etwas abgerundeten, prisma
tischen Körnern. Im Biotit wird er durch einen schmalen, sehr dunklen, fast schwarzen, pleochroitischen 
Hof umrandet.

Die Struktur ist granoblastisch.

SCHIEFERGNEIS, FRUMOASA, SÜDLICHSTER PUNKT.

Das Gestein zeigt eine gute Kristallisationsschieferung, die besonders durch die Anordnung der 
Chloritbläftchen hervorgerufen wird. Megaskopisch kann man weissen Feldspat, Quarz, Muskovit und 
Chloritblättchen erkennen. Die Plagioklase sind ab und zu in kleinen Knoten oder in kurzen Lagen 
angehäuft. Chlorit und Muskovit bilden keine zusammenhängenden Lagen. Das Gestein wird ab und 
zu durch schmale (maximum einige mm dicke) Adern aus Quarz regellos durchquert.

Die Gemengteile sind : Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit, Muskovit, Epidot, Magnetit, Apatit, 
Titanit, Zirkon.

Die Xenoblasten der Plagioklase zeigen ganz regellose Begrenzung, sie sind manchmal stark 
verzahnt. Korngrösse : meist zwischen 0‘4 und 1 '0 mm. An einzelnen Stellen, oder in einzelnen Lagen 
erreichen die Plagioklase Dimensionen bis 2—4 mm. Alle Plagioklase zeigen mehr oder weniger 
Serizifbildung : manche Körner führen nur sehr wenig Serizit, viele wurden stark von Serizit gefüllt. Die
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Plagioklase bestehen meist aus Albitzwillingslamellen. Das Periklingesetz tritt etwas ’seltener auf. Die 
Zwillingslamellen sind schmal und zahlreich. A n manchen Körnern sind die Zwillingslamellen schwach 
gebogen. Die Serizitschüppchen erschweren die Bestimmung der Plagioklase. Darüber orientieren die 
folgenden Daten :

1. Schnitt 1 « , «' : (010) =  8° =  14 %  An.

« ß  Y
2. А Н  =  Р Н  + 8 7 °  + 8 5 °  —f-4° =  (010) =  Albii = 1 6 °/o An.

2 V! =  +  890.
3. Schnitt 1 « , «' : (010) =  5° =  17 %  An.

Durchwachsungen von kleinen, rundlichen Quarzkörnern sind verbreitet. Chlorit und Magnetit 
wurden als Einschlüsse beobachtet. Unter den Gemengteilen herrscht der Plagioklas vor.

Die Xenoblasten der Quarze haben meist isodiametrische Durchschnitte. Die Umgrenzung der 
Körner ist regellos, aber ohne grössere Einbuchtungen. Die Korngrösse schwankt meist zwischen 0 ’ 15 
und 0’8 mm; einige Körner erreichen jedoch Dimensionen bis Г6 mm. Die gewöhnlichen, sehr kleinen 
Interpositionen in Streifen, Zügen, Schwärmen, oder in ganz regelloser Verteilung sind immer vorhanden. 
Manche Flüssigkeitsinterpositionen enthalten eine bewegliche Libelle (C 0 21). Schwache Felderteilung 
und undulöse Auslöschung sind nicht stärker ausgebildet, wie in den anderen Gesteinen des Gebietes. 
Manchmal sind die Quarze zu unregelmässigen Streifen und Schlieren mit wechselnder Korngrösse 
(0’2 bis 1 mm) vereinigt.

Die Quarzadern, die das Gestein in verschiedener Richtung durchsetzen, bestehen aus regellos 
miteinander verzahnten Quarzkörnern von verschiedenen Dimensionen (0’08 bis 1*2 mm). Diese sind 
unzweifelhaft nachträgliche Bildungen.

Der Chlorit erscheint in unregelmässig umgrenzten, oft stark zerlappten Blättchen von grüner 
Farbe. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0‘3 und 1’3 mm: es gibt auch viele 
kleinere Blättchen. Die grössten Individuen erreichen Durchmesser bis zu 1’7 mm. Die Chlorite enthalten 
oft viele kleine Magnetitkörnchen entlang der Spaltrisse.

Der optische Charakter ist negativ. Die Inierferenzfarben sind nicht normal ; eine dunkelindigoblaue 
Farbe herrscht vor. Der Pleochroismus ist stark: « =  sehr lichtgclb, y =  bläulichgrün. Selten findet man 
in manchen Chloriten die Reste des ursprünglichen Biotites: а =  strohgelb, y  =  dunkelbraun. W ahr
scheinlich hatten sich die Chlorite durch Umwandlung von Biotiten gebildet.

Ausser den Magnetiten findet man als Einschlüsse im Chlorit die folgenden Mineralien : Apatit, 
sehr selten Titanit, häufiger Epidot und Zirkon. Um das letztere Mineral hat sich ein schmaler, dunkler, 
pleochroitischer Hof gebildet. Die Chlorite sind manchmal in büschelförmigen Gruppen angehäuft.

Die Schieferung des Gesteins wird in erster Linie durch die Anordnung der Chloritblättchen 
bedingt: sie schmiegen sich mit den (OOl)-Flächen meist der Schieferungsebene an.

Die MifsAov/Vbläftchen sind nicht so häufig zu finden, wie die Chlorite. Der Durchmesser der 
Blättchen schwankt vorwiegend zwischen 0’ 16 und 0’33 mm. Sie sind also kleiner, als die Chlorite.

Epidot kommt spärlich in kleinen, gelblichen Körnchen mit schwachem Pleochroismus vor. Er 
zeigt sich meist in den Chloriten.
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Der Magnetit erscheint entweder in grösseren, unregelmässig umgrenzten Xenoblasten, oder in 
sehr kleinen, isodiametrischen Körnchen. E r ist Ti-hakig.

Der Apatit bildet kleine, farblose, oft auch in der Prismenzone etwas unregelmässig umgrenzte 
Körnchen. Er tritt häufig in den Chloriten auf.

Titanit lässt sich sehr selten in manchen Chloriten beobachten.
Der Zirkon erscheint in kleinen Prismen, die terminal mehr oder minder abgerundet sind. Seine 

farblosen Körnchen findet man ziemlich häufig in den Chloriten.
Die Struktur ist granoblastisch.

SCHIEFERGNEIS, TYPUS ORLÁT.

Dieses Gestein ist im O r lä te r-T a l und in dessen Umgebung typisch ausgebildet. Es ist ein gut 
geschichtetes Gestein, in welchem sich weisse, 0'3 bis 5‘0 mm mächtige Lagen unterscheiden lassen. 
Diese sind durch sehr dünne, nicht vollkommen zusammenhängende Häutchen und Lagen aus Glimmer 
von einander getrennt. Die weissen Lagen bestehen überwiegend aus Feldspat und Quarz, die sehr 
dünnen, dunklen Lagen aus Biotit und etwas Muskovit.

Das Gestein kann durch Zurücktreten der Plagioklase allmählich in Glimmerschiefer übergehen. 
Im Felde ist die Unterscheidung sehr schwer an Stellen, wo die Aufschlüsse nicht sehr günstig sind.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit, 
Muskovit, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Die Xenoblasten der Plagioklase sind unregelmässig begrenzt. Mitunter sind die Körner I I  (010) 
etwas länglich ausgebildet. Korngrösse: meist zwischen 015  und 0'5 mm, seltener bis 1 '35 mm. Die 
Körner bilden überwiegend Albitzwillinge ; Perikline, teils selbständig, teils mit dem Albitgesetz, erscheinen 
etwas seltener. Die Zwillingslamellen mancher Körner sind etwas gebogen.

1. Schnitt 1(010) und (001), «’ : (010) = 8 '5 °  =  14% An.
2. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone: 8° =  etwa 15% An.

а ß у
3. A 1_ 2  =  P 1_ 2 + 8 8 °  + 8 0 °  8° =  (010) =  Albit =  etwa 10% An.

2 V 1== +  82° 2 V 2 =  +  84°
4. Schnitt 1  «, ß’ :(010)=  8 ° = 1 4 %  An.
5. Schnitt l y ,  : (001%: 15° =  etwa 10% An.
Manchmal lässt sich eine schwach ausgebildete Zonarstruktur beobachten. Dabei kann ein Kern 

und eine Hülle unterschieden werden. Die Grenze ist unscharf : die Hülle geht allmählich in den Kern 
über. Die Hülle scheint manchmal nicht den ganzen Kern umzuhüllcn.

6. Schnitt 1  (010) und (001), «’ :(010), im Kern: 9° = 1 1 %  An,
in der Hülle: 5 °= 1 6 %  An.

?. Schnitt 1  (010) und (001), «’ :(0I0), im K e rn :6 °= 1 5 %  An,
in der Hülle: 9° = 1 1 %  An.

8. «’ <  со, у <  e ; и <  s, y' <_ ö».

Die Plagioklase sind frisch. Sie sind oft von kleinen, im Schnitt rundlichen Quarzkörnern durch'
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wachsen. Seltener enthalten sie Magnetit, Muskovit, oder Biotit als Einschlüsse. Einige Körner führen 
etwas Serizit als sekundäres Umwandlungsprodukt.

Die Quarzkörner haben meist isometrische, seltener gestreckte Durchschnitte. Sie sind regellos 
begrenzt, oft mit tiefen Einbuchtungen. Korngrösse : 0 ‘ 15 bis 0' 1 mm, selten bis 1 '4 mm. Die Körner 
sind regellos mit einander und mit den Plagioklasen verzahnt. Anzeichen einer Kafaklase : Felderteilung 
und undulöse Auslöschung finden sich in demselben geringen Ausmasse, wie in den übrigen Gesteinen. 
Die gewöhnlichen, sehr kleinen Interpositionen in Zügen, Reihen angeordnet, oder in unregelmässiger 
Verteilung sind verbreitet. Manchmal kommt auch Biotit als Einschluss vor.

Plagioklas und Quarz treten überwiegend in den lichten Lagen auf.
Der Biotit ist reichlich vorhanden. Seine Blättchen liegen meist in der Schieferungsebene. Die 

Umgrenzung — mit Ausnahme von jOOlj — ist regellos. Der Durchmesser der Blättchen schwankt 
meist zwischen 0'08 und O'l mm, selten bis Г4 mm. Die Biotite bilden keine zusammenhängenden 
Lagen, sie sind meist in Gruppen angehäuft, wo sie meist in paralleler Orientierung liegen.

Der Pleochroismus ist stark: « =  lichtgelb, /  =  sehr dunkelbraun. 2 V« =  0°. Als Einschlüsse 
sind folgende Mineralien beobachtet worden : Magnetit, Apatit, selten Quarz und Zirkon. Das letzte 
Mineral bildet den Kern eines schmalen, pleochroitischen Hofes. Hier erscheint besonders y  sehr dunkel. 
Eine chloritische Umwandlung der Biotite erscheint seltener.

Muskovit kommt viel spärlicher vor. Seine Blättchen sitzen meist zwischen den Biotiten. Durch
messer der Blättchen: 0'08 bis 0’8 mm, seltener grösser.

Der Magnetit tritt spärlich auf. Er bildet meist Einschlüsse in den Biotiten, seltener in den 
Plagioklasen. Die kleinsten Körner sind mehr isodiametrisch ausgebildet, die grösseren zeigen regellose 
Umgrenzung.

Die farblosen, oft etwas abgerundeten Apatitkövner treten gerne in den Biotiten auf.
Der Zirkon kommt spärlich in einigen Biotiten, ferner seltener im Quarz vor. Seine länglichen 

Körner sind an den beiden Enden abgerundet.
Die Struktur ist granoblastisch, mit Übergängen zur lepidoblastischen Ausbildung.

SCHIEFERGNEIS, TYPUS RESINÁR.

Dieses Gestein ist im V a lea  S tesiï-Tal, bei der Walkmühle typisch ausgebildet. Es zeigt 
Ähnlichkeiten mit dem soeben beschriebenen Typus von Orlät. Der grösste Unterschied zeigt sich in 
der Textur: im vorigen Gestein sind die Feldspat +  Quarzlagen dicker und die Glimmer sind oft 
in kleine dünne Gruppen angehäuft.

In diesem Gestein besitzen die lichten Lagen meist eine Dicke unter 1 mm, seltener erreichen 
sie stellenweise 2 — 3 mm; die Verteilung der Glimmerblätfchen ist gleichmässiger, sie bilden sehr dünne 
Häutchen zwischen den lichten Lagen, ohne aber vollkommene Schichten zu bilden.

Megaskopisch kann man nur Feldspat, Quarz, Biotit und weniger Muskovit erkennen. A uf 
der Schieferungsfläche zeigt sich ein nicht vollkommen zusammenhängendes, dünnes Schichtchen von 
Glimmern.

Die Gemengteile des' Gesteins sind : Plagioklas, Quarz, Biotit, Muskovit, Chlorit, Epidot, 
Magnetit, Apatit, Zirkon.

9
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Der Plagioklas erscheint in unregelmässig begrenzten Xenoblasten oft mit stark verzahnten Kon
turen. Korngrösse: 0'1 bis 0'5 mm, seltener bis l ' l  mm. Die Individuen haben meist Albitlamellen. 
Zwillinge nach dem Albif- und Periklingesetz sind etwas weniger häufig zu finden. Periklinzwillinge freien 
auch selbständig auf. Die Zwillingslamellen sind mitunter etwas verbogen. Die Körner sind manchmal 
II (010) gestreckt ; es gibt auch Individuen, die senkrecht (010) ausgezogen sind. Uber den Anorthifgehalf 

geben die folgenden Messungen Aufschluss.
1. Schnitt J_«, « :(010) =  10° =  11%  An.
2. Schnitt J_(010) und (001) =  12° =  8 %  An.
3. Schnitt J y' : Spur der Periklinlamellen =  5° =  12%  An.

« f i '  Y
4. A t _ 2 =  P i —2 +8Г +86° + 4° =  (010) == Albif =  etwa 16%  An.

2V  i =  +  85°
Die schwach ausgebildete Zonenfolge ist meist invers. Die basischere Hülle scheidet sich in 

unscharfer, unregelmässig verlaufender Linie vom Kern. Die Begrenzung ist daher verschwommen.
5. Schnitt 1  (010) und (001), : (010), im Kern : 1 1 ° =  9 %  An,

in der Hülle : 8° =  14% An.
Der Plagioklas enthält häufig rundliche Quarzkörner, die ihn durchwachsen, seltener Biotit als 

Einschlüsse. In manchen Individuen hat sich Serizit gebildet, als sekundäres Umwandlungsprodukf.
Der Quarz bildet meist isometrische, manchmal aber auch ein wenig längsgesfreckte Xenoblasten. 

Die Umgrenzung der Körner ist unregelmässig, manchmal stark verzahnt. Er bildet oft die grössten Körner 
des Gesteins. Korngrösse: 0 08 bis Г0 mm, seltener bis 1'8 mm. Schwache Felderieilung und undulöse 
Auslöschung finden sich nur in dem bei allen Schiefern dieses Gebietes üblichen geringen Ausmasse. 
Die gewöhnlichen, sehr kleinen Inferposifionen sind sehr verbreitet. Die Quarzkörner sind regellos mit 
einander und mit den Plagioklasen verzahnt.

Biotit ist reichlich vorhanden u. z. in der Form von megaskopisch bräunlichschwarzen Blättchen. 
Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0' 1 und 1 '0 mm ; es gibt aber Blättchen, die 
— ausnahmsweise — Dimensionen bis 3 mm erreichen. Die Umgrenzung der Blättchen ist unregel
mässig. Der Pleochroismus ist stark : « =  strohgelb, у =  sehr dunkelbraun. Einige Biotite wurden 
mehr oder weniger in Chlorit umgewandelf. Dabei hat sich etwas Eisenerz ausgeschieden.

Als Einschlüsse im Biotit wurden Magnetit, Apatit, Epidot und Zirkon beobachtet. Um das 
letztere Mineral hat sich ein schmaler, pleochroifischer Hof gebildet.

Der grösste Teil der glimmerreichen, dünnen Lagen besteht aus Biotit. Die Glimmerblättchen 
bilden ein nicht ganz zusammenhängendes Häutchen zwischen den lichten, etwas dickeren Lagen. 
Die der Einwirkung der Athmosphärilien ausgesetzten Biotite zeigen eine intensive Baueritisierung : sie 
wurden sehr stark ausgebleichf.

Muskovit kommt viel spärlicher vor, als der Biotit. Er erscheint zwischen den Biotiten in den 
glimmerreichen Lagen. Seine Blättchen sind im Durchschnitt kleiner, als die der Biotite. Durchmesser 
der Blättchen : 0'8 bis 0'5 mm, seltener grösser. Die Umrandung der Blättchen ist unregelmässig, aber 
weniger zerlappt, als bei den Biotiten. 2 V« =  etwa 40°.

Epidot beobachtet man selten. E r erscheint in der Form von sehr kleinen Körnchen meist in
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der Nähe der Biotite, und als Einschluss in den chloritisch umgewandelten Biotiten. Er dürfte sich 
nachträglich gebildet haben, gleichzeitig mit der Chloiitisierung.

Der Magnetit bildet teils grössere (bis 0'4 mm) Körnchen mit unregelmässiger, oft zerlappter 
Umgrenzung, oder aber kommt er in der Form von sehr kleinen, isodiametrischen Körnchen vor.

Der Apatit erscheint in farblosen, an den beiden Enden meist stark abgerundeten Prismen. 
Mitunter ist auch die Prismenzone ganz regellos umgrenzt. Einige Körnchen erreichen Dimensionen bis 
0’65 mm. Dieser Gemengteil kommt überwiegend in den Biotiten vor. Seltener findet man ihn in einigen 
Plagioklasen.

Der farblose Zirkon kommt als Einschluss im Biotit, seltener im Plagioklas und Quarz vor. 
Im einem Falle wurde er auch in einem Muskovit beobachtet.

Die Struktur ist granoblasfisch, mit schwachen Anklängen zur lepidoblastischen Ausbildung.

**

Die typischen Paragneise sind durch Übergänge mit den Glimmerschiefern, denen sie konkordant 
zwischengelagert sind, verbunden. Durch das Erscheinen von Plagioklasen gehen die Glimmerschiefer 
allmählich in Paragneis, über. Übrigens findet man Plagioklas (wie bereits oben im Abschnitt der 
Glimmerschiefer betont wurde) — zwar in untergeordneter Menge — auch in den meisten Handstücken 
der Glimmerschiefer. Die Lagentextur ist sowohl in manchen Paragneistypen, wie auch in den Glimmer
schiefern vorhanden. Aus diesen Gründen ist eine genaue Unterscheidung bei der Kartierung sehr 
schwer, bei den Übergängen fast unmöglich. Dazu tritt noch der Umstand, dass zwischen den typischen 
Glimmerschiefern ganz schwache Paragneiseinlagerungen auftrelen können, welche die Unterscheidung 
im Felde noch mehr komplizieren.

W o die Aufschlüsse es ermöglichen, kann man den allmählichen Übergang eventuell schon 
im Felde beobachten. In den meisten Fällen sind die Aufschlüsse weniger günstig und man kann im 
Felde zwischen feldspatführendem Glimmerschiefer und zwischen den letzteren Paragneistypen kaum eine 
Grenze angeben.

Die rein granoblastischen Typen der Mischgneise und Paragneise können leichter vom 
Glimmerschiefer unterschieden werden, wie z. B . der Dobra-Gneis.

In dieser Beziehung stösst man auch in den Südkarpaten auf dieselben Schwierigkeiten, wie 
auch oft in den Alpen. Nur durch genaue mikroskopische Untersuchungen können diese Ubergangstypen 
bestimmt werden. Ein jeder, der in den Glimmerschiefergebieten der Alpen und Karpaten geologisch 
gearbeitet hat, kennt diese Schwierigkeiten bei den Feldaufnahmen. In dem bearbeiteten Gebiet stösst 
man auf diese Schwierigkeiten besonders nördlich von der Surianu — Candrelu^Linie, wo die Gneise 
vorherrschen.

9*
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Die Augengneise.

ALLGEMEINE ÜBERSICHT.

Der Augengneis, der durch Übergänge mit den verschiedenen Paragneisen und feldspatführenden 
Glimmerschiefern in Verbindung steht, kommt im nördlichen Teile des näher untersuchten Gebietes vor. 
Drei mächtige Massen sind bekannt, welche entlang der Achse der Antiklinale zwischen den Paragesieinen 
lagern. Alle drei Vorkommen liegen genau an der südlichen Seite der Achse der Guraro-Antiklinale.

1. Die grösste Masse liegt südlich von 
S u g á g , zwischen G u ra  B is t r a  und D e a lu l  
C u c u iu  (1242 m) entlang des Sebes^Flusses und 
westlich davon. Zwischen den genannten zwei Punkten, 
in einer Länge von rund 9 km fliesst der Sebes^ 
Fluss durch die Augengneise und bildet tiefe Schluchten 
mit sehr steilen Wänden. Dabei ist das Gefälle ziem
lich gross: von der Gura Bistra bis zum 34. Kilo
meterstein fällt der Fluss rund 188 m (Gura Bistra: 
729 m ü. d. M. und 34 km: 541 m ü. d. M.). Die 
Entfernung zwischen den zwei Punkten beträgt in der 
Luftlinie 5 km, im Tal selbst gemessen 9 km. Der 
Fluss macht hier sehr viele Windungen und hat 
sich tief in das ziemlich harte Gestein in senkrechter 
Richtung zum Streichen eingeschnitten (Fig. 31).

In den Tälern und auf den Anhöhen west-=- 
lieh von dieser Strecke des Sebes-Flusses finden 
wir überall den Augengneis. Am  S m ida*B erg  
steht noch fcldspatführender Glimmerschiefer an ; 
etwas nördlich von der Kote 122Г m enthält der 
feldspatführende Glimmerschiefer haselnussgrosse 
Granaten. Einfallen: 11 — 12h, 20°—40°. Weiter 
gegen Nord, an der S u b  D osfina (131Г m) findet 
man Augengneis mit beinahe fausfgrossen „Augen“. 
Die grossen Augen kommen mitunter sehr dicht 
nebeneinander vor, beim ersten Anblick erinnert das 

Gestein an Konglomerat. Einfallen: 10h 15°. Gegen den Dealul Cucuiu beobachtet man ebenfalls 
Augengneis, der aber mitunter durch nicht augenführenden Paragneis unterbrochen wird.

Entlang des Sebes-Tales macht man ebenfalls die Beobachtung, dass der typische Augengneis 
(mit grossen Mikroklin-Augen) mitunter durch kleinkörnige, nicht augenführende Paragneise unterbrochen 
wird. Wandert man im Sebes-Tal von der Gura-Bistra abwärts gegen Sugág, so wird das folgende 
Profil durchquert.

Ffg. 31. Augengneis im Sebes-Tal.
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Nördlich von der Gura sfösst man auf den Augengneis (mit Biotit und Muskovif). Einfallen : 
2h 30°. In der Nähe der alten Brücke wird der Gneis feiner körnig, dann aber wieder typisch. Ein
fallen : 14h 35°. Hier ist der Gneis stark gefaltet, er bildet eine kleine Antiklinale. Weiter gegen N W , 
zwischen dem 42. und 43. km ist mehr oder weniger typischer Augengneis aufgeschlossen. Einfallen : 10— 1 l h 
25°. In der Nähe der Brücke (Kote Г03 m) wird der Gneis feinkörnig. Einfallen : 10h 15°. Einige Schritte 
abwärts, bei dem 41. Kilometerstein enthält der Gneis grosse Augen und auch grosse (einige cm) „Quarz* 
äugen“ kommen darin vor. Einfallen: 10h 20°. Hier wird der Gneis durch einen etwa handtellerbreiten 
aplifischen Gang durchquert. Weiter abwärts steht Augengneis an; Einfällen: 10h 35°; beim 40. Kilo* 
meterstein 10h 25°. Im Abschnitt zwischen 39 und 
38 km kommen zwei dünne Amphiboliteinlagerungen 
vor. Bei dem letzteren Kilometerstein, nördlich von 
der Kote 61Г m fällt der Augengneis gegen 10h 
unter 25° ein. Weiter abwärts findet man wieder 
feinkörnigen Gneis, der bald in Augengneis übergeht.
Einfallen: 10h 15°. In der grossen Biegung, der 
V alea  sub D os tin a gegenüber beobachtet man den 
typischen Augengneis. Einfallen: 9h 15°, im Valea 
sub Dostina*Tal 4—5h 20°. In diesem Tal kommt 
auch Serpentin vor. Zwischen 36 und 35 km fällt 
der Augengneis nach 4—5h unter 15—25° ein. Bei 
der Kote 561 m steht noch typischer Augengneis an.
Einfallen : 4h 25°. Weiter gegen N  findet man meist 
einen feinerkörnigen Gneis.

2. Das zweite Gebiet des Augengneises ist 
im S u g a g * T a l  aufgeschlossen (Fig. 32). Sehr 
typisch ausgebildeten Augengneis findet man hier in 
dem unteren Abschnitt des Tales, neben der Einmün* 
dung in das D o b ra * T a l. Die Ausbildung des 
Gneises ist dieselbe, wie im Sebes*Tal. Hier findet 
man ebenfalls Übergänge zu dem augenfreien Gneis.
Im Dobra*Tal, dem Dobraer Gneis zwischengelagert, 
kommt der Augengneis nur mehr untergeordnet vor.

3. Das dritte Gebiet liegt südlich von O rlät Fig 32. Augengneis im Sugág-Tal.

und G u ra ro . Die besten Aufschlüsse befinden
sich in den folgenden Tälern: V alea O rlatu lu i, R au l Z ibin , Valea M äräsdiei, R âu l S tesii. Hier 
sind die „Augen“ weniger gross, als in den oben erwähnten Vorkommen.

Im Valea O rlalului*Tal ist der Augengneis im Abschnitt zwischen 660 und Г0Г m am 
typischesten entwickelt. Schmale Zwischenlagerungen finden sich an der SO*Lehne des D ealu l 
V isiru lu i.

Im R â u l Z ib in  (Fig. 33), in der Nähe von Guraro ist Schiefergneis aufgeschlossen. Weiter
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aufwärts im Tal, in der Nähe der Kote 545 m beobachtet man eine Augengneiseinlagerung. Einfallen : 
15h 40°. Weiter gegen W  sind die Augen sehr klein, oder fehlen vollständig. Im Abschnitt zwischen 
615 m (barometrische Beobachtung) und Kote 630 m tritt wieder der Augengneis in mehr oder minder 
typischer Ausbildung auf. Einfallen: 2h 45°. Zwischen G ro su l M uieri und V alea C a rb u n a riu lu i in 
etwa 610 m Höhe (barometrische Beobachtung) fällt der Augengneis nach 13h unter 70° ein. Am  
D e a lu l  C a rb u n a r iu lu i  bildet typischer Augengneis schwache Einlagerungen.

Zwischen V a le a  m are und V a lea  mica, nahe zur Vereinigung der beiden Täler, beobachtet 
man Pegmatitinjektionen und Augengneisbänke. Einfallen : 14h 30°-— 50°. Am  G ro su l M uieri-Rücken, 
in der Umgebung der Kote 1176 m sind die Augengneisbänke gut aufgeschlossen. Einfallen: 14“50°. 
Am  Gipfel der V a la re  (1346 m) stösst man wieder auf Augengneiseinlagerungen. Einfallen: 13" 80°.

In der V a le a  M äräsd ie i, sowie am Rücken C ä lu g ä ru l (zwischen V a lea  M ä rä sd ie i und 
R â u l S tesiï)  beobachtet man stark gefalteten Augengneis, Einfallen: 13"—14“ 50—80° und 3—4" 
45—70°. Am D ealu l C io ara  (957 m), OSO-lich von Guraro kommen einige Bänke von 
typischem Gestein vor.

SW. N0-

Fig. 33. Profilskizze über die Lagerung^von Augengneis'im Zibin-Tal zwischen Guraro und La Pisce. 
1 =  Schiefergneis; 2 =  Augengneis; 3 =  Amphibolit; 4 — Pegmatii.

Im Tal des R âu l S te s iï findet man den Augengneis im Abschnitt zwischen 650 m und 700 m 
(barometrische Beobachtung). Bei 650 m, in der Nähe der Walkmühle steht typischer Augengneis an. 
Einfallen: 6“ 70°, weiter aufwärts im Tal 15“ 50° und hier verschwinden die „Augen“ im Gneis. Bei 
der Kote 680 m findet man den Augengneis wieder in typischer’Àusbildung. Einfällen: 18" 80°. Weiter 
gegen S  fallen die Schichten weniger steil ein: 16" 40°, 14—15" 50°. Weiter aufwärts kann man beobach
ten, wie die Äugen kleiner werden und langsam ganz verschwinden.

Im nördlichen und westlichen Teil des Gebirges hat bereits G y. H a l a v A t s  das Auftreten von 
Augengneisen beobachtet. Diese Vorkommen sind: 4. Zwischen S zászcsó r und K ápo lna , ferner 5. 
zwischen K osz t esd und Vár hely.

Ausser den hier angeführten grösseren Massen findet man noch an mehreren Stellen des Gebir
ges schmale Augengneiseinlagerungen in der Serie- Paragneis — Glimmerschiefer. Einige Punkte 
mögen hier angeführt werden. A n der N-Lehne des D ealu i P a n ta  (1785 m) beobachtet man mit 
Pegmatii injizierten Paragneis, der stellenweise als Augengneis ausgebildet ist. Im R âu l S adu lu i, im 
Abschnitt zwischen den Koten 1028 und 1118 m, vorwiegend an der südlichen Seite des Gátul* 
B e rb ec ilo r (1265 m) kommt wieder Augengneis vor u. z. begleitet von schwachen Pegmaiitgängen. Im 
Z o o d -B ach , nördlich von der Ortschaft R âu l S adu lu i, im Abschnitt zwischen 612 m und 620 m 
stösst man auf Augengneise, die steil nach O SO  einfallen (7—8“ und 40—80°). Die Augen sind hier 
ungefähr haselnussgross.



DAS SEBESER* UND ZIBINS*GEBIRGE 135

W ie aus den Feldbeobachtungen hervorgeht, bildet der Augengneis oft schwache Zwischen* 
lagerungen in der Serie Paragneis—Glimmerschiefer. Es scheint zwischen Augengneis und Liegend*, 
bez. Hangendgesteinen keine scharfe Grenze vorhanden zu sein. Oft werden die Augengneise von 
Pegmatitgängen begleitet (z. B. R au l Z ibin , R au l S adu lu i, D ealu l P an ta).

Die Verteilung der Mikroklinaugen ist verschieden. Im V alea  O rla tu lu i erscheinen die Augen 
in verhältnismässig gleicher Verteilung. Anderswo, z. B. im R âu l S tesiï*T al ist die Verteilung der* 
selben sehr unregelmässig : es gibt Stellen, wo sie ziemlich dicht nebeneinander liegen und solche, wo sie 
mehr verstreut Vorkommen. Diese Verhältnisse können nur im Felde, oder an sehr grossen Stücken 
beobachtet werden. Bei einem Handslück fallen sie weniger auf.

Die Augen scheinen weniger stark glasige, wasserhell durchsichtige Ausbildung zu zeigen, wie 
z. B. die typischen Augengneise von V ersec  und Cozia.

PHYSIOGRÀPHIE DER AUGENGNEISE.
AUGENGNEIS, ORI-АТ.

Das Gestein ist im V alea O rlatu lu i*T al aufgeschlossen und ist an den grossen, mitunter 
3—5 cm langen Feldspaiaugen leicht zu erkennen (Tafel IV, Fig. 1). Gegen Süden sind diese Augen* 
gneise durch Übergänge flaseriger Gesteine mit den anderen Schiefergneisen verbunden.

Im Gestein können weisse, überwiegend aus Feldspat und Quarz aufgebaute Lagen unter* 
schieden werden, die meist 1 bis 3 mm mächtig ausgebildet sind. Zwischen diesen liegen die meist aus 
Biotit und Muskovit bestehenden, sehr dünnen Glimmerlagen. Die lichten Gemengteile sind in gut zu 
unterscheidenden Individuen ausgebildet und in den lichten Lagen in langanhaltenden Flasern angeordnet. 
Die lichten Lagen sind stellenweise bis 1—2'5 cm Dicke angeschwollen und hier findet man die einige 
cm langen ausgezogenen Karlsbader Zwillinge des Kalifeldspates. Oft bestehen diese „Augen“ nicht nur 
aus Kalifeldspat, sondern sie enthalten daneben auch Quarz, Biotit, Plagioklas. Diese Verhältnisse lassen 
sich mit einer Lupe beobachten.

Die Glimmer: Biotit und Muskovit bilden kleine Schüppchen, welche besonders auf dem 
welligen Hauptbruch hervortreten. W o die Kornflasern vom Plagioklas und Quarz schmäler und die 
Kalifeldspataugen breiter werden, entsteht ein grosser Unterschied zwischen den grossen „Augen“ und 
der „Grundmasse“.

Die glimmerreichen Lagen verlaufen ziemlich geradlinig und werden nur durch die „Augen“ 
aus ihrer Richtung abgelenkt.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit (sekundär 
und selten), Magnetit, Epidot, Apatit, Zirkon.

Der Mikroklin bildet die „Augen“ des Gesteins. Die Länge der Augen erreicht manchmal 
3—4 cm. Der Mikroklin zeigt die charakteristische Gitferstruktur ; nur selten fehlt sie. E r ist weiss, oder 
ganz schwach gelblich gefärbt. Die Spaltflächen nach (001) lassen sich stets gut beobachten, seltener 
diejenigen nach (010). Die grösseren Augen sind selten einfache Kristalle. Sie bestehen meist aus zwei 
Individuen, die nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt sind. Die Verwachsungsebene ist (010). Diese 
— manchmal fehlende — Verzwilligung ist immer so ausgebildet, dass die Verwachsungsebene mit 
der Ebene der Schieferung (also mit der Ebene des leichtesten Ausweichens) ungefähr zusammenfällt.
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Die Augen síellen eine mehr oder weniger flache Linse dar, deren Durchschnitt auf dem Haupt* 
bruch ungefähr kreisförmig erscheint. Die Mikroklinaugen sind meist nicht einheitlich, sondern sie enthalten 
mehr oder weniger reichlich Biotit, Muskovit, Quarz, Plagioklas. Die Augen sind im Gestein fast ganz 
mit Glimmerblättchen eingehiillt.

Manche — scheinbar einheitliche „Augen" — bestehen aus mehreren, regellos umgrenzten, 
kleinen Mikroklinkörnchen, die in unregelmässiger Orientierung in Gruppen angehäuft sind. Zwischen 
den Mikroklinkörnern kommen meist auch Quarz, Muskovit, Biotit, Plagioklas vor.

Der Mikroklin kommt auch in der Form von kleinen Körnern in den lichten Lagen vor (Tafel VII, 
Fig. 2). Diese sind unregelmässig begrenzt. Die Korngrösse derselben schwankt zwischen 0'16 und 0'35 mm, 
seltener bis 0‘8 mm. Die Gitterung ist gut entwickelt. Durchwachsungen von Quarz lassen sich ab und 
zu beobachten, wobei die kleinen Quarzkörner die gleiche Orientierung zeigen, ähnlich den mikropeg* 
matitischen Verwachsungen. An Schnitten \_Y beträgt «’: (001) =  8° —9°. A n (001) beträgt die Aus* 
löschung 15—16°. Quarz, Plagioklas, Biotit und Muskovit kommen als Einschlüsse im Mikroklin vor.

Myrmekitbildungen sind weit verbreitet.
Der Myrmekitfeldspat grenzt sich gegen den Mikroklin meist durch konvexe Flächen ab. Es 

kommen aber auch Fälle vor, wo die Umgrenzung in geraden Linien (im Schnitt) entwickelt ist. Die 
Quarzstengel sind entweder divergentstrahlig und ungefähr senkrecht zur konkaven Oberfläche gestellt, 
oder aber die Anordnung ist beinahe in paralleler Stellung ausgebildei. Der Plagioklas der Myrmekite gehört 
— auf Grund seiner Lichtbrechung im Vergleich mit Quarz — zum Albitoligoklas.

Der Plagioklas bildet regellos begrenzte Xcnoblasien. Seine Körner sind mitunter || zu den Zwil* 
lingslamellen etwas länglich ausgebildet. Korngrösse : meist zwischen 0'15 und 0'3 mm, manche erreichen 
Dimensionen bis 0'5 mm. Albifzwillinge sind die Regel. Perikline finden sich seltener. Sehr selten findet 
man Komplexe nach dem Albit +Karlsbader Gesetz. Die Zwillinglamellen sind schmal und zahlreich. 
Alle Plagioklase sind frisch ; nur selten lassen sich einige Serizitschüppchen beobachten.

1. Schnitt 1(010) und (001), «’ : (010) =  5° =  16% An.
2. Schnitt 1  y, «’:(001)=  11° =  14% An.
3. Schnitt 1 « , a ’ : (010) =  5° =  17°/о An.

« ß Y
4. A ,_ 2 = P i_ 2 + 8 7 °  + 8 5 °  ! 4 °  =  (010) =  A lb it=  17% An.

. 2 V 1= + 8 8 ° ;  2 V  2 =  90°
а ß y

5. A n  90° + 8 9 °  +  l°  =  [010] =  Periklin =  16% An.
P j—2 etwa 90° +  5° + 87°= P erik lin  =  etwa 1 2 -1 8 %  An.

6. а ’<  w, y’<s;  a <s, y ’<w.

Vereinzelt lässt sich ein schwacher Zonarbau beobachten: ein Kern und eine Hülle. Die letztere 
ist nicht gleichmässig breit entwickelt, die Grenze gegen den Kern ist unregelmässig und nicht scharf, 
sondern die Hülle geht allmählich in den Kern über. Meist ist der Kern, seltener die Hülle basischer’

7. Schnitt 1(010) und (001), « ’:(010), im Kern: 6 °= 1 5 %  An,
in der Hülle: 9° = 1 2 %  An.
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8. Schnitt 1(010) und (001), «’ :(010), im Kern: 9°=12°/o An.
in der Hülle: 5 °= 1 6 %  An.

Viele der Plagioklaskörner sind von Quarz durchwachsen, wobei die Quarzkörnchen oft dieselbe 
Orientierung besitzen. Diese Art der Durchwachsung ist manchen mikropegmatitischen, schriftgranitischen 
Ausbildungen vollständig ähnlich (Eutektikum).

Als Einschlüsse kommen noch Biotit, Muskovit, Mikroklin, seltener Apatit und Zirkon vor.
Die Quarzkörner haben meist mehr isometrische als gestreckte Durchschnitte. Sie zeigen eine 

regellose Umgrenzung und sind regellos miteinander und mit den Feldspaten verzahnt. Schwache Felder* 
ieilung und wogende Auslöschung zeigen sich nicht stärker, als in den anderen Gneisen. Die gewöhn* 
liehen, kleinen Inierpositionen in verschiedener Verteilung sind weit verbreitet. Flüssigkeitseinschlüsse mit 
einer beweglichen Libelle lassen sich oft finden. Ausserdem wurde auch Zirkon als Einschluss beobachtet.

Unter den Glimmern herrscht der Biotit vor. Seine Blättchen zeigen unregelmässige, oft stark 
zerlappte Umgrenzung. Der Durchmesser der Blättchen schwankt überwiegend zwischen 0'15 und 0'5 mm, 
einige erreichen Г0 mm. Der Pleochroismus ist stark: « =  lichtgelb, j/ =  sehr dunkelbraun. 2 V « =  0°. 
Einige Blättchen sind mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt. Meist zeigen nur die randlichen Teile 
eine chloritische Umwandlung. Als Einschlüsse wurden gefunden : Magnetit, Apatit, Plagioklas, seltener 
Rutil und Zirkon. Der Rutil wurde einmal in der Form von „Sagenit“*Nädelchen beobachtet. Um den 
Zirkon ist ein schmaler, sehr dunkler pleochroitischer Hof vorhanden.

Muskovit kommt etwas spärlicher vor, als der Biotit. Durchmesser der Blättchen: 0 1 0  bis 
0"5 mm, selten bis Г0 mm. Mitunter liegen die Muskovitbläffchcn dicht an den Biotiten in paralleler 
Orientierung der (001)*Flächen. Manchmal werden kleine Biotitblättchen vollständig von Muskovit — 
in paralleler Orientierung — cingeschlossen. Ausserdem sind noch kleine Magnetite als Einschlüsse 
beobachtet worden. 2V « =  37°.

Der Magnetit erscheint in sehr kleinen Körnchen häufig in den Biotiten, aber auch ganz 
unabhängig. E r ist titanhaltig.

Sehr selten findet man winzig kleine, im Schliff farblose Epidoikömchen als sekundäres Pro* 
dukt in der Nähe der chloritisch veränderten Biotite, ferner auch in einigen Biotiten entlang der Spaltrisse.

Der Apatit erscheint sehr selten in einigen Biotiten.
Der Zirkon kommt in winzigen, farblosen, an beiden Enden abgerundeten, länglichen Körnchen 

vor. In den Biotiten wird er durch einen schmalen, beinahe schwarzen, pleochroitischen Hof umgeben.
Die Struktur ist infolge der grossen „Augen“ porphyroblastisch.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

SiO , . . . . . . . 73'54%
TiO, . . . . . . . o-io
A1.20 3 . . . . . 14-21
Fe.,03 . . .
FeO . . . . . . . 1-87
MnO . . . . . .  Sp.
MgO . . . . . . 0-42
CaO . . . . . . . 1-25
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N a20 ...........................4-27
K20 ................................... 3-46
H 20-f-no°................... 0-61
H 20 —m ° ..........................0'04
P A  ...................Sp.

Summe . . 100‘09
Analytiker : K . E mszt.

Die Parameter nach O sa n n  : s =  79'94, À  =  6‘89, С =  Г45, F  =  2'64, T  =  0T4, n =  6 '52, 
Reihe =  ß, к =  171; a =  18 8, с =  4'0, f = T 2 .

Die Molekularwerte nach N ig gli: si =  398'0, al == 45'5, fm =  13'0, c =  7'0, alk =  34'5, 
к =  0’35, mg =  0'26 ; qz =  -f- 160 0, ti =  0‘39, h =  11 *01, c/fm =  0'54, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des engadinitgranitischen Magmas: si =  4200, al =  44‘0. fm =  12'0, 
c =  6'0 alk =  38'0 к =  0'50, mg =  0‘25, Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus: si =  400’0, al =  43'0. fm =  13'5, с =  70, alk =  36'5, к =  0'56, 
mg =  0'15, Schnitt =  IV. (Kerngranit, B rocken , Harz.)

Ferner: si =  374'0, al =  42‘5, fm =  150, c =  8‘5, alk =  340, k = 0 ’52, mg =  0'19,
Schnitt =  IV. (Mikropegmatitischer Granit, K l. B irkenkopf, Harz.)

Die Übereinstimmung des analysierten Gesteins mit diesem Typus ist sehr gut. Nur der W ert 
von к ist für das untersuchte Gestein etwas kleiner, als im Typus.

In der chemischen Zusammensetzung unseres Gesteins und eines Engadinitgranites besteht dem
nach eine Übereinstimmung. Die Genese des Augengneises wird weiter unten besprochen.

AUGENGNEIS, VALEA STESÏI, RESINÁR.

Das untersuchte Gestein stammt aus dem Aufschluss des R âu l S te s iï in 680 m ü. d. M.
Das Gestein hat im Durchschnitt eine lichtbräunlichgraue Farbe. Die einige (bis 4) cm 

grossen Feldspataugen fallen beim ersten Blick auf. Die Schieferung ist ausgezeichnet ausgebildet : 
dunkle, überwiegend aus Biotit und weniger Muskovit bestehende, einige O'l mm dicke (höchstens 
0 '5—1 mm) Lagen wechseln sich mit lichten, vorwiegend aus Feldspat und Quarz aufgebauten 1 bis 
3 mm dicken Lagen ab. Diese letzteren schwellen stellenweise sehr stark an und hier sitzen die grossen Augen.

Die V erte ilung  der A ugen  ist sehr regellos, an einzelnen Stellen fehlen sie auf grösserer 
Fläche. Hier zeigt das Gestein den Charakter eines gewöhnlichen Schiefergneises. Mitunter tritt der 
Feldspat etwas zurück und in diesem Fall erinnert das ohne Augen ausgebildete, feldspatarme. Gestein 
an Glimmerschiefer, überhaupt ist die Ausbildung hier viel unruhiger, als im vorigen Typus. Im Bach 
findet man manchmal ausgewaschene Augen, welche hier höchstens 4 cm Länge erreichen.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit (sehr wenig), 
Muskovit, Epidot (sehr wenig), Magnetit, Apatit, Zirkon.

Die Augen bestehen aus Mikroklin und werden durch Glimmerbläftchen umhüllt. Oft bilden 
sie Zwillinge nach dem Karlsbader Gesetz; diese bestehen aus zwei Individuen, die Verwachsungs
ebene ist (010). Der Mikroklin ist weiss oder gelblich und zeigt (wie auch im vorigen Gestein) kein
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glasiges Aussehen. Er isi gegifíerí. Die Auslöschung auf Spalfbläftchen nach (001) befragt (als 
Maximum) 16°.

Der Mikroklin ist nicht homogen, sondern enthält mehr oder weniger reichlich Einschlüsse von 
ßib/y/schüppchen, Muskovit, Quarz und Plagioklas. W as die äussere Gestalt der Mikroklinaugen 
betrifft, sind folgende Tatsachen hervorzuheben. Das Gestein stand unter dem Einfluss eines grössten 
Druckes mit senkrecht dazu gestellter Ebene der kleinsten Beanspruchung und dadurch haben die 
Augen eine Linsenform angenommen. Im Haupfbruch erscheint die Linse natürlich ungefähr kreis
förmig. In der Schieferungsebene sind die Ränder der Linsen etwas ausgezogen. Die Verwachsungs
ebene in den Karlsbader Zwillingen steht ungefähr parallel zur Schieferungsebene.

Die scheinbar einheitlichen Augen bestehen mitunter aus vielen kleinen Mikroklinkörnern, 
gemengt mit Quarz, Plagioklas, etwas Biotit und Muskovit. In diesem Fall sind die Mikroklinkörner 
verschieden orientiert und die Zwillingsbildung nach dem Karlsbader Gesetz fehlt.

Ausser den Augen kommt der Mikroklin in der Form kleiner Körner in den lichten Lagen 
(in Begleitung von Plagioklas und Quarz) reichlich vor. Die Korngrösse schwankt meist zwischen 
0'15 und 1'3 mm. Die Körner zeigen unregelmässige Umgrenzung und die charakteristische Gitterung. 
A n einigen Körnern ist die Gitterung flau entwickelt und sie fehlt gänzlich in verschiedenen Teilen 
eines Korns.

Myrmekitbildungen kommen reichlich vor, manchmal sogar mehrere in demselben Mikroklin. 
Die Quarzstengel im Myrmekif sind meist etwas wellenförmig gebogen und divergierend angeordnef. 
Die Plagioklassubsfanz scheint — auf Grund der Lichtbrechung im Vergleich mit Quarz — Albifoligo- 
klas zu sein.

Mitunter ist der Mikroklin von kleinen Quarzkörnchen durchwachsen, die manchmal die gleiche 
Orientierung besitzen. Biotit, Muskovit, Plagioklas kommen ebenfalls ab und zu als Einschlüsse vor.

Der Plagioklas bildet unregelmässig begrenzte Xenoblasten. Die Körner sind manchmal parallel 
zu den Zwillingslamellen etwas tafelförmig, oder aber senkrecht zur Zwillingslamellierung etwas gestreckt. 
Korngrösse: meist zwischen 0‘15 und 0T  mm. Die Albifzwillinge herrschen vor, seltener findet man 
Perikline entweder selbständig, oder häufiger zum Albifgcsefz gesellt. Uber die Zusammensetzung der 
Plagioklase orientieren die folgenden Daten.

1. Schnitt 1(010) und (001), : (0 1 0 )= 5 °=  16 %  An.
2. Schnitt 1 « , у' : Spur der Periklinlamellen =  6° =  13 %  An.
3. Schnitt 1  у, «' : (001) =  8° =  18%  An.
4. Schnitt 1 « , «' : (010) =  11° =  12 %  An.

« ß Y

5. A 1̂ 2 =  P 1_ 2 + 8 9 °  + 8 5 °  + 4 0  =  (010) =  Albii = 1 6 %  An.
2Vi =  +  89°.

Selten kann man eine sehr schwache inverse Zonarstruktur beobachten. Dabei ist die Hülle 
unregelmässig ausgebildet und geht allmählich in den Kern über.

6. Schnitt 1(010) und (001), « ':(010), im Kern: 10° = 1 1 %  An,
in der Hülle: 7° = 1 4 %  An.

Die Plagioklase sind oft von kleinen, rundlichen Quarzkörnern durchwachsen, die häufig die
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gleiche Orientierung besitzen. Mikroklin, Biolit, Miiskovil und selten Apatit kommen noch als Ein
schlüsse vor.

Der Plagioklas ist durchaus frisch, nur ab und zu lassen sich einige, entlang der Spaltrisse 
angeordnete, kleine Serizitschüppchen beobachten.

Die Quarzkörner zeigen in der Schieferungsebene meist mehr isodiametrische, als gestreckte 
Formen. Senkrecht zur Schieferungsebene sind sie meist abgeplattet. Die Umgrenzung verläuft regellos, 
manchmal mit tiefen Einbuchtungen. Korngrösse: meist zwischen 0' 16 und Г0 mm, selten 2'0 mm. 
Undulöse Auslöschung und deutliche Feldcrteilung sind charakteristisch. Die Quarze, kleinen Mikrokline 
und Plagioklase sind mit etwas Glimmer in den unregelmässigen, dünnen Lagen vereinigt. Unter den 
zahlreichen, sehr kleinen Interpositionen im Quarz finden sich auch Flüssigkeiiseinschlüsse mit beweg
licher Libelle.

Der vorherrschende Glimmer ist der Biotit in unregelmässig umgrenzten Blättchen, deren Durch
messer meist zwischen 0'3 und Г0 mm schwankt. Einige Blättchen sind viel grösser, bis 1 '5 mm. 
Sein Pleochroismus ist stark: « =  Hchtgelb, ^ =  sehr dunkelbraun. 2V « =  efwa 0°. Die Umhüllung der 
Augen besteht vorwiegend aus Biotit mit weniger Muskovit. Apatit, Magnetit, Epidot, Zirkon kommen 
als Einschlüsse vor. Die Individuen des letzten Minerals zeigen einen pleochroitischen Hof um sich.

Chlorit tritt nur in äusserst unbedeutender Menge im Zusammenhang mit Biotit auf. Manchmal 
ist er von dunklen, schwarzen Erzkörnchen erfüllt. Selbständige Schüppchen sind sehr seifen und auch 
diese dürften sich aus Biotit gebildet haben.

Der Epidot kommt in der Form von sehr kleinen Körnchen in einigen Biotiten vor.
Magnetit, Apatit und Zirkon zeigen nichts besonderes.
Die Struktur des Gesteins ist porphyroblasfisch.

AUGENGNEIS, SEBES-TAL.

Die untersuchten Handstücke wurden in der Nähe des 40. Kilometersteins gesammelt.
Der grösste Unterschied gegenüber den beiden vorigen Typen zeigt sich in der Grösse der 

Mikroklinaugen. In diesem Gestein sind die Augen viel grösser, sie erreichen mitunter Längen von 
8 — 9 cm bei einer Dicke von 3—T cm (Tafel III, Fig. 1 und 2). Die Ausbildung des Augengneises ist 
nicht überall gleich. Stellenweise sind die augenführenden Lagen flach ausgewalzt ; gegen N  reiht sich dem 
Augengneis stellenweise ein mehr lamellar ausgebildetcr Lagengneis an. Auch dieses Gestein ist 
ziemlich reich an Mikroklin. Der Kalifeldspat liegt aber in diesem Gestein nicht in reinen Augen vor, 
sondern in Lagen, welche auch Plagioklas, Quarz und sehr wenig Glimmer führen ; die Lagen breiten 
sich stellenweise linsenförmig aus. Der Mikroklin ist in diesen Lagen kleinkörnig. Auch stengelige A us
bildungsformen wurden beobachtet.

Die Gemengfeile des Augengneises sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, Chlorit (selten), 
Muskovit, Epidot, Magnetit, Apatit, Zirkon, Turmalin, Titanit.

Der Mikroklin erscheint teils in der Form der „Augen“, teils in kleinen Körnern zwischen 
den übrigen hellen Gemengfeilen.

Die Mikroklinaugen sind nicht einheitlich, sie enthalten reichlich Plagioklas (bis 2 mm Grösse), 
kleine Mikroklinkörnchen in Gruppen angehäuft, Quarz, Biotit, Muskovit. Sie sind farblos, oder etwas
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gelblichrosa gefärbt und zeigen kein glasiges Aussehen. Sie bestehen oft aus zwei Teilen, welche nach 
dem Karlsbader Gesetz verzwillingt sind. Die Verwachsungsebene ist (0 1 0 ) und sie liegt mehr oder 
minder || zur Schieferungsebene. Oft bestehen die Augen aus einem Haufen von kleineren Mikroklin* 
körnern, vermengt mit Plagioklas, Quarz, wenig Biotit und Muskovit.

Die Augen sind meist schwach linsenförmig, wobei die Abplattung der Linse parallel zur 
Schieferungsebene erfolgte. Auf dem Hauptbruch erscheint der Durchschnitt der Augen nahezu 
kreisförmig. Oft sind die Augen mehr elliptisch, wobei die Enden etwas ausgezogen wurden.

Die erste Form entstand, wenn das Gestein unter dem Einfluss eines grössten Druckes mit 
senkrecht dazu leichtestem Ausweichen stand. Die zweite Form hat sich unter Verhältnissen gebildet, 
wo der Druck in drei zueinander senkrechten Richtungen verschieden war. Die Linsen sind immer 
von einer B io tit—M u sk o v itfla se r umgeben, auch in dem Falle, wenn sie aus kleinen Mikroklinen mit 
Plagioklasen und Quarzindividuen bestehen. Zwischen Flaser und Auge findet man manchmal eine 
Scheerungszone aus kleinen Mikroklin* und Plagioklaskörnchen von verschiedener Orientierung.

Der Mikroklin zeigt meist deutliche Gitterung. Manchmal enthält er sehr feine kurze Albit* 
oligoklasspindeln. Meist führt er auch sehr kleine, nicht spindelförmige Körnchen von Albitoligoklas.

Der Mikroklin kommt auch unter den kleinen Gemengteilen der lichten Lagen vor, aber nicht 
in bedeutender Menge.

Manchmal findet man Myrmekit in den Mikroklin eingesenkt. Die Myrmekite bilden auch für 
sich selbständige kleine Linsen ; sie sind dann in ein Gemenge von Plagioklas und rundlichen Quarz* 
körnern eingebettet.

Die Xenoblasten der Plagioklase zeigen eine ziemlich glcichmässige Umgrenzung, ohne grosse 
Einbuchtungen. Korngrösse: meist zwischen 0'16 und 0 8  mm, seltener bis Г 2  mm. Die Plagioklase 
sind vorzugsweise nach dem Albitgesetz verzwillingt, welchem sich weniger häufig Lamellen nach dem 
Periklingesetz beigesellen. Selbständige Periklinzwillinge sind seltener zu beobachten. Sie sind frisch. 
Mitunter findet man sehr kleine Serizitschüppchcn, welche meist entlang der Spaltrisse angeordnet 
erscheinen :

1 . Schnitt _l_ (0 1 0 ) und (0 0 1 ), « ': ( 0 1 0 ) =  6 ° =  lo %  An.
2 . Schnitt _!_ «, а ■ (0 1 0 ) =  6 ° =  16%  An.
3. Schnitt 1 (0 1 0 ) und (0 0 1 ), « ': ( 0 1 0 ) =  5 ° =  15%  An.

а ß Y
4. ^4  2  = = P i 2 +87 +87 +  6 ° = : (0 1 0 ) = : 14%  An.

s 1 0
0 Ol O + 1 2 ° IIOrooc (0 0 1 ) = etwa 13%  An.

2 V , = +  8 8 °
« ß y

5. À i — 2 90 +89° +  i°  = [0 1 0 ] = Periklin =  etwa 16%  An
6 . а <  со, У <  s ; «' < s, У <  СО.

Ziemlich häufig lässt sich Zonarbau beobachten. Man kann einen grösseren Kern und eine 
schmälere Hülle beobachten. Der Übergang zwischen den beiden Teilen ist allmählich, ohne scharfe 
Grenzen. Neben normaler Zonenfolge liegt auch inverse Ausbildung vor.
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7. Schnitt J_ « ': ( 0 1 0 ), im Kern : 5° =  16'5% An,
in der Hülle: 1 0 ° =  1 2 %  An.

8 . Schnitt 1  «, «' : (0 1 0 ), im Kern : 9° =  13%  An,
in der Hülle: 6 ° =  16%  An.

Einschlüsse von runden Quarzkörnern treten nicht so häufig auf, wie im vorigen Gestein. 
Mikroklin, Biotit, Muskovit kommen ebenfalls als Einschlüsse vor.

Das Gestein enthält überwiegend Plagioklas ; Mikroklin kommt unter den kleinen Gemengteilen 
weniger häufig vor.

Vorwiegend in den lichten Lagen kommt auch der Quarz vor. Seine Xenoblasten zeigen nur 
eine schwache Verzahnung. Die Korngrösse schwankt meist zwischen 0'15 und 1'5 mm. Die Körner 
haben meist mehr isometrische als gestreckte Durchschnitte. Anzeichen einer schwachen Kataklase zeigen 
sich in der schwach wogenden Auslöschung und in Felderteilung. Die gewöhnlichen, sehr kleinen E in
schlüsse im Quarz sind reichlich verbreitet. Darunter findet man häufig Flüssigkeitseinschlüsse mit 
tanzender Libelle. Hier und da sind einzelne Lagen sehr reich an Quarz. Sehr selten erscheint der 
Turmalin als Einschluss.

Der Biotit ist das vorherrschende Glimmermineral. Die Umgrenzung der Biotitblättchen ist 
regellos. Durchmesser der Blättchen: 0’13 bis 0'5 mm, seltener bis IT  mm. Der Pleochroismus ist 
stark: a  =  sehr licht bräunlichgelb, /?<  j' =  dunkel chokoladebraun. y—« =  0043. 2 V «  =  umO°.

Selten sind die Biotite mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt worden. Der Chlorit ist 
optisch negativ: a  =  sehr licht gelbgrün, y =  bläulichgrün. Die Doppelbrechung ist sehr schwach, die 
Interferenzfarben sind dunkelblau. Die Chloritisierung geht mit Ausscheidung' von opaken, schwarzen 
Erzkörnern Hand in Hand.

Magnetit, Apatit, Zirkon, Epidot und sehr selten Titanii wurden als Einschlüsse im Biotit 
beobachtet.

Der Muskovit erscheint in weniger unregelmässig umgrenzten Blättchen, als der Biotit. Der 
Durchmesser der Blättchen schwankt zwischen 0 1 2  und 0'50 mm, seltener bis 1’4 mm. Der Achsen- 
winkel ist klein, im Mittel 2 V a  =  38°. y—a =  0'050.

Die Glimmer bilden die dünnen schwarzen Lagen im Gestein. Diese Lagen verlaufen meist 
ziemlich geradlinig (im Querschnitt) und werden nur durch die Augen aus ihrer Richtung abgelenkt. 
A uf dem Hauptbruch sind fast ausschliesslich Glimmerblättchen sichtbar.

Epidot kommt in sehr kleinen, farblosen bis schwach gelblichen Körnern sehr spärlich vor. 
Er erscheint in den Biotiten, oder selbständig zwischen den lichten Gemengteilen. A n etwas dickeren 
Schnitten ist ein schwacher Pleochroismus wahrnehmbar: a =  farblos, /  =  sehr lichtgelb.

Der Magnetit tritt in länglichen, oder unregelmässig begrenzten Körnchen auf. Korngrösse : 
0'008 bis 0' 13 mm. Die kleinsten Körnchen sind isodiametrisch. Meist kommen sie in kleinen Gruppen 
angehäuft vor. Manchmal sind sie randlich etwas limonitisch zersetzt.

Der Apatit erscheint meist in den Biotiten, oder in der Nähe der Magnetite, oder regellos 
verstreut im ganzen Gestein. Die Körnchen sind meist ellipsoidal abgerundet.

Der Zirkon erscheint in der Form von terminal abgerundeten, prismatisch^ellipsoidalen, kleinen, 
farblosen Körnchen in einigen Biotiten und Quarzen.
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Der Turmalin tritt sehr selten als Einschluss im Quarz auf. Seine Kristalle von prismatischem 
Habitus zeigen einen starken Pleochroismus: s =  lichtbraun, co =  dunkelbraun.

Sehr selten lässt sich Titanii beobachten u. z. in Form von kleinen, ellipsoidalen Körnchen.

ÜBER DIE GENESE DER AUGENGNEISE.
In den Südkarpaten sind drei grössere Augengneiszüge schon seit längerer Zeit bekannt :

1 . Der Augengneis des C ozia*Z uges im O lt-T a l und im A rg e s -T a l gut aufgeschlossen, ferner 
etwas nördlich, unterhalb des Zusammenflusses der C ap ra  und der B uda. 2 . Der Augengneis von 
V ersec. 3. Die Augengneise in der P o já n a -R u sz k a .

Die Gneise der ersten Gruppe wurden zuerst von G. P r im ic s  untersucht, der für diese Gesteine 
den Namen Cozia=Gneis geprägt hat. Im Jahre 1906 hat M. R e in h a r d  die eingehende petrographische 
Beschreibung dieser Gneise veröffentlicht. Der Augengneis von Versec wurde zuerst von S t u r z e n b a u m , 

später durch G y . H a l a v ä t s  erwähnt. Die geologischen Verhältnisse des Inselgebirges von V ersec hat 
F. S CHAFARZiK im Jahre 1913 zusammengefasst. Die optische und chemische Untersuchung der Mikro
klinaugen aus dem Augengneis von Versec stammt aus der Feder von À . V e n d l . Die Augengneise 
der P o já n a -R u s z k a  wurden durch F. S c h a f a r z i k  entdeckt.

R e in h a r d  hat tatsächlich nachgewiesen, dass der Augengneis des Cozia-Zuges die intrusiven 
Massen der glimmerigen Schieferserie bildet. Laut seinen Feststellungen ist der Cozia*Gneis eruptiv. Diese 
Augengneise sind durch Übergänge flaseriger Gesteine mit den Granitgneisen verbunden. Die Augen
gneise mit den grössten Mikroklinaugen finden sich an beiden Enden des Cozia-Gneiszuges, wo sie bald 
unter die Schiefer tauchten. Die Gesteine des Cozia-Gneiszuges verdanken ihre strukturellen und texturel- 
len Eigentümlichkeiten der Erstarrung unter Stress- und Fluktuationserschcinungen ( R e in h a r d ) .

S c h a f a r z i k  sieht in den Augengneisen des Burgberges von V ersec  Gesteine, die dem 
insfrusiven Eruptivum der Decke am besten zu entsprechen scheinen. Im westlichen Teil des In se l
geb irges von V ersec  treten vornehmlich Augengneise, oder schiefrige, intrusive, porphyrische Granite 
auf, die aber von dieser Hauptvarietät angefangen alle Stufen der Pressung erkennen lassen ( S c h a f a r z i k ) .  

Im Szelcsovec-Tale treten zwischen Glimmerschiefern und Paragneisen gelagert wieder Augengneise auf.
Unsere Augengneise können kaum als einfache intrusive Massen aufgefasst werden. Die Augen* 

gneise des hier beschriebenen Gebietes zeigen eine ziemlich unruhige Ausbildung. Die Augen besitzen 
eine sehr wechselnde Grösse, oft auch innerhalb Strecken von einigen dm. Mikroklinreiche und mikroklin* 
arme Partien kommen in regelloser Verteilung vor. Manchmal können Lagen beobachtet werden, wo 
überhaupt kein Mikroklin zu unterscheiden ist, es liegen hier albiloligoklasführende Schiefergneise vor. 
Die Augengneise sind Schiefergneisen eingeschaltet, welche reichlich pegmatitisch—aplitische Gänge und 
Nester führen.

In den Augengneisen kommen Lagen vor, in welchen der Mikroklin nicht in der Form von 
Augen, sondern in Lagen angeordnet vorkommt, die sich bald linsenförmig verbreitern, bald wieder 
schmäler werden.

Manchmal zeigt die Struktur der Plagioklase autallolriomorphe Ausbildung ; die Plagioklase sind 
oft siebartig  von runden Quarzkörnchen durchbrochen ; Mikroklin h e rrsch t oft stark vor und ab und zu
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sind die Muskoviie in der Form von g rösseren  In d iv id u e n  ausgeb ildet. Diese Eigenschaften zeigen 
A n k län g e  an pegm atitische  G esteine.

Die hier behandelten Augengneise stehen unbedingt in Zusammenhang mit granitischen Intrusive 
gesteinen. Das granitische Magma dürfte besonders in den Antiklinalgebieten ziemlich reichlich empor
gedrungen sein. Aber trotzdem können die beschriebenen Augengneise n ich t a ls unm itte lbare  Derivate 
dieses granitischen Magmas aufgefasst werden, wie z. B. der grösste Teil des Coziagneises. Dagegen 
spricht die unruhige Ausbildung der Augengneise des behandelten Gebietes, die sich nicht nur in der 
Verteilung und Grösse der Augen offenbart, sondern auch in der sehr wechselnden Menge der kleinen 
Mikroklinkörner zum Ausdruck kommt.

Aus all diesen Gründen glaube ich den Schluss ziehen zu dürfen, dass diese Augengneise 
n ich t reine O rth o g es te in e  darstellen. Es liegen uns in diesen Augengneisen keine reinen Eruptiv* 
gesfeine vor, sondern von pegm atifischem  M agm a in jizierte  und bis zur U n k e n n tlic h k e it 
um gew andelte  S ch iefergeste ine , deren chemische Zusammensetzung sich kaum von der der reinen 
Eruptivgesteine unterscheidet. Längs der Antiklinalachsc fallen die Gesteine ziemlich steil ein. In der 
Antiklinale konnten sich die pegmatitischen bis aplifischen Restlösungen gleichzeitig mit der Bildung 
der Antiklinale in grösserer Menge ansammeln. Die Metamorphose der steil liegenden Schiefer durch 
Eindringen des Magmas und namentlich seiner leichtflüchtigen Bestandteile konnte eine sehr stark durch
greifende gewesen sein. Die Kalifeldspatsubstanz stammt aus dem pegm atitischen  M agm a.

Hier liegen nach der Auffassung des Verfassers eigentlich Mischgesfeine vor, die beim Auf
schmelzen von Paragneismaterial durch granitpegmatitisches Magma entstanden. Das pegmatitische Magma 
war — wie die übrigen Pegmatite des Gebietes, — reich an Kalifeldspatsubstanz. Die Injizierung durch 
das pegmatitische Magma erfolgte wahrscheinlich lii-par-lit. D ie M enge des e rup tiven , pegm ati
tischen  M ate ria ls  w ar so gross, dass d adu rch  das u rsp rüng lich  sed im en tä re  G e s te in  den 
C h a ra k te r  eines E ru p tiv g e s te in s  e rh ie lt. Die Bildung dieser Augengneise ist in der W eise ver
laufen, wie die Ausgestaltung der von B a r b o u r  und F e t t k e  beschriebenen Bedford-Augengneise. Die 
Bildung der grossen Mikroklinaugen ging bei relativ niedriger Temperatur vor sich (Г50—650°). Uber 
das Verhältnis der Mengen von pegmatitischem und sedimentärem Material in den Augengneisen kann 
nichts Bestimmtes ausgesprochen werden. Schätzt man aber auf Grund der Menge des Mikroklins, so 
dürfte vielleicht der Schluss gezogen werden, dass das pegmatitische Material sehr reichlich, wahr
scheinlich im Überschuss vorhanden war.

Warum ein Teil der Substanz des Kalifeldpats in linsenförmigen Kristallen und nicht in Lagen 
und Flasern auskristallisiert wurde, muss seinen Grund in den herrschenden physikalischen Verhält
nissen haben. Die Ausgestaltung dieser Gesteine ging unter dem Einfluss einseitig wirkenden Druckes 
vor sich. Durch das injizierende pegmatitische Magma wurde die ganze Gesteinsmasse plastisch gemacht 
und die Auskristallisierung der grossen Mikrokline konnte dadurch fast genau in der W eise vor sich 
gehen, wie bei der primären Erstarrung unter Stress.
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Bemerkungen über die Kalifeldspaie des Kristalline.

Es isi interessant, dass der Kalifeldspat sowohl in den Augengneisen, als auch in den Misch* 
gneisen in Form von Mikroklin vorkommt. Orthoklas konnte mit unzweifelhafter Bestimmtheit nicht fest* 
gestellt werden.

B e c k e  hat bereits in 1906 betont, dass der Kalifeldspat in den Gesteinen der Zeniralalpen 
stets mehr oder weniger deutlich die Gitterung des Mikroklins zeigt. M a r i n e n  beobachtete, dass in den 
kristallinischen Schiefern Finnlands der Kalifeldspat ausschliesslich in Form von Mikroklin vorkommt.

Die exakten Verhältnisse, unter welchen der Kalifeldspat mehr in der Form des Mikroklins, 
denn als Orthoklas erscheint, sind noch nicht ganz genau bekannt.

Schon A . M e r i a n  hat versucht, Dünnschliffe und Splitter von Mikroklin durch Erhitzen in 
Orthoklas umzuwandeln. Sowohl seine, wie auch die später durch W .  W a h l  ausgeführien Versuche 
ergaben kein Resultat, Die Versuche von E. M a r i n e n  scheiterten ebenfalls. Die Erhifzungsversuche 
von E. D it t l e r  und A . K o h l e r  haben festgestellf, das bei 1000° und 500 bis rOO*stündiger Erhitzung 
die Gitterung des Mikroklins verschwindet ; der Mikroklin verhält sich dann wie ein Orthoklas. Bei den 
älteren Versuchen ( M e r i a n , W a h l , M a r i n e n )  reichte die kurze Versuchszeif nicht aus, um eine Ver* 
änderung herbeizuführen.

V. M. G o l d s c h m id t  hat beobachtet, dass bei starker Kontaktmetamorphose die Gitterung der 
Mikrokline des ursprünglichen Sedimentes vollkommen verschwindet.

Nicht nur die Laboraioriumsversuche, sondern auch die Feldbeobachtungen sprechen dafür, 
dass bei niedriger Temperatur der Mikroklin, bei höherer der Orthoklas bestandsfähiger ist. Die Gitterung 
wird meist auf D ru ck w irk u n g en  zurückgeführt. W o kalifeldspatführende Gesteine mechanisch bean* 
sprucht werden, entsteht der Mikroklin in gegitterter, typischer Ausbildung. Auch M e r v in , K o z u , S a i k i , 

A l l in g  haben diese Frage in Bezug auf die Temperatur zu lösen versucht. A us ihren Versuchen 
kann der Schluss gezogen werden, dass die Umgestaltung des Orthoklas in Mikroklin eintritt, wenn 
die Abkühlung im Temperaturinterwall zwischen Г50° und 650° sehr langsam vor sich geht.

Die Veränderung wird durch den Druck begünstigt. Die Druckwirkung ruft aber keine blosse 
'  Umlagerung hervor, sondern es handelt sich hier um eine durch den Druck hervorgerufene Umkristal* 

lisation. Bereits R i n n e  erwähnt, dass im nicht verzwillingten Kern eines Mikroklins die Albiischnüre 
erhalten sind, was in der äusseren gegitterten Zone nicht der Fall ist. Der gegitterte Teil dürfte hier 
umkristallisiert sein.

P . E s k o l a  hat in dieser Beziehung finnische Granite und Pegmatite untersucht. In den 
archäischen Graniten und Pegmatiten wurde das Vorhandensein von Mikroklin bereits durch M a r i n e n  

festgestellt. Dieser Forscher hat aber betont, dass in den Rapakiwi*Graniten der Kalifeldspat in Form 
von Orthoklas erscheint. Nun hat E s k o l a  beobachtet, dass in den poslladoganien Pegmatiten (in dem 
nördlichen Gebiet des Laatokka*Sees) tatsächlich Orthoklas auftritt.

Diese orthoklasführenden Pegmatite, welche Muskovit und Turmalin enthalten, haben sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach bei niedrigerer Temperatur kristallisiert, als die biotitführenden Mikroklinpegmatite 
desselben Gebietes. Eine nachträgliche Erhitzung kann nach E s k o l a  nicht angenommen werden.

Aus diesen Beobachtungen schliesst E s k o l a , dass der Mikroklin die trikline Symmetrie und

10
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die Gitterung Druckverhältnissen verdankt, die durch tektonische Bewegungen bedingt wurden. Diese 
Auffassung wird durch die finnischen Granite bestätigt: die syntektonischen, oder nach der Intrusion 
deformierten finnischen, archäischen Granite enthalten Mikroklin. Die Rapakiwi*Granite zeigen keine 
Spuren von nachträglichen Druckwirkungen und führen Orthoklas. Die Hangö-Granite nehmen tekto
nisch und strukturell eine mittlere Stellung zwischen den beiden Gruppen ein. In diesen Graniten findet 
man entweder Orthoklas oder Mikroklin.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass die Umgestaltung des Orthoklas in Mikroklin durch 
einfache Abkühlung nur dann stattfindet, wenn auch eine mechanische Deformation miiwirkt.

Diese Tatsachen berechtigen zur Annahme, dass bei der Bildung der Mikrokline des Sebes* 
K ris ta llin s  auch  D ruckw irkungen  m itgespielt haben. Tatsächlich wurden b e in ah e  in allen 
G es te in e n  des K ris ta llin e  schw ache S p u re n  der K a ta k la se  beobachtet : wogende Auslöschung 
der Quarzkörner, schwache Felderteilung derselben, schwache Biegungen an den Zwillingslamellcn einiger 
Plagioklase. Diese Kataklase ist nie so stark entwickelt, wie z. B. in den Gesteinen des Paringu. Sie 
ist aber in ganz schwacher Ausbildung fast in allen Gesteinen nachzuweisen.

Àplifgneise.
Den Glimmerschiefern und Schiefergneisen konkordant eingelageri kommen ab und zu einige 

dm bis einige Meter mächtige, sehr leukokrate Einlagerungen vor. Sie zeigen die mineralogische Zu
sammensetzung der Aplife, aber ihre Textur ist k ris ta llisa tio n ssch ie frig  und zwar konkordant mit 
der Schieferung der Glimmerschiefer oder Schiefergneise. Diese Gesteine sind ursprünglich sehr saure 
Spaltungsprodukte desselben Magmas gewesen, aus welchem die Pegmatite entstanden. Sie entsprechen 
chemisch durchaus den Apliten. Ich habe diese Gesteine unter dem Namen ÀplHgneis zusammengefasst.

Die Struktur dieser Gesteine scheint teilweise protobiastisch zu sein. Die Bildung der schiefrigen 
Textur wurde aber jedenfalls durch die während der Entstehung dieser Gesteine stattgefundene Meta
morphose bedingt.

Vom geomorphologischen Standpunkt aus spielen diese Gesteine wegen ihrer geringen Aus* 
dehnung keine bedeutende Rolle.

MAGNETITAPLITGNEIS, SEBES-TAL.
Im Tal des S eb es* F lu sses  zwischen G a lcsag  und M islocia  fand ich ein sehr interessantes 

Gestein, welches gangartig, zwischen den Schichten des Glimmerschiefers eingclagert vorkommt. Das 
Gestein war im Jahre 1913 etwa 50 Schritte nördlich vom 48. Kilometerstein teilweise aufgeschlossen. 
Es ist wegen seines leukokrafen Charakters sehr auffallend; nur sehr dünne, schwarze, nicht zusammen* 
hängende Lagen von Magnetit unterbrechen seine einheitliche, weisse Farbe. Diese schwarzen Sfreifchcn 
verlaufen parallel zur Schieferungsebene, welche dem Salband ziemlich parallel verläuft und demzufolge 
auch ziemlich konkordant mit den Schichten des Glimmerschiefers ausgebildet ist. Das Gestein macht 
schon im Felde den Eindruck eines sehr sauren, leukokraten Gesteins, da die Menge vom Magnetit 
nicht hoch zu sein scheint (Tafel IV, Fig. 2 ).

Da der Aufschluss ziemlich ungünstig war, konnte die Mächtigkeit des Gesteins nicht bestimmt 
werden. Es schien aber sehr wahrscheinlich, dass seine geringe Mächtigkeit höchstens ungefähr 1 0 — 1 '5 m 
befragen dürfte.
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Das Gestein ist gleichmässig feinkörnig, es erinnert an einen Aplit oder Granulit, jedoch mit 
ausgeprägt schiefriger Textur. Die Gemengfeile lassen sich teilweise schon megaskopisch erkennen und 
zwar farblose, oder blass rosafarbene Feldspate, farblose Quarzkörner, schwarze Magnetitkörner, wenig 
Muskovitblaftchen und einige sehr kleine Chloritschüppchen. Die Quarzkörner treten oft in dünnen 
Schichten auf, auch die Magnetilkörnchen nehmen eine der Schieferung parallele Lage an.

,U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Muskovit, Bioiif, Chlorit, Magnetit, Zirkon, Apatit, Epidot, Titanit.

Der Mikroklin steht, was seine Menge anbetrifft, dem Plagioklas gegenüber etwas zurück. Seine 
farblosen, — für das blosse Auge etwas rötlichen, — wasserhellen, regellos umgrenzten Xenoblasten 
zeigen eine typische Gitterstruktur. Die Auslöschung auf der Fläche (0 0 1 ) beträgt 16°. Als Einschlüsse 
wurden Quarz, Plagioklas und Magnetit beobachtet. Korngrösse 0  08—0'6 mm, selten 0  8  mm.

Der vorwiegende Feldspat erweist sich als ein farbloser, sehr albitreicher Plagioklas von der 
Grenze der reinen Albitsubstanz, etwa A n6. Seine Körner sind durchwegs xenoblastisch, höchstens mit 
Spuren einer Tendenz zum Idiomorphismus, indem die Körner manchmal in der Richtung parallel 
den Albitlamellen etwas gestreckt sind und die Konturen parallel dieser Richtung mehr oder weniger 
als gerade Linien erscheinen. Die Korngrösse schwankt meist zwischen 0'08 und 0'6 mm, selten bis 
0'85 mm. Die Körner sind frisch, wasserklar.

Der Plagioklas ist immer verzwillingt und zwar meist nach dem Albitgeseiz ; seltener treten auch 
Periklinzwillinge auf. Die Zwillingslamellen sind manchmal etwas gebogen. Uber die Zusammensetzung 
der Plagioklase orientieren die folgenden Daten :

1. и <  (o', у  <  e  ; а <  s ,  y ' < со.
2 . Schnitt ± сс, а ’ : (0 1 0 ) =  14° =  8 °/ о Ап.
3. Schnitt 1(010) und (0 0 1 ), а ’ :(010 )= 15° =  5%  An.
4. Schnitt ± ( 0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (010)=  13° =  7%  An.
5. Schnitt 1(010) und (0 0 1 ), «’ :(010 )=  14° =  6 "/o An.
6 . Spaltblättchen 11(001), «’ : (0 1 0 ) =  3° =  7%  An.
7. Spaltblättchen 11(001), : (0 1 0 ) =  2’5° =  1 0 %  An.
8 . Spaltblättchen 11(010), «’ : (0 0 1 ) =  16° =  9%  An.
9. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone 14°—15° =  etwa 6 %  An.

« ß  У

1 0 . A 1._2 =  P 1_ 2 + 8 9 °  4-78° 4-13° = ( 0 1 0 ) =  Albif =  6 %  An.
S ’ — Г4° + 2 0 ° — 84° =  (0 0 1 ) =  etwa 7%  An.

Als Einschlüsse im Plagioklas wurden manchmal kleine, rundliche Quarzkörner, selten winzig
kleine Kriställchen von Zirkon und hier und da feine, staubartige Pigmentkörnchen — vielleicht 
Magnetit — beobachtet.

Quarz kommt reichlich in farblosen Xenoblasten vor. E r wird oft in langen, ganz unregelmässig 
begrenzten Körnchen beobachtet, welche in den Dünnschliffen in pcrlschnurartigen, zur Schieferungs* 
ebene parallelen Reihen erscheinen. Die dünnen, oft in ihrer ganzen Ausdehnung zusammenhängenden 
Schichten von Quarz lassen sich schon makroskopisch beobachten. Die grösseren Körner zeigen Ein* 
buchtungen in ihren Umgrenzungen. Die Korngrösse schwankt überwiegend zwischen 0  04 und 0’60 mm.

10’
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Die kleineren Körner sind meist mehr isodiametrisch ausgebildet, die grösseren dagegen sind in einer 
Richtung (im Schnitt) parallel zur Schieferungsebene gestreckt.

Der Magnetit erscheint in den Dünnschliffen im allgemeinen in der Richtung der Schieferungs* 
ebene langgestreckt, abgeplattet. Die Korngrösse schwankt von den kleinsten Dimensionen bis 2 ' 1  mm 
Länge; die häufigste Korngrösse liegt zwischen 0'16 und 0’35 mm (Länge). Die Körner sind von 
unregelmässiger Gestalt mit eckig*buchfigen, manchmal sogar mit bogenförmigen Konturen. Selten sind 
auch ziemlich isodiametrische Körner vorhanden und ausnahmsweise kann auf einigen von den kleinsten 
Körnern ein hochgradiger Idiomorphismus festgestellt werden : in einem einzigen Fall konnte ich an einem 
Korn von etwa 0'33 mm Durchmesser die Form j 1 11 j feststellen. Die Körner sind im allgemeinen 
nicht verzwillingi ; nur selten treten Zwillinge nach dem Spinellgesetz auf. Der Magnetit, auf den 
Bruchflächen off mit stahlblauen Farben angelaufen, ist stark magnetisch. Die Ränder sind ab und zu 
etwas limonitisierf. Die Magnetite sind seifen mit einem farblos—gelblichen, schmalen, stark doppel* 
brechenden Saum umgeben, in dem man Titanit vermuten kann.

Als Einschlüsse im Magnetit kommen sehr selten sehr kleine Körnchen von Quarz und Plagioklas 
vor. Die Magnefitkörner treten in dünnen, zur Schieferungsebene des Gesteins parallelen, nicht zusammen* 
hängenden Lagen auf. Die schiefrige Textur des Gesteins wird neben den Quarzkörnern und Muskovif* 
lamellen besonders durch die Anordnung der Magnefitkörner angedeutet.

Etwas spärlicher tritt hier der Muskovit auf. Er ist farblos, oder in den dickeren Schnitten 
(etwa 0'04 mm) etwas gelblichgrün gefärbt und in diesem Fall ist ein sehr schwacher Pleochroismus 
bemerkbar: « =  /?=  farblos, /  =  эеЬг blassgelblichgrün. 2 E  =  6 6 ° (mit Schraubenmikrometerokular 
gemessen). Sehr selten ist er mit Chlorit nach (001) parallel verwachsen. Durchmesser der Blättchen: 
0'04 bis 0'5 mm. Die Muskovitlamellen treten oft in der Nähe der Magnetitkörner auf ; sie sind immer 
primär (keine sekundäre Serizitbildung).

Sehr seifen bemerkt man auch einige Ch/or/Zbläftchen von zerlappter Umgrenzung. Durch* 
messer der Schüppchen : 0‘03 bis 0’3 mm. Der Pleochroismus ist ziemlich stark : « =  (lichtgrünlich*) 
gelb, /?=  grünlichgelb, /  =  grasgrün, у—« — sehr niedrig.

Äusserst selten sieht man den Biotit mit dem ursprünglichen Pleochroismus und starker 
Doppelbrechung: « — lichtgelb, ß =  bräunlichgelb, braun. 2 V «  =  0 °.

Als Einschluss im Chlorit und Biotit wurden Magnetit und Zirkon beobachtet.
Zirkon ist nicht allzu seifen in sehr dünnen, nadelförmigen, winzigkleinen Prismen oder in 

abgerundeten Körnchen, besonders in der Nähe der Magnefitkörner zu finden. Manchmal liegen die 
Zirkonkrisfällchen in den Einbuchtungen der Magnetite.

Sehr selten beobachtet man sehr kleine, farblose oder etwas grünlichgelbe Körnchen von hoher 
Licht* und Doppelbrechung, wahrscheinlich Titanit, ferner gelbliche, winzigkleine, unregelmässig oder 
elliptisch begrenzte Körnchen von Epidot, manchmal mit fleckigen Interferenzfarben.

Auch der farblose Apatit scheint sehr spärlich vorhanden zu sein.
In einem einzigen Fall wurden zwei sehr kleine, nebeneinander gelegene Turma/mkrisfällchen 

beobachtet. Die Länge derselben betrug 0  04 und 0 ' 1  mm. Nicht nur die Prismenzone war scharf 
ausgebildet, sondern auch die Spuren von terminalen Flächen (nicht näher bestimmbar) waren zu 
beobachten. Der Pleochroismus des Turmalins ist stark: co =  gelb, s =  dunkelbraun.
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Die wesentlichen Gemengteile des Gesteins sind also : Plagioklas, etwa A b 94 A n6) Mikroklin, 
Quarz, Magnetit und etwas Muskovit. Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch (Fig. 34), sie erinnert 
an die Struktur mancher glimmerarmen Gneise ( G r u b e n m a n n ) . Die Gemengteile treten in Xenoblasten 
auf, nur an einzelnen Magnetitkörnern tritt ein gewisser Idiomorphismus auf. Die Textur ist schiefrig, 
verursacht hauptsächlich durch die erwähnten dünnen Quarzschichfen und durch die Anordnung der 
Magnetitkörner.

Man gewinnt der Eindruck, als wenn der 
Magnetit hier die Rolle eines Glimmers der normalen 
Gneise übernehmen würde. In den letzteren ist die 
schiefrige Textur in erster Linie durch die Anord
nung der Glimmerblältchen bedingt, hier dagegen 
durch die Magnetitkörner.

Das Auftreten von Magnetit in grösserer 
Menge in gewissen Graniten und Gneisen ist wohl 
bekannt, so z. B. im Granit von Wiesenberg, in 
gewissen Gneisen von Wermland. Auch im Sebes*
Tal tritt der Suriangneis, ein stellenweise viel Magnetit 
führender Gneis auf. In diesem letzteren Gestein 
wurde der Magnetit bloss lokal, an einzelnen Stellen 
angereichert. Das beschriebene Gestein ist aber eine 
leukokrate Bildung von aplitischem Charakter. In ähnlichen Gesteinen kommt Magnetit nur in mini* 
malen Mengen vor. Der Magnetit verleiht diesem leukokrafen Gestein einen eigentümlichen Charakter, 
um so mehr, als seine Körnchen mit ziemlich konstanter Regelmässigkeit sozusagen schichtenweise 
erscheinen, fast genau so, wie die Glimmerblättchen in den Glimmergneisen.

Die chemische Analyse des Gesteins nach den Methoden von D it t r ic h  ergab folgendes Resultat:
S i0 2 . ..........................7T'80%
T i0 2 . ........................... Sp.
A l20 3 ..................... ..... 10-99
Fe20 3 ...........................  1-53
FeO . ...........................073
MnO ...........................0 ' 0 2

MgO ..........................0T7
CaO . ...........................0'39
N a20 ...........................  4'39
k 2o  . ........................... 2'80
P2o5. ...........................Sp.
H 2o . ...........................0'94

Summe. . 9976
Spez Gew. : 2'651.

Analytiker: À . V e n d l .
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Die Parameter nach O s a n n  : s =  83"88, А  =  6 ' э 1, C  =  0"4:>, F  =  2'19, T — 0  0 1 , k = T 9 9 , 
n =  Г'ОЗ ; а =  2ГЗ, с = Т 5 ,  f =  Г2.

S A l F = 2 r, 2 , 1 .
Àl С À lk =  15, 1 , 14.
N K  =  7.
М С  =  ЗТ.

Zum Vergleich sind in den folgenden Angaben die Parameterzahlen einiger Granit* und Aplit* 
typen angeführt.

Rapakiwi von P ie te rlax , bei Wiborg, im Typus Hauzenberg von O s a n n  ( O s a n n , À. : 
Versuch einer chemischen Klassifikation der Eruptivgesteine, Tschermak’s Min. petr. Mitteil. X IX , 
1900, p. 380, 383 und 453):

s =  82'84, А  =  601, C  =  0'92, F  =  3'30, n=-3'8.
Granitit, L ier, O slo  (Normal*Granif nach B rogger) :

s =  82-32, А  =  Г 0 2 , C = T 4 6 , F  =  0  45, n =  5'6.
Aplit, S zék esfeh é rv á r, W e in b e rg :

s =  84-63, A  =  6-45, C  = 0 '2 8 , F  =  0 ‘24, n =  37.
Aplit, S ukoró , Ö rdöghegy:

s =  84-91, A  =  580, C  =  0'14, F  =  0'99, n =  4 'l.
Aplit, K irn eck * T a l bei B arr, U n fe r* E lsass  :

s =  83 26, À  =  5'86, C  =  0'96, F  =  0  89, n =  44.
Die Parameter des analysierten Gesteins zeigen die Zugehörigkeit zu den granitaplitischen Typen. 

Nur die Werte von F  und n weichen etwas ab. Und zwar stellt dieses Gestein ein ETbergangsglied 
zwischen den erwähnten Graniten und Apliten dar: der W ert von F  ist etwas grösser, als in den 
Apliten und kleiner als im Rapakiwi. C  steht den Apliten näher. Der grösste Unterschied zeigt 
sich aber im Wert von n, indem in diesem Gestein ein sehr natronreicher Plagioklas überwiegt, der 
Mikroklin aber etwas zurücktritt.

In der Gruppe der kristallinischen Schiefer zeigt das Gestein mit der chemischen Zusammen* 
Setzung der glimmerarmen Gneise die grösste Übereinstimmung :

Granitgneis mit einzelnen Glimmerflasern (Forellengneis), H ocha lm kern , T a u e rn tu n n e l 
(Becke, F. : Chemische Analysen von kristallinen Gesteinen aus der Zentralkette der Ostalpen. Denk* 
Schriften d. kaiserl. Akad. d. Wissenschaften, math, nafurw. Kl., LVII, 1913, p. 1Г0—180; die fol* 
genden Typen sind auch an dieser Stelle angegeben) :

s =  82'3, A  =  7"l, C  =  0 "8 , F =  Г5, n =  5-6.
Aplitgneis, G as te in , H o ch a lm k ern :

s =  81 "9, A  =  6 8 , C  =  T5, F  =  0"8, n =  6’9.
Muskovitgranitgneis, M a u г a c h*S chlucht, ö tz ta l :

s =  83'4, À  =  5"4, C  =  0 "8 , F  =  T9, n =  5.
Apiitischer Granitgneis, St. L eo n h ard  im P a sse ie r, H o fe rsc h lu ch t: 

s =  82'9, À  =  6'3, C  =  0‘5, F = T 4 ,  n =  5 7 .
Ein Unterschied besteht darin, dass in unserem Gestein der W ert von F  etwas höher liegt
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und ferner, dass dieser W ert vorwiegend aus FeO hervorgeht; die Menge von MgO ist weniger 
bedeutend. Charakteristisch ist ferner der hohe Gehalt an N a20 .  W ie aus den Analysen der unter* 
suchten Orlhotypen hervorging, zeigen alle diese Gesteine dieses Gebirges einen ziemlich hohen Gehalt 
an Natronfeldspatmolekül.

Auch die W erte Si U L  nach B e c k e : Si =  73'92, U  =  14'2, L  =  11 ‘9 deuten auf aplitische 
Zusammensetzung. Das Mittel der Aplite nach B e c k e  : Si =  70'8, U  =  15'8, L  =  13’4 ; der eutektische 
Punkt von Quarz und Feldspat: Si =  I 0 '2 , U = 1 4 ‘9, L  =  14*9-

Die Molekularwerte nach N iggli : si =  521 '0 , al =  43‘5, fm =  13'5, c =  3'0, alk =  40'0, 
k =  0'30, mg =  0 1 2 ; qz =  +261'0, 7fm  =  0 '2 2 , Schnitt =  11.

Zum Vergleich: Typus des aplitgranitischen Magmas: si =  460‘0, al =  46'0, fm =  8 '0 , c =  5’5, 
alk =  40'5, k =  0'50, mg =  0 '2 0 , Schnitt =  IV /V .

Aus diesem Typus : si =  518’0, a l= 4 6 '0 , fm =  8-0, c =  5'0, а1к =  4Г0, к =  0'52, mg =  0‘24, 
Schnitt =  IV. (Biotitaplitgranit, P y ram id  P eak , C alifo rn ien .)

In diesem Typus steigt fm höchtens bis 1 0  nach N iggli. Für unser Gestein ist der Wert 
vom fm grösser.

Typus des engadinitgranitischen Magmas: si =  420'0, al =  44'0, fm =  1 2 '0 , c = .6 ‘0 , alk =  38'0, 
к =  0'50, mg =  0'25, Schnitt =  IV.

Ferner aus diesem Typus: si =  4ü5'0, a l= 4 3 '5 ,  fm = 1 3 '5 , c =  2'5, alk =  40’5, k =  0'58, 
mg =  0‘39, Schnitt =  11. (Tundagranit, K v aru n ás, Sm áland.)

Im letzten Typus variieren nach N iggli si von 320 bis 480, al ist grösser als 40, fm liegt 
zwischen 9 und 16, c ist kleiner als 12, alk ist grösser als 40, к =  0'ЗГ bis 0'59, mg =  0‘12 bis 0'4Г, 
Schnitt =  II/VI.

A uf Grund des »'--Wertes gehört unser Gestein zum ersten Typus, die übrigen W erte 
führen zum engadinitgranitischen Magma hinüber.

Wie man aus diesen Daten erkennen kann, weisen sowohl die mineralogische und chemische 
Zusammensetzung, als auch die geologische Erscheinungsform des Gesteins darauf hin, dass es sich 
hier um ein ap litisches, zw ischen  die S ch ich ten  des G lim m ersch ie fers  eingedrungenes Magma 
handelt, welches aber zugleich ziemlich viel Eisen enthielt. Die Textur des Gesteins ist schiefrig. Die 
Mikrostruktur ist keine richtige Erstarrungssfruktur, da eine deutlich entwickelte Ersiarrungsfolge voll* 
ständig fehlt, wie es einerseits aus der Beschreibung der Form der Gemengteile, andererseits aber aus 
dem Umstand ersichtlich ist, dass manche Gemengteile sich gegenseitig einschliessen. Es ist dies also 
eine Struktur, in welcher die Merkmale der kristalloblastischen Mikrostruktur zum Ausdruck kommen. 
Diese Struktur scheint aller Wahrscheinlichkeit nach teilweise proioblastisch zu sein ( B e c k e , W e b e r ) , in 
dem Sinne, dass dieselbe als das Ergebnis der Differentialbewegungen während der Erstarrung des 
Gesteins zustande gekommen ist. Das heisst, der Vorgang der Kristallisation verlief zu jener Zeit, als 
das Magma sich noch in Bewegung befand. Im Laufe einer solchen Kristallisation mussten die aus* 
geschiedenen Gemengteile sich an die Bewegung des Magmas anpassen. Während der Bildung dieses 
Gesteins hat ausserdem auch noch die allgemeine Metamorphose mitgewirkt und auch der Stress eine 
gewisse Rolle gespielt.

Infolge seines gegenwärtigen Zustandes ist dieses Gestein einem glimmerarmen Gneis oder
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einem Aplifgneis ähnlich und infolgedessen würde der Name „glimmerarmer Magnetilgneis“ berechtigt 
erscheinen. Man kann es auch „Magnetilaplilgneis“ nennen und dadurch wäre in gewisser Annäherung 
auch die Genese angedeutet.

Das ziemlich ungewöhnliche Auftreten von Magnetit (etwa 2  Gew. % ) in einem derart extrem 
sauren Gestein kann mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Weise erklärt werden, dass in das schon 
differenzierte, leukokrafe Magma ein halbpneumatolytisches, gasreiches und magnetitreiches Restmagma 
hineingepresst worden ist. Das Auftreten von Turmalin deutet auf eine pneumatolytische Phase. Auch 
der Muskovit wäre als Produkt der pneumatolytischen Prozesse aufzufassen. Derselbe tritt nämlich in 
diesem Gebiet — unter den Gesteinen eruptiven Ursprungs — nur in den unzweifelhaft pneumatolytisch 
entstandenen Pegmatiten in grösserer Menge auf. (Vergl. Abschnitt der Pegmatite.)

Chemische und genetische Verhältnisse der Serie: 
Granitgneise, gemischte Gneise, Paragneise, Àugengneise, Àplitgneise.

Um über die chemischen Verhältnisse einen Überblick zu gewinnen, wurden die Analysen* 
werte in der Tabelle I und die Molekularwerte in Tabelle II zusammengestellt (S. 154—155). Zum 
Vergleich ist auch eine Pegmatitanalyse angeführt worden. (Siehe : Pegmatite.)

Von diesen Gesteinen sind Nr. 1 , 6 , 9, 1 0 , 1 2  und 16 Orthoderivate. 2 , 4, 5 und 13 sind 
Injektionsgneise ; darunter hat Nr. 4 die Merkmale eines tonigen Sedimentgesteins, der entsprechende 
Projektionspunkt fällt nicht in das Eruptivfeld im Konzenfralionstefraeder. Dagegen zeigt das Gestein 
Nr. 2  die Charakterzüge eines Eruptivgesteins von aplitgranifischer bis engadinifgranitischer Zusammen-* 
Setzung. Nr. 5 ist wieder eruptiven Charakters und zwar von engadiniigranitischem Chemismus. Nr. 13 
zeigt quarzdioriiischen Charakter.

W ie aus dieser Gegenüberstellung hervorgehf, erinnern einige der Injektionsgneise in Bezug 
auf die chemische Zusammensetzung noch stark an Sedimentgesteine. D ie  m eisten  M isc h g e s ie in e  
zeigen jedoch  die chem ischen  C h ara k te rz ü g e  von E ru p tiv g este in en . Der Augengneis (Nr. 13) 
besitzt eine engadinifgranitische chemische Zusammensetzung. Wie weiter oben hervorgehoben wurde,

Fig. 35. Variationsdiagramm der Gesteine der Serie : Granitgneise, gemischte Gneise, Paragneise, Augengneise, A p itgne se.
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wird der Augengneis nicht als ganz reines Eruptiv- 
material aufgefasst, sondern als ein vom pegmatitischen 
Material sehr stark durchfränkfes Gestein, in welchem 
der e ru p tiv e  A n te il sehr stark  überw iegt.

Interessant sind die Verhältnisse bei den 
Paragesteinen. Die Gesteine T und 8  zeigen keine 
typischen eruptiven Merkmale: die Projektionspunkte 
beider Gesteine liegen im Tonerdefeld (neben dem 
Eruptivfeld) im Konzentrationstetraeder. Nr. 11 be
sitzt einen Chemismus, der an der Grenze zwischen 
dem Eruptiv- und Tonerdefeld liegt. Nr. 14 hat 

wieder den Charakter von Tonerde
sedimenten. Das Gestein Nr. 15 muss 
nach dem geologischen Vorkommen

30

25 -

20
c ä -a ik

A

15

10

5 -

Fig. 36. к -m g * Diagramm.

•8

und nach seiner Ausbildung unbedingt als Paragneis befrachtet werden; trotzdem besitzt 
es die chemische Zusammensetzung eines normaldiorifischen Gesteins.

Fig. 35 zeigt das 
Diagramm dieser Gesteine, 
Fig. 36 gibt das к—mg-Ver
hältnis, Fig. ЗГ das (al—alk) 
— c-Diagramm an.

Die orihogenetischen 
Gneise zeigen — abgesehen 
vom Aplifgneis — verhältnis
mässig kleine Schwankungen 
in den s/-Werfen : si schwankt 
zwischen 315 und 2 0 2 . Der 
Chemismus dieser Gesteine 
zeigt frondhjemitische, normal- 

# 3  granitische und quarzdioriti-
*2 sehe bis granodiorifische Cha-

rakferzüge. Die Mischgesfeine 
und die Paragneise weisen viel 
grössere Schwankungen in den 

• 5  W  erfen von si auf : si schwankt
für diese Gesteine zwischen 50Г

_______ i_________ i_________ ,_________ ,_____  und IГ0 . Diese grossen Unter-
2 0  2 5  schiede waren teilweise schon

im ursprünglichen fonigen Se- 
dimenfmaferial vorhanden.

•6 •«

•to

»ü

•o

•tó

•I

10 15
-> C

Fig. ЗГ. (al—a lk ) -c -Diagramm.
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al isi hoch; fm  zeigt Werte zwischen 10‘5 und 35. In den bioiilreichen Varietäten erreicht 
fm die für die dioritischen Magmen charakteristischen Werte. Das Verhältnis al : fm schwankt zwischen 
4'Z (Nr. 4) und 0'89 (Nr. 15); im letzten Gestein sind Biotit und Hornblende ziemlich reichlich 
zugegen (etwa 2 0 V o l%  Biotit und 19V ol%  Hornblende.) Der W ert von c zeigt grosse Schwan
kungen und erreicht höchstens 20‘5. Der c-Anteil ist auf die saueren Plagioklase, ferner auf Epidot 
und Hornblende (in den basischeren Typen) beschränkt, ein sehr kleiner Anteil stammt aus den 
eventuell vorhandenen Titanitkörnchen.

alk ist ziemlich hoch: variiert zwischen 15’5 und 35'5 in den Gneisen, steigt bis 40’0 im 
Aplitgneis. In den Schiefergneisen liegt der W ert von alk zwischen 15'5 und 29. Wie aus den Werten 
von к ersichtlich, herrscht unter den Alkalien N a20  vor. Uber die chemischen Verhältnisse des A us
gangsmaterials stehen uns keine Daten zur Verfügung. Der Gehalt an Alkalien der Tone kann unter 
Umständen 6  bis 7 %  erreichen und dadurch kann der W ert von alk etwa bis 30 steigen. In den 
Tonen herrscht meist Natron vor; aber es gibt auch Fälle, wo mehr K 20  vorkommt.

In den meisten Fällen ist aber der Alkaliengehalt der Tone viel geringer. Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass in den S ch ie fe rg n e ise n  mit höheren  H /A -W erten eine A lka l i zu fuh r  
s ta t tge funden  hat.

Der Wert von к  schwankt in den Paragesteinen zwischen 0T3 und 0'53, in den Misch
gesteinen zwischen 0‘23 und 0'46, in den Orthotypen zwischen 0 ' 2 1  und 0'43. Die W erte der beiden 
letzten Gruppen sind beinahe übereinstimmend. In den Paragneisen sind die Schwankungen viel 
grösser. Daraus dürfte man den Schluss ziehen, dass das u rsp rü n g lich e  T ongeste in  in w echse lnder 
Z usam m ensetzung  ausgeb ildet war. Infolge der Injektionen sind die Mischgesteine dem Chemismus 
der Orthogcsteine mehr oder weniger näher gekommen.

Die Quarzzahl schwankt stark und kann ziemlich hohe W erte erreichen : sie variiert von *
+  6  bis + 2 П . Trotzdem, dass für manche Gesteine der W ert von qz ziemlich niedrig liegt, führen 
alle Gesteine recht viel Quarz. Die Gesteine mit kleinen çz-Werten enthalten viel Biotit, eventuell auch 
Hornblende; angenommen, die Basen sind in höchstsilifizierten Molekülen gebunden, können die Werte 
von qz auch bei Vorhandensein von Quarz kleine Zahlen aufweisen.

Vergleicht man die aufgetragenen Punkte im Diagramm Fig. 35, so bemerkt man folgendes : 
obwohl die entsprechenden Punkte von al, fm, c, alk sich nicht durch gleichmässig verlaufende 
Linien verbinden lassen, liegen sie doch in Zonen, die durchwegs dem Bild des Differentiationsdiagrammes 
der Kalk—Alkaligesteine entsprechen. Die grössten Abweichungen werden bei den Schiefergneisen be
obachtet; die M isc h g es te in e  zeigen eine g ro sse  A n n ä h e ru n g  zu den O rth o g e s t  einen  und 
zwar in jeder B eziehung . Zum Vergleich wurden im Diagramm die entsprechenden Punkte der 
orthogenetischen Gesteine durch Linien (wie üblich) verbunden. Der Verlauf der Kurven zeigt auf eine 
Differenziation der Kalk—Alkalireihe. Die übrigen Punkte liegen mehr oder weniger von diesen Linien 
entfernt. Die entsprechenden Werte der Mischgesteine schmiegen sich mehr oder weniger den Kurven 
an. Die Molekularwerie der Schiefergneise zeigen die grössten Differenzen.

Die Differenz al— alk beträgt in den Paragesteinen 14—35, in den Mischgesteinen 3 '5—2 Г0 , 
in den Orthotypen 3‘5— 16*5 ; dem entspricht ein Tonerdeüberschuss T = al—alk—c meist von mehreren 
Einheiten : er beträgt —2‘0 — j-7'0 in den Orthogesteinen, —6 '5 — j-10’5 in den Mischgesteinen und
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—6'5--- (-34'5 in den Schiefergneisen. Die Gesteine mit negativem T-W ert führen Hornblende und
Epidot. W o ein tatsächlicher (positiver) Überschuss auftritt, dort ist er in den Glimmermineralien angelegt.

Die ursprünglichen Sedimente der Paragesteine waren tonige Ablagerungen von wechselnder 
Zusammensetzung. Stellenweise führte das ursprüngliche Sediment mehr oder weniger Kalk und aus 
diesen mergeligen Partien sind die kalkreichen, hornblendeführenden Schiefergneise entstanden.

Der Überschuss an Tonerde wurde in den feldspatreichen Gneisen unter Feldspatbildung auf
gezehrt. Die Alkalien zur Feldspatbildung waren entweder bereits im ursprünglichen Sediment vorhanden, 
oder aber sie sind zugeführi worden. Die Umwandlungen können schematisch durch die folgenden 
Gleichungen ausgedrückt werden (vergl. p. 60):

3H 4 A l2 Si20 9 +  K 20  =  2 K  H 2 A l3 (S i0 4) 8 +  4H 20
Kaolin Muskovit

und
K H 2 A l3 (S i0 4) 3 +  K 20  +  6 S i0 2 =  3K Al Si3 0 8 +  H 20

Muskovii Kalifeldspat

Die zur zweiten Umwandlung nötige S i0 2 war im ursprünglichen Sediment in Form von Quarz 
vorhanden.

Die erste - Gleichung zeigt die relative Abnahme des Tonerdeüberschusses durch die Bildung 
von Muskovit unter Aufnahme von Kalium. Die zweite Gleichung erklärt die Verminderung des Ton
erdeüberschusses unter Zufuhr von Kalium und Silizium. Diese schematischen Gleichungen deuten 
darauf hin, dass die tonigen S ed im en te  un ter d iesen  U m ständen  dem E ru p tiv fe ld  seh r 
nahe kom m en können.

Die Orthogesfeine und auch die Mischgesteine führen neben dem Plagioklas auch Mikroklin 
in wechselnder Menge. Die Paragneise enthalten keinen Mikroklin, sondern nur einen sehr sauren 
Plagioklas ; auch in den aplitischen Adern und in den Aplitgneisen spielt der Kalk—Natronfeldspat eine 
wichtige Rolle. Man bekommt durch diese Beobachtungen den Eindruck, dass die S u b s tan z  des 
M ikroklins aus dem E ru p tiv m a te ria l herstam m  f. In den Paragesteinen ist die ganze Menge 
des Kaliums in den Glimmern gebunden ; in den Gesteinen eruptiven Ursprungs steckt der grösste 
Teil desselben Elementes im Mikroklin. A n vereinzelten Stellen konnte die notwendige Menge an 
Alkalien vorhanden gewesen sein. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass — wenigstens teilweise — 
auch eine Zufuhr von Alkalien stattgefunden hat.

Pegmatite und Àplite.
GEOLOGISCHE ÜBERSICHT.

Die differenzierten diaschistischen Leukokrat-Ganggesfeine, überwiegend Pegmatite, etwas seltener 
Àplite spielen eine wichtige Rolle im Aufbau des Gebirges. Besonders zahlreich sind die Pegmatite, 
die in Gängen und Nestern im ganzen Gebiet anzutreffen sind. Aplite trifft man in geringerer Zahl, 
überwiegend in Verbindung mit Suriangneis an.

Die Auseinanderhaltung der rein pegmatitischen und aplitischen Gesteine ist manchmal nicht 
möglich. Ihrer Entstehung zufolge sind beide Typen manchmal miteinander vermischt und bald der
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eine, bald der andere herrscht vor. Charakteristisch für alle hierhergehörigen Gesteine ist der grosse  
R eich tum  an M ikroklin .

A b und zu lassen sich etwas parallelstruierte, flaserige Pegmatite erkennen. Diese Tatsache 
spricht dafür, dass zur Zeit ihrer Bildung noch immer diejenigen Druckverhältnisse herrschten, welche die 
charakteristischen Texturen der typischen kristallinischen Schiefer bedingten.

Selbst im Felde lassen sich zwei verschiedene Pcgmatittypen unterscheiden: 1 . P e  gm at if 
mit ro se n ro te n — lich tfle isch ro ten  F e ld sp a te n  und 2 . P egm afif mit w eissen  F e ld sp a ten . In 
den Gesteinen des ersten Typus tritt Biotit als charakteristischer dunkler Gemengfeil auf. Die Pegmatite 
des zweiten Typus führen Muskovit und in denselben kommt Biotit nur spärlich und selten vor. In
den letzten Pegmatiten tritt 
oft Turmalin auf, während 
in dem ersten dieses Mine
ral bis jetzt nicht nach* 
gewiesen werden konnte.

Die Gesteine des 
ersten Typus kommen im
mer in Begleitung des Su* 
riangneises vor und spielen 
eine kleine Rolle. Die Peg* 
mafite des zweiten Typus 
sind sehr stark verbreitet, 
besonders in der Zone des 
Glimmerschiefers. In der 
Injekfionszone bilden die 
Pegmatitzüge samt den

Fig. 38. Glimmerschiefer mit kleinen Falten. Die Faltung 
wird besonders durch die Pegmalitadern stark hervor
gehoben, die zwischen die Schichten des Glimmer* 
Schiefers eingedrungen und bei den Umbiegungen oft stär* 
ker (bis 1—2 dm) angeschwollen sind. Dealul Muncelul 

mic (1538 m), nordöstlich von der Kolonie Bistra.

Schiefern oft Falten und 
kleine Fältelungen (Fig. 38). 
Sie schneiden die kristalli
nen Schiefer manchmal re* 
gellos durch. Die Mächtig* 
keit dieser Gänge ist meist 
gering (einige cm). Der weit 
grössere Teil der Pegmatite 
bildet mächtige Gänge und 
Nester. Die Gänge sind 
manchmal konkordant der 
Schieferungsebene einge* 
schaltet, oft treten sie aber 
unabhängig von der Schie* 
ferungsebeneauf und durch* 
queren die Schieferungs*

flächen der Gneise und Glimmerschiefer regellos. Daraus folgt, dass die Pegmatite und teilweise auch 
die Aplite grösstenteils später en tstanden  sind, als die Gneis —Glimmerschieferserie.

Fig. 39. Pegmatifadern durchqueren den Schiefergneis 
in verschiedener Richtung. Tal des Sugág*Baches.

Fig. 40. Pegmatifadern durchqueren den Schiefergneis 
in verschiedener Richtung. Tal des Sugag*Baches.

Diese Verhältnisse lassen sich oft beobachten. Ein sehr lehrreicher Aufschluss befindet sich 
im Tal des Sugág*Baches. Hier wird der Gneis (überwiegend als Augengneis ausgebildet) von mehre
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ren dünnen Pegmatifgängen in verschiedenen Richtungen durchquert. Der Verlauf der Gänge ist ganz 
unabhängig von der Schieferungsebene. Die Gänge kreuzen sich oft und sie schwellen an manchen 
Stellen stark (bis 1 m Mächtigkeit) an, um dann im weiteren Verlauf wieder schmäler zu werden. Diese 
Verhältnisse sind in den Fig. 39 und 40 veranschaulicht. Die Figuren wurden im Jahre 1913 an 
Ort und Stelle gezeichnet.

Die Pegmatite des ersten Typus sind nicht so zahlreich, wie die Muskovitpegmatife des zwei
ten Typus. Die Àplite in diesem biotitführenden Typus sind noch unbedeutender als die Pegmatite so, 
dass von einer besonderen Kartierung derselben gar keine Rede sein kann. Mitunter kommen sie — 
ihrer Genese entsprechend — mit den Pegmafiten vermengt vor. Die Pegmatite hingegen sind häufig 
von solcher Ausdehnung, dass sie ganze Kämme aufbauen, wie z. B . am Varful Au§elului. 
Charakteristisch für diese Pegmatite ist die an zahlreichen Stellen deutlich ausgeprägte, parallele 
Textur, die zweifellos darauf hinweist, dass zur Zeit ihrer Entstehung noch immer dieselben Druckver
hältnisse herrschten, deren Ergebnis auch die Textur der Gneise ist. In dieser Ausbildung treten die 
Pegmatifgänge z. B. im Frumoasa-Tal auf. A n anderen Stellen, z. B. am Varful Àuçelului erscheint 
der Pegmatit mehr als Massengestein, ein Zeichen dessen, dass die Textur der Gneise bereits ausge
bildet war, als der Pegmatit kristallisierte.

Diese Pegmatite (mit rosafarbenem Mikroklin und Biotit) gehen manchmal unmittelbar in den 
Suriangneis über. Der Übergang zwischen Pegmatit und Suriangneis ist allmählich. Diese V erhält
nisse lassen sich in mehreren Aufschlüssen beobachten, z. B. im V alea C lä b u cefu lu i-T a l, in der 
Umgebung von Au§el.

Ein Teil dieser rosenroten, Kalifeldspat führenden Pegmatite hängt mit den Hornblendegranit
gneisen zusammen. Sie führen eine makroskopisch schwarze Hornblende neben dem Biotit. Diese 
Pegmatite durchsetzen an mehreren Stellen die Hornblendegranitgneise (Cindrelgneis). Die Mächtigkeit 
der Gänge schwankt zwischen einigen cm und einigen m. Die Hornblenden bilden manchmal faust
grosse Individuen. Diese Pegmatite kann man demnach in den Gebieten der Hornblendegneise beobachten. 
Leicht zugänglich sind die Aufschlüsse unmittelbar nördlich von den Gebäuden der G endarm erie - 
W a ch e  von P ia tra  alba. Hier sind die Pegmatite am W eg zum Frumoasa-Bach aufgeschlossen. 
Die Pegmatifgänge sind hier schwach, nur einige dm mächtig.

Im V alea  S fe sii-T a l, wo der von der S an fa -K o lo n ie  kommende Weg in das Tal hinein- 
biegf, ist ein Pegmatit mit grossen Hornblenden aufgeschlossen. Im Felde kann man im Gestein die 
sehr grossen (mehrere cm), rosenroten Mikrokline, weissen Plagioklas, Quarz, ferner Biotit und Horn
blende unterscheiden. Die Hornblende bildet einige cm lange bis faustgrosse Individuen. Der Pegmatit 
hängt auch hier mit dem Hornblendegranifgneis zusammen: er bildet Gänge darin.

Im südöstlichen Teil des V arfu l A u çe lu lu i finden wir genau dieselben Gesteine wieder.
Auch aplitische Gänge und Nester mit Hornblende und rosenrotem Mikroklin sind im Zusammen

hang mit diesen Pegmafiten verbreitet. In diesen sind die dunklen Gemengteile (Hornblende und Biotit) 
oft nicht überall gleichmässig verteilt, sondern sie erscheinen in kleinen Schmitzen und Nestern ange
häuft. Die Dimensionen dieser aus Biotit oder Hornblende, oder aus beiden zusammengesetzten dunklen 
Anhäufungen schwankt zwischen 0'4 mm bis 2 0  mm. Diese aplifisch ausgebildeten Gesteine zeigen 
oft einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Pegmafiten : der mittlere Teil der Gänge besteht
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manchmal aus feinkörnigem Aplif, gegen die Salbänder hin sind die Gänge grobkörnig, pegmafifisch 
ausgebildef.

A b und zu zeigen auch diese hornblendeführenden Pegmatite eine schwache Paralleltextur als 
Folge der Stresswirkungen. Die Quarzkörner zeigen sowohl in diesen, wie auch in allen Pegmatiten des 
untersuchten Gebirges eine schwache bis stärkere wogende Auslöschung.

In diesen biotif* oder hornblendeführenden Pegmatiten vom ersten Typus (mit roten Mikroklinen) 
sind grosse Muskovitblätter nicht vorhanden. Mitunter kann man auch in diesen Gesteinen etwas Mus* 
kovit beobachten, aber immer nur in minimaler Menge und in sehr kleinen Schüppchen. Turmalin 
kommt in diesen Pegmatiten nicht vor, höchstens nur in einzelnen Fällen und sehr untergeordnet. Diese 
Tatsachen sprechen dafür, dass das M agm a d ieser P e g m atite  n icht re ich lich  mit pneuma-- 
to ly tischen  P ro d u k te n  d u rch trän k t war.

Dagegen ist das Vorkommen vom Epidot für diese Pegmatite oft charakteristisch. In manchen 
der hierhergehörigen Pegmatite findet man mehrere cm grosse Epidoianhäufungen und Epidotindividuen, 
wie z. B. im Tal des R âu l m are in der Nähe der M agura*K lause. Der Epidot hat sich auf Kosten 
der Feldspate gebildet und er stellt ein Produkt einer pneum atohydatogenen  P h a s e  dar. Die Bil
dung der Epidote hat gleich nach  A u sb ild u n g  der P e g m a titg ä n g e  sta ttgefunden .

Auch die spärlicher zu beobachtende Entstehung von Epidotkörnern auf Kosten der Biotite 
wurde durch diese pneumafohydafogene Phase herbeigeführt.

Die Pegmatite des zweiten Typus treten besonders in der Glimmerschieferzone typisch auf. Die 
Ausbildung dieser Pegmatite ist zweifellos gleichzeitig mit der Genese der pneumatolytischen Qemeng* 
teile des Glimmerschiefers vor sich gegangen. Diese Pegmatite führen oft ausschliesslich Muskovitglimmer, 
während der Biotit nur untergeordnet auftritt. A n zahlreichen Stellen zeigen diese Pegmatitadern eine 
mächtige Ausbildung, sie sind oft mehrere hundert Meter weit zu verfolgen, so dass sie sich auch auf 
der geologischen Karte ausscheiden lassen. Sie bestehen meist aus grobkörnigen, faustgrossen Gemeng* 
teilen. Die Glimmerblätter haben manchmal 4—18 cm Durchmesser, besonders im südlichen Gebiet 
gegen den Lotru*Fluss, in den südlichen Teilen der folgenden Berggruppen : D ea lu l B a lu lui, P ia R a  
alba (2180 m), D ealu l H aneçu l (1956 m), B ä la n d ru l m are (2 2 1 0 ), V ârful D obrunu  (1980 m).

Stellenweise lösen sich die mächtigeren Gänge in kleinere Äderchen auf, sie injizieren dep 
Glimmerschiefer lit par lit und bilden daraus feldspatführende Glimmerschiefer oder Gneis. Diese Peg* 
matite sind sehr reich an Muskovit, besonders in den randlichen Teilen der Gänge, wo sie mit den 
Glimmerschiefern in Berührung stehen. Hier, in der Nähe des Kontaktes sind die Muskovitpakete nesfer* 
weise angereicheri und nach einer approximativen Schätzung kann die Menge an Muskovit 18 bis 24%  
des ganzen Gesteins ausmachen. In der Lolru*Gegend wurde der Glimmer seit 191Г industriell aus* 
gebeutet.

Diese Pegmatite hängen unbedingt mit einem Granitlakkolith zusammen, der in der Tiefe unter 
dem Mantel der Glimmerschiefer und Schiefergneise verborgen liegt. A u f  die in jiz ie rende  Ein* 
W irkung d ieser pegm atitischen  L ö su n g en  führe ich auch die B ild u n g  der A u g e n g n e ise  
zurück. Die echten Paragneise dieses Gebietes führen, wie bereits betont wurde, nur Plagioklas, 
aber keinen Kalifeldspai. Die injizierten Gneise und die Augengneise enthalten daneben reichlich 
Mikroklinkristalle.
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Zuweilen sind die Pegmatite etwas feinkörniger, wie z. B. in der Gegend des P á r á u l  P e t ru -  
lui, südlich vom Çurianu. Biotit kommt in diesen Pegmatiten nur lokal reichlicher vor, u. a. z. B . an 
der nördlichen Lehne der Strämba (nördlich vom Cândrelu).

Der Pegmatit durchsetzt den Glimmerschiefer stellenweise sehr dicht in Form von dickeren 
oder dünneren Injektionen, wie dies am D ealu l M uncelu l mic (1538 m) nordöstlich von B is tra  und 
vornehmlich in den tiefen Einschnitten des Weges zwischen D us und F rum oasa zu beobachten ist. 
Flier wird der W eg von zahlreichen, sehr dünnen Pegmatifadern gekreuzt. Die Pegmatitadern sind hier 
zwischen die Lagen des Glimmerschiefers und des Paragneises injiziert worden. Stellenweise tritt das 
den Pegmatit bildende Quarz—Feldspat-Eutektikum im Glimmerschiefer so dicht auf, dass man von 
einem feldspatführenden Glimmerschiefer reden kann. Zuweilen besitzt dieses mikroklinführende Gestein 
eine Struktur, die an Augengneise erinnert.

Die Pegmatitgänge führen häufig sehr viel Turmalin, dessen Individue'n oft mehrere cm lang 
sind. Sehr reich an Turmalin sind manche Gänge in der Nähe der P ia ira  alba und auf den südlich 
von derselben, gegen das Lolru-Tal ziehenden Kämmen. Der Turmalin tritt zwischen den’ Quarzen 
und Feldspaten des Pegmatits auf. Zuweilen kommt er im Quarz als Einschluss vor, wie z. B. auf der 
P ia ira  alba. Die meisten Turmaline finden sich vielleicht in den Pegmatiten am Kamm der G ofia.

Die Glimmerschiefer jener Gebiete, wo furmalinführende Pegmatite Vorkommen, sind ebenfalls 
mehr oder minder reich an Turmalin. Dieser Turmalin besitzt genau ' dieselben optischen Eigenschaften, 
wie der Turmalin der Pegmatite. Die Turmaline der Glimmerschiefer hängen ebenfalls mit der Bildung 
dieser Pegmatite zusammen, sie stammen ebenfalls aus den an leichtflüchtigen Bestandteilen (darunter 
auch Borverbindungen) reichen pegmatitischen Restlösungen. W ie bereits'erwähnt wurde, sind die 
aplitisch—pegmatifischen Durchaderungcn weit verbreitet. Die Mächtigkeit der Adern schwankt von den 
mikroskopischen Dimensionen bis zu einigen dm. Diese letzteren müssen schon als Gänge befrachtet 
werden. Die Durchaderung ist sehr verschieden ausgebildef. Manchmal werden die Gesteine quer zur 
Schieferungsebene oder unter einem schiefen Winkel zur Bankung durchsetzt (Fig. 39 und 40). Am 
häufigsten sind die aplitisch—pegmatitischen Lagen parallel zur Schieferung ausgebildet oder in linsen* 
förmige kleine Massen aufgelöst zwischen die Schichten eingeschaltet. Oft beobachtet man eine scharfe 
Grenze zwischen Nebengestein und den hellen Massen. In vielen Fällen ist aber die Verbindung 
zwischen beiden sehr innig: die lichten Adern verzweigen sich im Schiefergestein und bilden ein aus 
sehr dünnen Lagen zusammengesetztes Netzwerk.

Die Adern, welche in den Amphiboliten Vorkommen, führen manchmal dieselbe Hornblende 
wie der Amphibolit. Nur sind die Hornblendekristalle im Pegmatit viel grösser, als im Amphibolit.

Die pegmatitischen Adern, besonders die von gröberem Korn, sind manchmal in kleine, einzelne 
Linsen ausgezogen. Gegen die Salbänder zu tritt manchmal mehr Biotit auf, als in der Mitte der 
Adern und Gänge.

Die Verteilung der Pegmatite ist regellos. A m  häufigsten und mit den grössten Dimensionen 
scheinen sie im südlichen Teil des Gebirges vorzukommen.

Im Gebiet des breiten, flachen Rückenzuges der F ru m o asa  und des C ân d re lu  spielt der 
Pegmatit eine wichtige Rolle. Dieser über 2000 m hohe Zug zieht sich in ONO*Richtung vom 
G u n g  u resu l bis zur C ä ld a re a  C änäii. Die höchste Erhebung liegt im östlichen C ân d re lu  (1245 m).

11
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Gegen W  setzt sich dieser Zug in den folgenden Erhebungen fort: D ea lu l Ç erbota m are (2016 m), 
G u n g u resu l (1946 m), D ea lu l D om nilor (1743 m), O a§a (1734 m). Dieses Gebiet ist eigentlich 
aus Granatglimmerschiefe raufgebaut, oft mit Disthen, Staurolith, Turmalin. Am Aufbau der höchsten 
Erhebungen beteiligen sich auch die Pegmatitgänge in sehr verschiedenen Dimensionen. Der Glimmer* 
schiefer fällt hier im Durchschnitt gegen N  ein (2 2 " ~  2 ” und 10—30°). Ein mächtiger Pcgmatitgang 
tritt am 1946 m hohen Gipfel des G u n g u resu l auf. Dieser Gang lässt sich gegen О bis zum 
mittleren Teil des D ealu l $erbofa  m are  verfolgen. Seine Länge misst etwa 2 ' 6  km (mit sehr kur* 
zen Unterbrechungen); seine Breite erreicht im W  stellenweise 150—200 m, gegen О verjüngt er 
sich allmählich. Im Massiv der F ru m o asa  treten ebenfalls einige Pegmatite auf; darunter findet 
man drei bedeutendere, welche in ONO*licher Richtung verlaufen.

Nordöstlich von der C ä ld a re a  C änäii, in einer Entfernung von etwa 1’5 km davon, kommt 
ein stellenweise über 100—150 m breiter Pegmatitgang vor. Dieser bildet die NO*liche Fortsetzung 
des schmalen Rückens, durch welchen die C ä ld a re a  C ä n ä ii vom J e s e r u l  m are*See getrennt wird. 
Aus diesem Pegmatif bestehen die Erhebungen 2063 m und 2044 m im NO*Gebiei des C änd re lu .

Ein mächtiger, iurmalinführender Pegmatitgang befindet sich im nördlichen Teil des Rückens 
der P ia tra  alba (2180 m). Die Durchschnittsrichtung des Streichens dieses Ganges ist W N W — OSO. 
Dieser Gang lässt sich — mit kleinen Unterbrechungen — in einer Länge von etwa 3'5 km verfolgen 
und er setzt sich eigentlich aus einigen kleineren Gängen zusammen. Im südlichen Teil der 2149 m 
hohen Kuppe der P ia tra  alba stösst man auf diesen Pegmatif; in etwa 720 m Länge lässt er sich 
gegen N W  verfolgen. In der Nähe der Kote 2142 m der Piatra alba biegt er nach W  ein und bis 
zum Punkt 2036 m zieht er sich in dieser Richtung. In dieser Gegend besitzt er die grösste Breite
(bis 100—150 m). Von hier aus streicht er gegen W N W , durchquert den Kamm der T a rn ea  und
keilt sich aus.

W ie erwähnt, besteht dieser Gang eigentlich aus einigen kleineren Gängen. A uf der geologi* 
sehen Karte wurden dieselben vereinigt. Unter diesen Gängen gibt es auch sehr quarzreiche Varietäten, 
die meist sehr viel Turmalin führen. (Vergl. weiter unten die Physiographie der turmalinführenden Pegmatite.)

Zwischen den Punkten 2180 m und 2059 m der P ia tra  alba ist wieder ein Pegmatitgang
teilweise aufgeschlossen. Etwa 250 m südlich von der letzten Kote finden wir einen etwa 250 bis 450 m 
breiten Pegmatif, der gegen S noch etwas breiter ausgebildef erscheint.

Ungefähr 700 m nach О vom südlichen Kar des S te fle sti steht ein ansehnlicher Pegmatit* 
gang an, der in seiner grössten Ausdehnung etwa 150 m Breite erreicht.

Im allgemeinen sind  die P e g m atite  w id ers tan d sfäh ig e r als die G lim m ersch ie fe r und 
die P a rag n e ise , w esha lb  sie oft als w eith in  in die A ugen  springende, au fgese tz te  K u p p e n  
erscheinen , oder w en ig stens  im A u fb a u  der höchsten  E rh e b u n g en  eine w ich tige  R olle  
sp ielen . D er erw ähnte  F ru m o asa* R ü ck en  v e rd an k t seine an seh n lich e  H öhe  unbed ing t 
den vielen P egm atitgängen , die eigentlich das widerstandsfähige Gerüst im Glimmerschiefer bilden.

Am schmalen Rücken zwischen D ealu l B alu lu i (2031 m) und D ea lu l S e ra c in u  (1951 m) 
kann man vier grössere Pegmatitgänge im Glimmerschiefer unterscheiden. Der Gipfel des Dealul 
Seracinu (1951 m) besieht aus Pegmatit und die Form dieser Erhebung wurde durch die Ausdehnung 
des Pegmatifs bedingt.
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i t  ± j°
Fig. 41. Pegmatit und Amphibolit bei der 
Stäna Gotia. 6 =  Amphibolit; 8 =  Pegmatit.

Die Klippe 1818 m des G o tia* R ü ck cn s  (NO-lich von der S tä n a  G o tia  din su s ; Fig. 41) 
besteht aus turmalinführendem Pegmatit ; derselbe setzt sich gegen S W  am Rücken fort und hier 
hat er eine Breite von etwa 400 m. Im nördlichen Teil der 
Kuppe finden wir eine etwa 15 m breite Einlagerung von 
Amphibolit innerhalb des Pegmatitgebietes. Dieser Pegmatifzug 
durchquert das Tal des Isvo ru l G o tia -B a c h e s  und nördlich 
von der S tän a  B a lu lu i schwillt er wieder etwas an. Die 
ganze Länge dieses Zuges macht — mit sehr kurzen Unter
brechungen — etwa Г8  km aus.

Zwischen den Bächen Isvo ru l S e rac in u  und Isvorul 
G otia, nahe der Einmündung in den L o tru  besteht die Um-- 
gebung der Kote 1432 aus Pegmatit,

Am langen Kamm, der in S —N-licher Richtung über 
die S tä n a  S e rac in u lu i m are parallel zum Isvo ru l Balului*
B ach  verläuft, stösst man ebenfalls auf einige Pegmatitgänge 
im turmalinführenden Glimmerschiefer. Dieses Gebiet am linken 
Ufer des Lotru ist überhaupt sehr reich an Pegmatiten. Un* 
mittelbar vor der Einmündung des V alea 
B ä la n d ru lu i* T a le s  in den L o tru  ist die 
Gegend der Kote 124Г m aus Pegmatit 
aufgebaut, der stellenweise mit Unter* 
brechungen eine Breite bis 2 0 0  m erreicht 
(Fig. 42). Er führt Turmalin. Nördlich von 
diesem Gang finden wir einen anderen 
schmalen Gang, der im О mit dem ersten 
zusammenhängt. Zwischen beiden Gängen 
kommt eine Amphiboliteinlagerung vor, die 
sich dem nördlichen Pegmatit dicht an* 
schmiegt. Der Glimmerschiefer führt hier 
Granat, Turmalin, ab und zu Staurolith und 
Disthcn. Er ist stark gefaltet. Einfallen nach 
N  und S. Er enthält hier mehrere Amphibolit* 
injektionen.

Gegen W  vom Frumoasa*Massiv 
findet man im südlichen Teil des D eal ul 
C a si le (1505 m) einige Pegmatitgänge mit 
NW*licher Streichrichtung. Im Tal des 
R au l P rig o a n a * B a c h e s  hat der Bach 
mehrere Gänge mehr oder weniger auf* 
geschlossen. Streichen ON O.

ISO
+- + 8 .

Fig. 42. Pegmatit und Amphibolit im BaländruluuTal. 
6 =  Amphibolit; 8 =  Pegmatit.
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lm S e b e s -Tal, in der Nähe der alten Grenze gegen Rumänien kann man einige Pegmatite 
mit viel Biotit und rosenroten Mikroklinen beobachten (erster Typus).

Die vorher angeführten Pegmatite waren dagegen muskovitreiche Pegmatite mit überwiegend 
weissen Feldspaten (zweiter Typus).

In der Umgebung des S u ria n u  können folgende grössere Vorkommen erwähnt werden:
Am  ziemlich flachen Rücken des V rf. lui P e tru  (2183 m) treten mehrere Pegmatifgänge 

auf. Fünf grössere Gänge können auf der Karte aufgetragen werden. Streichrichtung : N O , also 
senkrecht zur Längsrichtung des Rückens. Ihre Breite erreicht ab und zu an einzelnen Stellen 
80—100 m. Ihre Länge kann kaum mehr als einige hundert m bis 1 km erreichen. Die genaue Fest
stellung der Verhältnisse wird hier durch das Überwuchern des Krummholzes sehr stark gehindert. Der 
Vrf. lui P e tru  verdankt seine ansehnliche Erhebung unzweifelhaft den Pegmatiien, die hier im granat
führenden Glimmerschiefer Vorkommen. In der südlichen 'Fortsetzung des Rückens dieses Berges 
zwischen 1700 und 1740 m treten noch einige kleinere Gänge auf.

Das Tal des R au l  Pe t ru lu i  (SW-lich Vrf. lui Petru) schliesst einige Gänge von geringer 
Mächtigkeit auf.

A n der SW-lichcn Lehne des C lä b u c e tu l (1907 m, S W  Vrf. lui Petru) stösst man auf 
einige dünnere Gänge. In deren Fortsetzung am Gipfel 1783 m des M ag ú ra  m ic a -B e rg e s  kommen 
ebenfalls kleine Gänge vor.

Der flache Rücken des V rf. À u ç e lu lu i (1994 und 2013 m) besieht beinahe gänzlich aus 
muskovitreichem Pegmatit. Die Ausdehnung des Pegmatits kann man hier unter dem Rasen ungefähr in

1 km Länge und etwa 360 m Breite 
feststellcn. Hier handelt es sich 
wahrscheinlich wieder um mehrere 
Gänge (Fig. 43).

Unmittelbar nach NW , 
zwischen den Koten 1994 m und 
1987 m finden wir einen weiteren 
Gang. In der Fortsetzung des NO - 
Teiles des V rf. A u ç e lu lu i kann 
man ebenfalls einen Pegmatifgang 
beobachten.

östlich vom Vrf. lui Petru, 
am D ea lu l C o s te asa  (1644 m) 
können die Pegmatite in zwei 
Gänge vereinigt werden, die nach 
N O  verlaufen.

In der oberen Strecke des 
V a l e a  A u ç e l u l u i - T a l e s  be-

Fig. 43. Schematische Kartenskizze über die Verbreitung der Pegmatite in der obachfef man einige biotitführende 
Gegend des Vârful Auçelul und Vártul lui Petru. Pegmatite.
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A n der Oslseife des $  u ri a n u (2061 m) trifft man einen schmalen Gang mil N-licher Streich* 
richlung. Am SW*Rücken des Surianu besteht die Kuppe 2002 m aus Pegmatit, dessen Streich* 
richtung nach N O  verläuft. Auch die Kuppe 1872 m ist aus Pegmatit gebildet. Die höchsten Erhe* 
bungen am nach N  verlaufenden Rücken des Çurianu bestehen aus Pegmatit : 1967 m, 2007 m, 
2014 m. Diese können in einem Zug zusammengefasst werden. Südlich von der S t â n a  N e g o v a n u lu i  
(im nördlichen Gebiet des $urianu), bei der Kote 1940 m sind drei kleine Gänge teilweise aufgeschlossen. 
Am  oberen Rand des Kars des J e s e r u l  mic am Surianu kommt ein schmaler Gang vor.

Etwa 2300 m gegen W  vom Ç u r ia n u  besteht die Kuppe 1926 m aus Pegmatit. Am 
D c a lu l  P r is a c a  an der 0*Seife der Kote 1927 m steht ein 8 — 1 0  m mächtiger Pegmatit an (NO 
vom Surianu).

Am D o s u l  lui B r a k R ü c k e n  besteht die SW*Seite der Kuppe 1604 m aus einem Pegmatit, 
der hier eine regellos begrenzte Masse von etwa 20 m Mächtigkeit bildet; seine Längsrichtung ist gegen 
SO  gerichtet. A uf demselben Rücken, in 1750 m Höhe finden wir einen zweiten'Gang.

Auf der 1899 m hohen Kuppe der 
P a rv a , ferner einige m nach SO  davon 
sind zwei Pegmatite teilweise aufgeschlossen 
(Fig. 44). Der 1895 m hohe Gipfel des 
D ealu l C o m arn ice lu l besteht aus einem 
höchstens 50 m mächtigen Pegmatiigang 
mit W —0*licher Streichrichtung.

Am  Aufbau des langen Rückens 
des D ealu l D obrei (1827 m) sind auch 
einige Pegmatitgänge beteiligt, die stellen* 
weise miteinander im Zusammenhang stehen.
Sie bilden hier mit Unterbrechungen einen 
nach S W  verlaufenden Zug von etwa 
2  km Länge.

6 150 see 75Ô -Io«  aSo» m .

V u L a  Dobre i-Ta l  hat die Fig. 44. Pegmatite in der Gegend des Dealul Comarnicelul (schematisch). 
Erosion mehrere schwache Pegmatitgänge
aufgeschlossen: bei 1148 m, 1 2 2 0  m, 1333 m ü. d. M. (barometrische Beobachtungen).

A n der W*Seite des D ealu l N eg ru  (1866 m) liegt ein schmaler, etwa 2  km langer Pegmaliizug 
mit kurzen. Unterbrechungen. Seine maximale Breite beträgt ab und zu 30—40 m. Bei dem nörd* 
liehen Ende des D calu l N egru , an der SO*lichen Seite der Kuppe 1802 m findet man wieder einen 
nicht gut aufgeschlossenen Gang. Etwa 400 m gegen О davon stösst man wieder auf einen anderen 
Gang mit NNO*licher Streichrichtung. Der 1714m hohe Teil derR ov ina  besteht aus einem nach O N O  
streichenden Pegmatitgang. Etwa 500 m gegen О von der S tä n a  G ropsoare i führt der Fusswcg 
entlang eines Ganges, der etwa in 400 m Länge mehr oder weniger aufgeschlossen wurde. Streich* 
richtung : NO , maximale Breite etwa 30 m.

A m  Dirn pul (1495 m) kommen kleinere Pcgmatitnester vor. A n den Kuppen 1539 m und 
1341 m des Malea*Berges  ist ein gegen N O  verlaufender Gang aufgeschlossen. A n den Kuppen
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1383 m und 1419 m desselben Berges steht ein zusammenhängender Gang an; dieser hat seine Fort
setzung gegen S W  in der Form von einigen schwachen Gängen. Südöstlich von der S tân a  M alei, im 
P e f  ro su lu i-T a l, in etwa 1029 m Flöhe wurde ein Pegmatil teilweise aufgeschlossen.

In einer Entfernung von etwa 1 km gegen О von der S tâ n a  T itia n u lui stösst man auf 
anstehende Pegmatitfelsen mit viel Quarz.

A n der O-lichen Seite der Kuppe 164Г m des D ealul P a  Ifin ei kreuzt der Reitweg einen gegen 
N O  streichenden Gang, der etwa 2 0 0  m westlich der Kote 1658 m ansfeht. In dieser Gegend, zwischen 
D ealu l C om anu lu i und D. P a lfin e i kommen mehrere Pegmatite in den granafführenden Glimmer
schiefern vor. Der eine der grössten steht in der Nähe der S tana  C om anu lu i an: zwischen den Koten 
1579 m und 1523 m, südöstlich von der genannten Stâna bildet dieser Pegmatif (mit Unterbrechungen) 
eine etwa 450 m lange und 20—150 m breite Einlagerung. Die Glimmerschiefer bilden hier die nörd
liche Flanke einer grossen Synklinale.

In mächtiger Ausbildung tritt der Pegmatif an der nödlichen Lehne des C u je re le  (1478 m), 
hinunter bis zum R au l m are^B ach  auf. Im Tal des Baches zwischen 1155 m und 1167 m (baromet
rische Beobachtungen) wird der Pegmatif vom Tal durchquert; gegen N  zieht sich der Pegmatif bis 
zum Tal des R au l B o so ro g  hinunter. Flier kommen mehrere Pegmafifgänge und Nester dicht neben
einander im Granatglimmerschiefer vor. Die Länge dieses Pegmatitgebieles beträgt in N —-S-lichcr 
Richtung etwa 3 km, die Breite ungefähr 1'8 km. Die Glimmerschiefer fallen hier gegen S  unter 
4 0 -5 0 °  ein.

Im R a u l m are -T a l, in der Nähe der Kote 1286 m, an der S-Seile des Serpentinstockes
befindet sich ein ziemlich gut aufgeschlos
sener Pegmatitgang. Weiter gegen N  im 
Tal, bei etwa 1277 m wird das Tal durch 
einen Pegmatitgang gekreuzt.

A n der SO-Lehne des D ealu l 
C om anu lu i treten mehrere Gänge auf.

Der breite Rücken der S c ä rn a  
(1660 m), der gegen N O  zum V alea 
S c ä rn e i-T a l  hinunterführt, besteht in 
16 km Länge und 450 m Breite aus 
Pegmatif mit wenig zwischengeschaltetem 
Glimmerschiefer (Fig. 45). Der Granat
glimmerschiefer fällt hier gegen SO  unter 
30° ein. Flier bildet der Pegmatif wieder 
einen ziemlich hoch emporragenden 
Rücken. Weiter gegen N W  besteht der 
Gipfel des D ealu l Z e b ru lu i (1597 m) 
aus Pegmatif.

Von einem mächtigen Pegmatit- 
zug wird der in NW -licher Richtung

500. 7&0. woo.
6 . gvjg  7.

■iSo». m.

Fig. 45. Pegmatit am Rücken des Berges Scarna. 
6 =  Amphibolii ; T =  Pegmatit.
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ausgebildete Rücken des L u p sa -B e rg e s  (1489 m) aufgebaui. Die Länge des Zuges erreicht in 
NW-licher Richtung etwa 2  km, die maximale Breite misst etwa 450 m. À n der südlichen Lehne 
des R c c h ita -B e rg e s  (1238 m) findet man zwei Gänge. Am Südabhang des Ivan içu l (1400 m), 
sowie am D ealu l C o m a rnicele (1488 m) kommen wieder Pegmatite vor.

Im Gebiet, welches unmittelbar nördlich vom Massiv der F rum oasa  liegt, kommen mehrere 
Gänge auf denjenigen Rücken vor, die gegen N  die Fortsetzung des Gebietes der F o ltea  bilden. So 
besteht z. B. die Kuppe 1859 m der C o a s ta  M ioare lo r aus Pegmatit ; etwa 250 m gegen S W  
davon tritt ein anderer Gang im Granatglimmerschiefer auf. Diese sind etwa 30— 100 m breit. 
Weiter gegen N O  findet man auf demselben Kamm noch einige Gänge. Alle sind hier konkordant den 
Glimmerschiefern eingeschaltet.

A n der Südseite des V ârfu l S frâm ba m are (1831 m) sind auch Vorkommen bekannt. A n 
der T o rtu ra  wurden ebenfalls einige Gänge beobachtet. A m  D ealu l C asile  (1603 m) stösst man 
sowohl an der Nord-, wie an der Südseite auf Pegmatit.

Eine mächtige Pcgmaiitmasse von einer Flächenausdehnung von ungefähr 0'5 km2 liegt an 
der W -Seite der K o lon ie  B istra .

Das B is tr a -T a l  wird in etwa 1010 m Höhe (barometrische Beobachtung) durch einen Pegmatit- 
gang durchquert. Streichrichtung : NN O.

Im Glimmerschiefer zwischen P ic io re le  C ailo r (1586 m) und D ealu l P o g o a n a  (1426 m) 
kommen zwei grössere Gänge vor. Streichrichtung N W . Einfallen der Glimmerschiefer: 15°—30° 
gegen S W .

Der schmale Kamm des B a le le -B erg es  zwischen 1578 m und 1616 m besteht aus einem 
Pegmatitgang.

Am Nordrande der Kolonie  Dus, sowie bei der S tana  Sf redelui  kommt ebenfalls 
Pegmatit vor.

In der eigentlichen Schiefergneiszone, z. B. in der Gegend des D o b ra -T ales  und nördlich 
davon kommen im allgemeinen weniger mächtige Gänge vor, z. B. an der Südseite des D ea lu l 
C a p ta n  (1227 m), im D o b ra -T a l in etwa 650 m Höhe, am rechten Ufer des L u ca ra te -T a les , im 
Tal des R au l A rd e iu lu i in etwa 1180 m Höhe (barometrische Beobachtung) usw.

Im Gebiet östlich und nordöstlich von dem F r u m o a s a -M a s s iv  finden wir ebenso häufig Peg
matite, wie im westlichen Teil des Gebirges.

A n der SO-Lehne des C onfu l m are (2083 m), bei der Höhenkofe 2038 m ist ein höchstens
etwa 2 0  m mächtiger Gang im Glimmerschiefer eingelagert. Der Glimmerschiefer führt hier Granat,
Sfaurolith, Disthen, Turmalin. Einfallen : nach N W  unter 1 0 —-2 0 °. Der Glimmerschiefer enthält hier 
viele dünne Pcgmatitinjektionen. Am südlichen Kamm des B ä lan d ru l m are ( 2 2 1 0  m) führt der Glim
merschiefer ebenfalls schmale Pegmatitadern.

Auch in diesem Gebiet bildet der Pegmatit oft hohe Kämme oder Gipfel ; so z. B. im nörd=- 
liehen Teil des C on ju l mare, wo der Gipfel 1712 m, südlich der S ta n a  din C onful m are aus 
Pegmatit besteht und eine im Granatglimmerschiefer emporragende Kuppe bildet.

Der N egovanu l m are (2136 m) besitzt einen Kamm, der gegen N  verläuft. Der 1905 m
hohe Gipfel desselben (ebenfalls Negovanul mare genannt) besteht aus Pegmatit (Fig. 46). Der Granat
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*51'tana din 
ЧтМ Aeÿouamd mare

Fig. 46. Pegmatit auf der Kuppe 1905 m 
des Negovanul mare.

glimmerschiefer (mit Disthen und Sfaurolith) isi hier durch schwache Pegmafifgänge stark injiziert wor
den. Einfallen unter 20° gegen N W .

Die Kuppe 1719 m des V arful B u k lia  führt in der Streichrichtung einen Pegmalifgang. Ein
fallen : 30° gegen NO . Der Gipfel des P leçu l mic (1421 m), zwischen R äu l S adu lu i und V a lea  
S ed u re lu l besteht aus sehr grobkörnigem Pegmatit.

Die Ostseife des D ealu l P a n ta  (1785 m) führt einige Gänge. Der Glimmerschiefer scheint 
hier viele Pegmafitadern zu enthalten.

Im R au l  S a d u l u i - T a l  findet man Schiefergneise, die ab und zu durch schwache Pegmatit*
gänge unterbrochen werden. Auch sehr dünne Amphibolif* 
einlagerungen sind hier vorhanden. Bei der Einmündung des 
C in d i-T a le s  (etwa 800 m ii. d. M.) lässt sich ein Pegmatit* 
gang im Streichen über etwa 400 m verfolgen. Einfallen gegen О 
unter 35°—40°. Weiter aufwärts im Tal, in etwa 875 m und 
1060 m Höhe (beide barometrisch beobachtet) stösst man auf 
Pegmatit.

Im westlichen Teil des V arfu l T om natice i (1555 m), 
am Rücken NO-lich von der H e lfau er H üfte, ferner am 
D ealu l P o rc o  (1349 m), sowie im Iv an -T a l bei etwa 820m  
Höhe (barometrische Beobachtung) findet man mehrere Pegmatit* 

gänge. Am Ostabhang des V a lea  P inu lu i*T a les  (Nebental des R äu l Sadului), bei der Kuppe 
930 m stehen Pegmafitfelsen an.

Im südwestlichen Teil des T eieçu l (966 m, W*lich O rlät) kommen im Paragneis Pegmatite vor. 
Im Tal des R äu l Z ibin, wie am Rücken des D ealu l C a rb u n a riu lu i (1140 m), der gegen N  in das 
genannte Tal hinunterführt, kommen mehrere Gänge im Augengneis vor. Einfallen 30°—50°gegen SW .

SW*lich G uraro , am Kamm des G roçu l M uierii besteht die Kuppe 1176 m aus einem 
nach W N W  streichenden Pegmatifgang. Die Kuppe 1245 m des V alare  wird von einem Pegmatit* 
gang gebildet, der konkordant den Paragneisen eingelagerf liegt. Streichen : W N W .

Am  gegen SO  verlaufenden schmalen Kamm des Oncesc i  (1714 m) wurde der Granat* 
glimmerschiefer durch mehrere Gänge abgelöst.

Am D ealu l P la iu lu i (1287 m südlich R esinär) treten mehrere Gänge auf. Diese sind 
entweder konkordant in den Glimmerschiefern eingelagerf, oder aber sie durchdringen dieselben un* 
regelmässig. Etwa 800 m gegen N O  und etwa 1 2 0 0  m gegen S von der Kote 1287 m beobachtet man 
etwas grössere Pegmafitmassen. Streichen an beiden Punkten N W . A n der Fafa  C re tu lu i (1289 m), 
besonders im südlichen Teil derselben kommen einige Gänge vor.

Der schmale Kamm des G yhan  ist in etwa 1600 m Höhe überwiegend aus Pegmatit (mit 
etwas Amphibolif) aufgebauf.

W o der Weg von der K o lon ie  Çanta in das Tal des R äu l S fesii einbiegf, steht eine 
biotifführende Pegmatitmasse mit rosafarbenen Mikroklinen an.

Die Äplite  besitzen im allgemeinen viel geringere Dimensionen und kommen spärlicher vor. 
Auf die geologische Karte können sie überhaupt nicht eingetragen werden.
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Aus diesen Daten sieht man das häufige Vorkommen der Pegmatite. Die Muskovitpegmatite 
mit weisscn, oder schwach rosafarbenen Feldspaten herrschen sehr stark vor.

PHYSIOGRAPHIE DER PEGMATITE.
1. BIOTITPEGMATITE.

PEGMATIT, FRUMOASA-TAL, IN DER NÄHE DER ALTEN RUMÄNISCHEN GRENZE.

•Dieser Pegmatit gehört in die erste Gruppe der Pegmatite. Das Gestein bildet einen 2—3 m 
mächtigen Gang. Es zeigt eine typisch grobkörnige, pegmatitische Ausbildung.

Megaskopisch kann man die rosafarbenen, grossen Mikrokline, die weissen Plagioklase, die 
farblosen Quarzkörner, ferner kleine, schwarze Biotitblättchen und selten einige Magnetitkörnchen erkennen. 
Die Dimensionen des Kalifeldspates sind gross, oft 2  — 4 cm: die Plagioklase sind etwas kleiner (die 
grössten Individuen messen höchstens 3 cm), die grössten Quarzkörner sind im Durchschnitt etwa 
0‘5—l'O cm gross. Die rosenroten Kalifeldspatindividuen sind stellenweise in 8 —10 cm grossen An-* 
häufungen ausgebildet. Diese Haufen enthalten neben dem Kalifeldspat nur wenig Plagioklas und Quarz.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, etwas Chlorit (sekun
där), Muskovit, Epidot, Titanit, Magnetit, Apatit.

Der Mikroklin ist lichtroi gefärbt. E r bildet Körner mit ganz unregelmässiger Umgrenzung. 
Die Korngrösse schwankt, es gibt ganz kleine und einige cm grosse Körner. Die Individuen zeigen 
meist eine scharfe Gitterung. Einzelne grössere Körner sind etwas flau gegittert. Die Auslöschung 
auf Spaltbläffchen nach (0 0 1 ) beträgt als Maximum 16°. Der Mikroklin enthält manchmal dünne, kurze 
Spindeln von Àlbitoligoklas. Myrmekitbi 1 dungen sind stark verbreitet.

Der Myrmekitfeldspat grenzt sich gegen den Mikroklin durch konvexe Flächen ab. Die Quarz
stengel im Myrmekit sind divergent strahlig, mehr oder weniger gebogen und sie stehen ungefähr senk* 
recht zu diesen Flächen. Die Grenzfläche zwischen Mikroklin und Myrmekit ist manchmal gekerbt oder 
gezähnelt. Der Myrmekitplagioklas ist ein Àlbitoligoklas: cc'< w , ÿ < e ,  a' < s, y '< w .  Das Verhältnis 
der Breite der Quarzstengel zur Breite der dazwischen liegenden Plagioklase wurde wie 1 :4  gefunden. 
Dieses Verhältnis stimmt mit den Beobachtungen im Granitgneis überein.

Die Mikrokline sind frisch. Sie sind oft von Qi/arzkörnern mikropegmatitisch durchwachsen. 
Plagioklas, Muskovit, Biotit, Apatit sind als Einschlüsse beobachtet worden.

Die grösseren Mikroklin körn er werden oft von einem Gemenge von sehr kleinen Mikroklinen, 
Quarzen und Plagioklasen umgeben. Diese kleinen Körner erscheinen als eine Mörtelsubstanz zwischen 
den grösseren Individuen.

Der Plagioklas bildet meist ganz unregelmässig umgrenzte, xenomorphe Körner. Die Dirnen* 
sionen schwanken; die grössten Individuen erreichen Durchmesser bis 3 cm. Meist sind sie Г6  bis 
6 ‘5 mm gross.

Die Plagioklase sind immer verzwillingf. Albiizwillinge herrschen vor. Daneben sind aber auch 
Perikline — teils gleichzeitig mit dem Albitgesetz, teils selbständig — verbreitet. Die Zwillingslamellen 
sind im allgemeinen sehr schmal. Mitunter kommen schmale und breite Zwillingslamellen an demselben
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Individuum vor. A b und zu sind die Zwillingslamellen etwas gebogen. Einige Plagioklase löschen elwas 
wogend aus. Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orientieren die folgenden Daten :

1 . Schnitt 1(010) und (0 0 1 ), « ': ( 0 1 0 ) = 1 0 ° = 1 1 %  An.
2 . Schnitt 1 « ,  « 1 ( 0 1 0 ) = 1 2 °  = 1 0 % An.

« ß У
3. A 1_a =  P 1_ 2 + 8 9 °  + 8 3 °  +  8 ° =  (0 1 0 ) =  13% An.

S - 7 8 °  + 1 3 °  - 8 8 ° =  (0 0 1 ) =  etwa 1 2 %  An.
2  V i =  +  83°

4 . « '<  ш, y' < s ; «' <  s, y ’ <  to.
Eine deutliche Zonarstruktur ist nicht zu beobachten.
Die Plagioklase sind oft nicht ganz frisch. Sie enthalten .S'en'Z/bläftchen, viel seltener auch 

sehr kleine Epidotkömer.
Viele Plagioklaskörner sind von Quarzkörnern durchwachsen. Die kleinen Quarzkörner zeigen 

dabei oft dieselbe Orientierung. Diese mikropegmatitische Durchwachsung kommt überwiegend in den 
kleinen Plagioklaskörnern vor. Die Plagioklase enthalten manchmal kleine Mikroklinkömer. Diese 
Mikrokline sind meist ganz regellos umgrenzt. Manchmal sind die kleinen Mikroklinkörner, die in einem 
grösseren Plagioklas Vorkommen, übereinstimmend orientiert. Der Biotit wurde ebenfalls als Einschluss 
im Plagioklas beobachtet. Oft sind die Plagioklase in grössere Gruppen angehäuft, in denen nur wenig 
Mikroklin und Quarz Vorkommen.

Die Quarze haben meist mehr oder weniger isometrische Durchschnitte. Sie sind regellos um-- 
grenzt. Der Durchmesser der Körner schwankt meist zwischen 0'25 und 1'2 mm, seltener bis 3 mm; 
einige Körner erreichen Dimensionen bis einige cm. Die Anzeichen einer schwachen Kataklase : sehr 
schwache Felderteilung und undulöse Auslöschung lassen sich beobachten.

Fast alle Quarzkörner sind reichlich mit sehr kleinen Interpositionen beladen. Diese erscheinen 
in Reihen, Zügen, Schwärmen geordnet oder in ganz regelloser Verteilung. Sie sind Flüssigkeits* 
einschlüsse meist mit beweglicher Libelle (flüssige Kohlensäure). Diese Flüssigkeitseinschlüsse zeigen 
häufig eine vieleckige Umgrenzung, seltener sind sie kugelförmig. Sie sind für dieses Gestein se h r  
ch arak te ris tisch .

Als Einschlüsse kommen auch Mikroklin und Plagioklas vor. Diese erscheinen als Folge der 
mikropegmatitischen (schriftgranifischen) Durchwachsungen von Feldspat und Quarz. Diese mikropegma* 
Wischen Durchwachsungen sind besonders für die kleinen Feldspate charakteristisch. Die g rossen  Feld* 
sp a te  hingegen sind oft von kleinen Körnern von Quarz, Mikroklin und Plagioklas umgeben. Diese, 
aus kleinen Körnern gebildeten Gruppen sind manchmal in einer Richtung — und zwar ungefähr 
parallel zur (0 0 1 )*Fläche mancher Biotitblättchen — etwas gestreckt. Der Durchmesser dieser Gruppen 
schwankt vorwiegend zwischen IT  und 2'5 mm. In diesen Gruppen zeigen die Feldspat* und Quarz* 
körner keine tiefen Einbuchtungen und Verzahnungen. Die Korngrösse schwankt hier überwiegend 
zwischen 0'08 und 0'25 mm. Die mikropegmatitischen (schrifigranitischen) Durchwachsungen sind hier 
sehr stark verbreitet.

Das Gestein enthält wenig Biotit und zwar in regelloser Verteilung zwischen die Quarz* und 
Feldspatkörner eingezwickt. Die Umgrenzung der Blättchen ist unregelmässig, nur (001) ist immer scharf
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entwickelt. Der Durchmesser der Blättchen schwankt zwischen O'IO und 0'8 mm; grössere Blättchen 
sind seltener. Der Pleochroismus der Biotite ist stark: « =  lichtgelb, y =  sehr dunkelbraun, mit schwach 
olivgrünem Stich, ß  SL y . 2  V « =  0 °.

Der Biotit unterlag manchmal einer mehr oder minder fortgeschrittenen Zersetzung. Bei begin* 
nender Umwandlung erhält der Biotit eine rostbraune Farbe (aber ohne Limonitausscheidung) mit 
« =  dunkel bräunlichgelb, y =  rotbraun. Die weitere Umwandlung führt zur Chloritisierung: einige Teile 
oder ganze Blättchen wurden in schwach doppelbrcchenden, optisch negativen Chlorit übergeführf, wobei 
« =  licht grünlichgelb, y =  bläulich grün ist. Die Chloritbildung scheint mit Epidotbildung Hand in Hand 
zu gehen. Diese Umwandlungen sind nicht durch Oberflächenverwitterung entstanden, sondern lediglich 
die Folgen der hydrothermalen Nachphase der Pegmafitbildung. Die Chloritbildung führt zur Aus* 
Scheidung von etwas Eisenerz. Als Einschlüsse in manchen Biotiten kommen Magnetit, Titanit, Epidot, 
Apatit und seltener Zirkon vor. Das letzte Mineral ist mit einem dunklen pleochroitischen Hof umgeben.

Der Muskovit kommt viel spärlicher, als der Biotit, oft in Begleitung des letzteren Minerals vor. 
Durchmesser der Blättchen : O'IO bis 0'6 mm, selten grösser.

Biotit und Muskovit, in reichlicher Begleitung von Quarz und etwas Epidot kommen in dünnen 
Streifen vor, welche die aus grösseren Feldspaten und Quarzen aufgebauten Gruppen umhüllen. Die 
glimmerführenden, kleinkörnigen Streifen führen nur sehr wenig Feldspat. Manche grosse Feldspat* 
individuen werden separat von einer glimmerigen Hülle umgeben.

Der Epidot kommt sehr untergeordnet vor. Er lässt sich meist in der Nähe der Biotite be* 
obachten. Die etwas grösseren Körner treten in der Gesellschaft der Feldspate auf. Korngrösse : O'Ol 
bis 0'25 mm, seltener bis 0'5 mm. Der Pleochroismus ist schwach : «=farblos, /?=sehr licht gelblich, 
/= s e h r  lichtgelb. 2V« =  etwa 84°. y — « =  0036. Manche Epidote lassen gut beobachten, dass sie 
auf Kosten der Feldspate und der Biotite entstanden sind.

Der Titanit wird selten beobachtet, in ziemlich scharf idiomorphen oder ellipsoidischen, im Dünn* 
schliff farblosen bis graulichen Körnchen. Er tritt meist zwischen den Glimmerblättchen oder als Ein* 
Schluss im Biotit auf. A b und zu umhüllt er kleine Magne/f/körnchen.

Etwas mehr verbreitet ist der Magnetit. Seine Körner erreichen hier und da Dimensionen bis 
3 mm; meist sind sie viel kleiner. Die kleineren (O'Ol bis 0'06 mm) sind manchmal idiomorph 
(Oktaeder), die grösseren immer xenomorph ausgebildet. Sie kommen entweder als Einschlüsse im 
Biotit, seltener im Muskovit, oder aber selbständig zwischen den Glimmern und auch unabhängig von 
den Glimmern vor. Sie sind manchmal mit einer schwachen Titanithülle umgeben.

Der Apatit erscheint in kleinen, ellipsoidischen, oder unregelmässig umgrenzten Körnchen, vor* 
wiegend in den Biotiten, aber auch unabhängig.

Sehr selten beobachtet man den Zirkon. Seine farblosen, prismatisch ausgebildeten, jedoch 
terminal etwas abgerundeten Kriställchen bilden meist Einschlüsse im Biotit.

Die chemische Analyse des Pegmatits ergab folgendes Resultat :
S i0 2. . . . . . . 77-91%
TiOo . . . . . . 0 1 2

АЦ0 3 . . . 15-44
Fe2Q 3 • ■ ■ . . . 0 - 2 1
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F e O ........................... . Г23
M n O ..................... . 0-03
M g O ..................... . 0-59
C a O ........................... . 2T0
N a20 ..................... . 4’52
K 20 ........................... . 3-01
H 20 + i i o ° .  . . . . 0-58
H 20  —n o ° . . . . . 043

P 2O 0 ...................... . Sp.
Summe . . 100-87

A nalytiker: T . T a k ä t s .

Die Parameter nach O s a n n : s=78'74, A = 6 ‘79, C — 2'42, F = 2 '25 , T = 0 '5 9 , n =  6‘95. 
Reihe=/?, k =  1 '65 ; a= 17 '8 , c= 6 '3 , f= 5 '9 .

Die Molekularwerte nach N iggli : si=370'0, a l= 4 6 0 , fm =10'5, c = lT 5 , alk=32'0, k=0 '31 , 
m g = 0 ‘42 ; qz= + 142 '0 , ti=0 '46, h= 9 '80 , c/fm =  1 '09, Schniit=V I.

Zum Vergleich: Typus des engadinitgranitischen Magmas: s i= 420‘0, al=44 '0 , fm =12'0, 
c = 6 ‘0, alk=38‘0, k= 0 '50 , m g = 0 ’25, Schnitt=IV .

Aus diesem Typus: s i= 374‘0, al=42 '5 , fm =15'0, c= 8 '5 , alk=34'0, k= 0 '52 , m g=0'19, 
Schnitt=IV . (Mikropegmafifischer Granit, Kl. B irkenkopf, H arz.)

Ferner: s i= 372’0, a l= 4 7 ‘0, fm =8'5, c = lT 0 , a lk= 33‘5, k= 0 '40 , m g = 0 ’33. Schnitf=VI. 
(Mill-Creekgranit, M ontana.)

Da der Wert von k =  0'31, steht der Pegmatit an der Grenze des trondhjemitischen Magmas, 
für welches k < 0 ’2 1. Typus des trondhjemitischen Magmas: si=350'0, al=42 '0 , fm =12 '0 , c = l  Г0, 
a lk= 35‘0, k= 0 '23 , m g = 0 ’27, Schnitt=V .

Aus diesem Typus: si =  37T0, a l= 4 6 0 , fm =  9'0, c = l l '0 ,  alk=34'0, k= 0 '20 , m g=0'33, 
Schnitt=V I. (Trondhjemit, O p d a l-In se t, N orw egen.)

Der Chemismus des Pegmatits entspricht daher der chemischen Zusammensetzung der engadinit* 
granitischen Magmen, jedoch mit Übergang zu den trondhjemitischen Gesteinen.

PEGMATIT VOM SURIANU.

Am Südabhang des $urianu, südlich der höchsten Spitze (2061 m ü. d. M.), in einer Ent
fernung von etwa 4 — 5 km zieht sich in O —W-licher Richtung ein Nebental des A u§e lbaches, 
welches in der Nähe des J ä g e rh a u s e s  À u çe l mündet. In diesem kleinen Tal, in der Nähe der Mün
dung tritt ein biotitführender Pegmatiigang im Glimmerschiefer auf.

Dieser Pegmatit gehört ebenfalls in die erste Gruppe der Pegmatite. Dieses Gestein scheint 
dem soeben beschriebenen Pegmatit vollkommen ähnlich zu sein, nur ist es etwas gröber körnig. Rosa
farbener Kalifeldspat in mehrere cm grossen Individuen, weisser, zwillingslamellierter Plagioklas, ferner 
Quarz und Biotit lassen sich megaskopisch erkennen.

Die Gemengteile sind : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Biotit, etwas Chlorit, wenig Muskovit, 
Epidot, Titanit, Magnetit, Apatit, Zirkon.
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Der rosafarbene Mikroklin bildet mehrere cm grosse, mit unregelmässiger Umgrenzung xeno
ni о rf entwickelte Individuen. Er zeigt typische Gifterstruktur. Die Auslöschungen auf Spalfblättchen nach 
(001) und (010) ergeben die für den Mikroklin charakteristischen Werte (16°, resp. 5°). In manchen 
Schnitten lassen sich auch mikroperthitische Entmischungen beobachten. Die mikroperthitischen Spindeln 
von Albifoligoklas sind meist kurz.

Myrmekitbildungen sind in erster Linie in den kleinen Mikroklinkörnchen verbreitet. Der Myr- 
mekitfeldspat grenzt sich gegen den Mikroklin durch konvexe Flächen ab, die Quarzstengel sind diver
gent strahlig und schwach wellenförmig gebogen. Die Grenzfläche zwischen Myrmekit und Mikroklin 
scheint bisweilen etwas gezähnelt oder gekerbt zu sein.

Als Einschlüsse im Mikroklin kommen überwiegend kleine Quarzkörner von mehr rundlicher 
als gestreckter Gestalt vor. Diese zeigen manchmal in grösserer Menge dieselbe Orientierung. Sie sind 
eigentlich keine echten Einschlüsse, sondern mikropegmatitische (schriftgranitische) Durchwachsungen von 
Quarz mit Mikroklin. Weitere Einschlüsse sind: Plagioklas, sehr wenig Biotit und Spuren von gelb
grünem Epidot als sekundäres Produkt in manchen Spaltrissen.

Zur chemischen Analyse des Mikroklins wurde unter dem Mikroskop gründlich gereinigtes 
Material verwendet. Die Albitoligoklasschnüre konnten nicht eliminiert werden.

Das spez. Gew. des Mikroklins beträgt 2'562 (an 3'5657 g u. d. M. ausgewählfem Material, 
pyknometrisch bei 20° C  bestimmt und auf 4° C  bezogen).

Die chemische Analyse (ausgeführt im wesentlichen nach den Methoden von W a s h i n g t o n ) ergab :

S i0 2 ........................... . 64‘86%
A l20 3 ..................... . 18-65
Fe20 3 ...................... . 0-41
M n O ...................... . Sp.
M g O ...................... 0-07
CaO ..................... . 0-21
N a20 ..................... . 2-12
k ,o ........................... . 13-08
H 2O + 1100 . . . . . 0-40

Sum m e. . 99-80
Analytiker: A . V e n d e

Aus diesen Daten lässt sich die folgende Zusammensetzung berechnen :

Mikroklin . . . 79"5 Mol. %
Albii . . . .  19-5 „ %
Anorthit . . .  l'O „ %

Dabei bleibt ein kleiner Überschuss von À120 3 (0'0058 Molekularquotient) und von S i0 2 
(0 0308 Molekularquoiient), welche in den spurweise vorhandenen Einschlüssen von Biotit (auch MgO, 
teilweise Fe20 3 und FLO) und Quarz enthalten sind, die nicht ganz vollständig entfernt werden konnten.

Oft sind die Mikrokline in grösseren (6—10 cm) Gruppen angehäuft, die nur wenig Plagioklas 
und Quarz enthalten.
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Der Plagioklas erscheint in einige cm grossen xenomorphen Kristallen. Seine Individuen sind 
entweder zwischen Mikroklin und Quarz verteilt, oder aber sie sind in Gruppen angehäuft. Alle Indi
viduen sind verzwillingt. Die Zwillingslamellen sind sehr schmal und zahlreich. Albitgesetz ist die Regel, 
Periklinzwillinge wurden seltener beobachtet. Die Zwillingslamellen sind manchmal schwach gebogen. 
Die chemische Zusammensetzung der Plagioklase variiert ungefähr zwischen denselben Grenzen, wie im 
vorigen Pegmatit.

1. Schnitt ! « , « ' :  (010)= 10°=  13% An.
2. Schnitt -L íü, y' zur Spur der Periklinlamellen= 14° (86°) =  14% An.
3. Schnitt -L (010) und (001), : (010)= 10°= 11% An.

а ß Г
1—2 =  P l—2 чО О о + 70° + 8 ° = (0 1 0 )= À lb it= l l%  An.

S -8 0 ° +  14° —84°=(001 ) = etwa 12% An.
2V v= + 8 2 ° ;  2V2== + 84°

а ß
1—2 90° +73° -|-5o =  [010] =  Periklin=etwa 10% An.

Zonarbau konnte nicht beobachtet werden.
Viele Plagioklase, besonders die kleineren Kristalle, sind von Quarz mikropegmatitisch durch

wachsen. Die kleinen Quarze erscheinen im Durchschnitt als rundliche oder stengelige Einschlüsse. Oft 
zeigen sie im Plagioklas in grösserer Ausdehnung dieselbe Orientierung.

Mehrere Plagioklase sind trüb, durch sekundäre Bildung von Ser/z//blättchen, welche sich in den 
Spaltrisscn angesiedelt haben. Manchmal werden auch kleine Mikroklinkömchon und Bfo/ffblättchen als 
Einschlüsse beobachtet.

Der Quarz bildet farblose, xenomorphe, mehr isodiametrische als gestreckte Körner. Spuren 
einer Kataklase zeigen sich in schwacher Felderteilung und wogender Auslöschung. Flüssigkeiten 
einschlüsse sind sehr verbreitet. Die beweglichen Libellen sind manchmal relativ sehr gross.

Die grossen Mikrokline und Plagioklase sind oft von einem Gemenge von kleineren Mikroklin*, 
Plagioklas* und Quarzkörnern umgeben. Zwischen diesen kleinen Körnern kommen meist auch einige 
Biotitblättchen vor. Derartige Ausbildung der Pegmatite kommt oft auch in den Pegmatiten anderer 
Gebiete vor.

Der Biofit kommt spärlich vor. Seine Blättchen sind klein, manchmal erreichen sie jedoch 
Dimensionen bis 0 ‘5—1 cm. Die Umrandung der Blättchen ist unregelmässig. Der Pleochroismus ist 
stark: «=lichfgelb, y=dunkelbraun mit schwach olivgrünem Stich. 2 V « =  um 0° herum.

Manche Biotite sind mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt. Die Chloritisierung beginnt 
an den randlichen Teilen oder entlang der Spaltrisse. Der Chlorit zeigt dieselben optischen Eigen* 
schäften, wie im vorigen Gestein. Die Chloritbildung scheint mit Bildung von Epidot verknüpft zu sein.

Als Einschlüsse im Biotit wurden Magnetit, Apatit, Epidot, Titanit und Zirkon beobachtet. Um 
das letzte Mineral hat sich ein schmaler, dunkler, pleochroitischer Hof ausgebildet.

Die Biotite — manchmal in Begleitung von etwas Muskovit — bilden ab und zu sehr dünne 
Lagen zwischen den grossen Feldspatgruppen.
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Hier und da finden wir einige farblose MusAoG/blättchen, meist in der Gesellschaft von Biotiten. 
2V« =  etwa 39°.

Die Menge der Glimmer ist — im Verhältnis zu den Feldspaten und Quarz — sehr gering.
Der Epidot hat sich auf Kosten der Feldspate und Biotite gebildet. Seine Bildung hat sich in 

der letzten, wasserreichen Phase der Pegmatifbildung vollzogen.
Titanit, Magnetit und Apatit zeigen nichts besonderes.
W ie aus dieser Beschreibung ersichtlich, ähnelt dieses Gestein dem oben beschriebenen Peg* 

matit sehr stark.
PEGMATIT, RÂUL MARE, MAGURA-KLAUSE.

Dieser Pegmatit kommt in Begleitung von Granitgneis (Suriangneis) vor. Er besteht über
wiegend aus lichtrosafarbenem Mikroklin (bis 6 cm Länge), ferner aus farblosem Quarz, Plagioklas, 
etwas Biotit und wenig Muskovit. Die Ausbildung der Gemengteile ist typisch pegmatitisch.

Der Mikroklin erscheint in unregelmässig umgrenzten, grossen Individuen. Er ist gegittert. Die 
Auslöschung an Spaltblättchen nach (001) schwankt zwischen 14° und 16'5°. A n einigen Stellen des
selben Individuums scheint die Gitterung flau ausgebildei zu sein oder aber sie fehlt gänzlich.

Perfhitische Entmischungen sind verbreitet. Die Albifsubstanz erscheint in Bändern und in 
spindelförmigen Streifen im Durchschnitt. A uf (010) bildet der Albit Bänder und Streifen von Längen 
bis 1'6 mm, ja mit Unterbrechungen sogar bis einigen mm. Die Umgrenzung dieser Streifen und 
Bänder ist etwas unregelmässig' (Tafel VII, Fig. 3), die Breite derselben schwankt zwischen 0'0016 
und 0'17 mm. Manchmal bilden die Streifen kurze Flecke. Die Streifen und Bänder liegen parallel 
der Vertikalachse und auf (010) schliessen sie mit den Spaltungslinien nach (001) 64° ein. Stellenweise 
sind diese Albitzüge äusserst dünn. In der unmittelbaren Umgebung der Albilstreifen pflegt die Gitter* 
strukfur des Mikroklins viel stärker ausgeprägt zu sein, als in etwas grösserer Entfernung davon. Die 
Spaltung nach der Basis geht auch durch die Albitstreifen unverändert hindurch. Die Mikroklinsubstanz 
wiegt immer sehr stark gegenüber dem Albit vor.

Manchmal wird der Mikroklin durch parallel verlaufende, dünne Quarzlamellen mikro* 
pcgmaiitisch (schriftgranitisch) durchsetzt. Diese sind übereinstimmend orientiert. Auch im Schnitt kreis* 
runde Quarzkörnchen kommen in manchen Mikroklinen vor. Plagioklas und seltener Biotit, ferner Mus
kovit können ebenfalls als Einschlüsse beobachtet werden.

MyrmekithWAnngzn kommen ab und zu an den Rändern der kleineren Mikroklin* 
körner vor. Die Grenze zwischen Myrmekitfeldspat und Mikroklin wird durch krumme, 
konvexe Flächen gebildet und die Grenzfläche erscheint mitunter etwas gezähnelt. Die 
Quarzsfengel im Myrmekit sind divergenfstrahlig, oder seltener beinahe parallel gestellt.

Die Plagioklaskömet sind im allgemeinen kleiner, als die Mikrokline. Sie zeigen 
entweder unregelmässige Umgrenzung, manchmal mit zapfenförmigen Verlängerungen 
(Fig. 47), oder sind manchmal nach (010) abgeplattet. Viele Körner sind jedoch 
senkrecht zur Zwillingslamellierung gestreckt. Die Körner bilden immer polysynfhetische 
Zwillinge. Das Albitgesefz herrscht vor ; Zwillinge nach dem Periklingesetz — teils 
selbständig, teils gleichzeitig mit dem Albitgesefz — sind seltener zu beobachten. Die 
Zusammensetzung der Plagioklase wird durch die folgenden Daten gekennzeichnet :

jungen von Plagio
klas (P) gegen 
Quarz (Q). Lin. 

Vergr. : 80.
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1 . a'<cö, y'< s; c c < e , y < w.
2. Schnitt 1  «, ce : (010)=9°—12% An.
3. Schnitt 1  a, a ':(0 0 1 )= 1 5 °= 1 0 %  An.
4. Schnitt 1  (010) und (001), : (010)= 10°= 11% An.

a ß y
5. À 1_.2= P 1̂ 2 + 8Г 0 + 83° + 8 °= (0 1 0 )= A lb it= 1 3 %  An.

2У1 = + 82°
Die Plagioklase sind durchaus frisch, nur seltener führen sic kleine Serizitschüppchen als 

sekundäre Umwandlungsprodukte.
Als Einschlüsse werden off Quarzkörner von unregelmässiger oder kreisförmiger Umgrenzung 

beobachtet. Manche Plagioklase wurden von Quarzkörnern und Streifen in einheitlicher Orientierung 
durchwachsen. Diese Quarzkörner erreichen Dimensionen bis Г0 mm. Weitere Einschlüsse im Plagio^ 
klas sind : Mikroklin, seltener Biotit, Muskovit, Àpatit und Magnetit.

Der Quarz kommt in farblosen, regellos umgrenzten, mehr isodiamefrischen als gestreckten 
Körnern vor. Seine Dimensionen schwanken von 0 03 bis 15'0 mm. Die Korngrösse zwischen 0'2 
und 5'0 mm herrscht vor. Die grösseren Körner zeigen meist eine regellose Umgrenzung, besonders 
gegen die Plagioklase.

Die Quarzkörner zeigen meist Spuren der Kataklase : sehr schwache Felderteilung und schwach 
wogende Auslöschung. Viele Quarzkörner sind mit Feldspaten mikropegmatitisch (schriftgranitisch) ver
wachsen. Kleine Flüssigkeitseinschlüsse in Reihen, Streifen, Schwärmen und Zügen geordnet, oder 
unregelmässig verteilt sind sehr verbreitet. Viele enthalten eine bewegliche Libelle (C 0 2).

Zwischen den grösseren Feldspat- und Quarzkörnern kommt ein Gemenge aus kleinen Quarzen 
und Feldspaten vor. Die kleinen Körner umhüllen oft einzelne grössere Feldspat- oder Quarzindividuen. 
Die Umrandung der kleinen Körner ist unregelmässig, ab und zu mit tiefen Einbuchtungen, besonders 
zwischen Quarz und Plagioklas. Der Durchmesser dieser kleinen Körner schwankt meist zwischen 
0 03 und 0 ’8 mm.

Glimmermineralien sind in massiger Menge vorhanden. Unter ihnen herrscht der Biotit vor. 
Seine Blättchen sind von xenomorpher Ausbildung, nur (001) ist scharf. Der Durchmesser der Blätt
chen schwankt zwischen l'Obis 10 0 mm, die häufigsten Dimensionen liegen zwischen O'l und l'Omm. 
Der Pleochroismus ist stark: a =  lichtgelb, /  =  dunkelbraun, mit schwachgrünlichem Stich. 2 V « = 0 ° .

Einige Biotite wurden mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt, dabei hat sich etwas 
Epidot gebildet. Der Chlorit ist optisch negativ, pleochroifisch : « =  farblos bis schwach lichtgelb, 
y — lichfgrün.

Als Einschlüsse im Biotit lassen sich Magnetit, Apatit, Epidot und Zirkon erkennen. Das 
letzte Mineral wird von einem schmalen, pleochroitischen Hof umgeben.

Der Muskovit kommt spärlicher vor, als der Biotit. 2V« =  39°.

PEGMATIT, AUSEL-TAL, UNMITTELBAR ÖSTLICH VOM JÄGERHAUS AUSEL.

A b und zu sind die Pegmatite etwas weniger grobkörnig, als die bisher beschriebenen Typen. 
Der Unterschied wird durch allmähliche Übergänge überbrückt.
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In diesem Gesfein haben die Körner durchschnittliche Dimensionen von ungefähr 1 cm. Nur 
einige Mikrokline sind grösser: bis 2 cm, sehr selten bis 4 cm.

Die Gemengteile sind dieselben, wie in den vorigen Typen : rosafarbener Mikroklin, Plagio* 
klas, Quarz, Biotit, Muskovit (sehr wenig), Magnetit, Apatit, Zirkon. Die wichtigsten Eigenschaften 
dieser Mineralien stimmen mit jenen dér vorigen Typen vollkommen überein. Der Muskovit kommt 
hier ausschliesslich in sehr kleinen Blättchen vor. Seine Rolle ist sehr gering.

W ie bereits in den vorigen Beschreibungen erwähnt wurde, führen diese Pegmatite oft mehr 
oder weniger Epidot. Die Epidotbildung in den Pegmafifen wurde durch die p n e u m a fo ly tis c h -  
hydro therm ale  T ätigkeit in der letzten  P h a s e  der Pegmatitbildung hervorgerufen. Der Epidot 
hat sich teilweise auf Kosten der Feldspate, teilweise auf Kosten der Biotite (Eisen!) gebildet. Manch
mal sind ziemlich grosse Mengen von Epidot entstanden, so dass die Epidote in manchen Pegmatiten 
in makroskopisch sichtbaren Mengen vorhanden sind.

2. MUSKOVITPEGMATITE.
PEGMATIT, VALEA GALBINA.

Das Gestein bildet einen etwa Г5 m mächtigen Gang in Paragneisen. Es ist ein ziemlich 
kleinkörniges Gestein; die Korngrösse schwankt zwischen 0'8 und 4 0  mm, seltener bis 100 mm. 
Die Struktur ist massig, ohne deutliche Spuren einer Schieferung.

Das Gesfein zeigt weisse bis graulichweisse Farbe. Megaskopisch kann man die folgenden 
Mineralien erkennen : Quarz, farbloser bis weisser Feldspat, viel Muskovit, etwas Biotit, Granat (sehr 
seifen) und sehr kleine, rote Flecke.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile: Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, 
Biotit, Granat, Magnetit, Zirkon, Apatit erkennen.

Der Mikroklin bildet unregelmässig umgrenzte, xenomorphe Körner, manchmal mit buchtigen 
Konturen. Die Gitterstruktur ist meist scharf ausgebildef. Als Einschlüsse kommen sehr kleine Plagioklas* 
körnchen und Quarz vor. Die eingeschlossenen kleinen Quarzkörnchen zeigen manchmal genau dieselbe 
Orientierung (mikropegmatitische—schriftgranitische Durchwachsung). Seltener lassen sich kleine Muskovit* 
bläftchen als Einschlüsse beobachten. Myrmekit mit Albifspindeln ist verbreitet.

Der vorherrschende Feldspat ist der farblose Plagioklas. Seine Körner sind xenomorph aus
gebildet. Zwillingsbildung nach dem Albitgesefz ist die Regel, Perikline kommen ebenfalls häufig vor. 
Die Zwillingslamellen sind schmal und zahlreich.

1. Schnitt -L «, « ':(010)=  11°=  11% An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), « ':(0 1 0 )= 8 °= 1 3 %  An.
3. «'<«>, / '< £ ;  <s, у '< м .

а ß
4. A j_ 2 = P i—2 90° + 80° 4- irO= (010)= À lb it= etw a 12% A n

in II 1 00 о о +  18° + 83°= (001)= efw a 10% An.
2У л=+81-5°

A n einigen Körnern sind die Zwillingslamellen sehr schwach gebogen. Viele der Plagioklas* 
körner werden von Quarz mikropegmafifisch durchwachsen. Oft zeigen aber die eingeschlossenen Quarz*

12
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körnchen verschiedene Orientierung. Kleine, regellos umgrenzte Mikroklinkömer, ferner ab und zu kleine 
ß/o//7blättchen können ebenfalls als Einschlüsse beobachtet werden. Einige Plagioklase enthalten sekun* 
däre Serizilschüppchen entlang der Spaltrisse.

Die Quarzkörner sind isodiametrisch, mit regelloser Umgrenzung. Die Konturen zeigen manchmal 
starke Einbuchtungen. Sehr schwache Felderteilung und etwas wogende'Auslöschung zeigen die Spuren 
einer Kataklase. Flüssigkeitscinschlüsse in verschiedener Anordnung sind in den Quarzen sehr verbreitet. 
Oft enthalten sie eine bewegliche Libelle (C0.2). Manchmal erscheinen sehr kleine Muskovitblättchen 
als Einschlüsse im Quarz. Oft dringen die Muskovitpakete in die Quarzkörner hinein.

Der Muskovit erscheint in reichlicher Menge. Seine Blättchen bilden einige 0’1 mm bis 1 mm 
dicke Pakete; (001) ist immer scharf ausgebildet, die randliche Umgrenzung der Blättchen ist regellos. 
2 V « = 42° (Mittelwert), y—«=0'041.

Der Biotit tritt sehr spärlich auf. Die Umgrenzung seiner Blättchen ist oft zerfetzt oder sogar 
zerfranst. Sein Pleochroismus ist stark: «=lichfgelb, y  =  dunkelbraun, mit schwach grünlichem Stich. 
2V«=0°.

Als Einschlüsse im Biotit kommen Magnetit, Apatit, Zirkon vor. Um das letztere Mineral 
zeigt sich ein sehr dunkler, pleochroitischer Hof.

Ein sehr seltener Gemengteil ist der megaskopisch rosenrote Granat. Seine Körnchen sind 
klein (höchstens l'O mm). Er ist im Dünnschliff farblos und zeigt meist kreisrunde Durchschnitte.

Magnetit, Apatit und Zirkon zeigen nichts besonderes.

TURMALINREICHER PEGMATIT, GOTIA.

A uf der Kuppe 1818 m ü. d. M. des D ealu l G o tia  (S-lich von der Piaira alba) ist dem Glim
merschiefer ein Pegmatitgang ziemlich konkordant eingelagert. Dieser Pegmatit zieht in das Tal des 
Isvo ru l G o tia -B a c h e s  hinunter. Der Glimmerschiefer führt reichlich Granat, Disthen, Staurolith und 
Turmalin. E r liegt hier schwach undulös mit flachem Einfallen nach N  und S : l h 5 —10° und
13h 5 -1 0 ° .

Der Pegmatit ist sehr grobkörnig. Megaskopisch können die grossen, weissen Feldspate, die 
Turmaline, Muskovitblätter und Quarz unterschieden werden. Feldspat und Quarz sind mehrere cm gross. 
Die megaskopisch schwarzen Turmaline erreichen 6—10 cm Länge bei einer Dicke von 2 — 3 cm. 
Der Muskovit bildet mehrere cm grosse Lamellen (Durchmesser bis 8 cm), die in dicke (bis 1 cm) 
Pakete zusammengefasst sind. Biotit ist in den Handstücken nicht beobachtet worden.

Die Gemengieile des Pegmatits sind: Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, Turmalin, 
Apatit, Zirkon, Magnetit.

Der Mikroklin bildet unregelmässig umgrenzte, grosse Kristalle, deren Durchmesser bis 5 —6 cm 
steigen können. E r ist weiss, im Dünnschliff farblos. Die Gitterstruktur lässt sich meist gut beobachten, 
besonders in Schnitten nach (001). Es gibt aber Stellen an demselben Individuum, wo die Gitterung 
schwach und flau ausgebildet erscheint oder gänzlich fehlt. Als Einschlüsse im Mikroklin wurden Quarz, 
Muskovit und Plagioklas beobachtet. Die Quarzeinschlüsse erreichen manchmal Dimensionen bis 0‘5 cm, 
ebenso die Muskovite. Der Quarz durchdringi häufig in mikropegmalitischer (schrifigranilischer) Durch
wachsung den Feldspat. Die Quarzdurchschnitte zeigen in diesem Falle dieselbe Orientierung.
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Perfhifische Entmischung mit sehr dünn ausgebildeten Albitschnüren beobachtet man sehr häufig 
in den Mikroklinen.

Der Plagioklas bildet etwas kleinere Individuen, als der Mikroklin. Seine Kristalle sind xeno
morph ausgebildef, ab und zu sind sie nach (010) etwas abgeplattet. E r besteht immer aus vielen, 
schmalen Zwillingslamellen nach dem Albitgesetz. Perikline erscheinen etwas seltener.

1. Schnitt 1  (010) und (001), « ':(010)=120 = 8 0/o An.
2. Schnitt 1  «, ce' : (010)= 11°= 12%  An.
3. Schnitt 1  (010) und (001), « ':(0 1 0 )= 1 0 °= ll7 o  An.

а ß r
+ 89° + 83° +  10°=(010)=A lbit=12°/o An.

1 00 о о +  12° +88°=(001 ) = 1 4°/o An.
2V 1 = +'83°

5. « '<co, y’<E; « '< £ , y '<(».

Der Plagioklas enthält oft Quarz und Mikroklin, ferner Muskovit als Einschluss. Mikropegma- 
tiiische (schriftgranitische) Verwachung mit Quarz ist verbreitet.

Die Quarzkristalle sind ebenfalls xenomorph, oft mit stark regelloser Umgrenzung und mit tiefen 
Einbuchtungen. Schwache Spuren der Kaiaklase können oft gut beobachtet werden : sehr schwache 
Felderteilung und schwach wogende Auslöschung. Flüssigkeitseinschlüsse kommen reichlich vor. Sie sind 
in Streifen, Reihen, Schwärmen geordnet, oder aber ganz regellos verteilt. Oft kann in denselben 
eine bewegliche Libelle (C 0 2) beobachtet werden. Turmalin kommt ebenfalls als Einschluss vor.

Der Muskovit bildet grosse Blätter. 2V« =  38'5—40‘5°, 2E  =  71° 52' (an einem einzigen 
Blättchen bestimmt). Als Einschluss wurde sehr selten Zirkon beobachtet.

Der Turmalin (Schörl) bildet grosse Prismen (Tafel IV, Fig. 6). Terminal kann man keine 
kristallographische Umgrenzung erkennen. In der Prismenzone ist der trigonale Charakter meist gut 
sichtbar. Man kann oft die Form jlOlO} mit drei Flächen und |l l2 0 [  mit sechs schmalen Flächen 
erkennen. Infolge der vorherrschenden Form |l010} (mit drei Flächen) sind die Querschnitte 
trigonal. Der Pleochroismus des Turmalins ist sehr stark: e =  blassgelb, со =  dunkelbraun (oft mit 
schwachem Stich in’s Grüne).

Als Einschlüsse im Turmalin wurden Magnetit und Àpatit beobachtet. Oft enthält der Turmalin 
Quarz und Muskovit.

Die grösseren Individuen von Mikroklin, Plagioklas und Quarz werden oft von einem Gemenge 
kleiner Individuen dieser Mineralien umgeben. Diese kleinen Mikrokline enthalten manchmal Myrmekit. 
Die Grenze zwischen Myrmekiiplagioklas und Mikroklin ist oft etwas gekerbt. Der Myrmekitfeldspat 
ist Albit oder Albitoligoklas (« '<  öj, / <  e, « '<  e'( / '<  со).

PEGMATIT, VÂRFUL LUI PETRU.

Am  flachen Gipfel des Vrf. lui Petru (2183 m) treten einige Pegmatifgänge im Granat* 
glimmerschiefer auf. Diese Pegmatite führen Muskovit.

Das hier näher untersuchte Gestein ist ein mitfelkörniger Pegmatif. Die Dimensionen der Gemeng*

12:
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teile bleiben meist unter 1 cm. Megaskopisch kann man weisse Feldspate, Quarz und Muskovit unter* 
scheiden.

U. d. M. erkennt man die folgenden Gemengieile : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, 
Biotit (wenig); Chlorit (sehr wenig), Magnetit, Apatit, Zirkon.

Die xenomorphen Mikroklinkömex zeigen im allgemeinen eine gut ausgebildete Gitterung. 
Perthitische Entmischungen (mit Albit) können ebenfalls beobachtet werden. A b und zu kommen auch 
MyrmeA-;7bi 1 dungen vor. Als Einschlüsse im Mikroklin wurden Quarz, Plagioklas, Muskovit, selten 
Biotit und Apatit beobachtet. Schriftgranitische Verwachsungen mit Quarz können ab und zu ebenfalls 
beobachtet werden.

Unter den Feldspaten herrscht der Plagioklas überwiegend vor. Seine xenomorphen Körner 
sind meist nach dem Albitgesetz zwillingslamelliert. Periklinzwillinge sind etwas seltener. Albit +  Karls* 
bader*Komplexe findet man äusserst selten. Manchmal besteht ein Teil des Korns aus Zwillings* 
lamellen und diesen schliesst sich ein breiter, unverzwillingter Teil an.

1. Schnitt 1 « , a ':  (010) =  8-5° = 1 3 %  An.
2. Schnitt 1(010) und (001), : (010) =  9° =  11% An.
3. «' <  à), y' <  s ; ü  < s, y’ <  ip.
4. Schnitt l y ,  (001)=  10°=  15% An.
Mikroklin, Muskovit, selten Biotit, viel Quarz kommen als Einschlüsse im Plagioklas vor. 

Die kleinen Quarzkörner • bilden manchmal mikropegmatifische (schriftgranitische) Durchwachsung und 
zeigen dieselbe Orientierung.

Der Quarz tritt überwiegend in isodiametrischen, aber dabei meist stark unregelmässig umgrenz* 
ten Körnern auf. Sehr schwache Felderteilung und schwach undulöse Auslöschung können oft gut 
beobachtet werden. Die Körner sind reich an kleinen Flüssigkeitseinschlüssen, in welchen oft eine be* 
wegliche Libelle vorkommt.

Der Muskovit bildet 0'5 mm dicke Pakete. Die Umrandung der Blättchen ist regellos. Als 
Einschluss kommt seifen Magnetit in sehr kleinen Körnchen vor.

Der megaskopisch bräunlich schwarze Biotit lässt sich seifen beobachten. Er zeigt im Dünn* 
schliff einen starken Pleochroismus: « =  lichtgelb, mit schwach bräunlichem Stich, y =  dunkelbraun. 
Magnetit, Apatit, selten Zirkon treten als Einschlüsse in einigen Biotiten auf. Um den Zirkon hat sich 
ein schmaler, dunkler, pleochroitischer Ffof gebildet.

Manche Biotite sind mehr oder minder, eventuell gänzlich in Chlorit umgewandelt worden. 
Die Chloritblättchen sind optisch negativ und von folgendem Pleochroismus : « =  licht grüngelb, y =  licht* 
grün. Entlang der Spaltrisse kommen manchmal kleine Magnetitkörnchen als Einschlüsse vor.

Der Magnetit kommt nicht nur als Einschluss, sondern auch selbständig zwischen den Feldspat* 
körnern vor, in der Form von kleinen (0'06 bis 0‘5 mm) isometrischen Körnchen.

Apatit und Zirkon sind sehr spärlich vorhanden und zeigen nichts besonderes.

PEGMATIT, PRIGOANA.

Das untersuchte Gestein stammt aus dem teilweise aufgeschlossenen Gang bei der Einmün* 
dung des P rig o a n a * B a c h e s  in den S eb es* F lu ss .
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Die Korngrösse dieses Pegmatits schwankt unter 2'0 cm, nur selten erreichen einige Feldspate 
Dimensionen bis 3‘0 cm. Megaskopisch kann man z. T. zwillingslamellierte, weisse Feldspate, Quarz, 
Muskovit und wenig Biotit unterscheiden.

U. d. M. lassen sich Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit, Chlorit, Magnetit, Apatit, 
Zirkon erkennen.

Der Mikroklin ist farblos, seine xenomorphen Körner zeigen nichts besonderes. Die Gitterung 
ist meist gut sichtbar [auf (001)]. Quarz, Plagioklas, Muskovit, seltener Biotit sind gewöhnliche Ein
schlüsse.

Der Plagioklas erscheint in xenomorphen Körnern, die manchmal senkrecht zu den Zwillings* 
lamellen länglich ausgebildet sind. Die Individuen sind immer zwillingslamelliert und zwar meist nach 
dem Albitgesetz. Perikline sind etwas seltener zu beobachten. Die zahlreichen Zwillingslamellen sind 
sehr dünn.

1. Schnitt _l_ (010) und (001), «' : (010)=7° = 1 4 %  An.
2. Schnitt 1  «, а ; (010)=7° = 1 5 %  An.
3. a'<w, y'< s; a < s , y’<w.

Selten kann man einen normalen Zonarbau erkennen : einen grossen Kern und eine schmale 
Hülle. Dabei ist der Kern etwas basischer als die Hülle.

4. Schnitt X (010) und (001), a ':(010), im Kern: 6° = 1 6 %  An,
in der Hülle : 9° =  12% An.

Der Plagioklas herrscht unter den Feldspaten sehr stark vor.
Quarz, Muskovit, Mikroklin, Biotit kommen als Einschlüsse vor. Der Quarz bildet manchmal 

mikropegmatitische (schriftgranitische) Durchwachsungen. Ein einziges Mal wurde ein sehr kleiner Rutil- 
krisfall als Einschluss im Plagioklas beobachtet. Der Pleochroismus des Rutils lässt sich sehr gut fest* 
stellen : « =  bräunlichgelb, w — gelb.

Der Quarz tritt neben den Feldspaten stark zurück. Seine regellos umgrenzten Körner zeigen 
mitunter schwache Felderteilung; undulöse Auslöschung ist die Regel. Flüssigkeitseinschlüsse in ver* 
schiedener Verteilung sind sehr verbreitet; sie enthalten oft eine bewegliche Libelle.

Glimmer sind spärlich vorhanden. Unter denselben herrscht der Muskovit überwiegend vor. 
Der Achsenwinkel des Muskovits beträgt : 2E n3 =  64° 29'. Die direkte Achsenmessung an vielen 
Blättchen ergab: 2V« =  38’5°—40°.

Der Biotit tritt neben dem Muskovit stark zurück. Sein Pleochroismus ist stark : « =  lichtgelb, 
/ ? i i /  =  sehr dunkelbraun. 2V« =  0°. Selten zeigen Teile mancher Blättchen eine schwache chloritische 
Umwandlung. Der Biotit kommt in der Nähe des Salbandes reichlicher vor.

Als Einschlüsse im Biotit sind Magnetit, Apatit, Zirkon (mit dunklem, pleochroitischem Hof) 
beobachtet worden.

Die Nebengemengteile zeigen nichts besonderes.

TURMALINREICHER, GRANATFÜHRENDER PEGMATIT, TARNEA.

Dieser Pegmatit ist an der Westseite der 1944 m hohen Kuppe des T a rn ca* B erg es  
(westlicher Teil der P ia tra  alba) durch den schmalen Reitweg aufgeschlossen worden.
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Dieses Gesfein wird in erster Linie durch die grossen — bis 8 cm langen und 2 cm dicken — 
Turmalinindividuen gekennzeichnet, die durch ihre schwarze Farbe beim ersten Blick in den herum« 
liegenden, kleinen Blöcken auffallen. Megaskopisch kann man noch rosafarbene und weisse Feldspate, 
farblose Quarzkörnchen, Muskovit und sehr wenig Biotit unterscheiden. Dieser Pegmatit ist grob« 
körnig : die Korngrösse schwankt überwiegend zwischen 1 und 3 cm, einige Feldspate erreichen 
Dimensionen bis 5 cm, einige Turmaline zeigen Längen bis 8 cm.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile unterscheiden : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Turmalin, Muskovit, Biotit, Granat, Apatit, Magnetit, Zirkon.

Der Mikroklin erscheint in blass rosafarbenen Xenoblasten, die mitunter Dimensionen bis 5 cm 
erreichen. Die Umgrenzung ist regellos, aber ohne liefe Einbuchtungen. A n einigen Körnern ist die 
Gitterstruktur sehr scharf ausgebildet. Es gibt Körner, die auf (001) teils gegittert, teils ungegittert sind. 
Manchmal kann nur eine sehr schwache Spur der Gitterung beobachtet werden ; ab und zu scheint 
die Gitterung vollständig zu fehlen. Die maximale Auslöschung auf (001) beträgt 16°.

Der Mikroklin enthält häufig Álhit bis Albiioligoklas als Einschlüsse. Diese sind jedenfalls 
Entmischungsprodukte, aber meist nicht spindelförmig und zeigen eine deutliche Zwillingslamellierung

nach dem Albifgesetz. Der Albii ist regellos umgrenzt im 
Mikroklin, jedoch meist senkrecht zu den Zwillingslamellen 
viel länger, als in der Richtung der Lamellen (Fig. 48). 
Die Zwillingslamellen sind kurz (Tafel VII, Fig. 4) und 
sie setzen das Korn nicht der ganzen Länge nach durch. 
Sie sind abgerissen. Der Plagioklas scheint homoax zum 
Mikroklin ausgebildet zu sein.

Als Einschlüsse wurden Quarz, Plagioklas, Musko
vit und selten Biotit beobachtet. Der Quarz kommt oft in 
mikropegmatitischer (schriftgranitischer) Ausbildung vor.

Der Plagioklas liegt in ungefähr derselben Menge vor, wie der Mikroklin. Seine xenomorphen, 
aber nach den Zwillingslamellen gestreckten Körner sind überwiegend 1 —2'5, seltener bis 3’5 cm 
gross. Verzwillingung mit sehr dünnen, zahlreichen Zwillingslamellen nach dem Albifgesetz ist die 
Regel. Perikline, teils selbständig, teils in Begleitung von Albitlamellen sind etwas seltener. Die 
Zwillingslamellen sind manchmal etwas gebogen (Druckwirkung).

1. Schnitt 1  (010) und (001), «' : (010)=  11° =  9%  An.
2. Schnitt 1  : (010)=  10 °=  13% An.
3. «' <  со, / '  <  s; «' <

4. A j_2 =  P 1—2
s

5. A x_ 2

Fig. 48. Plagioklas im Mikroklin mil meist sehr 
kurzen Zwillingslamellen. Lineare Vergrösserung : 32.

«' <  S ,  Y  < CO.

а ß 7
90° +  80° +  8° =  (010) =  Albit = 1 1 %  An.

-7 5 ° +  15° -  80° =  (001) =  etwa ' 8%  An.
2V1 =  +  81° ; 2V2 = +  83°.

а ß 7

ООC
P +  83° +  5° =  [010] =Periklin =  10% An.

2V 1 =  +  81°; 2V2 =  +  82°.
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Manche Plagioklase enthalten .S'enzhblätfchen als sekundäre Umwandlungsprodukte. Sie haben 
sich längs der Spaltrisse angesiedelt.

Mikroklin, Plagioklas, Quarz, Muskovit und Biotit treten als Einschlüsse auf. Der Quarz bildet 
manchmal mikropegmatitische (schriftgranitische) Durchwachsungen.

Die Quarzkörner sind regellos umgrenzt, aber sie sind nicht stark buchtig ausgebildct. Schwache 
Felderteilung und undulöse Auslöschung sind verbreitet. Der Quarz ist meist reich mit Flüssigkeits
einschlüssen beladen, die oft eine bewegliche Libelle führen. Als Einschlüsse kommen Muskovit, Plagioklas 
(schriftgranitische Durchwachsung) und Turmalin vor.

Der Muskovit ist der überwiegende Glimmer. Seine Blättchen treten in 0‘5 ~ 2 ‘0 mm dicken 
Paketen auf.

Der Biotit zeigt einen starken Pleochroismus: « =  gelb, ß — dunkelbraun, y  =  dunkelbraun mit 
schwach grünem Stich. Magnetit, Apatit, Zirkon (mit pleochroitischem, sehr dunklem Hof) wurden 
als Einschlüsse beobachtet. Der Biotit kommt in sehr g e rin g e r M enge vor. Er bildet meist ebenfalls 
dünne Packete.

Der Turmalin bildet schwarze, prismatische Individuen. Terminale Flächen sind nicht zu 
erkennen. Auch die Prismenzone ist manchmal unscharf ausgebildet. In dieser Zone kann man doch 
die Formen jlOlO), j l l2 0 | oft erkennen. Der Pleochroismus ist stark: ш =  dunkelblau, mit schwach 
grünem Stich, e =  gelb, mit rötlichem Stich.

Als Einschluss im Turmalin wird häufig Quarz beobachtet. Der Apatit ist ebenfalls ein ziemlich 
verbreiteter Einschluss im Turmalin. Seine Körner zeigen ganz regellose Umgrenzung und erreichen 
manchmal Dimensionen bis 3 mm. Die Querrisse des Turmalins sind meist durch Quarz ausgefüllt 
worden. Manchmal enthalten sie Muskovffblättchen.

Ein ständiger, aber spärlich vorhandener Gemengteil ist der Granat. Seine isodiametrischen, 
0'5 - 3  mm grossen Körnchen zeigen eine bräunlichrote Farbe. Im Dünnschliff erscheinen sie fast 
vollkommen farblos. Anisotropie wurde nicht beobachtet.

Verhältnismässig reichlich kommt der Apatit vor. Seine Körner sind nicht idiomorph prismatisch 
ausgebildet, sondern sie zeigen ganz unregelmässige Konturen, manchmal mit Einbuchtungen, oder mit 
schlauchartigen Verlängerungen. Sie treten mit Vorliebe in der Nähe der Turmaline, oder als Einschlüsse 
in denselben auf.

Magnetit und Zirkon zeigen nichts besonderes. Das letztere Mineral tritt als Einschluss im 
Biotit, seltener zwischen den anderen Gemengteilen auf.

SEHR QUARZREICHER, TURMALINFÜHRENDER PEGMATIT, PIATRA ALBA.

A n der westlichen Seite der P ia ira  a lba (2183 m) kommen sehr quarzreiche, schmale 
(1—4 m) Gänge vor. Diese bestehen beinahe nur aus Quarz und Turmalin; daneben führen sie 
auch etwas Plagioklas und Muskovit. Die Blöcke dieses Gesteins fallen schon aus grösserer Entfer
nung durch ihre mit dunklen, schwarzen Flecken (Turmalin) gesprenkelte, schneeweisse Farbe auf. 
Bei flüchtiger Betrachtung im Felde bekommt man im ersten Augenblick den Eindruck, als wenn das 
Gestein nur aus Quarz und Turmalin bestehen würde.
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U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile bestimmen: Quaiz, Turmalin, Muskovit, 
Plagioklas, Biotit, Chlorit, Äpatit, Magnetit, Zirkon, Rutil.

Der vorherrschende Gemengfeil des Gesteins ist der Quarz. E r erscheint meist in mehr oder minder 
isodiametrischen, seltener etwas gestreckten Körnern von unregelmässiger Umgrenzung. Die Körner sind 
etwas gekerbt, gezahnt und infolge dieser Ausgestaltung schliessen sie sich einander eng an. Tiefe Ein
buchtungen scheinen zu fehlen. Die Korngrösse schwankt überwiegend zwischen 0'25 und 0'85 mm ; 
manche Körner erreichen Dimensionen bis T4 mm. Spuren der Kataklase lassen sich in der schwachen 
Felderteilung und in der schwach undulösen Auslöschung beobachten. Es gibt aber auch viele Körner 
ohne wogende Auslöschung.

Als Einschlüsse im Quarz kommen sehr kleine Flüssigkeitsinterpositionen vor. Sie sind in 
Reihen, Streifen, Schwärmen angeordnet, oder regellos verteilt. Viele derselben führen eine beweg
liche Libelle.

Der Turmalin ist sehr reichlich vorhanden, er bildet ungefähr die Hälfte des Gesteins. Seine 
Verteilung ist regellos, stellenweise macht er 75%  des Gesteins aus. Die Prismenzone ist ab und zu 
gut entwickelt: {1010} und {1120}. Terminale Flächen scheinen gänzlich zu fehlen. Manchmal findet 
man auch in der Prismenzone keinen ausgesprochenen Idiomorphismus, der Verlauf der Konturen 
kann auch hier ziemlich regellos ausgebildet sein (Tafel VII, Fig. 5). Der prismatische Habitus ist 
aber immer sehr gut zu beobachten. Die Korngrösse schwankt von den kleinsten Dimensionen bis 
3 cm Länge.

Die unregelmässige Querabsonderung lässt sich sehr gut beobachten. Der Pleochroismus ist 
sehr stark : со =  sehr dunkel gelblichbraun, in einigen Flecken manchmal grünlichblau ; s =  sehr licht 
teegelb. Der Unterschied in der Farbe von со (braun und grünlichblau) weist darauf hin, dass in der 
chemischen Zusammensetzung der verschieden gefärbten Teile des Minerals grosse Unterschiede 
vorliegen müssen. Die Abgrenzung der Flecke gegeneinander scheint ganz regellos zu sein. Es muss 
aber betont werden, dass die grünlichblaue Farbe nur in wenigen Flecken zu beobachten ist, meist sieht 
man für со die braune Farbe, у —« =  00308.

Die Turmaline wurden oft von Quarz durchwachsen. Der Muskovit erscheint häufig als 
Einschluss in den Turmalinen. Mitunter steht die Fläche (001) der Muskovite parallel zur Hauptachse 
des Turmalins. Als weitere Einschlüsse im Turmalin kommen Äpatitkörnchen von ganz regelloser 
Umgrenzung vor; die Dimensionen derselben erreichen ab und zu Г6 mm. Magnetit und Zirkon 
bilden ebenfalls Einschlüsse im Turmalin. Der Zirkon erscheint in farblosen, an beiden Enden abgerun
deten, prismatischen Körnchen.

Der Muskovit erscheint in unregelmässig umgrenzten Blättchen, die dünne Pakete bilden. 
Durchmesser der Blättchen: 0'15 bis 0'9 mm, seltener bis 1 cm. 2V« =  37°. Die Verteilung der 
Muskovite ist regellos und ihre Menge ist klein.

Seifen findet man kleine jEbohVbläftchen. Der Durchmesser derselben schwankt zwischen 0'03 
und 0‘2 mm. Der Pleochroismus ist stark : « =  lichfgelb, у  =  sehr dunkelbraun. Eine Parallelverwachsung 
nach (001) von Muskovit und Biotit lässt sich seifen beobachten. Als Einschlüsse im Biotit wurden 
Magnetit, Äpatit und Zirkon (mit dunklem, pleochroitischem Hof) beobachtet.

Der Plagioklas erscheint in spärlicher Menge (bloss einige Individuen pro Dünnschliff). Er
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bildet meist Albitzwillinge ; Perikline sind etwas seltener. Korngrösse: 04 bis 0‘6 mm. Die Zwillings
lamellen sind sehr fein.

1. Schnitt 1(010) und (001), « ' : (010) =  9 ° =  12%  An.
2. ce' <  CO, y' <  s  ; a' <  s , y' < со.

a ß у
3. À 1_ 2 =  P 1_ 2 + 8 9 °  + 8 2 °  +  7° =  (010) =  Albit = 1 1 %  An.

S - 8 0 °  + 1 2 °  —84° =  (001) =  14% An.
2 V j =  + 8 2 °  ; 2 V 2 =  +  81-5°.

4. Schnitt l a ,  ; (010) =  13° =  9 %  An.
Einige Plagioklase führen wenig Serizit als sekundäres Umwandlungsprodukt.
Ein häufiger Gemengteil ist der Apatit. Seine Menge macht in einigen Teilen des Gesteins 

2 bis 5 Volumprozente aus. Die Verteilung ist aber sehr regellos. Die Korngrösse schwankt über
wiegend zwischen 043  und Г0 mm; viele Körner sind aber viel grösser, bis 1 cm Durchmesser. 
Die Körner zeigen seifen prismatischen Habitus und auch in diesem Falle sind sie terminal stark 
abgerundet. Meist sind sie ganz regellos umgrenzt (Fig. 49) und von sehr verschiedener Gestalt. 
Megaskopisch sind sie gelblichweiss, im Dünnschliff farblos. Sie kommen mit Vorliebe in der Nähe 
der Turmaline, oder als Einschlüsse in denselben vor (Tafel VIII, Fig. 1).

Manche Biotite sind mehr oder minder in Chlorit umgc- 
wandelf. Der Pleochroismus ist stark: a =  lichtgelb, y =  lichtgrün.

Magnetit kommt spärlich vor. Seine xenomorphen Körner 
erreichen ab und zu Dimensionen bis 0 ’6 mm.

Der Zirkon bildet Einschlüsse im Biotit.
Aussersf selten findet man Rutil zwischen den Quarzkörnern.

Seine ellipsoidisch ausgebildeten Körnchen sind sehr klein, mit deutlichem Pleochroismus: m=braungelb, 
e — harzgelb.

Dieses Gestein ist besonders aus zwei Gründen interessant. 1. Es besteht beinahe nur aus 
Ciuarz und- Turmalin, bildet also einen Ü b erg an g  zu den re inen  Q uarzgängen . Diese Quarz
gänge sind die letzten  B ild u n g en  der P h a s e  der P eg m alitb ild u n g . In dieser Periode wurde 
die Restlösung — durch fortgesetzte Spaltungsvorgänge — sehr kieselsäurereich und stärkt gesättigt 
mit Borsäure. Die Erstarrung dürfte bei rela tiv  n ied riger T em peratu r erfolgt sein. Die Temperatur 
dürfte zwischen 600° und 350° geschwankt haben. 2. Auffallend ist der rela tiv  hohe G eh a lt an 
A p a tit. Seine Individuen erreichen manchmal Dimensionen bis 1 cm. Die pegmatitische, sehr saure 
Resflösung war daher reich an Phosphorsäure.

SEHR QUARZREICHER, TURMALINFÜHRENDER PEGMATITGANG, GOTIA.

A uf der 1958 m hohen Kuppe der G o tia  finden wir einen etwa 8 cm mächtigen Gang, der 
in Glimmerschiefer auftrift. Das Gestein dieses Ganges besteht aus Quarz und Turmalin, mit Spuren 
anderer Mineralien. Nur gegen die Salbänder haben sich Muskovit und Biotit angereichert. In der 
Mitte des Ganges findet man nur Quarz, Turmalin, sehr wenig Muskovit und Plagioklas. Damit 
schliesst sich dieses Gestein eng an den soeben beschriebenen Pegmatit an.

Qö
Fig. 49. Apatitkörner von sehr ver
schiedener Gestalt. Lineare Ver* 

grösserung : 23.



186 A. VENDL

Die Gemengteile des Gesteins sind : Quarz, Turmalin, ferner etwas Plagioklas, Muskovit, 
Biotit, Chlorit (sekundär), Apatit, Magnetit, Zirkon.

Etwa mehr als die Hälfte des Gesteins besteht aus Quarz. Seine Körner sind teils klein, 
0‘1 bis 0'25 mm, teils grösser, bis 1‘8 mm. Die kleinen besitzen glatt verlaufende Umgrenzung, die 
grösseren Körnchen zeigen dagegen meist schwach gekerbte und verzahnte Konturen. Schwache undu
löse Auslöschung und sehr schwache Felderteilung lassen sich an den grösseren Körnern beobachten. 
Fliissigkeifseinschlüsse sind stark verbreitet; sie führen oft eine bewegliche Libelle.

Neben dem Quarz wird das Gestein beinahe nur aus Turmalin aufgebaut. Der Turmalin ist 
prismatisch entwickelt; in der Prismenzone kann man mitunter jlOlOj und i 11 201 unterscheiden. Ter
minale Flächen können nicht beobachtet werden. Die Länge der Kristalle bleibt unter 2 cm. Die Ver
teilung des Turmalins ist recht regellos ; an einzelnen Stellen wurden die Turmalinkristalle derart 
angereichert, dass das Gestein megaskopisch in schwarzer Farbe erscheint.

Der Turmalin zeigt einen starken Pleochroismus: c«=dunkel gelblichbraun, s=lichf teegelb 
(=lichtgelb mit braunem Stich). A n einigen Individuen lässt sich in kleinen Flecken der folgende Pleo
chroismus erkennen : m=dunkel grünlichblau, e=licht blaugrün. Manchmal besteht die Hälfte des Kris^ 
falls — längs der Prismenachse — aus braunem, die andere Hälfte aus blauem Material. Die Grenze 
linie ist nicht scharf und zeigt einen regellosen Verlauf. Die Querabsonderung ist immer sehr gut zu 
beobachten.

Manchmal sind die Individuen pseudopodienartig verzweigt. Dabei ist die Orientierung einheitlich.
Der häufigste Einschluss im Turmalin ist der Quarz; er durchwächst manche Individuen voll

ständig. Apatit — in regelloser Umgrenzung — und Magnetit kommen ebenfalls als Einschlüsse vor.
A b und zu stössf man auf Plagioklas, besonders in der Nähe der Turmaline. Seine xenomorphen, 

kleinen (0'20 bis 0'6 mm) Kristalle sind nach dem Albitgesetz verzwillingt. Perikline sind seltener zu 
beobachten. Die Zwillingslamellen sind sehr fein.

1. Schnitt L (010) und (001), (010)= 10°=  11% An.
2. a '<w , y '< £ ; cc'<s, y '< w .
3. Schnitt -L «, « ':(0 1 0 )= 1 3 °= 9 %  An.

а ß у
4. A 1̂ .2= P 1_ 2 + 8 8 °  + 8 3  +  6 °= (0 1 0 )= A lbit=  13% An.

S  - 8 0 °  + 15° — 85°=(001 ) = etwa 12% An.
2V 1= + 8 1 °  ; 2V2= + 8 2 '5 ° .

5. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone: 9 ° = etwa 12—13% An.
Einige Plagioklase enthalten kleine, sekundäre Smzi/schüppchen entlang der Spaltrisse.
Das Vorhandensein von Mikroklin konnte in den Dünnschliffen nicht festgestellt werden.
In dem mittleren Teil des Ganges findet man selten einige Muskovitblättchen. Gegen das 

Salband zu triff er häufiger auf. Hier wird er von etwas Biotit begleitet. Beide zeigen unregelmässige 
Umgrenzung, nur j0 0 l| ist scharf ausgebildef. Der Pleochroismus der Biotite ist stark: «=licht stroh
gelb, /= s e h r  dunkelbraun.

Als Einschluss wurde im Muskovit nur Magnetit beobachtet ; im Biotit wurden dagegen folgende 
Minerale festgestellt: Apatit, Magnetit, Zirkon (umgeben von einem sehr dunklen, pleochroitischen Hof).



Manche Bioiile wurden mehr oder minder in Chlorit umgewandclt. Daneben haf sich auch 
etwas Epidot gebildet.

Der farblose Apatit kommt relativ häufig vor. Seine Kristalle zeigen entweder hexagonale 
Durchschnitte oder aber sie sind ganz regellos umgrenzt (Tafel VII, Fig. 6). Er tritt gerne in der 
Nähe der Turmaline auf. Die Korngrösse kann bis 2'5 mm steigen.

Magnetit und Zirkon zeigen nichts besonderes.

APLIT, PÁRÁUL RESCOALEI.

Die Apliie spielen eine unbedeutendere Rolle, als die Pegmatite. Sie erscheinen in Gängen von 
geringerer Mächtigkeit (einige cm bis einige m) und stehen manchmal durch Übergänge mit Pegmatiten 
in Zusammenhang.

Das hier näher beschriebene Gestein stammt aus dem mittleren Talabschnitt des P á rá u l 
R e sc o a le i-B a c h e s , NNO-lich von P e irilla .

Im lichtrosafarbenen Gestein kann man mit unbewaffneten Augen rosafarbene und weisse Feld
spate, Quarz und etwas Biotit unterscheiden. Die Blätter des letzteren Minerals sind oft in ungefähr 
parallelen Ebenen angeordnef. Die sehr dünnen Haarrisse des Gesteins sind häufig durch gelblich
grünen, sehr feinkörnigen Epidot ausgefüllf. A b und zu lassen sich sehr kleine, blutrote Flecke zwischen 
den anderen Gemengteilen bemerken. Die Korngrösse ist klein, unter 0‘7 mm.

U. d. M. kann man die folgenden Gemengteile bestimmen : Mikroklin, Plagioklas, Quarz, 
Biotit, Chlorit, Epidot, Titan it, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Der stark überwiegende Gemengteil ist der Mikroklin. Seine Körner zeigen xenomorphe Ausbildung 
mit unregelmässiger Umgrenzung. Er ist scharf gegittert. Die Auslöschung auf (001) beträgt 15— 16'5°. 
Die Korn grosse schwankt zwischen 0‘15 und 0'7 mm. Die Mikroklinkörner zeigen megaskopisch eine 
licht rosenrote Farbe. Sie sind vollkommen frisch. Als Einschlüsse kommen kleine, abgerundete Quarz- 
körnchen, Plagioklas und seltener Biotit vor.

Der Plagioklas tritt ebenfalls reichlich auf. Seine Körner sind xenomorph ausgebildet, mit 
unregelmässigen, buchtigen Konturen. Sie sind mitunter nach (010) etwas abgeplattet. Es gibt aber 
auch Körner, die senkrecht zur Zwillingslamellierung gestreckt sind. Korngrösse: 0 ’15 bis 0’5 mm. 
Die Zwillingsbildung nach dem Albitgesetz ist die Regel ; Perikline, gleichzeitig mit Albitlamellen oder 
selbständig, kommen seltener vor. Die sehr schmalen Zwillingslamellen liegen in grosser Anzahl vor.

1. Schnitt 1  «, «' : (010)=  1 0 °=  12% An.
2. «' <  со, y' <  s ; а' <  e, Y  <  ш-
3. Schnitt 1  (010) und (001), : (010) =  10° =  11 %  An.
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4. Schnitt 1  y, «' ; (001 ) = 16° =  9 %  Ап.
а ß Y

5. A l—2 = P i—2 90° +83° +  8° =  (010) =  Albit =  12%  An.
S —80° +13° - 8 3 °  =  (001) =  etwa 10% An.

а ß Y
6. A i—2

ООO' +85° +7°=[010] =  Periklin =  etwa 11%  An.
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Mikroklin, Quarz, Biotit kommen als Einschlüsse vor. À b und zu findet man einige Serizit 
Schüppchen als sekundäre Produkte. Sie liegen meist längs der Spaltrisse.

Der Quarz kommt in farblosen, isodiametrischen, xenomorphen Körnern vor. Die Umgrenzung 
derselben ist regellos, manchmal stark buchtig. Der Durchmesser der Körner schwankt von den kleinsten 
Dimensionen bis 0'6 mm. Die grösseren Körner löschen meist undulös aus. Kleine Flüssigkeitseinschlüsse 
in Reihen oder Schwärmen angeordnet, oder in regelloser Verteilung sind sehr verbreitet. Viele 
enthalten eine bewegliche Libelle (C 0 2).

Der Durchmesser der ß/oh'fblättchen liegt überwiegend zwischen 0'06 und 0' 16 mm, selten bis 
0’6 mm. Der Pleochroismus ist stark: « =  lichtgelb, y  =  dunkelbraun, 2V« =  0°. Die meisten Biotite 
wurden mehr oder minder in Chlorit umgewandclt: « =  licht grünlichgelb, y =  grün. Die Chloritisierung 
ging mit Epidotbildung Hand in Hand. Die Menge des Biotits ist gering.

Magnetit, Titanit, Epidot, Apatit und Zirkon lassen sich als Einschlüsse in Biofit und Chlorit 
beobachten. Der Zirkon wird von einem schmalen, sehr dunkel gefärbten (fast schwarzen), pleochroitischen 
Hof umgeben.

Der Epidot kommt in sehr kleinen Körnern vor. E r tritt entweder in Begleitung von Biotit, 
resp. Chlorit auf, oder aber er erscheint ganz unabhängig, oft in den feinen Rissen des Gesteins. Korn
grösse : 0'05 bis 0'25 mm. Der Pleochroismus ist deutlich : « =  farblos, ß =  sehr lichtgelb, 
y =  gelb.

Der Titanit kommt sehr untergeordnet vor. Seine Körnchen von ellipsoidaler Umgrenzung 
sind im Dünnschliff farblos.

Magnetit, Apatit und Zirkon zeigen nichts besonderes.
Die Bildung der Epidote wurde n ich t durch Verwiiterungsprozesse herbeigeführi. Sie entstanden 

in der letzten hydrothermalen Periode der pegmatitischen Phase und zwar bei relativ niedrieger 
Temperatur.

Die Struktur ist aplitisch, panidiomorph körnig. Durch die mehr oder weniger vollkommene 
parallele Anordnung der Biotite wird eine schwache Schieferung bedingt. Die undu löse  A u s lö sc h u n g  
mancher Quarze zeigt ebenfalls auf D ruckw irkungen .

EPIDOT AUS PEGMATIT, KUDSIR-BACH.

In der Physiographie der Pegmatite wurde betont, dass dieselben oft Epidot führen. Stellenweise 
tritt der Epidot derart reichlich auf, dass er einen beträchlichen Teil des Gesteins ausmacht.

Ein sehr epidotreicher Pegmatit wurde in losen Blöcken im K udsir->Bach (R âul mare) 
gefunden und zwar nördlich von der M agura^K lause , bei 885 m ü. d. M.

Es handelt sich hier um einen muskovifreichen Pegmatit. Die wesentlichen Gemengteile dieses 
Gesteins sind : rosafarbener Mikroklin, weisser Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit und Epidot. Das 
letzte Mineral kommt zwischen den übrigen Gemengteilen in mehrere cm langen, stengeligen Individuen 
vor. Der Epidot besitzt eine grünlichgelbe Farbe und seine gute Spaltbarkeit nach (001) kann meist 
ohne Schwierigkeit, schon megaskopisch gut beobachtet werden. Ausgebildeie Kristallflächen lassen 
sich nicht bestimmen.
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Die chemische Analyse dieses Minerals ergab das folgende Resultat:
^ ‘̂ 2  . . . . . .
T iO ,........................... . 0-04
A120 3 ..................... . 24-80
Fe20 3 ...................... . 1Г50
F e O ........................... . 0-90
M n O ..................... . 0-02
MgO ..................... . 0-50
C a O ........................... . 22-40
H 20+„ÜO . , , . . 2-01
H 20_iio» . . . . . 012

Summe . . 10023
Spez. Gew. (d 2%  1) =  3'ЗГ4.

Analytiker : À . V e n d l .

In den folgenden Tabellen wurden unter I die auf 100 berechneten Prozente, unter II die
M o l e k u l a r q u o t i e n t e n  a n g e f ü h r t .

I. II.
S i 0 2 .......................................................... З Г 9 0  ...........................................................  0 - 6 3 1 0

T i 0 2 ........................................................  0 - 0 4  ...........................................................  0 0 0 0 5

A l , 0 3 ......................................................  24-77 ...........................................................  0 - 2 4 3 0

F e 20 3 ................................................... 1 T 4 9  ........................................................... 0 - 0 Г 2 0

F e O .........................................................0 ' 9 0 ................................................................0 - 0 1 2 5

M n O ........................................................  0 - 0 2  ........................................................... 0 0 0 0 3

M g O ........................................................ 0 - 5 0 ................................................................0 - 0 1 2 4

C a O ....................................................... 22-37 . ................................................... 0 - 3 9 9 0

H 20 + n o o ................................................2 - 0 1 ................................................................ 0 1 1 1 6

S u m m e .  . . lO O 'O O

A u s  d i e s e n  Z a h l e n  l a s s e n  s i c h  d i e  f o l g e n d e n  K o m p o n e n t e n  b e r e c h n e n  :

( S i T i ) 0 2 A l 20 3 F e ä0 3 ’ F e O  M n O  M g O  C a O  H 20
0 -3 1 1 6  H  C a 2 A l 3 S i3 0 13 . .  . 0 -46Г 4  0 '2 3 3 Г  -  -  -  043116 0 ‘0Г Г 9
0 -0 1 2 4  H  F e 3 A l 3 S i3 0 13 . .  . 0 -0 1 8 6  0 ’0 0 9 3  —  0 4 )1 2 4  —  -  -  0 ’0031
0 4 )8 7 2  H  C a 2 Fe3 S i3 0 13 . . . 0 4 3 0 8  -  0 4 )6 5 4  -  _  0 4 )8 7 2  0 4 )2 1 8

0 -0 1 2 4  H  M g 2 F e 3 S i3 b i 3 . .  . 0 -0 1 8 6  -  0 '0 0 9 3  -  —  0 4 )1 2 4  -  04 )031
0 -0 0 0 4  H  M n2A l 3 S ;3 G 13 . . . 0  0 0 0 6  0 4 )0 0 3  — — 0 -0 0 0 4  — — O'OOOl

S u m m e  . . . О 'бЗбО 0 ‘2 4 3 3  0 ‘0 7 4 7  0  0 1 2 4  0 '0 0 0 4  0 '0 1 2 4  0 ’3 9 8 8  0 4  0 6 0
D i f f e r e n z . . .  — 0 -0 0 5 0  -  0 4 )0 0 3  -  0 4 )0 2 7  + 0 0 0 0 1  - O ’OOOl -  - f 0 4 )0 0 2  - f O ’0 0 5 6

D a n a c h  w ä r e  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  in  M o l e k u l a r p r o z e n t e n  :

H  C a 2 A l 3 S i 3 0 13 . . 73-49 M o l  %

H  C a 2 F e 3 S i 3 0 13 . . 2 0 " 5 7

H  F e 2 A l e S i 3 0 13 . . 2 - 9 2
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2'92
O'lO

H  Mg2 Fe3 Si3 O js 
H  M n2 A l3 Si3 О »

Summe . . lOO'OO

Amphibolite.
A L L G E M E I N E S .

Die Amphibolite bilden eine chemisch einheitliche, aber von petrographischem Standpunkt aus 
sehr wechselreiche und interessante Gruppe. Sie treten meist als konkordan te  E in la g e ru n g e n  in 
der Schiefergneis—Glimmerschiefer-Serie auf. Manchmal bilden sie lagergangariige Massen zwischen 
den Paragneisen.

Von geomorphologischem Standpunkte aus betrachtet sind dieselben bloss von geringerer 
Bedeutung, da sie dünn sind und bloss selten bis zu 100 m Mächtigkeit anschwellen. Auch die 
Länge wechselt sehr stark, aber lange Z üge kommen überhaupt n icht vor. Die Länge der einzelnen 
Einlagerungen beträgt höchstens einige 100 m; kilometerlange und längere Züge gehören zu den Seifen* 
heiten. A uf der geologischen Karte wurden manchmal mehrere Einlagerungen zusammengezogen ein* 
getragen.

A n einigen Stellen erscheinen die Amphibolite als sehr dünne — 1/г cm bis einige m mach* 
tige — Einlagerungen. Im Felde bekommt man den Eindruck, als wenn es sich hier um injektionsartige, 
schmale Gänge handeln würde. Diese können nur in den besten Aufschlüssen beobachtet werden. Einige 
derartige charakteristische Stellen sind die folgenden.

Zwischen S fana  din G roapa  und D us bildet der granatführende Glimmerschiefer (reich an 
Disthen) das vorherrschende Gestein. Etwa 1 km östlich von der Sfana din Groapa, in der Nähe 
der Quelle, sieht man die dünnen Schnüre des Amphibolits im Glimmerschiefer. Der Aufschluss 
liegt nordöstlich von der Kuppe 14Г5 m. Der Glimmerschiefer fällt hier unter 20° nach S ein und 
die dünnen Amphiboliflagen sind konkordant eingelagerf. (Dieses Gestein wird weiter unten, unter dem 
Titel „Amphibolit, Dus" näher beschrieben werden.)

Am  südlichen und westlichen Abhang der Kuppe L una  nuce (1363 m) sind entlang des 
W eges einige dünne Amphiboliflagen aufgeschlossen. Hier treten auch einige dünne Pegmatitgänge 
auf; diese letzteren sind ebenfalls ziemlich konkordant eingelagerf. Einfallen: 15h 30°—40°.

Nördlich von der S fâna  din S trâm b a  mare, an der Westseite der Kuppe 1430 m, in etwa 
1380 m ü. d. M. finden wir sehr dünne, injektionsartige Amphibolitstreifen im granatführenden Glimmer* 
schiefer. Einfallen: 14h 35°.

Von Dus aus führt ein guter W eg über die Kuppe G uga  m are (1390 m) und D. C a p ta n  
(122Г m) nach Z sina. Etwa 2 km nordwestlich von der Guga mare, auf der Kuppe 1289 m können 
ebenfalls sehr schmale (einige mm bis 80—150 cm) Amphiboliflagen im Paragneis beobachtet werden. 
Hier bekommt man wieder den Eindruck gangarfiger Erscheinungsformen.

In der Nähe der S tä n a  C o m an u lu i (etwa 8'5 km SO  von $urianu) kommen wieder 
dünne Amphiboliflagen vor. Einfallen: 1 lh 30°.
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Zwischen der H e lta u e r  H ü tte  und D. P o rcov ifa  kommen ebenfalls viele dünne Amphi- 
boliteinlagerungen vor.

Die Àmphibolile erscheinen oft in der Gesellschaft von Pyroxeniten, Peridotiten und Serpen
tinen. In der Gegend des T itia  nul findet man Serpentine und weiter südlich Pyroxenit als Begleiter 
der Amphibolite. In der Umgebung der M oara  din C oasta  P o ru m b elu lu i treten Serpentine auf und 
südlich von denselben kommen Amphibolite sehr reichlich vor. A uf dem D ea lu l C läb u ce tu lu i, an 
der SW -Seite des Gipfels, unterhalb der Höhenkoie 2027 kommt ein Epidotamphibolit in Begleitung 
von Grammatitit vor.

Fig. 50. Amphibolite und Serpentine in der Gegend des Gyhan. 1 =  Schiefergneis ; 
3 =  Glimmerschiefer ; 5 =  Serpentin ; 6 =  Amphibolit ; 8 =  Pegmatit.

In der Gruppe des G yhan  (südlich von Resinár) findet man die Amphibolite wieder in 
Begleitung von Serpentin, ja sogar in unmittelbarer Berührung mit Serpentin (Fig. 50).

Im V alea  D o b re i-T a l, in seinem zwischen 1370 und 1440 m ü. d. M.gelegenen Abschnitte 
kommen die Amphibolite ebenfalls in der Gesellschaft von Serpentinen vor.

Im V a lea  M u n te lu i-T a l (südlich von R esinár) tritt der Amphibolit wieder in Begleitung 
von Peridotit und Serpentin, zwischen Paragneis und Glimmerschiefer auf. In diesem Tal, ungefähr
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800 m ii. d. M., SSW*lich von Resinár isi ein Diallagperidoíií aufgeschlossen, der gegen S bis 
etwa 900 m Seehöhe ansieht. Weiter gegen S W , in einer Entfernung von 200 m findet man wieder 
eine kleine Masse desselben Gesteins. Bereits K. M öckel machte die Beobachtung, dass diese Peridotite 
mit dem hier anstehenden Amphibolit innig verknüpft sind. Der Peridotit wird durch einige cm dicke 
Äderchen von grösstenteils serpentinisierfem Pyroxenit durchsetzt. Der Peridotit wurde in einigen primi
tiven kleinen Steinbrüchen aufgeschlossen.

Beide Peridotiimassen liegen in einer 
Hülle von Amphibolit. An der nordöstlichen 
Seite des grösseren Peridotitkörpers besitzt dieser 
Amphibolitmantel etwa 60—80 m Mächtigkeit; 
gegen N W  und SO  keilt er sich allmählich aus. 
A n der SW -Seite dieses Peridoiiis zeigt der 
Amphibolit eine maximale Mächtigkeit von etwa 
200 m ; in diesem Teil des Amphiboliis sitzt der 
kleine Peridotitkörper. Auch dieser Teil des 
Amphibolitmantels keilt sich gegen N W  und 
SO aus. Zwischen der grösseren Peridotitmasse 
und dem Amphibolit ist eine sehr schmale Zone 
aus epidotführendem Chlorit-Hornblendeschiefer 
emgeschalfef.

Im allgemeinen zeigen die Amphibolite — 
besonders die kleinkörnigen — eine g rössere  
W id e rs ta n d s fä h ig k e it  gegen  d ie  Verwif* 
te rungsp rozesse , als die P a ra g n e is e  und 
G lim m ersch iefer. Deshalb erscheinen sie zu* 
weilen als weithin in die Augen springende, auf* 
gesetzte Kuppen (Fig. 51 und 52).

Durch Einwirken der Atmosphärilien tritt 
eine Auflockerung des Gefüges der Amphibolite 
ein und infolge der granoblastischen Struktur wird 
der Zerfall des Gesteins in losen Sand verursacht. 
Dieser Verwiflerungssand dient oft als Leitfaden 

Fig. 51. Amphibolit im Tal des Sugág^Baches in 889 m Seehöhe, bei der Aufsuchung der Amphibolite während der
Feldarbeiten in Geländen, wo die Aufschlüsse 

nicht sehr günstig sind : wenn der Sand vom abfliessenden Wasser weiter verfrachtet wird, tritt durch 
das verschiedene spezifische Gewicht von Plagioklas und Hornblende eine gewisse Scheidung dieser 
Gemengteile ein. A n solchen Stellen findet man oft fast reinen schwarzen Hornblendesand.

In Bezug auf die Verteilung der Amphibolite muss hervorgehoben werden, dass dieselben 
o h n e  i r g e n d  e i n e  b e s t i m m t e  A n o r d n u n g  in d e n  G l i m m e r s c h i e f e r n  u n d  d e r e n  
B e g l e i t e r n  a u f  t r e te n .  W o Peridotite, Pyroxeniie oder Serpentine Vorkommen, dort sind in
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der Nähe auch Amphibolite vorhanden. Aber auch ohne Begleitung dieser Gesteine sind sie 
sehr verbreitet.

Die wichtigsten Ausbisse der Amphibolite können im folgenden bezeichnet werden :
Im Tal des R au l m are -B ac h e s  (K udsir^B ach ) liegt bei einer Seehöhe von 1010 m die 

Magura-Klause. Hier steht Biotitgranitgneis (Suriangneis) an. Etwa 400 m südlich von der Klause 
ist ein mächtiger Epidotamphibolif aufgeschlossen, der im Paragneis eine stellenweise bis 300 m breite 
Einlagerung bildet. Streichen : W — O, Einfallen gegen S.

Unmittelbar neben dem südlichen Ende der Magura-Klause, etwa 200 m nach S davon, ist 
eine etwa 8 m mächtige Einlagerung von Epidotamphibolit aufgeschlossen. Streichen: W —O, Einfallen 
gegen S.

Vom zuerst erwähnten Amphibolit weiter nach S, in einer Entfernung von etwa 0T5 km 
finden wir einen 10 — 20 m mächtigen Amphibolit.'

Fig. 52. Herausragende Amphibolitblöckc auf der 1284 m hohen Kuppe des Magura-Berges, 
etwa 5 km N W 4ich von der Kolonie Bistra.

Nordöstlich von der 1404 m hohen Kuppe des D ealu l T om nafecu lu i (etwa 2 km N ö-lich von 
der Magura-Klause), in etwa 300 m Entfernung, von der genannten Kuppe ist dem granatführenden 
Glimmerschiefer ein dünner (10 — 20 m) Amphibolit eingelagert. Einfallen: 13h 45°. Etwa 150m nach 
N  liegt wieder ein kleiner Amphibolitaufschluss. Nach S, ebenfalls in etwa 150 m Entfernung, stösst 
man ebenfalls auf Amphibolit.

Am  W eg, der von der C u rm äiu ra  F ä g ä d a u  nach N W  führt, findet man Amphibolit und 
Pegmatit aufgeschlossen. In der Masse des D ealu l T efu l kommen mehrere kleine Amphibolitein- 
lagerungen vor, oft von Pegmafitgängen durchsetzt. Etwa 800 m nach S von der 142Г m Kote des 
D. Tejül ist ein Granatamphibolit aufgeschlossen. Einfallen: 13h 40-°.

Zwischen M uncelu l (13Г5 m) und M agúra  (13Г5 m) zieht sich gegen S W  ein kleiner Graben 
in das Tal des Kudsir-Baches (Raul Mare) hinunter. In diesem Graben sind mehrere Amphibolite

13
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mehr oder minder gut aufgeschlossen. Die mächtigsten (10 bis 80 m) liegen nicht weit von der Mündung 
des Grabens. Streichen der Amphibolite: N W —SO, Einfallen gegen S W .

Am Westabhang der Kuppe 1185 am M agúra  findet man im Paragneis eine Amphibolit- 
einlagerung, die bis zur genannten Kuppe hinaufführi. Ihre maximale Breite erreicht an einer Stelle 
etwa 150 m ; Länge : etwa 400 m.

A n der Kote 1345 am M agúra  findet man wieder Amphibolit, dessen nördlicher Rand sich 
auf den D. Те (ul hinüberzieht. Diese Einlagerung ist in ihrer westlichen Partie am stärksten (etwa bis 
250 m), gegen O, am Rücken des D. Teful ist sie viel schwächer und weiter gegen O, in der Nähe 
der S tan a  Te (u 1 ui schwillt sie wieder an. Die ganze Länge des Zuges beträgt etwa 750 m. Der 
Amphibolit tritt hier in feldspatführendem Glimmerschiefer auf, der gegen О viel Granat enthält.

Etwa 700 m gegen O N O  von der Kuppe 1360 m des D ealu l lui P e tru  trifft man eine 
nicht gut aufgeschlossene Einlagerung, die sich in O —W^Richfung über etwa 300 m Länge verfolgen 
lässt. Am  NW -Àbhang des Iv an içu l (1400 m) zieht sich ein etwa 200 m langer Amphibolitsfreifen 
in NW-licher Richtung; seine maximale Breite kann etwa 20—30 m erreichen.

Am  Rücken zwischen D. M oliv isu lu i (1467 m) und D. G roçilo r (1498 m) beobachtet 
man drei dünne (10 bis 20 m) Einlagerungen. Streichen: ON O, Einfallen S S W . A m  westlichen 
Abhang des D. M o liv isu lu i tritt eine Amphiboliieinlagerung zutage, die das Tal des R a u l mic- 
B ach es  durchquert. Länge: etwa 300 m, Breite höchstens 60 m. Streichen O N O , Einfallen: 
SSO . Etwa 780 m vom Gipfel des D. Molivisului gegen N O  kommt ein nach O N O  streichender 
Amphibolit vor.

Am  Südabhang des D osu l L up$ii (1510 m), zwischen 1250—1400 m ü. d. M. findet man 
eine, nur einige m mächtige Einlagerung, die gegen N O  streicht.

Am linken Ufer des R au l mic, oberhalb der Kote 1220 m findet man am Abhang im 
Granaiglimmerschiefer einen kleineren Amphibolit-Aufschluss. Einfallen: 14h 40°. A n dem südöstlichen 
Rücken der S ca r na (1660 m) ist ebenfalls im Glimmerschiefer eine kleinere Amphiboliieinlagerung 
aufgeschlossen. Einfallen: 10h 30°.

A n der alten rumänischen Grenze, am Gipfel des S a lan e le  (1733 m) zieht sich in N —S- 
Richtung eine Einlagerung, welche neben der westlichen Seite der S ta n a  S a lan e le  noch ansfehf. 
Hier kommen wahrscheinlich mehrere kleinere Amphibolitausbisse vor. Die Gesamtlänge beträgt etwa 
1‘5 km, die maximale Breite etwa 150 m. Gegen N  und S ist eine allmähliche Auskeilung zu 
beobachten.

Im À uçel-T al, etwa 1 km oberhalb der Mündung des P á rá u l C läb u ce tu lu i, in etwa 
1245 m und 1350 m Seehöhe (barometrische Beobachtungen) kommen zwei schwache Einlagerungen 
vor. Einfallen 15h 25°.

A n der C u rm ätu ra  $ u rian u lu i, zwischen den Punkten 1823 m und 1846 m kommt in den 
Paragneisen eine kleinere (10—18 m breite) Einlagerung vor. Streichen NO . Südlich von der S tan a  
G ilei, auf der Kuppe 1274 m ü. d. M. ist ein Plagioklasamphibolit aufgeschlossen. Die Länge des
selben misst in N —S-licher Richtung etwa 100 m, die Breite höchstens 25 m.

In der Nähe des V alea  DobreiMJrsprunges, im Graben des V a lea  D obrei-T ales, unter
halb des* am W eg zwischen Ç urianu  und dem P a rv a  stehenden Holzkreuzes, in 1860 m Seehöhe,
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miss! die Breife der gangarfigen Amphiboliteinlagerung zwischen den Glimmerschieferbänken elwa 
25—30 m.

Im V alea D obrei-T al, in etwa 1390 m Seehöhe (barometrische Beabachtung) kommt in 
Begleitung von Serpentinen ein Àmphibolit vor. Das Gestein bildet einen 25—30 m mächtigen 
Lagergang in der Glimmerschieferserie, mit einem Einfallen nach 19" unter 35°. Stellenweise durch
kreuzen dieses Gestein sehr dünne Spalten, die durch sekundäre Quarzinfiltrationen ausgefüllt wurden.

Am nordöstlichen Rücken des T ifian u l (1725 m), östlich von der S fäna  T itianu lu i kann 
man den Àmphibolit in einer Länge von etwa Г75 km in NO-lieber Richtung feststellen. Die Breife 
des Zuges erreicht im südlichen Teil etwa 80 m. A n seinem Rande ist der Lagergang mitunter gross
körnig, von pegmatitischer Struktur und erreichen Amphibole, sowie Plagioklase daselbst Ausmasse 
von 5—6 cm. Nach Süden treten Serpentine auf. Einfallen: 19h—2111 unter 30°—40°.

Im V alea  S a s u lu P T a l, in etwa 1370 m Seehöhe ist eine schmale (10 m) Amphiboliteinlage* 
rung aufgeschlossen. Einfallen: 18“ 30°. Südöstlich von diesem Vorkommen, am SW-lichen Abhang 
des D. Ta ja findet man wieder einen Amphibolit.

Im mittleren Abschnitte des V a le a  D ife i-T a les , in einer Seehöhe von etwa 1100—1130 m 
(barometrische Beobachtung) stösst man auf eine zwischen die Paragneise der Glimmerschiefergruppe 
eingelagerte, stellenweise nahezu 150 m breite Amphiboliteinlagerung. Einfallen : 15— 16h 35°. Etwas 
südlich davon durchkreuzt das Tal ein kleines Amphibolifvorkommen. Im unteren Abschnitte dieses 
Tales, nahe zur Einmündung in die T a  ja, findet man wieder einen Amphibolit. Einfallen: 15h 35°. 
Auch in jenem Nebengraben dieses Tales, der von W  (von der Kote 1400) herunferführf, kommen 
einige kleinere Amphibolifeinlagerungen in der Paragneisserie vor.

Am  Rücken zwischen V a le a  ß e su lu i  und V a lea  S co rfu lu i, in elwa 1500 m Seehöhe, 
westlich von der S t ä n a  S teau a , liegt zwischen den Paragneisen ein Amphibolit. Einfallen: 21" 55°.

Zwischen D. C ioa c a  und M unce lu l  B i r a i lo r  führt in SW-licher Richtung ein kleiner 
Graben ins T a ja^T al hinunter. In diesem Graben, in etwa 1190 m Seehöhe bildet ein ziemlich 
grobkörniger Granatamphibolit ein etwa 2 m starkes Lager zwischen Biotitglimmerschiefern (feldspat
führend). Einfallen: 17h 30°. Hier und da wird das Gestein von dünnen — 1 mm starken — Quarz
schnüren durchkreuzt. In demselben Graben ist ferner in 1050 m Seehöhe ein etwa 4 m mächtiges 
und in 1000 m ein etwa 5 m starkes Amphibolitlager aufgeschlossen.

Im P á r á u l  R  e s с о a 1 e i -T a 1, in 950 m ü. d. M. bildet ein Eklogitamphibolii einen Lagergang 
im S W —NO-lich streichenden, paragneisarfigen, feldspatführenden Glimmerschiefer.

In der Gegend der Ju z b a , zwischen C â nd re lu  und Sfeflesfi zieht sich ein Rücken in 
N —S ic h e r  (N N O —S S W ) Richtung. Dieser Rücken besteht aus einem Plagioklasamphibolit, der 
zwischen S fäna  Frumoasei ,  S t ä n a  J u r c a n  und S täna  Steflest ilor einen schmalen Grat bildet. 
Der Àmphibolit ist nicht gut aufgeschlossen, aber wahrscheinlich bildet er einen in etwa 3 km Länge 
mehr oder minder zusammenhängenden Zug. Die Breite erreicht mitunter 150—200 m, gegen die 
beiden Enden, d. h. gegen N O  und S W  keilt er sich allmählich aus. Dieser schmale (200—300 m breite) 
Rücken, der von beiden Seiten durch sehr steile Abhänge begrenzt wird, verdankt seine heutige Form 
der Widerstandsfähigkeit des Amphiboliis. Der Rücken wurde — einem Eruptivgang ähnlich — aus 
den weniger widerstandsfähigen Glimmerschiefern herauspräpariert.

13*
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Am Gipfel der P ia f ra  a lba (2180 m ü. d. M.) finde! man eine etwa 8 m mächtige E in
lagerung im Paragneis.

Im Gebiet der T a rnea  liegt ein Amphibolitausbiss am westlichen Abhang der Kuppe 1853, 
in einer Seehöhe von etwa 1770 m (barometrische Beobachtung). Die grösste Breite dieser Einlagerung 
misst etwa 30 m. A m  W eg zwischen P ia f r a  alba und S t ä n a  Turi i  findet man ebenfalls Amphibolit 
aufgeschlossen. Der Aufschluss liegt etwa 1900 m ü. d. M.

Am  Rücken zwischen P i a i r a  a lba und Cristes ti ,  etwas südlich von der Kote 2020 m fällt 
eine kleine Amphiboliieinlagerung nach N  unter 10° ein.

Nordwestlich von der F rum oasa ,  in der Nähe der S t ä n a  G ro p a ta  lunga, an der SO-lichcn 
Seite der Kuppe 1613 m ist dem disthenführenden Granatglimmerschiefer ein Amphibolit zwischen
gelagert. Streichen: N O ; Einfallen 21" 20°.

Im Sa lani le-Tal ,  bei der Mündung des V alea Sm id i lo r -Ta le s  findet man eine 8— 10 m 
breite Einlagerung. N O  von G u r a  Cibanulu i ,  an der S-lichen Lehne der Kuppe 1387 m ist am 
Fussweg eine Einlagerung aufgeschlossen.

Südlich von der P ia t r a  alba, am östlichen Rand der S t ä n a  Sfeaja,  in 1740 m ü. d M. 
ist ein kleinkörniger Amphibolit aufgeschlossen. Im S e b e s - Tal,  südlich von Täu, bei dem 50. Kilo* 
meterstein bildet ein Granafamphibolit eine gangartige Einlagerung in den Paragesteinen.

Im Amphibolgneis zwischen S t ä n a  Frumoasa  din G ru iu  und der Kote 1487 m (im 
Erumoasa-Tal) treten mehrere Amphibolite auf, die auf der geologischen Karte zusammengezogen wurden.

A n der Cu rm ätu ra  Foltéi besteht die Kuppe 1446 m aus Amphibolit. Die Länge der 
Kuppe beträgt (in NO-licher Richtung) etwa 250 m, die Breite höchstens 150 m.

Bei der Vereinigung vom R a u l  R uda r i lo r  und R au l  Fol té i  hat das Bett des Wassers im 
Paragneis eine Amphiboliieinlagerung aufgeschlossen.

In der Umgebung von D us finden wir mehrere Amphibolitausbisse. Einige sind schon weiter 
oben angeführt worden. Südlich von Dus wird die Glimmerschiefergruppe durch mehrere Amphibolit* 
lager durchsetzt. Nordöstlich von der Kuppe 1475 m wurde am W eg im disthenführenden Granat* 
glimmerschiefer eine Gruppe von dünnen Amphiboliteinlagerungen aufgeschlossen. Einfallen: 12“ 20°.

Der von D us nach der L u n a  nuce  führende W eg kreuzt zwischen Dus und Luna nuce 
einige Amphibolite. Die Kuppe 1337 m besteht aus Amphibolit, welcher nach О gegen den R a u l  Ruda* 
rilor dahinzieht. Zwischen den Koten 1153 m (im Valea Dobra*Tal) und 1248 m, wo der W eg nach 
W  in das Valea Dobra*Tal einbiegi, findet man eine Amphibolitkuppe. Einfallen : 12h 15°. Beide Ein* 
lagerungen sitzen im disthenführenden Glimmerschiefer. A uf der Luna nuce (1363 m ü. d. M.) sind 
zwei Amphibolite am W eg aufgeschlossen. Die nördlich liegende Einlagerung besitzt etwa 50 m Breite.

Die NW*liche Seite des V älcele — südöstlich von der Kote 1024 m im Valea Dobra* 
Tal — enthält viele Amphiboliteinlagerungen im feldspatführenden Glimmerschiefer. Sie wurden auf der 
geologischen Karte zusammengezogen.

A n der P ia f ra  Tomnaticului ,  südöstlich von Täu, im Sattel zwischen 1320 und 1443 m, 
sfösst man in einer Meereshöhe von 1272 m auf eine Amphiboliieinlagerung von etwa 400 m Länge. 
Die grösste Breite beträgt etwa 60 m. Das Gestein wurde hier teilweise durch dünne (einige in) Peg* 
matitäderchen durchsetzt, die sehr unregelmässig, mitunter mäanderähnlich verlaufen. Am  Kontakt
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und im Pegmatit selbst, sowie im Amphibolit wurde dabei E p ido t  ausgeschieden .  A n diesen 
Stellen sind die Äderchen gelblichgrün gefärbt. Mitunter besteht die ganze Spaliausfüilung aus Epidot. 
Der Amphibolit ist ziemlich massig ausgebildet. Der disthen- und turmalinführende Glimmerschiefer — 
in dem der Amphibolit eingelagerf ist — zeigt ein Einfallen von 5° bis 20° nach S W .

A n der M agúra  (SW-lich von Bistra) besteht die Kuppe 1284 aus Amphibolit, dessen 
grösste Breite etwa 200 m erreicht. Im unteren Abschnitt des S u g ä g - B a c h e s  wurden fünf grössere 
und mehrere kleine Einlagerungen beobachtet.

Am rechten Ufergebiet des Valea Dobra-Tales ,  zwischen Dealu l  Grind i i  (1281 m) 
und Dealu l  C a p ía n  (1227 m) ist eine Reihe von Amphiboliiausbissen zu beobachten: G u g a  
mare (1390 m), D. lui Ivan B a iu  (12Г8 m), D. Grindi i ,  D. C ap tan  usw. Häufig findet man in

SW N0.

Fig. 53. Dünne Amphiboliteinlagerungen an der rechten Seite des Dobra-Tales.
1 =  Schiefergneis ; 2 =  Dobra*Gneis ; 3 =  Glimmerschiefer ; 4 =  Schiefergneis bis stark feldspatführender

Glimmerschiefer ; 5 =  Amphibolit.

dieser Gegend sehr schmale, injekfionsartige Amphiboliteinlagerungen, die oft kaum einige mm Mächtig
keit besitzen (Fig. 53 und 54).

Diese dünnen, injektionsartigen Amphibolitlagen zeigen darauf hin, dass hier aller W ahr
scheinlichkeit nach u rsprüng l ich  bas ische  E rup t ivges te in e  vorliegen, die in A m p h ibo l i te  
meiamorphos ier f  wurden. Tek ton isch  ist dieses  Terrain ein A n t ik l ina lge b ie f : die A c h s e  
der Ant ik l ina le  zieht sich über  D. Grindi i ,  D. lui Ivan  Baiu  und D. Cap tan .  Auch in der 
östlichen Fortsetzung der Antiklinale kommen häufig Amphibolite vor.

W enn wir die Achse der Antiklinale nach O, später nach SO  verfolgen, finden wir eine 
Reihe von Amphiboliten. Zwischen R a u l  Sibielul  und Valea Seroi i  liegt der Tomnati cu l  (1285 m 
ü. d. M.) ; auf der südlichen Kuppe (1344 m) desselben liegt Amphibolit. Nördlich vom Tomnaticul, 
zwischen 1189 und 1081 m kommt ebenfalls im Paragneis Amphibolit vor. Beide liegen im Süd
flügel der Antiklinale. Einfallen: 13h— 14h, 40°—60°.

Am  rechten Abhang der Valea Se ro i i  besteht die Kuppe 1231 m aus Amphibolit. Ein-
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fallen: 13h 80°. Zwischen V alea Orlaíului  und Raul  Zibin, östlich vom D. C u rm ä lu ra  (1228 m) 
zwischen 1162 m und 1043 m tritt eine etwa 50 m breite Einlagerung im Paragneis zutage. 
SSW -lich von Guraro,  am Rücken G rosu l  Muierii ,  etwa 500 m S S W  von der Kote 1001 m 
steht im Augengneis Amphibolii an. Länge: etwa 150 m, Breite: höchtens 30 m. Einfallen: 14h 50°.

Am  Nordrücken des B l id a re i -B e rg es  (etwa 2 km S Guraro) kommen drei grössere Ein
lagerungen vor. Etwas (500 m) SO-lich vom Gipfel des Blidarei-Berges (1223 m) findet man wieder 
eine Einlagerung. Einfallen: 13h 50°.

Am nördlichen Teile des Rückens des Dealul  Cärbunariu lu i ,  zwischen 720 m und 800 m 
Seehöhe (barometrische Beobachtungen) wechsellagern die Amphibolite mit Pegmatitgängen im Augen
gneis. Einfallen: 13h 45°. A n der Ostseife der V alea Marasd iei ,  oben am Rücken, etwa 0‘75 km 
nordöstlich der Kuppe 1128 m steht entlang des Weges Amphibolii an. Weiter in nordöstlicher 
Richtung besteht die Kuppe 1135 m ebenfalls aus Amphibolii. Einfallen: 14h 60°. Hier sind auch

Fig. 54. Amphiboliteinlagerungen am Dealul Grindii. 1 =  Schiefergneis ; 2 =  Glimmer' 
schiefer ; 3 =  Schiefergneis bis feldspatfiihrender Glimmerschiefer ; 4 =  Amphibolii ;

5 =  Serpentin.

noch mehrere sehr dünne, injektionsartige Einlagerungen zu beobachten. In der V alea Marasdiei ,  
in etwa 625 m Seehöhe (barometrische Beobachtung) wurde im Bach eine etwa 30—50 m mächtige 
Einlagerung aufgeschlossen. Einfallen : 14h 60°. Weiter aufwärts im Tal sind noch einige schmale 
Einlagerungen zu beobachten.

Zwischen G ura ro  und R e s in á r  biegt sich die Antiklinale nach SO  ein und führt über die 
Masse des Dea lu l  P lauiu lu i .  Hier sind mehrere Amphibolite aufgeschlossen. Sie werden z. T. von 
Peridofifen und Serpentinen begleitet. Die Verhältnisse des Vorkommens im Valea M unle lu i /Ta l  sind 
weiter oben beschrieben worden. Dieser Aufschluss liegt fast genau in der Achse der Antiklinale. 
Weiter aufwärts im Valea M unte lu i-Ta l  kommen noch einige Amphibolitausbisse vor. Der eine 
davon lässt sich in etwa Г5 km Länge verfolgen. Einfallen: teils nach NO, teils nach S W  unter 
30—60°. Am SW -Rücken des D. Plaiului ,  SW-lich vom Gipfel 1198 m, in etwa 1190 m See
höhe (barometrische Beobachtung) liegt am W eg ein Ausbiss. Einfallen: 16h 45°. Etwa 500 m süd
östlich von der Kuppe 1243 m des D. Plaiului sind zwei Amphibolite aufgeschlossen.
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Im V a lea  P i n u l u P T a l  findet man in etwa 850 und900 m Seehöhe (barometrische Beob.) zwei 
Aufschlüsse, in 1066 m ü. d. M. eine Einlagerung und mehrere sehr schmale, injektionsartige Vor=- 
kommen.

In der Gruppe des G y h a n  kommen die Amphibolite in Begleitung von Serpentinen und 
Pegmafiten vor. Am  Gipfel der S a n la-GrfUPPe (1416 m ü. d. M.) steht Amphibolif an.

Am Osiabhang des P a l f i n i s c h - W a l d e s  (1467 m), nördlich vom Kurhaus H o h e  R inne ,  
entlang des alten Räuberweges, wie auch auf der Westseite des Berges kommen mehrere Amphibolite 
vor. Sie sind nicht gut aufgeschlossen und die Lagerung konnte nicht einwandfrei beobachtet werden. 
Weiter nordöstlich, im R au l  S te s i i -Ta l ,  in etwa 1000 m und 1100 m Höhe kann das Einfallen 
gut gemessen werden: 13h— 15h, 30° — 60°. '

Nördlich von der He l iaue r  Hütte ,  am Rücken zwischen Dealu l  P o rc o v i j a  und Heltauer 
Hütte findet man viele sehr schmale Amphiboliteinlagerungen im Paragneis. Etwa in 1400 m Seehöhe 
(barometrisch bestimmt) kommt eine etwa 20—40 m breite Einlagerung vor. Weiter nach N  auf 
diesem Rücken, in der Nähe der Kote 1214 m beobachtet man wieder eine etwas grössere Einlagerung.

Südlich von der Heltauer Hütte, in der Nähe der S tana  D u d u ruc u lu i  findet man viele 
schmälere Amphibolitlagen im Paragneis. Auf der Kuppe 1595 m (SW -lich von der S tana  Duduru*  
cului) ist Amphibolit aufgeschlossen. Am  Dea lul  P a n t a  (1785 m) steht Amphibolit an; dieser 
Amphibolif kann im Granatglimmerschiefer weiter nach S verfolgt werden, aber nicht in ganz vollkom
menem Zusammenhang. Am Voineagu l  Cäfänese i  steht noch Amphibolit an. Dieser Amphibolif- 
zug im disthen- und lurmalinführenden Glimmerschiefer wurde an vielen Stellen durch Pegmafit- 
injektionen durchsetzt. Nordöstlich vom D. P a n ta ,  zwischen 1П4 und 1675 m steht ebenfalls Amphi
bolit an.

Südlich vom D. P a n t a  bildet der Amphibolif einen schmalen Rücken, der in N —S-licher 
Richtung in einer Länge von etwa 2 km, bis zum 1850 m hohen Gipfel des Voineagul Cätänesei 
führt. A n der alten rumänischen Grenze gegen SO  kann man fast bis zum Vâr ful  C ä cac i  noch 
immer Amphibolit beobachten.

Bei der S fâna  din Negovanu l  mare enthält der Glimmerschiefer mehrere sehr dünne 
Amphibolitlagen. Einfallen: 21h 15°.

A n der südwestlichen Seife des Dea lul  C läbucetulu i  (2056 m), unterhalb der Höhenkote 
2027 m kommt eine Amphiboliteinlagerung in Begleitung von Grammatitit vor. Der Glimmerschiefer führt 
hier — wie überall in der Umgebung — Granat, Disthen, Sfaurolith und Turmalin. Einfallen: 21h 20°. 
Weiter nach SW , am V ár iu l  N e g o v a n u l  mare (etwa 200 m nach W  vom Gipfel 2136 m) kommt 
ebenfalls Amphibolif vor. Einfallen: 21h 15°.

Zwischen B â la n d ru l  mare (2210 m) und Conju l  mare (2083 m) enthält der Glimmer
schiefer viele Pegmatitgänge und viele schmale Amphibolitlagen. Weiter nach S, in der Gegend der 
Furn ica  (2037 m) finden wir einige schwache Einlagerungen im Glimmerschiefer.

Im Norden, nördlich vom R a u l  Sadului ,  in etwa 1 km Entfernung nach N O  von der S ieben  
R ieh  ter-Säge  müh le ist am W eg eine etwa 10 m breite Amphiboliteinlagerung aufgeschlossen. 
Weiter gegen N, in der Umgebung der S tana  din Bä t r ina  mare stösst man auf sehr dünne, injek- 
fionsariige Einlagerungen.
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Im Valea D obrunu lu i -Ta l ,  in etwa 1400 m Seehöhe (barometrischeBeobachtung) sind mehrere 
Amphibolite aufgeschlossen. Zwischen Valea Dobrunului und Va lea  Sfricaful'ui, ander Südlehne des 
Cioca-Gipfel s  (1830 m), in 1П0 m Seehöhe liegt Amphibolif. In der Va lea  Str icatului ,  etwa 
1250 m ü. d. M. findet man eine 30—80 m breite Einlagerung. Ein fallen : 3h 30°. Im unteren A b
schnitt des Va lea  Baländrului -Ta les ,  am linken Ufer zwischen Pegmatiten beobachtet man ebenfalls 
eine schmale Einlagerung.

Neben der S fäna  Steaja  din jos am Weg ist eine nach N N W  streichende Einlagerung 
mehr oder minder aufgeschlossen.

A n der Südseite des Got ia-Gipfel s  (1950 m), ferner weiter nach Süd zwischen 1849 m 
und 185Г m — im Sattel — findet man Amphibolite. Nordöstlich von der S tâna  Gotia  din sus, 
auf der Kuppe 1818 m findet man einen iurmalinführenden Pegmatit. In diesem kommt eine schmale, 
nach О streichende Amphiboliteinlagerung vor. Bei dieser Stâna sind zwei Amphibolite zu finden.

Am Gipfel des Dealul  Ba lu lu i  (2031 m), an der südwestlichen Seite der Kuppe reicht 
eine kleine Amphiboliteinlagerung beinahe zur Quelle hinab. Einfallen: 22h 5°— 10°. A n der SO-Lehne 
des Dealu l  Se rac inu  (1951 m), unterhalb der Kote 1866 m, ferner an der nordöstlichen Seite der 
Kuppe 1526 m (zwischen I svoru l  Gotia  und I svoru l  Seracinu) sind ebenfalls Amphibolite 
aufgeschlossen.

Diese erwähnten Vorkommen geben ein Bild davon, wie zahlreich die Amphibolite auftreten ! 
Man muss bedenken, dass die hier angeführten Ausbisse bloss die grössten und wichtigsten unter 
den beobachteten Einlagerungen darstellen. Die stark bewaldeten und nicht aufgeschlossenen, sowie die 
nicht zugänglichen, mit Krummholz überwucherten Gebiete bergen sicher noch zahlreiche Amphibolite 
einlagerungen.

PHYSIOGRÀPHJE DER AMPHIBOLITE.
Bei der Beschreibung der Amphibolite wurden auf Grund der Gemengteile folgende Gruppen 

unterschieden :
1. Plagioklasamphibolife, 2. Pyroxenamphibolite, 3. Eklogitamphibolite, 4. Granatamphibolite,

5. Biothamphibolite, 6. Epidotamphibolite. In der letzten Gruppe können noch Klinozoisit- und Zoisii- 
amphibolife ausgeschieden werden.

D i e  p e t r o g r a p h i s c h e  B e s c h r e i b u n g  u m f a s s t  1 7 c h e m i s c h e  A n a l y s e n  u n d  m e h r e r e  v o l u m p r o z e n 

t i s c h e  B e s t i m m u n g e n  m i t  d e m  g r o s s e n  L E i T z ’s c h e n  I n t e g r a t i o n s f i s c h .

Eine sehr kurze, lückenhafte, vorläufige Charakterisierung der verschiedenen Amphibolittypen 
kann in den folgenden Zeilen zusammengefasst werden : alle Amphibolite enthalten als Haupfgemeng- 
feile neben Hornblende Plagioklas, oft auch Granat, sehr oft Epidot, seltener Biotit oder Pyroxen. 
Die Hornblende zeigt grüne Töne (gemeine grüne Hornblende), y  besitzt oft einen blauen Stich. Diese 
dunkelgefärbten Amphibole zeigen einen kräftigen Pleochroismus. } ':c= um  20° herum. 2V«=schwan* 
kend. Die Achsenebene liegt || (010). Auch lichtgefärbte, aktinolithartige Hornblenden sind sehr verbreitet. 
Hornblenden mit braunen Farben gehören zu den Seltenheiten. Der Plagioklas gehört der Oligoklas— 
Andesin-Reihe an. Manchmal zeigt er eine saussurifischc Umwandlung : Bildung von Epidofmineralien 
und Muskovit (Serizif).
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In einigen Àmphibolifen wird ein Teil der Hornblende durch Pyroxen (Diopsid) ersetzt. 
Manche Vorkomnisse enthalten den Biotit in beträchtlicher Menge. Sehr verbreitet sind diejenigen 
Amphibolite, die ein Epidotmineral führen. In vielen Gesteinen kommt auch Quarz vor, seine Menge 
ist aber immer unbedeutend.

Die Textur der Amphibolite ist meist eine gut ausgebildefe Kristallisationsschieferung. Die 
Hornblende-Xenoblasten stellen sich meist mit ihren Hauptachsen in die Schieferungsfläche ein. 
Plagioklas und Hornblende erscheinen oft in gleichmässiger Verteilung und in diesem Falle sind die 
Gesteine gesprenkelt. Bei sehr vielen Gesteinen wurden Hornblende und Plagioklas in dunkeln und 
hellen Lagen angereichert; infolge der Wechsellagerung der hellen und dunklen Lagen entsteht eine 
Bänderung. Manche Amphibolite zeigen Übergänge zu einer massigen Textur.

Die Struktur ist überwiegend eine kleinkörnig granoblastische. Auch eine gröberkörnige A us
bildung mit gabbroider Struktur kommt vor. Poikiloblashsche Ausbildung wird ebenfalls beobachtet. 
Zentrische Strukturen beschränken sich auf die- Eklogitamphibolite.

Im Detail sind die Amphibolite ziemlich variabel, aber in der chemischen  Z u s a m m e n 
setzung zeigen sie auffallend grosse Ähn l ichke i ten ,  wie es noch weiter unten im Kapitel „Chemische 
und genetische Verhältnisse“ näher auseinandergesetzt wird.

Die einzelnen peirographisch verschiedenen Typen kommen regellos verstreut vor und deswegen 
können sie auf der geologischen Karte nicht einzeln eingetragen werden. Unter den Gemengteilen zeigt 
der Granat manchmal eine sehr regellose Verteilung.

Die Gemengteile in den Amphiboliten sind — wie in allen Gesteinen des Gebirges — sehr 
frisch und zeigen keine grösseren kataklastischen'Einwirkungcn oder stärkeren sekundären Umwandlungen.

PLAGIOKLASAMPHIBOLITE.

Bezeichnend ist für diese Gesteine der ziemlich sauere Plagioklas. Biotit-, Granat- und Zoizit— 
Epidotmineralien fehlen entweder gänzlich, oder treten bloss sehr untergeordnet auf. Ihre Textur ist im 
allgemeinen mehr oder weniger schiefrig. Oft zeigen sie jedoch eine gewissermassen an Massengesfeine 
erinnernde Beschaffenheit und in diesen Fällen ähneln sie makroskopisch eher den massigen Gesteinen, 
z. B. Diorifen. Die Hornblende hat sich in den Gesteinen, wo eine ausgeprägte Schieferung vorhanden 
ist, dieser gut angepasst. Die Struktur ist homöoblastisch und zwar meist granoblasiisch, seltener 
granoblasiisch—nematoblasiisch und häufig zeigt sich eine Sicbsfrukiur durch siebartiges Durcheinander
wachsen von Plagioklas und Amphibol.

AMPHIBOLIT VOM SALANELE, IN 1710 m SEEHÖHE.

Dieses Gestein macht makroskopisch eher den Eindruck eines graulich-schwarzen, massigen 
Gesteins. Das Gestein ist ziemlich kleinkörnig, nur einzelne Hornblenden erreichen eine Länge von 
,2—3 mm, meist sind sie aber viel kleiner. Selten finden sich schlierenarfig etwas gröberkörnige Lagen, 
die überwiegend aus Amphibol bestehen. Mit unbewaffneten Augen erkennt man im Gestein bloss 
Plagioklase und schwarze Amphibole. Seine weiteren Gemengteile sind: Biotit, Quarz, Titanit, Titan- 
eisen, Magnetit, Klinozoisit, Rutil und Apatit.

Die Plagioklase sind im allgemeinen frisch, xenoblastisch ausgebildet, häufig nach dem Albit-,
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etwas seltener nach dem Periklingesetz verzwillingt. Doppelzwillinge nach beiden Gesetzen sind ziemlich 
verbreitet. Die Kristalle sind oft tafelförmig nach (010), seltener aber länglich in der Richtung J_ 
(010). Die Messungen ergaben die folgenden Resultate:

а ß
1. A i —2 P l—2 +  88° +  77°
2 . A j — 2 чО О о +  75°

P l - 2 T  8 7 ° +  14°

t\
J

< 1 CO

Y

-  11° =  (010) =  Albit =  28% An.
-  14° =  [010] =Periklin =  27% An. 
+  85° =  Periklin =  ca. 27%.

3. Schnitt 1  «, (010)=  11° =  27% An.
4. Schnitt ungefähr X «, «' : (010)=  14° =  etwa 29% An.
5. a' - etwa со, y' < e  ; «' <  e, у' >  co.
Eine inverse Zonenstruktur ist schwach ausgeprägt und nicht häufig. Es wurden gemessen :
6. Schnitt 1  (010) und (001), « ':(010), im Kern: Г° =  25% An,

in der Hülle : 110 =  29% An.
Kern und Hülle fliessen ohne scharfe Grenze ineinander. Manche Plagioklase zeigen schwache 

Ungleichmässigkeiten in der Auslöschung, ohne deutlich erkennbare Zonenstruktur.
Die Dimensionen der Plagioklase schwanken vorwiegend zwischen 0'33 und 0'65 mm. Ein

zelne Körner erreichen Dimensionen bis über 1 '0 mm. Die etwas grösseren Kristalle sind zufolge zahl
reicher Hornblendeeinschlüsse siebartig durchlöchert.

Die makroskopisch schwarz erscheinende Hornblende ist ebenfalls xenoblastisch ausgebildet; 
mitunter sind die Flächen von {110}, viel seltener von {100} und {010} mehr oder weniger gut 
erkennbar. Ihr Pleochroismus ist ziemlich stark: « =  blass strohgelb, /?=  fahl gelblichgrün, /--g rün  
(im Dünnschliff). / : c = 1 5 ' 5  bis 18° [an Schnitten || (010)]. Achsenebene || (010). / —« =  0020 
(mit BABiNET’schem Kompensator in Na-Lichf bestimmt. Schliffdicke: 0'019 mm). 2V« =  84°. Die 
Hornblenden sind oft von kleinen Plagioklaskörnchen siebartig durchwachsen. Ausserdem kommen 
Tifanit, Titaneisen (Magnetit), Biotit, Rutil, Apatit eingeschlossen in den Amphibolen vor. Die 
Länge der Hornblenden schwankt überwiegend zwischen 0'35 und Г00 mm. Vereinzelt sind auch 
Körner von 2 bis 3 mm Länge vorhanden.

Der Quarz ist bloss sehr untergeordnet, in rundlichen Körnefn zwischen den granoblasfischen 
Plagioklasen vorhanden. Die Auslöschung vollzieht sich meist undulös. Vereinzelt kommt der Quarz 
auch in dünnen Adern vor.

Der Biotit tritt zwischen den Hornblenden sehr untergeordnet auf. Pleochroismus stark : 
« =  fahl lichtgelb, ß = y  =  bräunlichrot. Einzelne Blättchen sind mehr oder weniger chloritisiert, andere 
vollkommen entfärbt. Der Biotit kommt in Form von kleinen Blättchen auch als Einschluss in den 
Plagioklasen vor.

Titanit ist verhältnismässig viel anzutreffen. Seine Individuen sind im Schliff von etwas licht 
gelblichgrauer Farbe und nicht pleochroitisch, von elliptischer bis unregelmässiger Form und häufig zu 
Knoten agglomerierend. Manchmal reihen sich seine Körner rosenkranzartig aneinander. Vereinzelt 
umhüllt der Titanit ein sehr kleines Ruff/körnchen. In diesem Falle dürfte der Titangehalt aus dem 
Rutil stammen. Eine ziemlich grosse Menge des Titanits ist in den Hornblenden eingeschlossen.
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Der Rutil isf übrigens äussersf seifen vorhanden u. zw. in sehr kleinen, ellipfischen Körnern 
von schwachem Pleochroismus : со =  lichigelb, s =  etwas dunkler gelb.

Ziemlich verbreitet isf ein schwarzes, opakes Erz, teils in nahezu isodiametrischen, teils in 
unregelmässig begrenzten, zerlappfen Formen, manchmal gänzlich oder z. T. von Tifanit umgeben. Das 
Zusammentreffen mit Titanif weist auf Titaneisen oder auf stark Ti-haltigen Magnetit. In einer vor
läufigen Mitteilung wurden die opaken Erze als Magnetit zusammengefasst. Die Umwandlung des Titan* 
eisens muss in grösserer Tiefe erfolgt sein, weil an der Oberfläche das Erz randlich in limonitisches 
Material umgewandelf wird, wie die Schliffe von nicht frischem Gestein erkennen lassen. Das Erz 
enthält manchmal sehr kleine Plagioklaskömchen, welche z. T. die gleiche optische Orientierung zeigen.

Der Apatit ist besonders als Einschluss im Amphibol und in den Plagioklasen zu finden. 
Die Grösse ist meist sehr gering. Das Mineral bildet bald dünne, prismatische, terminal etwas abgerun* 
dete Idioblastcn, bald erscheint es krisfallographisch besser begrenzt und manchmal sind auch noch die 
Spuren der Terminalflächen mit hexagonalen Durchschnitten zu beobachten.

Seifen findet man zwischen den Plagioklasen einzelne sehr kleine, farblose, getrübte Xeno* 
blasfen von Klinozoisit, wohl als sekundäres Produkt.

Die Struktur isf granoblastisch, oft mit Siebstrukfur (Tafel VIII, Fig. 2 und 3).
Die chemische Analyse ergab :

S i0 2 ........................... . 48’ОГ°/о
T i0 2 ........................... . 1-43
A 1 A ........................... . 1900
Fe20 3 ........................... . 2’94
F e O ........................... . 9'64
M n O ........................... . 0-13
M g O ........................... . 4'11
C a O ........................... . 1055
N aaO ........................... . 2‘99
K , 0 ........................... : 0-36
p 2o 5 ........................... . 0-89
Glühverl.......................... . 0'51

Sum m e. . 100-62
Spez. Gew.: 3'179. 

Analytiker : K . E mszt.

Die chemische Zusamensetzung zeigt einen gabbroiden Charakter.

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s = 5 3 ' ? T ,  A = 3 '4 3 , C = 8  84, F==21'69, 
M = 3 '5 7 , T = 0 ‘0, k = 0 '8 9 ; a = 3 ’0, с = Г 8 , f=19 '2 . (M nach G ru be n m a n n .)

S A l F = i r O ,  4-0, 9 0.
A l C  A lk= 13 '0 , 135, 35.
N  K = 9 '3 .
M C = 3 '5 .
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Diese Werte stimmen beinahe vollkommen mit jenen des Gabbros aus dem Seche imer ,  
G e m eindes te inb ruch  überein:

S A l F = i r O ,  4 0, 9 0.
A l C A l k =  13-0, 14-5, 2’5.
N K = 9 '0 .
M C =3-6.

Die Molekularwerte nach N iqgli: s i=  114*0, a l= 26 '5 , fm =39'0, с = 2 Г 0 , а1к=Г5, к=0'0Г, 
m g = 0 '3 r ; q z=  — 160, fi=2'55, p= 0 '90 , c/fm =0'69, Schnitt=V.

Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: si=108'0, a l= 2 Г0, 
fm =52'0, c= 21 '0 , a lk=6 0, k = 0 ’20, m g= 0  55, Schnitt=III/IV . Aus diesem Typus sollen die folgenden 
Molekularwerfe angeführt werden: si=114'0, al=21 '5 , fm =45'5, c= 26 '0 , alk =  70 , k= 0 '16 , m g=0'63, 
Schnitt=IV . (Norit, P r o s p e c t  Hill,  Conn.).

Ferner: Typus des pyroxenit—hornblendegabbroiden Magmas: si =  100'0, al=23 '5 , fm =  40'5, 
c= 31 '5 , alk=4'5, k= 0 '16 , m g=0T 5, Schnitf=V. Aus diesem Typus: s i= l  12 0, a l= 24 '5 , fm =39'5, 
c= 30 '0 , alk=6, k=0 '23, m g = 0 T l ,  Schniff=V. (Augitnorit, Radau-Ta l ,  Harz.)

Die volummetrische Analyse (unter Vernachlässigung der nur in Spuren nachgewiesenen Rutil
körner) ergab :

P la g io k las ..................... 58'50 Vol %
Hornblende . . . .  34'53
T i ta n i f ..................................2'ЗГ
Ilmenif (Magnetit) . . T94
B io t i t ..................................... 0'31
K linozoisit............................ 0'80
Apatit . . . . . .  1 '55

Summe . . 100 00

AMPHIBOLIT AUS DER NÄHE DES VALEA DOBREI-URSPRUNGES.

Die gangarfige Einlagerung zwischen den Bänken des Glimmerschiefers misst 25—30 m Dicke. 
Das untersuchte Gestein stammt aus dem Graben des Vale a D o b r e h T a le s  unterhalb des am Wege 
zwischen dem $ u rianu und der P a r v a  stehenden Holzkreuzes, in 1800 m Seehöhe.

Das dunkelgraue Gestein ist zähe und kann mit dem Hammer nur schwer bearbeitet werden. 
Megaskopisch zeigt es einen dioritischen Habitus mit kaum vorhandener Schieferung. Mit unbewaff
netem Auge kann man schwarze Hornblenden und weisse Plagioklase, ferner einige Pyrite erkennen. 
Die weiteren Gemengteile sind: Biotit, Magnetit, Apatit, Titanit, die noch von den hysterogenen 
Gemengteilen Chlorit, Epidot und Serizit begleitet werden. Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch 
bis massig.

Die durchschnittlich 0'3 bis ОТ mm grossen Plagioklase sind meist tafelförmig nach (010) 
ausgebildet. In den Dünnschliffen erscheinen sie daher oft breit leistenförmig. Die Individuen sind meist 
nach dem Albit-, seltener nach dem Periklingesetz verzwillingf. Sie sind trübe, oft voll von serizitischen
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und epidofischen Zersefzungsprodukfen, weshalb ihre nähere Bestimmung nur mühsam ausgeführt werden 
kann. Die Messungen ergaben :

а ß r
1. a 1_2= p 1_2 + 8 8 ° +  70° -1 6 °= (0 1 0 )= A lb it= 3 5 %  An.
2. A ]—9 + 85° +  6 6 ° — 22°=[010]=Periklin=3r°/o An.

Pr-2 + 80° +  30° +  65°=Periklin =  etwa 38%  An.
3. Schnitt l y ,  :: (0 1 0 ) = 12°=4 2%.

Da besonders die Kerne der Kristalle einer stärkeren Zersetzung anheimfielen, muss auf chemische 
Unterschiede zwischen Kern und Hülle geschlossen werden. In den meisten Kristallen sind aber die 
zentralen Teile so stark in Epidot und Serizit umgewandelt, dass sie zu einer näheren Bestimmung 
meist ungeeignet sind. Nur in einem günstigen Schnitt konnte im Kern folgendes gemessen werden:

4. Schnitt l y ,  a' : (0 1 0 ) =  14°=44°/o An.
Danach würden die Kerne basischer sein, als die Hüllen. Die starke Neigung der zentralen 

Teile zur Zersetzung dürfte ebenfalls dafür sprechen.
Der makroskopisch schwarze Amphibol ist im Durchschnitt 0 ' 2  bis 0'85 mm lang. A n seinen 

Individuen sind oft ziemlich idiomorph die Formen j 1lOf, seltener j010| und ausnahmsweise auch jlOO* 
ausgebildet, die Terminalflächen aber nie. Sein Pleochroismus : cc — gelb, ß =  gelblichbraun bis braun, 
у  =  braun. Die Absorption : y ^ ß > u .  y:  c =  15‘5°. Achsenebene: 11(010); optisch negativ. 2 V « =  84°, 
y —a =  0'024 (mit BABiNETSchem Kompensator in Na-Lichf).

Oft besitzen die randlichen, äusseren Teile der Hornblenden eine grüne Farbe mit folgendem 
Pleochroismus : «=lichl gelblichgrün, /?=licht bläulichgrün, 7 =blaugrün. Die Auslöschungsschiefe scheint 
etwas grösser zu sein, als im braunen zentralen Teil, die Doppelbrechung hat dagegen scheinbar etwas 
abgenommen. Die Spaltrisse verlaufen in den beiden Teilen der Kristalle ohne Richtungsänderung. 
Die Breite dieses äusseren Saumes ist sehr schwankend, aber der zentrale, braune Teil herrscht immer 
vor. 2 V« wurde in einem Fall im grünen Saum für 6 8 ° gemessen. Diese Umwandlung des Amphi
bols scheint mit schwacher Ausscheidung von sehr kleinen Magnetitkörnchen verbunden zu sein.

Einige Hornblenden sind vollkommen grün und von der gleichen Beschaffenheit, wie die grünen 
Teile der übrigen Amphibole. Diese erscheinen manchmal nach der Hauptachse etwas faserig ausgebildet.

Ein ziemlich untergeordneter Gemengteil ist der Biotit in O'IO bis 0 '20 mm grossen Blättchen 
mit starkem Pleochroismus: « =  licht strohgelb, y =  dunkel schokoladebraun. 2 V « = 0 °. Die Blättchen 
sind oft stark chloritisch umgewandelt, manchmal wird das Mineral ganz von Chlorit ersetzt, mit 
folgendem Pleochroismus : « =  lichtgelb, у  =  grasgrün mit Stich ins Blaue. Als Einschlüsse im Biotit 
wurden selten Zirkon und Apatit, öfters Epidotkörnchen beobachtet. Die letzteren sind sekundäre 
Umwandlungsprodukte entlang der Spaltrisse. Selten kann man Rutil in der Form von Sagenit 
als Einschluss beobachten.

Der Chlorit tritt ziemlich reichlich in stark pleochroitischen Schüppchen, auf : « =  lichtgelb, 
7  =  grasgrün, von optisch negativem Charakter. Seine Schnitte zeigen oft anomale indigoblaue Inter* 
ferenzfarben. Der Chlorit hat sich aus den Biotiten gebildet, unter Ausscheidung von Epidotkörnern. 
Mitunter sind noch die Reste der ursprünglichen Biotite vorhanden. Auch manche Hornblenden 
scheinen z. T. chloritisch stark verändert zu sein.
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Diese starke Chloritführung war in den untersuchten Schliffen überall bemerkbar.
Magnetit ist reichlich vorhanden, meist als unregelmässig begrenzte Körner, seltener in sehr 

kleinen Oktaedern. Manche schwarze Erzkörnchen sind teilweise oder ganz mit einer schmalen Titanit- 
hülle umgeben, diese dürften wohl Ilmenite sein.

Die spärlichen kleinen Titaniikomer haben meist unregelmässige Konturen. Oft sitzen sie in 
der Nähe der schwarzen Erzkörner. Mitunter bilden sie Einschlüsse in den Hornblenden.

Apatit kommt reichlich vor, oft in Säulchen mit hexagonalem Durchschnitt, deren Durchmesser 
zwischen 0 ‘0 2  und 0'04 mm schwanken; seine Längen messen vorwiegend 0'09 bis 0'25 mm, seltener 
bis 0'32 mm.

Der Pyrit kommt hier und da vor, u. zw. in bis 1 — 2  mm grossen, derben Körnern.

AMPHIBOLIT, SÜDLICH VON DER STÄNA GILEI, 1274 m SEEHÖHE.

Das grauschwarze Gestein ist feinkörnig, dicht und hinlänglich schiefrig. Megaskopisch sind 
darin bloss die kurzen, schwarzen Hornblendesäulchen zu erkennen, welche sehr stark überwiegen. Die 
übrigen Gemengteile sind : Plagioklas, Biotit, Chlorit, Quarz, Zoisit—Klinozoisit, Muskovit, Titanit, 
Apatit, Magnetit, Pyrit, Rutil, Zirkon.

Der sparsam vorhandene Plagioklas tritt in 0'05 bis 0'18 mm grossen Xenoblasten auf. Seine 
Dimensionen erreichen manchmal 0'25 bis 0'30 mm. Zwillinge nach dem Albitgesetz sind häufig, aber 
auch Periklinzwillinge sind vorhanden. Die Konturen der ziemlich isodiametrischen Individuen zeigen 
keine Einbuchtungen. Uber die Zusammensetzung orientieren die folgenden Daten :

L А]_2 =  Pj_2
а

+ 8 6 °
ß

+70°
У

-1 6 ° =  (0 1 0 ) =  Albit =  etwa 35%  An,
2 . A t _ 2 +85°

ОО+ - 2 9 ° =  [0 1 0 ] =  Periklin =  4 0 %  An.

Pl-2 +83° +30° +65° =  Periklin =  etwa 38 %  An.
3. Schnitt ±  а, « ' : (OtO) =  2 2 ° =  36%  An.

Trübung der Körner infolge Serizit- und Klinozoizit —Zoisitbildung ist verbreitet. Einmal wurde 
auch wasserklarer Albit (ca. 7—8 %  An) beobachtet.

Die Plagioklase treten zwischen den Hornblenden auf, sie bilden kleine, überwiegend aus ihnen 
bestehende Lagen.

Unter den Gemengieilen steht der Amphibol im Übergewicht, während alle übrigen bloss die 
zwischen den Hornblenden übrigbleibendcn Zwischenräume ausfüllen. Die Amphibole sind Verhältnis* 
mässig kurz prismatisch und — mikroskopisch betrachtet, von blasser Farbe ; sie sind Xenoblasten, mit* 
unter aber können die Flächen von j l lO ]  und | 0 1 0 ] an ihnen gut beobachtet werden. Der Pleochrois* 
mus ist: « =  blass grünlichgelb, ß =  blass bräunlichgrün, y  =  blassgrün. / : с = 2 2 °. у — а =  0 ' 0 2 1  

(mit В  a b i n e t ’ schem Kompensator in Na*Licht gemessen.) 2 V a =  etwa 87°. Die Amphibolindividuen 
werden von den farblosen Gemengteilen — namentlich vom Plagioklas — förmlich s ieb a rtig  durch* 
löchert.

Die Länge der Hornblenden schwankt meistens zwischen 0'17 und 0 ' 8  mm, die grössten 
messen bis 1'3 mm Länge.
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Biotit triit bloss hier und da, ganz untergeordnet auf u. zw. in Form von kleinen (0'08 bis 
0 1 Г mm) Schüppchen. « =  sehr lichtgelb, y  =  röilichbraun. Sein Achsenwinkel ist nahe 0 °.

Der Chlorit kommt ebenfalls spärlich vor, oft in divergierenden, kleinen Büscheln sekundär nach 
Biotit. Er ist farblos, optisch einachsig, manchmal mit Magn et it- Einschlüssen.

Zoisit und Klinozoisit treten in winzig kleinen, etwas länglichen oder nahezu isodiamefrischen 
Körnern in geringer Menge auf, oft mit Plagioklas zu kleinen Knoten angehäuft, denen selten auch noch 
farblose Quarzkörner angeschlossen sind. Der Zoisit scheint «^Zoisit zu sein. Der mehr überwiegende 
Klinozoisit ist ebenfalls positiv.

Muskovit findet man besonders in der Nähe der Epidoimineralien in sehr kleinen Schüppchen.
Muskovit und die Ep/cio/mineralien haben sich auf Kosten der Plagioklase gebildet.
Der Rutil in abgerundet prismatischen oder ellipsoidischen, eventuell kugeligen, oder aber 

in unregelmässig gekrümmten, länglichen Körnern ist etwas mehr verbreitet, als der Titanit. Pleochroismus : 
со =  lichtgelb, s =  licht gelblichbraun.

Opakes Erz ist in ausgezacktrandigen, sonst isodiameirischen Körnern anzutreffen. Einige 
Körner sind mit etwas Titanit umrandet, diese sind Umeniie, die isodiamefrischen sind wahrscheinlich 
Magnetite. Einige Ilmenife erreichen Dimensionen bis 0'25 mm.

Àpatit, Zirkon und Pyrit sind sehr seifen.
Die Struktur des Gesteins ist poikiloblastisch : die Individuen der Hornblende schliessen sich 

so dicht aneinander, dass ein Grundgewebe entsteht und die übrigen Gemengfeile füllen die freien 
Räume zwischen den Hornblenden aus. Die Amphibol-Individuen sind oft von kleinen Feldspaten 
siebartig durchdrungen (Siebstruktur).

Die chemische Analyse ergab :
S i0 2 ........................... . 51-017
T i0 2 ........................... . 1-38
A l2 0 3 ..................... . 15-2Г
Fe2 0 3 ..................... . 0-98
F e O ........................... . 9-9Г
M n O ...................... . 0-25
M g O ...................... . 8 - 1 1

C a O ........................... . 1 1 - 2 0

N a20 ..................... 1-85
k 2o ........................... . 0-90
H 20  —iio° . . . . 0-04
Glüh veri.- f  i io° . . . ото

Summe . . 1 0 Г6 6

Analytiker : Zs. S z in y e i- M e r s e .

Die Parameter nach O s a n n : s =  53T6, A  =  2'45, C  =  6’83, F= 27"68, M =  5'51, T  =  0'0, 
п =  Г‘55, Reihe =  «, k =  0’96; a =  2 ‘0 , c =  5'6, f =  22'4.

Die Molekularwerfe nach N ig g l i: si =  1 14'0, al =  20’0, fm  — 4Г5, с = 2 Г 0 , alk =  5 ’5, 
k =  0’24, mg =  0 '5 r ; qz =  —8 '0 0 , ti =  2*31, c/ fm  =  0'56, Schnitl= IV.
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Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis noritischen Magmas : s i= 1 0 8 '0 , al =  2 T0 , 
fm =  52'0, с =  2 Г0 , a lk = 6 '0 , k =  0 '2 0 , mg =  0'55, Schnitt =  III/IV.

Ferner: si == 1140, al =  21'5, fm==45'5, c =  26'0, alk =  7'0, к =  04 6 , mg =  0'63, Schnitt =  
IV. (Norii, P ro s p e c t  H ill, Conn.)

Die volumprozentische Zusammensetzung:
, Hornblende . . . . 75T4 Vol %

P la g io k las ..................... 19-86
B i o t i t ........................... 0-53
C h lo r i t ........................... .0-23
Epidotmineralien . 0-56
M u s k o v it ...................... 0-48
R u ti l ................................ 0-36
T i t a n i t ........................... о-ir
Titaneisen (Magnetit) 207

Summe . . . lOO’OO

AMPHIBOLIT, PIATRA ALBA, VOM GIPFEL.

Das untersuchte Handstück stammt aus dem weiter oben erwähnten Gestein am Gipfel der 
P ia tra  alba, 2180 m ü. d. M.

Megaskopisch macht das Gestein den Eindruck eines gleichmässig kleinkörnigen Massen«- 
gesteins von schwarzer Farbe. Die Gemengteile sind kleiner als 1 mm; nur der Q uarz  bildet einige 
cm mächtige Äderchen, aber untergeordnet und in sehr unregelmässiger Verteilung.

Gemengteile: Plagioklas, Hornblende, Quarz, ferner Tilanit, Rutil, llmenit, Apatit und Pyrit. 
Für unbewaffnete Äugen sind nur die drei ersten zugänglich. Die Struktur ist granoblastisch — poikilo« 
blastisch. Die schwach schiefrige Textur wird durch die Einstellung der Hornblendesäulchen in die 
Schieferungsfläche herbeigeführt.

Die überwiegend 0'05 bis 0 3  mm grossen Plagioklase sind ganz frisch, wasserklar. Albit« 
und Periklinzwillinge bestehen aus wenigen Zwillingslamellen und zeigen nichts besonderes. Die Kris« 
talle bilden Xenoblasten ; oft sind sie parallel zu den Zwillingslamellen oder manchmal senkrecht dazu 
verlängert. Uber die chemische Zusammensetzung orientieren die folgenden Zahlen :

а ft 7
1 . A j- 2 =  P i- 2 4 - 8 8 ° +  72° — 19°= (010)= Albit= 33%  An.

ОN*00i[I
>CM

а ft 7
2 . A j—2 + 89° + го ° — 2 0 ° = [ 0 1 0 ]= Periklin= 33°/о An.

Pl-2 + 82° + 28° +  70°=Periklin=etw a zwischen 32 und 37% An
3. Ài—2 =  P l—2 + 89° +  75° ‘ — 13°= (010)= A lb it= 31%  An.

s + 8 6 ° + 2 0 ° + 7 3 °= (0 0 1 )= 3 0 %  An.
4. A 1_ 2 = P i—2 + 89° +  78° - 12°= (010)= Albit= 29%.

2V 1= - 8 7 ° ; 2 Vo=

Оoo001
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а ß y
5. À | —2 = P i —2 + 87° + 7 0 °  -1 8 °= (0 1 0 )= À lb it= 3 8 % .

2V 1 = +89°.
6 . Schnitt 1  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), : (0 1 0 ), im Kern: 1 1 ° =  27% An,

in der Hülle: 26°= 31%  An.
Die Zonarsiruktur in den Plagioklasen ist schwach ausgcbildet und nur der Kern und die äussere 

Hülle lassen sich in manchen Kristallen unterscheiden. Die Grenze der Zonen ist verschwommen.
Der makroskopisch schwarze Amphibol erscheint in nach der Hauptachse länglichen Xenoblasten. 

Mitunter kann man die F o rm (llO | unterscheiden. Die Dicke der Individuen schwankt zwischen 0 ‘016 
und 0'17 mm, die Länge im Durchschnitt zwischen 0'5 und 0  6  mm. Die grössten sind 1 ' 2  mm lang. 
Es gibt auch viele Körner von der Länge zwischen 0'08 und 0'5 mm.

Die Achsenebene ist || (0 1 0 ). Der Pleochroismus ist massig stark: « =  licht graulichgelb, 
ß =  licht graulichgrün, y  =  licht bläulichgrün, у: c =  2 2 °. 2 V« =  70° (im Mittel.) y —а =  0 '0 2 0 , 
(Schliffdicke 0'019).

Der Quarz tritt besonders in den spärlich vorhandenen Quarzadern auf. Als Gemengteil 
erscheint er zwischen und in den Amphibolen in rundlichen Körnern sehr untergeordnet. Die grösseren 
Individuen erscheinen in einzelne, meist geradlinig begrenzte Felder gefeilt, die etwas verschieden aus
löschen. Einzelne Hornblenden sind von kleinen Quarzkörnchen siebartig durchdrungen.

Der Tifanit kommt in etwas graulichgelben bis farblosen, recht kleinen (Länge : 0'05 bis O'Ol mm, 
seifen bis 0 ' 2  mm), elliptisch gestreckten Körnern vor, die seltener in kleinen Nestern angehäuft erscheinen, 
meist aber mehr verstreut im Gestein zu finden sind. Er ist in ziemlich grosser Menge vorhanden, be* 
sonders in den Hornblenden. Manche enthalten ein sehr kleines Rufilkorn. Ein Teil der Titanite 
dürfte wahrscheinlich unter Aufzehrung des Rutils entstanden sein. Iri etwas dickeren Dünnschliffen lassen 
die Titanite den folgenden Pleochroismus beobachten : « =  sehr licht graulichgelb, ß =  licht graulich* 
gelb, /  =  licht bräunlichgelb.

Das Titaneisen erscheint in zerlappfen, unregelmässig geformten Körnern. Auch stabförmige 
Individuen sind zu beobachten ; seine Körner sind selten isodiametrisch. Der Durchmesser schwankt 
vorwiegend zwischen 0'08 und 016  mm, vereinzelt beobachtet man 0 ' 2  bis 0'5 mm lange Körnchen. 
Einzelne Individuen sind mit einer schmalen Hülle von Leukoxen umgeben.

Rutil tritt sehr spärlich in sehr kleinen, ellipsoidischcn Körnchen in den Hornblenden und 
Tifaniten auf.

Apatit und Pyrit sind selten zu beobachten.
Das Analysenresulfat ist folgendes:

S i0 2 ................................  49" 18%
T i0 2 ................................  276
A120 3  14-06
FeaO B..................................... 2 - 2 0

F e O ................................... 10-14
M n O .....................................0-15
M g O .....................................4-81

14
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C a O ................................ 1071
S r O .................................0'05
B a O ..................................... Sp.
N a20 ..................................... 2 - 8 6

K 20 .....................................0-45
H 20 - f n o ’ ...........................1'96
H a O -llo ’ .......................... 0-17
P 20 5 . . . . . . . 0-09 

Sum me. . 99'59
Analytiker: K. E mszt.

Spez. Gew. : 34)78 (T. T akáts.)

Die Parameter nach O sann : s =  56'01, A  =  3'34, C =  570, F  =  25'91, T  =  O'O, n =  9'04, 
Reihe =  а, к =  098; a =  2'9, c =  4'9, f =  22*2.

Die Molekularwcrle nach N iggli : si =  1 2 2 '0 , al =  20'5, fm =  43'5, c =  28'5, alk =  7'5, k =  
0'09, mg =  0'41 ; qz =  —8 "0 , fi =  5* 14, p =  0'09, h =  16'23, cAm =  0'65, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des gabbrodioritischen (harzitischen) Magmas: si =  135"0, al =  24'5, 
fm =  42’5, c =  23‘0, alk =  10'0, к =  0'28, mg =  0'50, Schnitt =  IV.

Ferner einige Gesteine aus diesem Typus: si =  1180, al =  235, fm =  45"0, c =  23'5, 
alk =  8"0, к =  0'09, mg — 0'61, Schnitt =  IV. (Gabbrodiorit, Iso la  P e rsa , B ern in a , E ngad in .)

si =  113*0, al =  22'5, fm =  45'0, c =  25’5, alk =  7'0, к =  0 ' 1 2 , mg =  047, Schnitt =  IV. 
(Dichter Gangdiorit, O ber-R am stadf, O denw ald.)

si =  126-0, al =  22-0, fm =  4Г5, c =  2 2  0 , alk =  8  5, к =  ОТ 7, mg =  0'55, Schnitt =  IV. 
(Quarz-Biotitnorit, O pdal Inset, N orw egen.)

Auch die normalgabbroiden wie auch die pyrox en it — h orn blenditga b b ro idén Gesteine zeigen 
eine sehr grosse Ähnlichkeit :

si =  119-0, al =  23-0, fm =  4Г5, c =  24'0, alk =  5'5, к =  0 '2 1 , mg =  0*41, Schnitt =  IV. 
(Gabbro, R adau ta l, Harz).

s i= 114"0 , al =  2 Г5, fm =  45*5, c =  26'0, alk == PO, к =  046, mg =  0’63, Schnitt =  IV. 
(Norit, P ro sp e c t H ill, Conn.)

si =  11 2  0 , al =  24-5, fm =  39‘5, с =  30'0, alk =  6'0, к =  023, mg =  071, Schnitt =  V. 
(Àugitnorit, R ad au  ta 1, H arz.)

Die volummetrische Analyse ergab :
Plagioklas . . . . . 34-37 Vol %
Hornblende . . . . . 55-01
Quarz ..................... . 2-15
T i t a n i t ..................... . 5-40
I l m e n i t ..................... . 2-15
A p a t i t ...................... . 0-94
Rutil . . . . . . . 0-28
P y r i t ........................... . 0 - 1 2

Summe : . . 1 0 0 - 0 0
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AMPHIBOLIT, JUZBA, 1818 m ü. d. M.

Zwischen Cândrelu und Sieflesti zieht sich ein Rücken in N —S-Richtung. A uf diesem Rücken, 
unterhalb Ju z b a , in der Nähe der S fana S te flestilo r, ist das untersuchte Gestein aufgeschlossen.

Das Gestein besteht aus weissen und graulichschwarzen, dünnen Schichten, deren Mächtigkeit 
höchstens einige mm erreicht. Die dunklen Lagen bestehen vorwiegend aus schwarzem Amphibol, 
dessen Individuen manchmal Längen bis 1 cm erreichen ; zwischen den Hornblenden kommt nur sehr 
wenig Plagioklas vor. Die weissen Lagen enthalten Plagioklas und zwar in überwiegender Menge, 
ferner wenig Quarz und Hornblende. Indem die weissen und dunklen Lagen regelmässig wechsel
lagern, ist das Gestein typisch streifig ausgebildet.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile bestimmen : Plagioklas, Hornblende, Quarz, 
Riotit, Epidot, Titanii, Rutil, llmenit, Apatit.

Der Plagioklas erscheint in Xenoblasten (Dimensionen: 0'3 bis 1'3 mm, seltener bis 2'5 mm), 
meist mit Zwillingslamellierung nach den Gesetzen : Albif, Periklin und beide gleichzeitig.

Schnitt L (0 1 0 ) und (0 0 1 ), а' : (0 1 0 ) =  16° = = 31% An.
Schnitt L «, (010)=  14° == 29% An.

а ß Y
3. A x—о ~ P ] —2 90° +  T 5° — 13° =  (0 1 0 ) =  Albii =  32% An.

2Vj =  -  84° ; 2  V2 =  — 82°
а ß Y

4. A x_ 2 + 8 9 ° +  65° -  2 0 ° =  [0 1 0 ] =  Periklin =  etwa 33% An,

P l - 2 90° +  85° +  r 0 ° =  Periklin =  31%  An.
5. Schnitt 1  у, «' : (0 0 1 ) =  6  == 35%  A n.
Zonarbau ist selten zu beobachten und man kann nur einen Kern und eine breite Hülle unter

scheiden. Der Übergang zwischen den beiden Teilen ist allmählich.
6 . Schnitt 1  «, «' : (0 1 0 ) =  14° =  30% A n ;

Y : zu den Periklinlamellen, im Kern : 14° =  etwa 28%  An,
in der Hülle : 2 0 ° =  etwa 33%  An.

T. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone eines Albitzwillings : 18'5° =  etwa 36%  An.

Die Plagioklase sind durchaus sehr frisch, nur einzelne Individuen enthalten etwas Serizit oder 
Epidot. Eingeschlossen in den Plagioklasen kommen alle übrigen Gemengteile vor. (Typische kristallo- 
blastische Ausbildung.)

Die megaskopisch schwarze Hornblende bildet Xenoblasten ; manchmal lassen sich die Formen 
11101 und jOlOj noch schwach erkennen. Dimensionen (Länge): 0'5 bis VT mm, selten 2'4 mm.

Die Achsenebene liegt II (0 1 0 ). / : c = 1 9 '5 ° .  / —« =  0 0 2 1 . 2 V « =  8 6 °. Der Pleochroismus ist 
stark: « =  lichtgelb, ß — dunkel gelblichgrün, y =  bläulich dunkelgrün.

Die Hornblende enthält oft rundliche Plagioklaskörner, aber nicht so viele, dass es zu einer 
siebartigen Durchdringung gekommen wäre. Einige llmenit-, Titanit-, E p i d o t Q u a r z -, Rutil- und 
Hpa/z/körnchen können ebenfalls im Amphibol beobachtet werden.

Der Quarz kommt sehr spärlich in Xenoblasten mit ganz unregelmässigen, buchtigen Kon-

14’
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turen vor. In die Einbuchtungen dringen die Plagioklaskörner ein. Die gewöhnlichen kleinen Einschlüsse, 
manchmal mit beweglicher Libelle sind sehr verbreitet. Die Auslöschung ist oft undulös.

Biotit findet man sehr wenig. Durchmesser der Blättchen : 0'03 bis 0  2  mm. Pleochroismus : 
« =  lichtgelb, y — dunkelbraun mit schwach rötlichem Stich. 2V« =  0°.

Der Epidot tritt zwischen den Plagioklasen in den weissen Lagen, ferner in den Amphibolen 
auf. Korngrösse: maximum 0'4 mm. Die Körnchen sind fast farblos, mit sehr schwach gelbem Ton. 
Pleochroismus kann im Dünnschliff nicht beobachtet werden. /  —« =  0 '0158 =  etwa 15% Eisenepidot. 
2V« =  efwa 8Г°.

Titanit kommt sehr spärlich als Umhüllung einiger Ilmenite vor.
Der Rutil ist selten zu beobachten u. zw. in gelben, im Schnitt elliptisch umgrenzten Körnern 

und vorwiegend in den Hornblenden.
Das Titaneisen kommt in zerlappten und zerhackten Formen vor, oft in Titanit (Leukoxcn) 

eingebettet. Es ist besonders in den Hornblenden zu Hause. Maximale Korngrössc : 0'33 mm.
Der Apatit zeigt ziemlich idioblastische Ausbildung.
Die Struktur des Gesteins ist homöoblastisch und zwar granoblastisch. Sie erinnert sehr stark 

an die Struktur der Gabbros. Es handelt sich hier um eine typische „gabbroide“ Struktur im Sinne von 
S c h a l c h .

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgendes Resultat:
P lagioklas..................... . 58'25
Hornblende . . . . . 32-61
Q u a r z ........................... . 2-04
B i o t i t ........................... 1-12
E p id o t ........................... . 2 - 6 8

R util................................ . о-зг
Titaneisen (Leukoxcn) . . 2-32
A p a t i t ........................... . 0-61

Summe. 10000

AMPHIBOLIT, NÖRDLICH VON DUS.

Der von D us nach der L una  nuce führende W eg kreuzt nördlich von Dus, zwischen den 
Höhenkofcn 1153 und 1248 m einen Amphibolitgang.

Das dunkelgraue Gestein ist mit einer sehr guten Kristallisationsschieferung entwickelt, wobei die 
Hornblendekristalle sich mit ihren Hauptachsen auf der Schieferungsfläche in eine Streckungsrichtung 
mehr oder minder einstellen. Hornblende und Plagioklas sind in hellen feldspatreichen und dunklen 
hornblendereichen, dünnen Lagen angcreichert, wodurch eine Bänderung entsteht. Diese Lagen sind 
dünn, meist nur einige O'l mm dick. A b und zu sind auch 1 bis 2 mm mächtige Feldspatlagen ein
geschaltet, welche nur sehr wenig Hornblende führen. Durch die Abwechslung von schwarzen und 
weissen Lagen wird die allgemeine dunkelgraue Farbe hervorgerufen.

Die Struktur ist granoblastisch. Das Korn des Gesteins ist ziemlich gleichmässig, obwohl die 
Hornblenden im Durchschnitt etwas grösser sind, als die Plagioklase. Seltener finden sich schlierenartig
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ausgebildde, aus gröberen Körnern aufgebaute Pariién, die überwiegend aus Hornblende bestehen. 
Durch Einwirken der Atmosphärilien tritt eine Lockerung des Gefüges ein und infolge der grano- 
blasfischen Struktur wird der Zerfall des Gesteins in losen Sand herbeigeführt. Durch das verschiedene 
spezifische Gewicht von Plagioklas und Hornblende bei ungefähr gleicher Korngrösse tritt eine recht 
gute Sonderung beider Mineralien ein, wenn der Sand vom fliessenden Regenwasser an der Oberfläche 
weiter verfrachtet wird.

Die Gemengfeile sind: Plagioklas, Amphibol, Quarz, Klinozoisit, Tilanit, Ilmenit, Rutil, Apatit.
Der Plagioklas (Dimensionen meist zwischen 0'3 und ОТ mm, die kleinsten messen 0'16, die 

grössten bis ГЗ mm) ist frisch, entweder nicht verzwillingi oder in Zwillingen nach dem Albit- und 
Periklingesetz. Periklinzwillinge allein sind ebenfalls oft zu beobachten. Die Individuen bilden Xeno- 
blasten, aber ohne buchtige Konturen.

а ß r

> I 'i T L
i + 8 8 ° +  67° -2 1 °= (010 )= A lb it= 40°/o  An.

s +  80°
2 V3 = + 8 6 °

+ 2 8 ° +61°=(001)=39% > An.

а ß r
2. A j - , + 85° + 64° — 23°=[010]=Periklin= 4 0 %  An

P i- 2 +  85° + 30° + 6 3 ° = Periklin= 38°/0 An.

3. A 1_̂ 2 = P 1_ 2 + 85°
2 V j= + 8 4 ° .

+ 6 8 ° —22°= (110 )= A lb it= 41%  An.

4. Schnitt 1  y, « ':(0 0 1 )= 7 °= 3 7 %  An.
5. Schnitt 1  «, (010)=24° =  38% An.
Manchmal lässt sich eine schwach ausgebildete, inverse Zonensfrukfur beobachten, indem ein 

Kern und eine Hülle zu unterscheiden ist. Die Grenze der beiden Teile ist verschwommen.
6 . Schnitt 1  «, e ': ( 0 1 0 ), im Kern: 19°=33°/o An,

in der Hülle: 24°= 40%  An.
In den etwas dickeren, feldspalreichen, weissen Lagen erreichen einige Plagioklase Längen 

bis 2—3 mm. In einigen Körnern ist etwas Serizit vorhanden.
Die Körner der makroskopisch graulichschwarzen Hornblenden sind überwiegend 0 '6 —l'Omm, 

einzelne bis 2 ' 8  mm lang. Die Individuen bilden nach der Hauptachse gestreckte Xenoblasten. In den 
Querschnitten kann man oft die Form ) 1 1 0 | erkennen. Die terminalen Teile sind immer unregelmässig, 
manchmal zugespitzt. Im" Dünnschliff zeigt die Hornblende blasse Farben mit folgendem Pleochrois* 
mus: «=lichtgelb, /?=lichf grünlichgclb (mit grauem Stich), y=licht graulichgrün. y:c=  17°. 2V «= 75°. 
y—« = 0 0 2 2 .

Die Hornblenden liegen überwiegend in den dunklen Lagen zwischen den weissen Feldspai- 
schichtchen. In diesen hornblendereichen Lagen tritt nur wenig Plagioklas auf. Titanit, Rutil, Ilmenit 
kommen ebenfalls vorwiegend in den amphibolreichcn Lagen vor.

Der Quarz ist sehr spärlich zwischen den Plagioklasen zu finden. Seine farblosen Xenoblasten 
löschen etwas wogend aus. Die Verteilung der Quarzkörner ist sehr unregelmässig; in manchen Schliffen 
kann man das Vorhandensein von Quarz überhaupt nicht feststellen.
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Die kleinen Körner (0'08 —0'20 mm) der in sehr geringer Menge vorhandenen Klinozoisiîe 
sind besonders an der Berührungsgrenze zwischen den hornblendereichen und den feldspatrcichen Lagen 
zu beobachten. Die Körnchen sind parallel zur Spaltrichtung etwas länglich. Im Dünnschliff erscheinen 
sie farblos. Die optische Achsenebene steht senkrecht zur Spaltrichtung, also II  (0 1 0 ). 2V«==91°, 
entsprechend ungefähr 6 —8 %  von Eisenepidot. Unter den Interferenzfarben beobachtet man oft das 
anormale Blau (1 y) und das Grauweiss I. Ordnung. Mitunter zeigen sich Unterschiede in den Inter* 
ferenzfarben von Kern und Hülle. Z. B. der Kern zeigt indigoblaue und die Hülle graue Farbe. 
Es müssen daher auch chemische Unterschiede zwischen Kern und Hülle vorhanden sein. Genauere 
Feststellungen waren aber nicht möglich. Die Klinozoisite dürften auf Kosten der Plagioklase ent* 
standen sein.

Titanit (Dimensionen: 0’08 bis 015 mm) kommt oft in den Hornblenden und als Umran* 
dung der Titaneisenkörnchen vor.

Der Umenit ist in unregelmässig begrenzten, oft in Leukoxen eingebetteten Körnern vorhanden.
Der Rutil ist selten, überwiegend in den Amphibolen zu beobachten. Die kleinen Körnchen 

zeigen meist ellipsoidale Formen. Der Pleochroismus ist schwach: со =  gelb, s =  bräunlichgelb.
Der Apatit ist in elliptischen Schnitten zu beobachten.
Die chemische Zusammensetzung des Gesteins ist folgende :

SiOo . . . . . . 48-96%
TiOä . . . . . . 095
Al.jQ;. . . . . 2 0 - 8 6

Fe-20 3 . . . . . . 0'4Г
FeO  . . . . . . 5'98
MnO . . . . . .  0-14
MgO . . . . . . 6 - 1 2

CaO . . . . . . 10-95
SrO . . . . . . 0 - 1 2

BaO . . . . . . Sp.
N a20  . . . . . . 4'16
KoO . . . . . . 0-24
H o O + n o 0 . . . . .  Г92
H., O—iio0 • • . . . 0-32
P 2 O n . . . . . . 0 - 1 2

Sum m e. . . . 101-31
Analytiker : K. E m s z t .

Spez. Gew. : 2'938 ( T .  T a k ä t s .)

Die Parameter nach O s a n n : s  =  53'67, A = 4 '5 1 , C  =  8T5, F = 1 9 '8 1 , T  =  0 '0 , n =  9'65, 
Reihe =  «, k =  0'83; a =  4 'l , c =  V 9, f =  180.

Die Molekularwerte nach N i g g l i : s i= 1 1 4 '0 , al =  28'5, fm =  34'0, с =  2Г5, a l k = 1 0 ‘0 , k =  
0'04, mg =  0"63; qz =  — 26 0 , ti =  1 '6 Г, p =  011, h = 1 4 '9 3 , c/fm= 0 ‘81, Schnitt = V .
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Zum Vergleich: Typus des ossipitgabbroiden Magmas: si =  1 1 0 0 , al =  28'5, fm =  34'5, 
c =  28'5, alk =  8‘5, к =  0 ' 1 2 , mg =  0'60, Schnitt == V.

Ferner aus diesem Typus: si =  115’0, al =  28'5, fm =  34'5, c = 2 7 ‘0, a l k = 1 0 '0 , k =  0'21, 
mg =  0‘65, Schnitt =  V. (Labradorfels, R adö, N orw egen.)

Ebenfalls zu diesem Typus gehört: si =  113 0 , al =  28'5, fm =  37'5, c =  28'0, alk =  6 '0 , 
к =  0 ’1 2 , mg =  0‘28, Schnitt =  V. („G abb ro“, O rav icabánya.)

Die volummetrische Analyse ergab folgendes :

Plagioklas ..................... 53'8d

Quarz ..................... Г2 0

Amphibol ..................... 40-53
Klinozoisit ..................... 1 26
Titanit ..................... L80
Rutil . . ......................0-27
Titaneisen ..................... 0 - 6 6

Apatit ..................... 0-43
Summe. lOO'OO

AMPHIBOLIT, AM ÖSTLICHEN RAND DER STÂNA STEAJA, IN 1740 m ü. d. M.
SÜDLICH VON DER PIATRA ALBA.

Das kleinkörnige, grauschwarze Gestein ist schwach geschiefert. Makroskopisch lassen sich 
bloss die glänzenden, schwarzen Hornblenden und die kleinen, wcissen Feldspate erkennen. Dünne 
(höchstens 0‘1 bis 0 ' 2  mm mächtige), dunkle, hornblendereiche Partien wechsellagern mit lichten, über* 
wiegend aus Feldspat gebildeten Lagen. Die Struktur ist granoblastisch.

Zum Mineralbesiand gehören in erster Linie : Plagioklas, Hornblende und etwas Quarz, der 
aber an Menge immer sehr stark zurücktritt. Titanit, etwas Epidot, wenig Biotit (Chlorit), Rutil, 
Titaneisen, Apatit kommen noch in Betracht.

Die xenoblasfisch ausgebildetcn Plagioklase sind frisch ; einzelne Körnchen führen jedoch 
Spuren von Serizit und etwas Epidot. Die Dimensionen schwanken überwiegend zwischen 0'3 und 
0 ’8  mm. Albit*, Albit- und Periklin*, ferner Periklinzwillinge allein sind verbreitet.

а ß Y
1. A x—2 = P  i—2 90° +76° - 1 0 e> =  (0 1 0 ) == Albit =  27%  An.

2Vi =  - 83°
а ß

2 . Ä-1 - 2

о0
0+ ОО+ -1 9 ° =  [0 1 0 ] = Periklin 32%  An,

P . - -2

оо0
0+ +  15°

ООК*+ =  Periklin =  etwa 30%  An.
3. Schnitt i  (0 1 0 ) und (0 0 1 ), а ':  (0 1 0 ) = 14° = 29%  An.
4. Schnitt 1  а, cc' ; (0 1 0 ) =  8 ° =  25%  An.

A b und zu beobachtet man eine inverse Zonenstruktur, wobei das Körnchen aus Kern und 
einer Hülle besteht:

5. Schnitt (0 1 0 ), im Kern : 6 ° =  24%  An,
in der Hülle : 9° =  27%  An.
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Der megaskopisch schwarze Àmphibol bildet den Haupfgemengtcil neben dem Plagioklas. 
Seine Xenoblasten, — an denen höchstens nur die Form |llO f ausgebildct ist, — sind etwas grösser, 
als die Plagioklase. Die Länge schwankt überwiegend zwischen 0‘5 und 1‘2 mm.

Die Hornblende ist intensiv gefärbt und zeichnet sich durch einen kleinen Achsenwinkel aus. 
Sein Pleochroismus ist stark: a  =  lichtgelb, mit schwachem Stich ins Grüne, ß =  olivgrün, y  — dunkel 
grasgrün mit blauem Stich. Achsenebene 11(010). / : с  =  21°. y—« =  0'021. 2V« =  5T°.

Der Quarz tritt sehr zurück. Seine farblosen Xenoblasten zeigen oft stark buchtige Konturen. 
Die Dimensionen schwanken zwischen ОТ und 0’35 mm. Die Auslöschung ist oft wogend. Er enthält 
kleine Interpositionen, manchmal mit beweglicher Libelle (C 0 2).

Biotit — in 0’3 bis 0'55 mm grossen Blättchen — spielt eine sehr untergeordnete Rolle. 
Manchmal sind seine Schüppchen in den Hornblenden zu finden. Sein Pleochroismus ist stark : 
« =  lichtgelb, y =  dunkel schokoladebraun. 2V« =  etwa 0°. Parallel den Spaltflächen ist manchmal ein 
schwarzes, opakes Eisenerz (Ilmenit?) eingelagert. Als Zersetzungsprodukt hat sich aus dem Biotit ein 
Ch/orl/mineral gebildet. Es ist optisch negativ, zeigt anomale Intcrferenzfarben und folgenden Pleochrois
mus : « =  strohgelb, y  =  grün.

Titanit findet man überwiegend dort, wo die dunklen Gemengteile angereichert erscheinen, 
besonders in den Amphibolen. Seine kleinen (0'03 bis 014  mm), elliptisch gestreckten oder im Schnitt 
rhombenähnlichen Körner erscheinen im Gestein verstreut. Seltener sind sie in kleinen Nestern angehäuft.

Der Epidot dürfte ein sekundäres Produkt sein. E r erscheint in kleinen Körnern (O'Ol 
bis 0‘1 mm, selten 0'2 mm), besonders in den chloritisch umgewandelten Biotiten und in deren 
Umgebung. Im Dünnschliff ist er farblos bis sehr schwachgelb gefärbt. Die optische Achsenebene steht 
11(010), 2V =  um 90° herum, у— а ^ 0  022.

Der Rutil erscheint in sehr kleinen, ellipsoidalen Körnchen, oft in Titanit eingebettet. (Bildung 

des Titanits auf Kosten der Rutilkörnchen.)
Ilmenit findet man in zerlappten Formen; er ist manchmal in Leukoxen eingehüllt.
Der ebenfalls spärlich vorhandene, farblose Apatit zeigt nichts besonderes.
Die Zusammensetzung des Gesteins in Volumprozenten ist folgende:

Plagioklas . . . 5ГГЗ
Quarz . . . . . . . Г14
Hornblende . . . . 43-08
Epi dot . . . . . . .  1*14
Biotit (Chlorit) . . . . 0'60
Ilmenit . . . . . . . 043
Titanit . . . . . . . Г08
Rutil . . . . . . . 032
Apatit . . . . . . . 048

Summe. . 100‘00
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Die südlich von R e sin ä r im M unfe lu i-T a l, ferner in der Gruppe des D ealu l P la iu lu i 
und D ealul B ä rn e lo r (1204 m Meereshöhe) beobachteten Amphibolite gehören grösstenteils ebenfalls 
in die Gruppe der Plagioklasamphibolite. Nach Textur, Struktur und den Eigenschaften der Gemeng
teile zeigen sie — den hier beschriebenen Typen gegenüber — keine besonderen Merkmale.

PYROXENAMPHIBOLITE.

Diese Amphibolite haben eine beschränkte Verbreitung. Von typisch ausgcbildeten Gesteinen 
sind nur zwei Vorkommen bekannt geworden. In diesen Gesteinen kommt Pyroxen reichlich, bis über 
30 Vol°/0 vor. Der Pyroxengehalt deutet auf eine Entstehung in grösserer Tiefe. Somit haben wir es 
hier mit einem Ubergangsgesfein zu den K a tag este in en  zu tun.

Die Pyroxene sind in den kristallinen Schiefern nach der von B e c k e  und G r u b e n m a n n  

begründeten Auffassung für die untere Tiefensfufe charakteristisch. Diese pyroxenführenden Gesteine 
haben sich den Bedingungen der Amphibolilfazies E s k o l a ’s  angepassf und dabei wuide ein grosser 
Teil der Pyroxene in Hornblende umgewandelt. Der Rest der Pyroxene ist aber in dem entstandenen 
Gestein erhalten geblieben. Somit wären diese Gesteine Ü b erg än g e  zw ischen  der tieferen  und 
m ittleren  Z one und sie nehmen daher eine vermittelnde Stellung zwischen der Amphibolilfazies 
und der Eklogitfazies von E s k o l a  ein.

Nach der Meinung von E s k o l a  hängt die Stabilität des Diopsids unter den Bedingungen der 
Amphibolilfazies nur vom Verhältnis R O :C aO  ab. Aus den Beobachtungen an dynamometamorphen 
Einwirkungen ausgesefzten Gabbros ist es bekannt, dass sich die Pyroxene in Hornblenden umwandeln. 
Derartige Umwandlungen sind von vielen Forschern beobachtet worden. Vergleiche z. B. die Beschrei
bungen von G. H . W il l ia m s  über die Gabbros von B altim ore. Der Stress wirkt somit oft der Sta
bilität und der Bildung der Pyroxene entgegen. Unter den Bedingungen der Ausgestaltung der 
Amphibolilfazies wurde die Bildung von Hornblende auf Kosten des Pyroxenmaterials begünstigt.

PYROXENAMPHIBOLIT, VOM GIPFEL DES GYHAN (1411 m).

Dunkelgrau—schwarzes Gestein, mit schwacher Schieferung. Makroskopisch bemerkt man zuerst 
die verstreut in der Hauptmasse des Gesteins erscheinenden, lichten Flecke. Diese lichfgraulich-weissen 
Flecke sind schmal, höchstens Г0 mm breit, in der Schieferungsfläche ausgezogen (0'5—4'0 cm lang). 
Mit unbewaffneten Augen kann man die schwarzen Hornblenden, die weissen Feldspate und ein gelb
lich-grünes Mineral (Pyroxen) unterscheiden.

Die Struktur ist eine kleinkörnig granoblastische ; die Hornblenden sind nach der Hauptachse 
länglich ausgebildef. Die Textur ist eine gute Kristallisationsschieferung und die Hornblenden stellen 
sich mit ihren Hauptachsen auf der Schieferungsfläche schwach in eine Streckungsrichtung ein. Helle, 
feldspatreichere und dunkle, amphibolreichere, dünne Lagen rufen eine sehr schwache Bänderung hervor.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Diopsid, 
Klinozoisit, Muskovit, Titan il, Ihnen it, Àpatit.

Der Plagioklas tritt in überwiegend 0'16 bis 0'55 mm grossen, frischen Xenoblasten auf. Die 
Körner sind oft isodiametrisch und die Konturen zeigen keine bedeutenden Einbuchtungen. Manche Kör-



218 A. VENDI.

ner sind J- (010) etwas gestreckt. Zwillinge aus wenigen Zwillingslamellen nach den Albit*, Albit -f- 
Periklin* und Periklingesetzen sind verbreitet. Uber die Zusammensetzung orientieren folgende Daten :

а ß 7
1. A 1_2 =  P 1_2

оОCF +  75° -  i r °  =  (010) =  Albit =  30%  An.
S + 8 5 °

2 V 1= —82
+  18° +  75° =  (001) =  32%  An.

а ß 7
2. А л_ 2 +  88° +  66° — 21° =  [010] =Periklin =  35%  .

P l-2 +  85° +  26° 4-63° =  Periklin =  38% An.
а ß 7

3. A 1- 2= P 1-2 90°
2V2= —83°

+ 8 0 ° — 10°= (010)= Albit= 2 8 %  An.

4. Schnitt J_ «, a':(010) =  20° =  33%  An.
5. Schnitt 1  (010) und(OOl), «’ :(010)= 25° =  40%  An.
A b und zu lässt sich auch eine schwach ausgebildele Zonenstruktur beobachten. Die Zonen

folge ist invers:
6. Schnitt J_ (010) und (001), : (010), im Kern: 12° =  28°/o An,

in der Hülle: 20° =  33%  An.
Die Grenze zwischen Kern und Hülle ist zwischen gekreuzten Nicols sehr verschwommen 

und regellos verlaufend.
Die Hornblende bildet den vorherrschenden Gemengteil in 0'8 bis 016  mm dicken und 0'2 bis 

l'Om m  langen Xenoblasten. Einige Körnchen sind stark gedrungen und 0'5 bis 0T mm dick. In der 
Prismenzone lässt sich die Form jllO j manchmal erkennen. Der Amphibol zeigt einen starken 
Pleochroismus: « =  licht strohgelb, ß — licht olivgrün, у  =  dunkel olivgrün. y :c  =  20°. Die Achsen* 
ebene liegt |J (010). у—« =  0‘0232 (Schliffdicke 0'02 mm). 2V« =  81° (Mittelwert).

A n manchen Amphibolindividuen lassen sich A n w ach szo n en  beobachten. Diese sind vor* 
wiegend in den terminalen Partien ausgebildef und zeigen eine viel lichtere Farbe, als der eben 
beschriebene Amphibol und auch ihr Pleochroismus ist viel schwächer: « =  sehr lichigelb, 7  =  sehr 
lichtgrün. In der Auslöschung konnte kein wesentlicher Unterschied bestimmt werden. Die Doppel* 
brechung der Anwachszonen scheint aber stärker zu sein, als bei der dunklen Hornblende. Für die An* 
wachszone wurde y — « =  0‘025 gemessen. Die Anwachszonen dürften daher aus Aktinolith bestehen.

Auch der Pyroxen ist in grosser Menge vorhanden. Seine körner* oder stengelförmigen, 0'15 
bis 0'5 mm grossen Individuen bilden im allgemeinen Xenoblasten ; manchmal sind jedoch die Formen 
jlOOJ und jOlOj, seltener jllO} zu entziffern. Die Körner kommen meist in den oben erwähnten, hellen 
Gruppen vor. Die Achsenebene liegt 11(010); у :c =  37'5° (Mittel von vielen Messungen), у — cc =  
0 ’0324. 2~Vy=58'5°. Die makroskopisch gelblichgrünen Pyroxene sind im Dünnschliff farblos. In etwas 
dickeren Schnitten (005 mm) lässt sich ein sehr schwacher Pleochroismus erkennen: a =  ß =  farblos, 
у =  sehr licht graulichgrün. A uf Grund dieser Beobachtungen gehört dieser Pyroxen in die Diopsid* 
Reihe. Selten findet man sehr kleine, opake, schwarze Erzkörnchen als Einschlüsse im Diopsid.

Der Klinozoisit kommt in kleinen (überwiegend 0‘033 bis 016  mm) Körnern in der Gesell*
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schaff von Mus/rovi/schüppchcn (O'Ol bis 01 mm) vor. Die Klinozoisite bilden auch kleine Haufen, 
in denen auch einige Plagioklase vorhanden sind.

Der Titanit tritt in recht kleinen, ellipsoidisch gestreckten oder kugeligen Körnchen auf, die 
meist verstreut im Gestein, besonders in den Hornblenden zu finden sind. A b und zu sind sie in 
Nestern und Schmiizen angehäuft. In den Dünnschliffen sind sie vollkommen farblos, in dickeren 
Schnitten zeigen sie eine graulichgelbe Farbe.

Titaneisen findet sich sehr vereinzelt in unregelmässig zerlapptcn, kleinen Körnchen, meist in 
den Hornblenden.

Der spärliche Apatit erscheint in farblosen, ellipsoidischen oder kugeligen Körnchen.
Bei der Verwitterung bekommt das Gestein zuerst eine rostbraune Kruste.
Die chemische Analyse des trockenen Gesteins ergab folgendes Resultat :

S iO -2 ........................... . 46-46°/
T i0 2 ........................... . 0-20
AlgOg........................... . 19-96

Fe A ........................... . 3-69
F e O ........................... . 6-00
M n O ........................... . 015
M g O ........................... . 6T3
C a O ........................... . 12-63
N a20  ..................... . 2-02
K , 0 ........................... . 0-31
H 20 -fiio °  . . . . . 2-43
H 20 —ito° . . . . . o-oo
P A ........................... . o-ii

me . 100-69
T a k a t s . 

s =  50'63, À 2-34, C =  10-24, F  =  24-21,

Sumr 
Analytiker

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  ;

T  =  0 0, n =  9-06, Reihe =  а, к =  0‘86; а =  1*9, c =  8'4, f =  19T.
Die Molekularwerte nach N ig g l i  : si =  102"0, al =  25 "5, fm = 4 0 0 , c =  30"0, alk =  4"5, 

к =  0"09, mg =  0"56 ; qz =  —16"0, ti =  0'33, p =  0* 11, Ь = 1Г 82 , c/fm = 0 T 5, Schnitt =  V.
Zum Vergleich: Typus des pyroxenit — hornblenditgabbroiden Magmas: si =  lOO'O, al — 23'5, 

fm =  40'5, с =  ЗГ5, alk - 4"5, к =  0"16, mg =  0T5, Schnitt =  V.
Und aus diesem Typus: si =  1020, a l= 2 3 '0 , fm =  42'5, с =  ЗГ5, alk =  3"0, k =  0'31, 

mg =  0"84, Schnitt =  V . (Norit, B aste, Harz.)
Die volumprozentische Zusammensetzung ist folgende:

Plagioklas...........................21 '88 Vol %
H ornb lende..................... 41 "86
D io p s id ...........................28'16
K lin o zo is if .......................... 3"42
M uskovit............................... 2"98
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Tiianit.....................................0'82
Ilmenit.....................................0'46
A patit..................................... 0‘42

Summe. . . lOO'OO

PYROXENAMPHIBOLIT AM OSTABHANG DES DEALUL PALTINISUL, SÜDLICH VON DEM
KURHAUS HOHE RINNE.

Am Waldweg zwischen dem über dem Kurhaus gelegenen Touristenhaus (1442 m) und der 
G râd in â  (Waldwiese im Norden des Hügels in 1325 m Höhe) findet man die Blöcke des Pyroxen- 
amphibolits. Der Aufschluss ist nicht gut und man kann den Verband dieses Gesteins mit den hier 
anstehenden übrigen Amphiboliten nicht beobachten. Die hier umherliegenden Blöcke des Gesteins 
sind ziemlich frisch, die meisten zeigen jedoch eine konzentrisch—schalige Absonderung, wohl infolge 
beginnender Verwitterung. Das graulichschwarze Gestein ist zähe, es lässt sich schwer formalisieren.

Das Gestein ähnelt makroskopisch mehr einem massigen Eruptivgestein ; mit freien Augen 
erkennt man in demselben bloss Plagioklas, Hornblende, ein gelblichgrünes Mineral (Pyroxen) und 
ziemlich viel Pyrit. Die Textur ist schwach kristallisationsschiefrig, die Struktur granoblastisch. Das 
Gestein wurde zum erstenmal durch K. M d c k e l  beschrieben. Meine Beobachtungen ergaben 
im wesentlich dasselbe Resultat.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengfeile fesfstellen : Plagioklas, Hornblende, Pyroxen, 
Klinozoisit, Granat, Titanit, Ilmenit, Rutil, Apatit, Pyrit.

Der Plagioklas (Dimensionen: überwiegend 016  bis 0'9 mm) kommt in Xenoblasten vor. 
Die Albit-, Albit-j-Periklin- und Periklinzwillinge bestehen aus wenigen, oft etwas gebogenen 
Zwillingslamellen.

« ß r
I- À ,_2 =  Pr_2 90° + ro ° -1 7 ° =  (010) =  Albit =  30%  An.

S +84° +20° + ro ° =  (001) =  32 %  An.
2Vj =  - 83°

а ß 7
2. +90° ' +Г8° -1 2 ° =  [010] =  Periklin =  29%  An.

Pl-2 +85° +  10° +80° =  Periklin =  27°/o An.
3. Schnitt 1  «, ; (010) =  11 ° =  28°/о An.
Inverse Zonensirukfur ist verbreitet :
4. Schnitt 1  (010) und (001), «':(010), im Kern: 11° =  2Г% An,

in der Hülle: 19° =  33%  An.
Die Plagioklaskörnchen enthalten oft Seriziischüppchen und Klinozoisitkömchen.
Der überwiegende Gemengteil ist die makroskopisch schwarze Hornblende in gedrungen pris

matischen Xenoblasten. Die Dimensionen derselben sind etwas grösser, als die der Feldspate. Mitunter 
kann man die Form /110* unterscheiden. Die Achsenebene liegt II (010). Der Pleochroismus ist stark: 
« =  lichtgelb, ß =  graugrün, у  =  bläulichgrün ; 7 : - c = 1 8 °, у—« =  0 022. 2V« =  T5°.

W ie im vorigen Gestein, kommen auch hier an manchen Amphibolen helle A n w ach szo n en ,
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oft an beiden Enden der Säulchen vor. Pleochroismus kann hier in den Dünnschliffen nichf'bcobachtet 
werden. A n etwas dickeren Schnitten lassen sich folgende Farben beobachten : cc =  blass gelblich, 
j^ b la s s  grünlich. Die Auslöschung zeigt keinen Unterschied. Die Doppelbrechung ist in den Anwachs
zonen etwas stärker, als im eigentlichen Amphibol. Auch hier bestehen diese Anwachszonen aller 
Wahrscheinlichkeit nach aus ÂktinolHh.

Der Pyroxen ist etwas mehr untergeordnet, als die Hornblende. Seine Kriställchen bilden kurze 
Säulchen, oder sie sind stark abgerundet. Die Körnchen des Minerals erscheinen in kleinen Haufen 
oder gleichmässig verteilt. Im Dünnschliff sind die Schnitte fast farblos, mit schwach grünem Stich und 
ohne Pleochroismus, y : c =  44°. y—« =  0'032. 2 V / = 5 4°. Auch hier liegt Diopsid vor.

Der Klinozoisit kommt in farblosen, kleinen Körnchen meist in Gesellschaft von Serizit und 
Plagioklas vor und er hat sich auf Kosten der Plagioklase gebildet.

Der Granat tritt sehr untergeordnet in kleinen, rötlichen, isodiametrischen Körnchen auf, aber 
ohne Kristallflächen.

Der Titanit lässt sich in kleinen, ellipsoidischen Körnern mit Vorliebe in den Hornblenden 
und verstreut im Gestein beobachten. Oft bildet er die Umrandung von manchen Ilmenitkörnchcn oder 
Rutilen.

Das Titaneisen erscheint in zerlapptcn, kleinen Körnern, manchmal teilweise in Titanit (Leu- 
koxen) umgewandelt.

Der Rutil in sehr kleinen, ellipsoidischen Körnern kommt sehr spärlich vor.
Uber den farblosen Äpatit ist nichts besonderes zu berichten.
Der Pyrit ist weit verbreitet und stellenweise kommen mehrere Körnchen des Minerals vor.

EKLOGITAMPHIBOLITE.

Anschliessend an die Auffassung von P . N ig g l i  und U. G r u b e n m a n n  bezeichnet Verfasser mit 
diesem Namen Amphibolite, die durch ein diablastisches Grundgewebe von Plagioklas und Amphibol, 
ferner durch das Auftreten von Granat charakterisiert sind. Kelyphitische Strukturen um den Granat sind 
sehr verbreitet. Genetisch werden diese Gesteine als Abkömmlinge der Eklogite aufgefasst, die unter 
den Bedingungen der Amphibolitfazies metamorphosiert wurden. Damit besteht zwischen Amphibolit und 
Eklogit ein allmählicher Übergang. Einige Petrographen halten die Kelyphitbildungen und die Reste von 
Pyroxen für die kennzeichnenden Charakterzüge der Eklogitamphibolife. Nach der Auffassung von 
L. H e z n e r , der wir uns hier anschlicssen, werden die granatführenden Amphibolite mit mikrodia^ 
blasfischem Gefüge Eklogitamphibolite genannt, unabhängig von den Relikten eines Pyroxens und von 
der Anwesenheit von Kelyphitbildungen.

Derartige Gesteine scheinen in dem hier behandelten Gebirge nicht verbreitet zu sein. Ich habe 
nur nordöstlich von P e trilla , im Tal des P á rá u l R esco a le i ein einziges typisches Vorkommen 
gefunden, während Eklogite bis jetzt aus diesem Gebiet überhaupt nicht bekannt sind.

EKLOGITAMPHIBOLIT, PÁRÁUL RESCOALEI.

Der Ausbiss dieses Gesteins liegt etwa 950 m ü. d. M. Es bildet einen Lagergang im Glim
merschiefer.
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Das Gestein ist massig bis kristallisationsschiefrig. Die Schieferung ist äussersf schwach. In der 
grünlichschwarzen Hauptmasse des Gesteins erscheinen unregelmässig umgrenzte, fast ganz weisse 
Flecke bis 2 cm Durchmesser, zwischen denen spärlich vorhandene, kleine Muskovitschüppchen glitzern. 
In der dunklen Masse lassen sich Amphibole erkennen. Megaskopisch kann man noch die roten, 
scheinbar isodiametrischen Granate erkennen, deren grösste Individuen Dimensionen von ungefähr 5 mm 
Durchmesser erreichen.

U. d. M. lassen sich folgende Gemengteile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Granat, ferner 
etwas Biotit, Klinozoisit, wenig Muskovit, Chlorit, Titanit, Rutil, Apatit, Zirkon, llmenit.

Das dichte Grundgewebe des Gesteins ist fast vollkommen richtungslos struiert und besteht aus 
einem mikrodiablastischen bis granoblastischen Gewebe von Plagioklas und grüner Hornblende.

Die Plagioklase bilden sehr kleine Körner (Durchmesser O'Ol bis 016  mm), seltener erreichen 
sie 0'3 mm Durchmesser. Meist sind sie nicht verzwillingi ; aber auch Zwillinge nach dem Albit* und
Periklingesetz sind zu beobachten,

а ß У
1. A 1- 2 = P i- 2 + 8 8 ° +  Г3° — 20° =  (010) =  Albit =  etwa 3i°/o An.

2 %  = - 8 6 ° ;  2V2 = 1 00 00 о

2. Schnitt F «, а! : (010) =  22° = 35%  An.
а ß Y

3. A j - 2 + 8 6 ° +  65° — 24° =  [010] =  Periklin =  38%  An.
P  i—2 + 8 5 ° +  30° +  65° =  Periklin =  35°/o An.

4. Schnitt F  y, «G (010), im K ern: 12° =  42% An,
in der Hülle: 8° =  38% An.

Auch inverser Zonarbau ist vorhanden :
5. Schnitt F  «, «' =  (010), im K ern: 21° =  34% An, 

in der Hülle: 24° =  38% An.
Der Zonarbau ist schwach und nicht sehr häufig. Er besieht nur in einem kleinen Unterschied 

zwischen Hülle und Kern mit allmählichem Übergang.
Der Plagioklas ist frisch, nur die in den weissen Flecken befindlichen Körnchen zeigen eine 

Umwandlung in Klinozoisit. Diese Umwandlung kann nicht als eine oberflächliche Verwitterung 
gedeutet werden. Sie dürfte eine Folge der Anpassung an die höhere Zone sein.

Die etwas grösseren Plagioklase sind durch kleine, oft gleichmässig orientierte Hornblende* 
körnchen einschlussartig durchwoben.

Die Hornblenden erscheinen meist in ganz kleinen Körnchen (O'Ol bis 0'09 mm, seltener bis 
0 'i r  mm), welche von einander durch die kleinen Plagioklase getrennt liegen. Somit bilden sie mit den 
kleinen Plagioklasen ein Grundgewebe, aus dem hier und da auch grössere Hornblendeindividuen (0'66 
bis F60 mm, seltener ГГ0 mm) hervorireien. Diese grösseren Hornblenden haben ebenfalls keine 
kristallographischen Umrisse. Die kleinen Hornblenden zeigen mehrfach gruppenweise die gleiche 
Orientierung ; sie scheinen durch Zerfall aus grösseren Hornblenden hervorgegangen zu sein.

Die Achsenebene der Hornblende steht || (010). Ihr Pleochroismus zeigt für у  blaue Töne: 
«=blassgelb, mit schwachem Stich ins Grüne, /?=blass grünlichgelb, /=lichtgrün, mit schwach blauem



DAS SEBESER* UND ZIBINS-GEBIRGE 223

Stich. / :c = 1 8 ° —20°. y—« = 0 0 2 2  (mit В  a b i n e t ’schem Kompensator in Na-Licht gemessen). 2V« =  
etwa 86°. Spezifisches Gewicht (d a%  1) : 30Г8. Rutil und Magnetit kommen als Einschlüsse in 
der Hornblende vor.

Granate kommen in grosser Zahl vor und ihre rosenroten, bis zu 5 mm anwachsenden Individuen 
erscheinen als P o rp h y ro b ia s te n . Ihre durchschnittliche Korngrösse schwankt zwischen 0'5 und 
2'0 mm. Die Farbe ist in den Dünnschliffen hellrosenrot. Die Körner sind mehr oder weniger iso* 
diametrisch und immer unregelmässig begrenzt. Sie verhalten sich isotrop. Immer enthalten die Granate 
viele Einschlüsse: Rutil, llmenit, Amphibol, Quarz, Plagioklas.

Eine z e n tr is c h e  S tru k tu r  um die Granate ist sehr charakteristisch (Tafel VIII, Fig. 5). 
Schon mit freien Äugen fällt manchmal ein lichter gefärbter Kranz um den Granat auf : randlich werden 
die Granate durch eine Zone von Hornblende und Plagioklas umsäumt. Die Hornblenden sind hier in 
dünnen (O'Ol—0 02 mm) Stengeln ausgebildet, welche oft gekrümmt, seltener geradlinig gegen den Granat 
zu konvergieren und in das Innere der Granate einzudringen suchen. Die Länge dieser Stengel schwankt 
zwischen 0'25 und 0'66 mm. Zwischen den Hornblendestengeln sitzen die Plagioklase in parallel* 
stengeliger Verwachsung. Der Plagioklas ist meist nicht verzwillingi. Nur selten lässt sich die Zwillings
bildung nach dem Älbitgesetz mit zwei—drei Zwillingslamellen beobachten. In diesen kelyphitischen 
Bildungen kommen spärlich auch sehr kleine Biotitschüppchen vor: «=lichtgelb, ^=rötlichbraun.

Gegen die kelyphitische Hülle grenzt der Granat scharf, aber uneben. Die Hüllsubstanz dringt 
manchmal buchtartig ein. Die Hornblende dieser Reaktionssäume ist mit den übrigen Amphibolkörnern 
identisch. Die Zusammensetzung der Plagioklase in diesen Bildungen scheint von den übrigen Plagio* 
klasen in den von mir untersuchten Handstücken nicht abzuweichen. Das Mengenverhältnis Plagioklas — 
Hornblende schwankt ziemlich stark. Manchmal herrscht der Plagioklas vor, oft scheinen die beiden 
Komponenten in etwa gleicher Menge vorhanden zu sein. W o der Plagioklas stark überwiegt, dort 
treten die kleinen Plagioklaskörnchen mosaikartig nebeneinander auf. Biotit ist immer äusserst spärlich 
vorhanden. Das Fehlen von Magnetit ist ebenfalls charakteristisch.

Der Quarz erscheint sehr spärlich, in kleinen, meist rundlichen, seltener gezahnten Körnchen, 
von ungefähr denselben Dimensionen, wie die Plagioklase. Der beobachtete maximale Durchmesser 
beträgt 0'18 mm. Sie erscheinen oft in kleinen Gruppen, in denen die einzelnen Körnchen meiçt durch 
Plagioklase voneinander getrennt sind.

Der Biotit kommt spärlich vor, teils in den kelyphitischen Hüllen, teils unabhängig davon. 
Auch für diese letzteren gelten die oben angegebenen pleochroitischen Farben. 2V =  praktisch 0°. 
Die Biotitblätfchen kommen namentlich dort vor, wo der Granat gegen die zu besprechenden weissen 
Flecke grenzt.

Die kleinen, weissen Flecke im Gestein bestehen überwiegend aus kleinen, meist nicht Zwillings* 
lamellierten Plagio kl a skörnchen (O'Ol 6 bis 01 mm), welche ohne Einbuchtungen fast mosaikartig 
aneinander grenzen. Ferner treten hier Muskov/Zblättchen, KtinozoisitUömchcn und kleine Hornblenden 
auf. Plagioklas und Hornblende zeigen dieselben Eigenschaften, wie in den übrigen Partien der Schliffe. 
Die MusAw/bläftchen sind klein, einige erreichen jedoch 0'3 bis 0'5 mm.

Der Klinozoisit kommt in sehr kleinen Körnern ohne regelmässige Konturen, jedoch zumeist 
doch von abgerundeter, isodiametrischcr Form oder in der Richtung senkrecht zur Achsenebene etwas
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länglich ausgebildet vor. Zufolge der indigoblauen Interferenzfarbe vieler Schnitte ist er leicht zu erkennen. 
Die optische Achsenebene steht senkrecht zu den Spaltrissen. Optisch positiv. 2Vj/ =  efwa 86°. Er ist 
in den Dünnschliffen vollkommen farblos, ohne Pleochroismus. A n manchen Körnchen lässt sich ein 
schwacher Zonarbau erkennen, z. B. der Kern zeigt die charakteristische indigoblaue Farbe, die Hülle 
ist grau. Genauere Feststellungen über diese Verhältnisse waren wegen der Kleinheit der Körnchen 
nicht möglich.

Der Ilmenit ist in unregelmässig begrenzten, zerlappten Körnern zu finden. A n manchen Indi
viduen lässt sich eine schwache Leukoxenbildung bemerken. Einige, mehr isodiamefrische Körner 
können eventuell den Magnetit vertreten.

Der Rutil ist in den Amphibolen, Granaten und zwischen den Plagioklasen in den weissen 
Flecken ziemlich verbreitet. Seine Körnchen sind ellipsoidisch oder abgerundet ; selten kann man auch 
Zwillinge nach (101) beobachten. Pleochroismus: n> =  gelb, e =  bräunlichgclb. Einige Rutile sind an den 
randlichen Partien in Titanit umgewandelf.

Der Titanit tritt recht spärlich in eiförmigen Körnern auf.
Àpalit wie gewöhnlich.
Zirkon in farblosen Kristallen in einigen Biotiten ist sehr seifen.
Zwischen dén Amphibolen kommt sehr untergeordnet auch etwas Chlorit in büschelförmigen 

Gruppen vor. Er ist optisch positiv, einachsig mit schwachem Pleochroismus: « =  sehr blass gelblich
grün, j/ =  sehr blass gelb (fast farblos). Er ist als Zcrsefzungsprodukt zu befrachten.

Die chemische Analyse ergab :
SiOo . . . . . . 4Г65%
T i0 2 . . . . . . 0-63
a i2o 3 . . . . . . 19-33
F c A  . . . . . . Г57
Fe O . . . . . . 9-63
MnO . . . . . . 042
Mg O . . . . . . 7-55
CaO . . . . . . 10-67
N a20  . . . . . . 2-47
K 2o  . . . . . . 0-22
P äo 5 . . . . . . 0'42
Glühverl. . . . 0-68

Sum m e. . . . 100-94
Spez. Gew.: 3'152.

Analytiker: K. E m s z t .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s =  5Г09, A  =  2"70, C  =  9"41, F  — 24'69, 
M  =  2'77, T  =  0’0, к =  0 '85; а =  2'2, c =  7‘7, f =  20’l.

SA lF  =  16-0, 3-5, 10-5.
AlCAlk =  13'5, 13-5, 3-0.
N K  =  94 .



DAS SEBESEK- UND ZIBINS-GEBIRGE 225

M C  =  4-9.
Diese Werfe stehen denen des Gabbros vom Seeheim er H oflager am nächsten : 

SÀ1F =  16-0, 4-0, lO'O.
A lC A lk  =  13-0, 13-5, 3'5.
N C  =  9-0. 
M C =  4-1.

Die Molekularwcrfe nach N i g g l i : si =  1040, al =  24"5, fm =  45’0, c =  25'0, alk =  5'5, 
k =  005 , mg =  0’55 ; qz =  —18'0, ti =  Г03, p =  039 , c/fm =  0"55, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden und noriiischen Magmas: si — 108'0, а 1 = 2 Г 0 , 
fm =  52'0, с =  2Г0, alk =  60 , к =  0"20, mg =  0"55, Schnitt =  III/IV.

A us diesem Typus sollen die folgenden Molekularwerfe angeführt werden: si=108'0, a l= 22"0 , 
fm =46'5, c =  25'0, alk =  6"5, k = 0 '2 0 , m g=0'57, Schnitt =  IV. (Olivingabbro, H ay s to ck  Mt., M ont.)

Ferner: Typus des pyroxenit~hornblendiigabbroiden Magmas : si=100'0, a l= 23 '5 , fm =  40'5, 
c = 3 T 5 ,  alk =  4'5, k =  0'16, mg =  0T5, Schnitt =  V.

A us diesem letzten Typus: si =  102 0, al =  230, fm =  42'5, c =  31'5, alk =  30, к =  0'31, 
m g = 0 '8 4 , Schnitt =  V. (Norit, B aste , H arz.)

In Volumprozenten (unter Vernachlässigung der Spuren von Zirkon) :
Plagioklas . . 28’52
Amphibol . . 4Г91
Granat . . . . . . 5-92
Q uarz...................... . . 2-22
B io t i t ...................... . . 0-34
Klinozoisit . . 8-85
Muskovif . . . . . . 4-10
Chlorit . . . . . . 0-31
Ilmenit . . . . . . 1-18
R u t i l ..................... . . 0-47
Tifanif...................... . . 0-18

Summe . . 100-00

ÜBER DIE FAZIESVERHÄLTNISSE.

W ie schon oben betont wurde, ist das Auftreten der kelyphifischen Strukturen wichtig, weil 
sich darin ein F az iesw ech se l im S in n e  P . E s k o l a ’s  äussert. Zuerst war das Gestein unter Verhält
nissen, wo die Granate entstanden. A u f  d iese  P h a s e  der G ran a tb ild u n g  folgte jene der 
U m w and lung  der G ra n a te ; diese Phase kennzeichnet die Amphibolitfazies. Unter den Bedingungen 
der Amphibolitfazies ist der Granat nicht unbedingt bestandsfähig. Es müssen also früher Verhältnisse 
geherrscht haben, welche den Bedingungen der Eklogitfazies näher kamen.

Für die Beurteilung der Faziesverhälfnisse ist das Auftreten von Epidofmineralien als wesent
liche Gemengteile wichtig. Die Klinozoisite sind hier keine Produkte der Oberflächenverwitterung. 
Sie haben sich in der Phase der Amphibolitfazies aus Plagioklasen gebildet. Durch die Paragenesis

15
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Klinozoisit und Hornblende pass! dieses Gestein eigentlich weder in die Ampbibolitfazies von E skola, 

noch in dessen Grünschieferfazies. E s  nim m t v ielm ehr eine S te llu n g  zw ischen  den beiden  
F azien  ein, es verm ittelt som it einen Ü bergang  zw ischen den beiden.

Diese Verhältnisse zeigen darauf hin, dass das aus der u rsp rü n g lich en  E k lo g itfa z ie s  
u n te r die B e d in g u n g en  der A m p h ib o litfaz ie s  gelangte G e s te in  teilw eise  eine w eitere 
U m w and lung  begann. Diese letztere Umbildung, — die Entstehung von Epidotmineralien auf Kosten 
der Plagioklase, — führt in eine andere Fazies hinüber. In diese Fazies gehören die weiter unten 
besprochenen Epidotamphibolite, welche, neben Hornblende reichlich Epidotmineralien und Oligoklas 
bis Andesin führen.

Dieser Eklogitamphibolit zeigt daher Merkmale sowohl aus der Eklogitfazies, wie aus der 
Amphibolitfazies und ausserdem sind ihm auch manche Charakterzüge einer dritten Fazies aufgeprägt, 
welche einen Übergang in die Grünschieferfazies darstellt. Uber diese vermittelnde Fazies werden noch 
im Abschnitt über die Epidotamphibolite manche Überlegungen mitgefeilt. Man sieht hier auch die 
Schwierigkeiten, auf die man stösst, wenn man die Grenzen zwischen den verschiedenen Zonen sucht. 
Diese Übergänge gewähren den besten Einblick in die Fazicslehre der metamorphen Gesteine.

GRANATAMPHIBOLITE.

Im Gebiete der anderen Amphibolite treten an mehreren Stellen auch solche Amphibolite auf, 
die durch einen Gehalt an Granat ausgezeichnet sind. Diese Gesteine sind meist reich an dunklen 
Gemengteilen (Hornblende) und etwas ärmer an Plagioklas. Die Verteilung der Granate ist schwan
kend. Es gibt Gesteine, in denen die Granatkörnchen gleichmässig verteilt erscheinen. In anderen 
Gesteinen ist die Verteilung sehr unregelmässig : in einzelnen Partien treten die Granate ziemlich reichlich 
auf, während in anderen Teilen des Gesteins dieses Mineral ganz zu fehlen scheint, oder aber nur 
sehr spärlich erscheint. Die Granatkörner scheinen um so grössere Dimensionen zu erreichen, je höher 
der Granafgehalt des Gesteins ist. Auch die Grösse der Granatkörner schwankt ziemlich stark in den 
verschiedenen Vorkommen. Gewöhnlich beträgt der Durchmesser höchstens einige mm.

Im untersuchten Gebirge sind die gewöhnlichen Granatamphibolite nicht so sehr häufig, wie 
z. B. die Plagioklasamphibolite und die Amphibolite mit Epidotmineralien.

In den kristallinischen Schiefern ist das Auftreten vom Granat für die untere Tiefenstufe 
charakteristisch. Doch wird der Granat als Durchläufer angesehen, denn er kann in allen Tiefenstüfen, 
— also in allen metamorphen Fazien nach E skola — Vorkommen. Wie aus verschiedenen Beobach
tungen von vielen Forschern hervorgeht, können in manchen kristallinischen Schiefern die einmal aus* 
gebildeten Gleichgewichte — im geologischen Sinne — sehr lange Zeit auch unter geänderten äusseren 
Bedingungen erhalten bleiben.

Der Granat kann unter Umständen auch in der oberen Zone auftreten. Sein Vorkommen hängt 
nicht nur von den zonalen Verhältnissen, sondern auch von seiner eigenen Zusammensetzung und von 
der Mineralassoziaiion ab. In den basischen Gesteinen der oberen Zone, die als Abkömmlinge basischer 
Eruptivgesteine aufgefassf werden, scheint er gänzlich zu fehlen, wogegen er in den stark kalkhaltigen 
Glimmerschiefern derselben Zone zu finden ist. In den basischen Gesteinen ist er überwiegend auf 
die Gesteine der tiefsten Zone, ferner auf die der mittleren Zone beschränkt. Sein Vorkommen als
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Almandin ist in erster Linie für die tiefere Zone (K atazone G rubenmann’s, E k lo g itfaz ies  von 
E skola) charakteristisch. Aber er kristallisiert sich aus den Magmen der Granite und Amphibolgabbros. 
Die Ausscheidung aus den Magmen geht bei relativ tiefer Temperatur vor sich, in der letzten Phase der 
Abkühlung. Bei der Bildung von Almandin in metamorphen Gesteinen von sedimentärem Ursprung 
dürfte ebenfalls ziemlich niedrige Temperatur geherrscht haben.

Die Granatamphibolite der untersuchten Gebiete dürften sich aus E k log iten  a b le iten . 
Zuerst entstanden die Ubergangsgesieine zwischen Eklogiten und Amphiboliten, diese sind die Eklogil* 
amphibolite, die ein mehr oder weniger gut ausgcbildetes, diablastisches Gewebe besitzen. Durch weitere 
Anpassung an die Bedingungen der Mesozone entstanden die vollständiger angepassten ' Granatamphi* 
boliie. Während dieser Umprägung wurde die ursprüngliche diablastische Struktur in eine gewöhnliche 
granoblastische Ausbildung umgewandelt.

Wenn ein Eklogii unter die Bedingungen der Amphibolitfazies — das heisst in höher gelegene 
Teile der Erdkruste — gelangt, beginnt nach E skola die Anpassung an diese Bedingungen. Der 
Omphazit zerfällt, Kelyphitbildung und Uralitisierung gehen vor sich. Zu diesen Umwandlungen kann 
aber das Gestein, meines Erachtens, nur dann kommen, wenn auch g e ric h te te r  D ru ck  mitwirkt. 
Ohne Stresswirkung wird die vollständige Umprägung der Eklogite kaum eintreten.

In manchen Granatamphiboliten tritt der Granat sehr stark zurück. Diese Gesteine führen in 
die Plagioklasamphibolite hinüber.

AMPHIBOLIT AUS DEM SEBES-TAL, SÜDLICH VON TAU.

Das Gestein ist bei dem 50. Kilometerstein aufgeschlossen. Es bildet eine gangartige Ein
lagerung in den Paragesteinen. Seine Breite erreicht ungefähr 15 m.

Das schwarze, feinkörnige Gestein ähnelt einem feinkörnigen Eruptivgestein. Nur sehr schwache 
Spuren der Kristallisationsschieferung lassen sich erkennen. Mit unbewaffneten Augen kann man im 
ersten Augenblick die schwarzen Hornblenden und die roten, kleinen Granatkörnchen erkennen. Die 
Verteilung der Granate ist sehr ungleich : stellenweise treten die Granatkörner derart dicht nebenein
ander auf, dass sie über 25% der Schlifffläche einnehmen, wogegen in anderen Teilen des Gesteins 
der Granat sehr stark zurücktritt, oder eventuell vollständig fehlt.

U. d. M. erkennt man als Gemengteile : Plagioklas, Hornblende, Granat, Bio/if, Epidot, 
Ti tanit, llmenit, Rutil, Apatit, Pyrit.

Die kleinen (0'09 bis 0'2 mm) Plagioklaskörner bilden wasserklare Xenoblasten. Sie treten 
vorwiegend in kleinen Gruppen oder in sehr kurzen (einige mm) Lagen auf, wo nur wenig Hornblende 
vorkommt. Sie entbehren meist die Zwillingslamcllierung ; manchmal erscheinen dünne Zwillingslamellen 
nach dem Albitgesetz.

1. Schnitt L a , a' ; (010) =  23° =  38% An.
2. Schnitt L y, : (001) =  Г5° =  ЗГ% An.
3. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone an Albiizwilling =  21° =etw a 40%  A n.
Zonarbau kann an mehreren Schnitten beobachtet werden. Es sind zwar keine typischen kon*

zentrischen Zonen vorhanden, aber die randlichen Teile zeigen etwas andere Auslöschung, als die 
Mitte des Korns.

15'
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4. Schnitt l y ,  « ':(001), im K ern: 7° =  35% An,
in der Hülle: 12° =  42% A n.

Optisch -f-, 2V =  etwa 85°.
Als Einschlüsse kommen Amphibol, Rutil, Titanit, Epidot, opake Erzkörnchen, Apatit vor.
Der megaskopisch schwarz erscheinende Amphibol ist ebenfalls xenoblasiisch. Mitunter aber 

ist die Prismenzone entnehmbar. Die Individuen sind überwiegend O'l bis 0'4 mm lang, (die grösste 
gemessene Länge war 0'66 mm).

Die Achsenebene liegt || (010). у  : c =  22'5°. y— « =  0’021. 2V« =  87°. Der Pleochroismus 
ist stark: « =  blassgelb, mit schwachgrünem Stich, ß =  bräunlich dunkelgrün, y  =  bläulich dunkelgrün. 
In den Hornblenden findet man Titanit, oft mit Ilmenitkern, Apatit, Rutil, Epidot, llmenit.

Die Amphibole treten oft sehr dicht nebeneinander auf, so dass sie sich aneinander unmittelbar 
anschliessen. Diese Lagen enthalten ziemlich viel Ilmenit.

Der stellenweise reichlich vorhandene Granat ist im Schliff blass rosenrot und bildet ziemlich 
isodiametrische Xenoblasten. Er führt viele Einschlüsse : Hornblende, Plagioklas, Epidot, mitunter auch 
Ilmenit und Rutil. Der Durchmesser der Granatkörner schwankt meist zwischen 0‘3 —0'8 mm. Nur 
wenige Körner zeigen Dimensionen von etwa 1 mm.

Der Biotit tritt sehr spärlich in der Form von kleinen Blättchen auf. « =  hellgelb, /  =  dunkeP 
braun. 2V« =  0°.

Der Titanit, farblos oder in dickeren Dünnschliffen etwas gelblichgrau, tritt in meist elliptisch 
gestreckten Körnchen auf, die oft in Nestern angehäufi erscheinen. Sehr häufig sieht man im Mineral 
schwarzen, opaken Ilmenit eingeschlossen. Der Titanit hat sich auf Kosten des Titaneisens gebildet. 
In manchen Titaniten wurde das Erz fast vollständig aufgezehrt, nur ein sehr kleines Körnchen blieb 
noch vom ursprünglichen Mineral zurück. Der Titanit tritt grösstenteils in den Amphibolen auf.

Kleine (0’3 bis 0'8 mm) Körner von E p ido tm inera lien  kommen untergeordnet, manchmal 
in kleinen Gruppen vor. Sie sind keine Verwitterungsprodukte. Zwei Epidotmineralien sind vertreten : 
Pistazit und Klinozoisit. Die beiden sind oft mit Übergängen verwachsen. Oft zeigen Teile eines 
Individuums verschiedene Interferenzfarben. Als maximale Doppelbrechung wurde y— «=0 '021 gemes
sen, mit 2V«=etwa 86°, entsprechend etwa 10% Eisenepidot. Der Klinozoisit zeigt manchmal indigo
blaue Interferenzfarbe mit sehr schwacher Doppelbrechung, 2V «=etw a 110°.

A n manchen Körnchen lässt sich ein sehr schwacher Pleochroismus bemerken : a=farblos, 
/î=sehr schwach lichtgelb, y =  blass lichtgelb. Rutil und Titanit kommen selten als Einschlüsse vor.

Das Gestein enthält reichlich Titaneisen (eventuell Ti-reichen Magnetit). Die zerlappten, unregel
mässigen Formen sprechen für Titaneisen. Auch der mangelnde Magnetismus verweist auf Titaneisen. 
Korngrösse bis 0'8 mm. Die etwas grösseren Körner sind fast immer in Titanit eingehüllt.

Rutil sehr spärlich in elliptischen Körnchen in anderen Mineralien eingeschlossen.
Apatit und Pyrit zeigen nichts besonderes.
Die granoblastische Struktur des Gesteins ist homöoblastisch, auch der Granat bildet keine 

Porphyroblasfen.
A b und zu findet man Spuren einer Katäklasstruktur : man beobachtet sehr dünne, oft parallel 

verlaufende Sprünge, die nachträglich ausgefüllt wurden. W o die Sprünge Hornblende durchqueren,



DAS SEBESEK- UND ZIBINS-GEBIRGE 229

sind sie mii Epidot ausgefülli, wo sie durch Ilmenii verlaufen, enthalten sie Titanii. Die übrigen Teile 
der Sprünge führen ebenfalls Epidot. Die Sprünge sind Folgen dynamischer Einwirkungen.

Chemische Zusammensetzung :
S i0 2 ........................... . 42-94%
T i0 2 ........................... . 3-11
A l20 3 ...................... . 15-96
Fe20 3 ...................... . 2T8
F e O ........................... . 14-11
M n O ..................... . 0-20
M g O ...................... . 5-32
C a O ........................... . 11-35
S r O ........................... . o-or
B a O ........................... . Sp.
N aäO ..................... . 2-02
k 2o ........................... . 0-22
H.20 + t io °  . . . . 2-48
H 20 —по0 . . . . 0-17

P : A , ..................... . 011
Summe . . 100-84

Analytiker: K. E mszt.

Spez. Gew. 3'2149—3'2185 (T. T akäts.)
Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s = 4 9 ’78, A  =  2"30, C = 8 0 2 , F=29"58, T =  

000, n=9-35, Reihe=«, k = 0 '8 4  ; a = lT ,  c = 6 0 , f= 2 2 ‘3.
Die Molckularwerte nach N iggli: si= 94 '0 , al=20 '5 , fm = 48’0, c=27"0, a lk= 4 ‘5, k=0"07, 

m g=0 '35 ; q z = —24'0, ti= 5 ' 11, p=0* 11, h = 1 8 ’10, c/ f m =  0'56, Schnitt=IV .
Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: s i= 108’0, al=21 '0 , 

fm =52'0, c = 2  Г0, alk=6'0, k = 0 ’20, m g=0'55, Schnitt=III/IV .
Und aus diesem Typus: s i=  101 0, al=16 '5 , fm =51'5, c=25'0, a lk = 7 ’0, k= 0 '20 , m g=  

0‘36, Schnitt=IV . (Gabbronorit, L inco ln  P ond ., N. Y.)
Ferner aus demselben Typus : si =  90’0, al =  20'5, fm =53'0, c= 23 '0 , alk = 3 '5 , k=0"26, m g=  

0"75, Schnitt=III/IV . (Olivinnorii, R ad au ta l, Harz.)
Zur Ausmessung vermittels des Integrationsiiches wurden Schliffe mit ziemlich reichem, mitt

lerem Gehalt an Granat verwendet. Die Ausmessung ergab folgende volumprozentische Zusammen
setzung :

Plagioklas . 17-03
Hornblende . . . 67'97
Granat . . . 6-38
Biotit . . . . . 014
Titanif . . . . . 2-71
Epi dot . . . . . 2-95
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Titaneisen . . . 2'29
R u t i l ................... 0-14
Apatit ................... 0'39

Summe . . ÍOO'OO
Wie schon in der Physiographie des Gesteins betont wurde, h e rrsc h t die H o rn b le n d e  

weit überw iegend  über dem P la g io k la s  vor. Von allen untersuchten Amphiboliten enthält dieses 
Gestein die grösste Menge an Amphibol.

AMPHIBOLIT VOM GIPFEL DES TITIANUL (1724 m ü. d. M.).

Das Gestein bildet eine lagergangartige Einlagerung zwischen Paragneisen. A n seinem Rande 
ist die Einlagerung grobkörnig, von pegmaliiischer Ausbildung und hier erreichen Amphibole und 
Plagioklase selbst Ausmasse von 5—6 cm. Der Typus des Gesteins ist mittelkörnig, von sehr 
schwacher Schieferung, mit dem ersten Eindruck eines Dioriis.

Megaskopisch lassen sich die schwarzen Amphibole, Plagioklase, ferner rosenrote Granate und 
selten Biotit erkennen. Die schwache, schon megaskopisch sichtbare Schieferung wird dadurch hervor
gerufen, dass dünne, homblendereiche Lagen und ebenfalls dünne, etwas weniger Hornblende führende 
Lagen zu unterscheiden sind.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Plagioklas, Hornblende, Granat, Quarz, Biotit, Titanit, 
Magneteisen, Titaneisen, Epidot, Apatit, Pyrit, Zirkon.

Der Plagioklas erscheint in Xenoblasten, aber die Konturen der Schnitte zeigen keine tiefen 
Einbuchtungen und Verzahnungen. Die Körner sind oft etwas tafelförmig nach (010). Zwillinge nach 
dem Albit-, seltener nach dem Periklingesetz kommen vor. Korngrösse : überwiegend zwischen 0'4 bis 
0'83 mm, seltener bis zu IT  mm, (in den pegmatitischen, randlichen Teilen bis zu einigen cm).

а ß Y
1. A i—2—P i —2 + 88 '5° +T5° -1 6 °= (0 1 0 )= A lb it= 3 4 %  An.

2V1 = —8Г° ; 2V.3= -

О»ooo

а ß Y
2. A j—2 + 88° + 66° — 24° =  [010]=Periklin =  36%  An.

P  i—a + 85° +21 '5° + 63°= P erik lin= etw a= 40%  An.
а ß r

3. A ^ P ^  90° +  Г5° — 15°=(010)=A lbit=33°/o An.

ОOO1II>гм

4. Schnitt Т а , а : (010) =  18°==32% An.
5. Schnitt 1  y, «, :(0 0 1 ) =  2?rO= 3 7 %  An.
Schwacher Zonarbau ist manchmal vorhanden, er ist invers. Die Unterschiede dürften kaum 

einige Prozente überschreiten. Man kann nur Kern und Hülle unterscheiden, mit allmählichem Übergang.
6 . Schnitt 1«, «’ :(0 1 0 ), im Kern: 1Г°=31%  An, 

in der Hülle : 22°=36%  An.
Die Hülle ist manchmal einseitig ausgebildet.
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Das spezifische Gewicht des Plagioklases beträgt : 2'663. (Mit Piknométer bei Zimmer
temperatur bestimmt. Der theoretische W ert für 32% An. wäre 2'665.)

Die Plagioklase sind verhältnismässig frisch, enthalten aber zuweilen farblose, gelbliche Epidote 
in Form von kleinen Körnern; auch eine Ausscheidung von Serizit, längs der Spaltrisse und Zwillings
lamellen ist zu beobachten. Oft enthalten sie Einschlüsse von Hornblende.

Die А трМ ю /individuen lassen mitunter jHOj und {010j, sehr selten auch |100 | erkennen. 
Die Länge der Körner schwankt vorwiegend zwischen Г 16 und Г 8  mm, manche erreichen Dimensionen 
bis zu 3 mm und in den grobkörnigen, randlichen Teilen sogar von einigen cm. Die Achsenebene liegt 
11(010). / : c = 1 6 '5  bis 20*5°. Pleochroismus: « =  (licht)gelb, /?=olivgrün, ^ =  dunkel bläulichgrün. 

у—« =  0'023. 2 V« =  efwa Г0 °.
Der Amphibol aus der grobkörnigen Partie wurde analysiert. Das Mineral wurde gepulvert und 

vermittels eines Magnetstabes wurden die Magnetitkörner entfernt. Mittels T k o U L E T S ch er  Lösung wurde 
das Mineral von Feldspat und Biotit gereinigt ; mit Jodmethylen wurden endlich die Körnchen mit 
grösserem spez. Gewicht entfernt. Das erhaltene Pulver schien u. d. M. homogen zu sein.

Spezifisches Gewicht (d 2% 1): У 225 (mit Pyknometer an 2'3126 g Material bestimmt).
Die Analyse (ausgeführt mit über ausgeglühtem Sand getrocknetem Material) ergab :

Gew. o/o I.

S i0 2 . . . . . . . . 40 -ЗГ 6 6 9 5

T i0 2 . . . . . . . . 1 '08* 134

A l,0 3 . . . . . . . 18-50 1810

Fe20 3 . . . . . . . Г 1 4 44Г

FeO . . . . . . . . КУ38 1444

M n O . . . . . . . . 0 -33 0 4 6

Mg O . . . . . . . . 8 ’2 5 2 0 4 6

Ca O . . . . . . . . 10-11 1803

N a,О ..................... . . . . Г 8 0 2 9 0

K ,0  . . . . . . . . r o i 10T

H, 0  . . . . . . . . 0 9 9 5 4 9

Summe . . 99'96

6829

2257

6285

Analytiker : A . V e n d e .

Unter I. sind die Molckularquotienten X 10,000 angeführt; daraus:
R 0 2 : R ,0 3 : RO +  R 20  =  6829 : 2257 : 6285.

Auffallend ist der ziemlich hohe Gehalt an dreiwertigen Metallen. Damit hängt der Verhältnis* 
mässig hohe W ert von у  : c zusammen.

Die Flornblendcn der untersuchten Amphibolite zeigen Werte für у  : c immer um 2 0 ° herum. 
Wahrscheinlich dürften alle ziemlich reich an A l ,0 3 sein.

Wird das Wasser vernachlässigt, so bekommt man die unter II. zusammengestcllten Gewichts* 
Prozente auf die Summe 100 berechnet; III. gibt die entsprechenden Molekularquotieníen X 10,000.

Kolorimetriscli. Die Trennung des Gesamteisens vom Àl,Oa geschah durch Natronschmelze.
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II. III.
S i0 2 . . . . . . . 4079 6764
Ti 0 2 . . . . . . . 1 *09 136
À 120 8 . . . . . . . 18-69 1828
Fe 20 3 . . . . . . . 7-21 451
FeO . . . . . . . 10-49 1460
Mn O . . . . . . . 0-33 46
Mg O . . . . . . . 8-34 2068
Ca O . . . . . . . W 22 1822
Na.,0 . . . . . . . F82 293
K20  . ; . . . . . 1-02 

100-00

108

Aus diesen Zahlen lassen sich die folgenden Komponenten berechnen :
k2o Na20 CaO MgO MnO FeO Fe.20 3 ÀI2O3 (SiTi)Oä

108 K A lS i2 O e ........................... 108 — — — — — — 108 432
293 Na Al Si2 0 6 ..................... — 293 — — — — — 293 1172
225 Ca M gFe4 Si2 0 12 . . . — — 225 225 — — 450 — 450
713 Ca Mg À l4 Si2 0 12. . — — 713 713 —• — — 1426 1426
486 C aF e 3 Si4 0 1 2 ..................... — — 486 — — 1458 — — 1944
376 C aM g 3 Si4 0 1 2 ..................... — — 376 1128 — — — — 1504

16 Ca M n3 Si4 0 1 2 ...................... — . — 16 — 48 — — — 64
Summe 108 293 1816 2066 48 1458 450 1827 6992
Differenz . — — +  6 +  2 - 2 +  2 +  1 +  1 - 9 2

Die grösste Differenz zeigt sich in der letzten Kolonne. Danach wäre die Zusammensetzung in 
Molekularprozenien :

K  Al Si, 0 6 . . . . 4’9
Na  Al  Si 2 O ti . 13-2
Ca Mg Fe* Si* O,* . . . 1 0 -1

Ca Mg AI4 Si2 0 12. . . 32-2
C aF e 3 Si4 0 12 . . . . 21'9
Ca Mg3 Si4 0 12 . . . . WO
Ca M n3 Si4 0 12. . . . 07

Summe . . . lOO'O
Durch die vollständige Vernachlässigung des Wassers wurde ein Fehler begangen. Bei Ein

stellung irgend einer Wassermenge reicht die Menge des S i0 2 nicht aus, um derartige Komponenten 
zu berechnen.

Als Einschluss tritt in der Hornblende häufiger Plagioklas, Titanit, Granat, Apatit, seltener 
Biotit auf. Manche Amphibole sind von Plagioklas siebartig durchlöchert. Aber diese Erscheinung 
ist hier viel seltener, als in einigen, schon weiter oben erwähnten Amphiboliten.

Als Zersetzungsprodukt in der Hornblende erscheint selten der Chlorit in sehr schwach dcppel-
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brechenden, optisch negativen, kleinen Schüppchen, mit ziemlich starkem Pleochroismus: « =  sehr blass 
gelb, y  =  grasgrün.

Die Menge der rosenroten Granate ist nicht bedeutend und zeigt sehr grosse Schwankungen. 
Die vorwiegend O 'lf bis ОТ mm grossen Körner sind auch im Schliff etwas rosenrot und bilden 
entweder Xenoblasten, oder lassen manchmal idioblastische Ausbildung in schlecht ausgebildeten 
{1 1 0 |-Formen erkennen. Schwarze Frzkörnchen, Titanit und Chlorit kommen in den Rissen der 
Granate eingeçchlossen vor.

Quarz ist bloss untergeordnet vorhanden, resp. tritt er bloss an solchen Stellen in einiger- 
massen ansehnlicherer Menge in farblosen Xenoblasten, manchmal angehäuft auf, wo die Struktur 
pegmatitisch wird.

Biotit erscheint sehr spärlich in einigen Hornblenden. Der Chlorit dürfte aus seiner Um
wandlung stammen.

Titanit, in ellipsoidischen, oder regellos umgrenzten, kleinen (0'016 bis 0'05 mm) Körnern 
kommt spärlich vor. Seine Körner ordnen sich manchmal zu kurzen, rosenkranzartigen Schnüren. Häufig 
bilden die Körnchen die Umrandung einiger Umenite.

Das opake Erz ist teils Magnetit (magnetisch), teils Titaneisen (oder stark Ti-halliges Magnet
eisen). Die letzteren zeigen manchmal eine Hülle aus Titanit. Dimensionen : 0'06 bis 0'35 mm, aus
nahmsweise bis zu ОТО mm.

Einige kleine Körnchen von Epidot treten in der Nähe der Amphibole auf, wahrscheinlich 
als Zersetzungsprodukte.

Àpatit, Pyrit kommen in der gewöhnlichen Ausbildung und sehr untergeordnet vor.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch, die sehr an die Struktur des Gabbros erinnert.
Die volumprozentische Zusammensetzung :

Plagioklas . . . 38-18
Hornblende . 53-26
Granat . . . . 2 - 8 6

Quarz..................... 2T3
Biotit (+  Chlorit) . О'ЗГ
Titanit . . . . 1 ' 32
Eisenerz . . . . 1-23
Epidot . . . . 005
Apatit...................... 039
P y r i t ..................... 0 2 1

einen

Summe. 1 0 0 0 0

In diesem Amphibolit ist die Menge der Granate gering, so dass man diese Ausbildung als 
Übergang zur granatfreien Gruppe der Plagioklasamphibolife betrachten kann.

AMPHIBOLIT AUS DEM GRABEN ZWISCHEN DEALUL CIOACA UND MUNCELUL BIRAILOR.

Das Gestein ist im zwischen D. C io a c a  und M u n ce lu l B ira ilo r , in SW-licher Richtung 
ins T a j a - T a l  hinabziehenden kleinen Graben, in 1190 m Seehöhe aufgeschlossen. Dieses ziemlich
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grobkörnige Gesiein bilde! ein »etwa 2  m starkes Lager zwischen Glimmerschiefern und Paragneisen. 
Hier und da wird er von dünnen — 1 mm starken — Quarzschnüren durchzogen. Sein Einfallen ist 
1 Th 30°. In demselben Graben ist ferner in 1050 m Seehöhe ein 4 m mächtiges und in 1000 m ein 
ca. 5 m starkes Amphiboliilager aufgeschlossen.

Das in 1190 m Höhe anstehende Gesiein zeigt megaskopisch Amphibol, Plagioklas, kleine 
Granate, Quarz und wenig Biotit. Es ist ausgezeichnet kristallisationsschiefrig : sehr dünne, besonders 
hornblendereiche Lagen wechsellagern mit wenig Hornblende enthaltenden, feldspatreichen Schichfchen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengleile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Quarz, 
Granat, Biotit, Muskovit, Klinozoisit, Titanit, Ilmenit (Magnetit), Àpatit, Rutil und Chlorit.

Die Plagioklase bilden O'l bis 0'5 mm grosse Xenoblasten, mitunter nach (010) fafelig aus- 
gebildet, Die Konturen zeigen keine grossen Einbuchtungen. Sie sind teils zwillingslamellierf nach dem 
Albii- und Periklingesetz, teils ohne Zwillingsbildung. Oft kann die Verzwillingung kaum mehr beobacht 
tet werden, weil manche Plagioklase stark umgewandelf, getrübt, teilweise in Muskovit (Serizit), teils 
in Klinozoisit übergeführf sind. Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orientieren die folgen
den Daten :

1 . Schnitt 1  «, «, : (0 1 0 )= ir° = 3 1 %  An.
2 . Optisch negativ, 2V a=84°.
3. « 'Am , y '= < s .
4. «' <  £, y’ >W.
Die Hornblende herrscht unter den Gemcngteilcn vor. Dimensionen : Länge überwiegend 

zwischen 0'5 und 2  mm, seltener bis zu 3‘3 mm ; Dicke: 045  bis 0‘5 mm, selten 0 ’8  bis 146 mm. 
Ihre Individuen sind im allgemeinen xenoblasfisch entwickelt, trotzdem sind an ihnen manchmal die 
Formen j l l 0 | und |010[ wahrzunehmen. Die Achsenebene liegt || (0 1 0 ). y : c = ! 7 °  bis 20°. 2 V « =  
8 Г°. у —«=0'0196. Pleochroismus : «=lichfgelb, /?=grünlichgelb, y=\\cht bräunlich grün. Stellenweise 
ist der Amphibol von dichten Feldspatgruppen siebartig durchsetzt.

Quarz ist in wasserhellen, durchsichtigen Xenoblasten in hinlänglicher Menge vorhanden. Seine 
Dimensionen erreichen zuweilen 0'5—0'6 mm. Häufig sind AmphibolmikioWthe in ihnen eingeschlossen.

Der Granat tritt verhältnismässig zurück und ist bloss in kleinen, mitunter bis zu 0 ' 2  mm 
ansteigenden, isodiametrischen Körnern zu beobachten. Idiomorphismus fehlt. Als Einschluss kommen 
schwarze, opake Erzkörnchen und seltener Rutil vor.

Biotit kommt nur stellenweise, in bestimmten, sehr dünnen Lagen vor, wie dies auch in den 
Handstücken gezeigt werden kann.

Einige MusÄov/fbläffchen treten sowohl zwischen den Plagioklasen, als auch unter den Horn
blenden auf. Sie begleiten oft die Klinozoisite.

Die kleinen Körnchen vom Klinozoisit treten spärlich zwischen den Plagioklasen auf. Sie sind 
durch Umwandlung der Feldspate, aber n icht durch Oberflächenverwitterung entstanden.

Der Titanit in kleinen (0'016 bis 0’03 mm) ellipsoidischen „Titaniteiern“ ist selten zu beobach
ten u. zw. in den Hornblenden und in der Nähe der Ilmenite.

Das schwarze, opake Erz kommt teils in zerlappfen Formen, oft mit schwacher Umrandung 
von Leukoxen vor ; diese dürften sicher Ilmenite sein — teils in mehr isometrischen Körnchen ohne
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Titanithülle, diese sind eventuell Magnetite. Dimensionen : 0'08 bis О’ЗЗ mm, selten 0'5 mm. Mitunter 
sind die kleinen Körnchen zu etwas grösseren Gruppen angehäuft.

Rutil ist in der Form von kleinen, eiförmigen Körnchen (0’008 bis 0'66 mm) selten sichtbar 
und namentlich im Amphibol eingeschlossen; sein Pleochroismus: e=bräunlichgelb, m=lichfgelb.

Chlorit ist sehr selten zwischen den Hornblenden, in der Form von kleinen, farblosen, optisch 
einachsigen, positiven Blättchen (Pennin) zu beobachten. Er dürfte wahrscheinlich aus der Umwandlung 
von Hornblenden enstanden sein.

Die kleinen, farblosen Apatite erscheinen wie gewöhnlich.
Die Struktur ist granoblasiisch, stellenweise mit der poikiloblastischcn gepaart.
Die chemische Zusammensetzung : *

S i0 2 ........................... . 46‘32°/o
T i0 2 ........................... . 0'93
■fUgO-j...................... . 2183
Fe20 3 ..................... 276
F e O ........................... . 378
M nO ........................... . 010
M gO ........................... . Г86
C a O ........................... . 1058
N a . , 0 ..................... . 296
K , 0 ........................... . 1 ‘ 19
H 20 —110°. . . . . 011
Glühverl..................... . 2'30

Summe . . 10072
Analytiker : Zs. S z i n y e i - M e r s e .

Die OsANN’schen Parameter : s== 51 16, A  =  3'93, C = 1 0 '0 4 , F = 2 0 '9 0 , T = 0  00, n =  7'91, 
Reihe =  «, к =  079 ; а =  3'4, c =  8 ‘6, f= 1 8 '0 .

Die Molekularwerte nach N i g g l i : s i= 1 0 3 ‘0, al =  28'5, fm =  38'0, c= 25 '5 , alk =  8'0, k =  0'21, 
mg =  0'69; qz =  — 29‘0, ti =  1 *55, c/fm =  0'67, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des ossipitgabbroiden Magmas: si = 1 1 0 0 , a l= 2 8 ‘5, fm =  34'5, 
c =  28‘5, alk =  8'5, к = 0 1 2 ,  mg =  0'60, Schnitt =  V.

Und aus diesem Typus: s i= 1 0 8 ’0, al =  28'0, fm = 33 '5 , c = 3 2 ‘0, alk =  6'5, k =  0‘04, 
mg =  0'66, Schnitt = V .  (Ossipitgabbro, B eav er C reek , Tuol Co., Calif.)

Typus des pyroxemt— hornblenditgabbroiden Magmas: si = 1 0 0 0 , al =  23'5, fm =  40'5, 
c =  3T5, alk =  4*5, k =  0'26, mg =  075, Schnitt =  V.

Aus diesem Typus : si =  lOO’O, al =  240, fm =  38'0, c =  31'0, alk =  Г0, k =  0‘26, m g = 0 ‘64, 
S chn itt= V . (Olivingabbro, N o sy  K om ba, M adagaskar).

* Die im Cenfralblatf für Mineralogie, 1922, p. 8 mitgeteilte Analyse wurde später vom Analytiker durch Bestimm 
inung von MnO etwas modifiziert.
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AMPHIBOLIT, DUS.

Südlich von D u s  wird der Glimmerschiefer durch mehrere Amphibolitlager durchsetzt. Das 
hier beschriebene Gestein stammt südwestlich von der G e n d a rm e rie -W a c h e , nordöstlich von der 
Kuppe 1475 m. Das Gestein ist am W eg aufgeschlossen.

Das dunkelgraue Gestein zeigt eine gute Kristallisationsschieferung ; es ist auf der Schieferungs
fläche oft seidenglänzend, infolge der Spaltflächen der Hornblenden, die sich in die Schieferungsfläche 
eingestellt haben. Megaskopisch erkennt man die grünlichschwarzen Hornblenden, unter denen einige 
sehr gross sind (einige mm). Der grösste Teil des Gesteins besteht aus Hornblende. In nicht zusammen
hängenden, kleinen Lagen beobachtet man die Feldspate, zwischen denen nur wenig Hornblende vor
kommt. Hier und da sieht man kleine, rosenrote Granatkörnchen. Das Gestein wird in sehr regelloser 
Verteilung durch weisse, bis 2 mm dicke Lagen und Adern durchzogen, die überwiegend aus Feldspat 
bestehen. Diese keilen sich oft aus, oder aber werden sie stellenweise sehr dünn; manchmal beobachtet 
man eine Verzweigung derselben. Auch sie schmiegen sich im allgemeinen der Schieferungs
fläche an.

Das Gestein besieht aus folgenden Gemengteilen : Plagioklas, Hornblende, Granat, Epidot 
(Klinozoisit), Muskovit, Titanit, llmenit, Rutil, Apatit, Chlorit.

Der Plagioklas (Dimensionen: überwiegend zwischen 0'15 und 0'25 mm) erscheint vor
herrschend in den weissen Flecken und Lagen. Die Individuen sind entweder Zwillinge nach den 
Albii-, Periklingesetzen oder unverzwillingt. Die Umgrenzung der Xenoblaslen ist entweder ohne 
Einbuchtungen und Verzahnungen ausgebildei und in diesem Fall grenzen die einzelnen Plagioklase 
einer Pflasterstruktur ähnlich aneinander, oder aber es lässt sich eine nicht ticfbuchtige Ausbildung 
beobachten.

1 (001), «' : (010) = 15° =  30 %  An.
а ß Y

+88° +70° -1 9 ° =  [010] = Periklin =  31 %  An.
+85° +  16° +75° =  Periklin =  etwa 28% An.

2VX =  - 00 Oü о

а ß У

+88° +75° — 17° =  (010) = Albif =  3 3 %  An.

2. A x_ 2 

P i- 2

3. À 1_2 =  P l—2
Manchmal lässt sich ein sehr schwacher Zonarbau beobachten :

4. Schnitt 1  (010) und (001), «' : (010), im Kern: 14° =  2 9 %  An,
in der Hülle: 17° == 32 °/o An.

Man kann höchstens nur Kern und Hülle unterscheiden und diese fliessen ohne scharfe Grenze 
ineinander. Manchmal ist die Hülle nur einseitig ausgebildet.

Die Hornblende macht etwa 7 0 V o l%  des Gesteins aus. Ihre Xenoblasten sind überwiegend 
0‘25—0‘40 mm lang. Einige Individuen erreichen Längen von 1'6 bis 2'0 mm (seltener bis zu 5. mm).
Die Umgrenzung der grössten Hornblenden ist meist buchtig ausgebildet und in diese Eintiefungen
dringen die kleinen Amphibole ein. Die Achsenebene steht II (010). у : c =  22°. « =  lichtgelb, 
ß  — bräunlichgrün, у  =  grün, mit schwach blauem Stich. 2V« =  83° (Mittel von drei Messungen). 
y—« =  0'020.
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Als Einschlüsse in den Amphibolen lassen sich Titanit, llmenit (mii Titanit-Hülle), Rutil, 
Plagioklas beobachten.

Der Granat kommt in geringer Menge vor. Seine Körner (Durchmesser meist zwischen 0'3 
und 0'6 mm) sind isodiametrisch, aber ohne kristallographische Begrenzung und stark durchsetzt von 
Sprüngen und Rissen. Oft sind die zersprungenen Teile eines Körnchens durch Hornblende, Chlorit, 
Klinozoisii, Muskovii voneinander getrennt. Die Farbe der Granate ist im Dünnschliff kaum zu 
erkennen, die Durchschnitte sind fast ganz farblos mit schwach gelblichem Stich. Rutil und llmenit, 
der letztere oft mit Titaniisaum, kommen als Einschlüsse vor.

Die Granate treten meist in den feldspatreichen Partien des Gesteins auf.
Zwischen den Plagioklasen, in den weissen Lagen, kommen die kleinen Klinozoisite vor. Dimen

sionen : 0‘03 bis 0'17 mm, selten bis 0 '5 mm. Sic werden manchmal durch farblose MuskoviMáttchen 
begleitet. Die Klinozoisif-Körnchen sind nach der Orthoachse etwas länglich ausgebildei. Im Dünnschliff 
sind sie farblos. Oft zeigen Teile eines Kornes etwas verschiedene Interferenzfarben. Die Doppel
brechung ist sehr schwach. Optisch positiv, 2 d y  =  etwa um 80° herum, sie enthalten also sehr wenig 
Eisen. An manchen Schnitten, oder an einem Teil des Schnittes zeigen sie anormal blaue Interferenz
farben (Schnitt J_ y).

Die in den weissen Partien zwischen den Plagioklasen, Klinozoisiten, Muskovifen und Granaten 
vorhandenen Hornblenden sind sehr klein.

Der Titanit kommt in ellipsoidischen oder unregelmässig umgrenzten, (im Schliff) farblosen 
Schnitten spärlich vor. Dimensionen: 0'08 bis 0'17 mm, selten 0'24 mm.

Der llmenit tritt in zerlapptén Formen auf; oft ist er mit einem Titanitkranz umgeben. 
Dimensionen: 0'15 bis 0'38 mm. Häufig erscheint er in den Hornblenden.

Rutil, etwas Apatit wie gewöhnlich.
Chlorit tritt als sekundäre Bildung selten auf, manchmal in rosette na rtigen Gruppen- « =  sehr 

licht (graulich) gelb, /  =  hellgrün. Gewöhnlich findet man ihn in den feldspafreichen Partien.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch (Tafel VIII, Fig. 4). Infolge einiger grösseren 

Hornblenden zeigt das Gestein Anklänge an die heteroblastische Ausbildung.
Chemische Zusammensetzung :

S i0 2 . ........................... 48-67%
T i0 2 ...........................  1 '75
a i 2o 3 ........................... 14-70
Fe20 3 ........................... 1-65
FeO . ...........................11-12
M nO . .......................... 016
MgO ...........................8-10
CaO . ...........................9-38
SrO . ...........................0-09
BaO . ...........................Sp.
N a20 ...........................2-71
k ,o  . ...........................0-86
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1-51
0-33
O'CF

H 20 + iio °  .
H 20  - no0 .
p 2o 5 . .

Summe . . 101'10
Analytiker : K. E m s z t .

Die Parameter nach O s a n n : s = 5 2 T 9 ,  A = 3 '3 5 , C = 5 T 8 , F = 28 '95 , T = 0 '0 0 , n= 8 '27 , 
Reihe =  «, к= 0 '8Г ; a = 2 ’6, c= 4 '6 , f= 22 '8 .

Die Molekularwerte nach N ieeu : s i= 1 0 9 ‘0, a l= 1 9 ‘5, fm =51'0, c = 2 2 ‘5, а1к=Г0, к=0 '1Г , 
m g= 0 '53 ; q z = —19‘0, ti=0 '29, р=0'0Г, h = l l '2 5 ,  c/fm= 0 '4 4 ,  Schnitt=IV .

Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: s i= 108 '0 , a l=  21 '0, 
fm =52'0, c= 21 '0 , alk=6'0, k = 0 ’20, m g = 0 ‘55, Schnitt=III/IV .

Aus diesem Typus: s i=  101 '0, a l= 1 6 ‘5, fm = 51’5, c = 2 5 ‘0, alk=7'0, k= 0 '20 , m g=0'36, 
Schniff=IV. (Gabbronorit, L inco ln  P o n d , N. Y.)

Die Ausmessung mit dem Integrationsfisch ergab T4 Vol%  Hornblende.

BIOTITAMPHIBOLITE.

Während in den typischen Amphiboliten Biotit entweder gänzlich fehlt, oder nur sehr spora
disch vorkommf, finden sich an einzelnen Stellen auch Varietäten, die reich an diesem Mineral sind. 
Mit etwas grösserem Gehalt an Biotit ändern sich auch die texfurellen und strukturellen Verhältnisse. 
Die biotitreichen Amphibolite werden meist durch eine unruhige Struktur gekennzeichnet.

Die biofitfreien Amphibolite besitzen eine schieferige Textur, sie enthalten häufig lagenweise 
Amphibol und dann wieder Plagioklas angereichert, wobei die einzelnen Lagen sich oft auskeilen. Die 
Biotitamphibolife sind oft durch eine flaserige Textur ausgezeichnet. Biotifärmere Partien von gröberem 
Korn werden von biofifreicheren Flasern umflossen. Die Gemengfeile, besonders die Plagioklase und die 
Hornblenden, wechseln oft in ihrer Grösse.

Die Mengenverhältnisse der Gemengteile schwanken. Dadurch werden Übergänge in die anderen 
Gruppen der Amphibolite hervorgerufen.

Die Biotitamphibolife sind weniger verbreitet, als die biotitfreien. Sie scheinen in den östlichen 
Gebieten des Gebirgszuges aufzutreten. Genetisch dürften sie weniger einheitlich sein, als die übrigen Typen.

AMPHIBOLIT, VALEA DOBRUNULUI, 1390 m ü. d. M.

Im graulichschwarzen, kleinkörnigen Gestein kann man mit unbewaffneten Augen schwarze 
Hornblenden, weisse Feldspate und bräunlichschwarze Biotite erkennen. Das Gestein ist krisfallisations* 
schiefrig: dünne (höchstens 0'5 mm), feldspafreiche Lagen wechsellagern mit feldspafarmen, dunklen 
Bändern. Auf der Schieferungsfläche zeigt sich ein schwacher Seidenglanz.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Plagioklas, Hornblende, Biotit, etwas Quarz, Titanii, 
Ilmenit, Pyrit, Apatit und als Umwandlungsprodukfe Serizit und Chlorit.

Der Plagioklas (0'08 bis 0'55 mm) erscheint in beinahe isodiametrischen Xenoblasfen mit 
unregelmässiger Umgrenzung. Zwillingsbildung ist sehr verbreitet, meist nur aus wenigen Lamellen : 
Albif- und Periklinzwillinge allein oder beide Gesetze gleichzeitig. Periklinzwillinge sind häufig.
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1. Schnitt 1  (010) und (001), « '  : (010) = 19° =  36%  Ап.
« ß Y

2. A j _ 2  = : Pl_2 +89° +72° -2 0 ° =  ЗГ% Ап.
2%  = -88°, 2V2:=89°.
а ß

3. A j„2 4-88° ОоочО+ -2 4 °  ==  [010] = : Periklin =  34%  Ап.
Pi-2

Ого0
0+

+22° + 6 6 °  = =  Periklin =  etwa 35%  Ап.
4. Schniif 1 « ,  (010)=  14° =  29% An.
Inverser Zonarbau ist verbreitet. Man kann meist einen Kern und eine Hiille unterscheiden, 

aber ohne scharfe Grenze. Die Unterschiede erreichen einige Mol % .
5. Schnitt 1  (010) und (001), : (010), im Kern: 14° =  29%  A n,

in der Hülle: 13° =  ЗГ% An.
Senzf/bläftchen erscheinen in manchen Plagioklasen als Zersetzungsprodukte.
Die Hornblende ist unter den Gemengteilen vorherrschend. Dimensionen : überwiegend 0'33 

bis 0‘85 mm, selten Г5 mm. (Der Feldspat ist kleiner.) Selten lässt sich die Form jllO j erkennen, 
sonst ist die Ausbildung xenoblastisch.

Die optische Achsenebene steht II (010). /:с = 1 Г ° . y —a = 00231. 2 V « = 8 1 -5°. Pleochrois
mus: « =  sehr licht gelb, /?=blass olivgrün, /= e tw as dunkler olivgrün. « < ß < y . Siebartige Durchwach
sungen von Plagioklas sind massig verbreitet. Als Einschlüsse wurden noch Titanit und Ilmenit 
beobachtet.

Der Biotit ist in viel geringer Menge vorhanden, als der Plagioklas. Der Pleochroismus ist sehr 
stark: «=sehr licht gelb, /?=rotbraun, /=rotbraun, 2V oí= 0o. Einige Biotitblättchen sind entlang der 
Spaltrisse mehr oder weniger in farblosen, optisch positiven Chlorit umgewandelt. Durchmesser der 
Blättchen: 01 bis 0'9 mm, selten l'O mm.

Der Quarz tritt in unregelmässigen Körnern auf, die oft zerlappte Formen zeigen. Ihre A u s
löschung ist undulös. Verbreitet sind dünne Quarzadern im Gestein.

Titanit ist in elliptischen oder etwas abgerundeten, rhombenähnlichen Durchschnitten verbreitet. 
Die Körnchen erscheinen oft in Nestern und Schmiizen angehäuft. Sie treten häufig in den Hornblenden 
und Biotiten auf, aber auch sonst zerstreut kommen sie ebenfalls vor. Oft sieht man im Mineral 
Titaneisen eingeschlossen.

Ilmenit in zerlappten oder isometrischen Formen ist reichlich vorhanden. Seine Körnchen sind 
oft in Titanit (Leukoxen) eingehüllt. Das grösste Korn hat eine Länge von 0'65 mm gehabt.

Pyrit und Apatit zeigen nichts besonderes. Beide kommen sehr spärlich vor.
Die Struktur ist granoblastisch, die Menge des Biotits ist gering.

AMPHIBOUT, VALEA MÂRÂSDIEI, NEBEN GURARO.

Im unteren Abschnitt der V alea M äräsd ie i, in 660 m Seehöhe, ist die etwa 20 m breite 
Amphiboliteinlagerung aufgeschlossen. Der primitive, kleine Steinbruch liegt 1 '75 km SO-lich von 
G uraro .

Das megaskopisch dunkelgrauc bis schwarze Gestein lässt sehr dünne lichte und dunkle Lagen
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erkennen. Die lichten bestehen vorwiegend aus Feldspat, die dunklen vorherrschend aus Biotit und 
Hornblende. Diese Lagentextur wird besonders dadurch bedingt, dass die biolifärmeren Partien von 
biotitreichen Flasern umflossen werden.

Als Gemengteile erkennt man u. d. M. folgende Mineralien : Plagioklas, Biotit, Hornblende, 
Granat, sehr wenig Quarz, Titanit, Magnetit, Pyrit, Epidot, Rutil, Apatit, selten Zirkon.

Der Plagioklas (Dimensionen: O'l bis 0'35 mm) erscheint in Xenoblasten. Ausser den Zwillingen 
nach dem Albitgesetz sind auch Periklinzwillinge sehr verbreitet.

1. Schnitt 1(010) und (001), «1(010) = 1 9 °  =  33%  An.
а ß r

2. Aj_2 =  Pj—2 90° +78° —10° — (010) =  Albit — 2 8 %  A n.
3. A j-2 +8Г0 +67° -22° =  [010] =  Periklin =  35%  A n.

Pl-2 +84° +22° +62° =  Periklin =  efwa 32—3 6 %  An.
Eine invers ausgebildete Hülle um einen Kern ist manchmal zu beobachten.
4. Schnitt 1 « ,  «1(010) an einem Albitzwilling : l =  14° =  30°/o An,

I im Kern: 2° =  23%  An,
; in der Hülle: 13'5° =  30%  An.

5. Schnitt 1 / ,  «1  (001) =  6° =  36%  An.
Unter den dunklen Gemengteilen herrscht der Biotit vor. Durchmesser der Blättchen : 0'08 bis 

0'5 mm. Pleochroismus: « =  lichtgelb, ß =  y  =  schokoladebraun. 2V =  0°. / —« =  0'048. Manchmal 
finden sich pleochroitische Höfe um ZMroneinschlüsse ; in diesen bleibt « unverändert, während у  fast 
schwarz erscheint. Einige Biotite sind teilweise, oder gänzlich in Chlorit zersetzt.

Die Hornblende tritt überwiegend zwischen den Biotiten auf. Länge der Xenoblasten: 0'06 
bis 0'65 mm, selten bis 1'2 mm. Die Achsenebene steht II (010). y :c  =  22'5°; у —« =  0'020. 
Pleochroismus: « =  lichtgelb, /?=olivgrün, /  =  dunkel bläulichgrün. Als Einschlüsse im Amphibol 
wurden Plagioklas, Rutil, Titanit und opakes Eisenerz, seltener Biotit beobachtet.

Häufig findet sich Granat. Megaskopisch blassrot, im Schliff erscheint er nahezu farblos. Die 
Körner sind nahezu isodiametrisch ausgebildet, sie haben unregelmässige Umgrenzung und erscheinen 
umgeben von Plagioklasen in granoblasiischer Anordnung. In diesem Plagioklasmantel sind dunkle 
Gemengteile nur spärlich vorhanden. Die Granatkörner enthalten Rutil, Magnetit, Biotit, seltener Plagio- 
klas als Einschlüsse. Die Granate erreichen Durchmesser bis zu 0'8 mm, meist sind sie aber viel 
kleiner: O'l bis 0'35 mm. Seifen sind die Körner in einer Richtung etwas gestreckt.

Der Quarz tritt sehr spärlich auf.
Titanit ist selten in den Hornblenden zu beobachten.
Der Rutil erscheint in den Amphibolen, seltener in den Biotiten in ellipsoidalen Körnchen.
Magnetit ist verhältnismässig reichlich vorhanden, meist mit unregelmässiger Umgrenzung. Ein

zelne Lagen enthalten mehr Erz, als die anderen. Leukoxenhülle wurde nicht beobachtet. Die grösseren 
Körnchen sind nach der Schieferung etwas abgeplattet. Dimension : bis 1 mm.

Pyrit wurde sehr selten beobachtet.
Einige kleine Körnchen eines Epidotmmerah treten in manchen chloritisch umgewandelten 

Biotiten als sekundäre Bildungen spärlich auf.
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Apatit, Zirkon, wie gewöhnlich. Der letztere tritt in den Biotiten auf.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch bis sehr schwach lepidoblastisch.
Infolge seines Gehaltes an Granat bildet dieses Gestein einen Übe r g a n g  in die Gruppe der 

Granatamphibolite.

EPIDOTAMPHIBOLITE.

A L L G E M E IN E  B E T R A C H T U N G E N  U B E R  DIE A M PH IB O L IT F À Z IE S .

Diese Gesteine werden durch das Vorkommen von Lp/c/o/mincralien : Pistazit, Klinozoisit oder 
Zoisit als lypomorphe Gemengteile neben Oligoklas und Hornblende ausgezeichnet. Die Verteilung dieser 
Mineralien ist in den Gesteinen sehr ungleich. Bald sind sie gleichmässig im Gesteingefüge verstreut, 
bald werden sie zusammen mit den Plagioklasen in Nestern angehäuft; oft erscheinen sie lagenweise 
(gebänderte Gesteine), wobei die Nachbarlagen nur geringe Mengen von diesen Mineralien enthalten, 
oder ganz frei von denselben bleiben.

Diese Mineralien lassen in ihren Ausbildungsarien erkennen, dass sie — mit den übrigen fypo- 
morphen Gemengteilen — den Anforderungen der Amphibolitfazies nicht entsprechen. Diese Gesteine 
zeigen einen geringeren Grad der Metamorphose, eine höhere „Ti e f ens t u f e“ als die Ge s t e i ne  
der Amphibol i t f az i es .

Die Epidotmineralien bekunden manchmal deutlich, dass sie als jüngere Bildung aufzufassen 
sind. Man kann besonders bei den Epidotamphiboliten mit eisenfreien, oder sehr eisenarmen Epidoten 
(Klinozoisit) manchmal beobachten, dass der Epidot au f Kos t en  der  Fe l d s pa t e  ents tand.  Da be i  
sind die Epidotminera l i en  keine Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e  der Ober f l ächen  Verwit terung.  
In diesen Gesteinen t reten die Ep i do t mi ne r a l i en  a l s  ebenbür t ige,  fypomorphe Mi ne r a l i en  
neben die anderen Gemengte i l e  des Ges t e i ns  auf.

Selbst in den Plagioklas- und Granatamphiboliten stösst man oft auf Epidotmineralien, obwohl 
nur in sehr geringer Menge. Auch in diesen Gesteinen sind die Epidote keine pathologischen N eu
bildungen, keine Zersetzungsprodukte. Zwar zurückgetreten, sind hier diese Mineralien doch eben
bürtige Gemengfeile dieser Gesteine.

Die „Amphibol i t f az i es“ von E skola ist durch die Untersuchung der Or i j ä r v i - Re g i on  
entstanden. In dieser Fazies erscheint — bei entsprechender chemischer Zusammensetzung des Systems — 
immer irgend ein Glied der Hornblendegruppe. Charakteristische Mineralien dieser’ Fazies sind : 
Hornblende, Mikroklin, Plagioklas, Muskovit, Andalusit, Cordierit, Almandin, Anthophyllit, Cum- 
mingfonif, Diopsid, Wollastonit, Grossular—Andradit, Olivin.

Man sieht aus dieser Aufzählung, dass die Epidofmineralien nicht in diese Fazies gehören.
Die „Eklogi t fazies“ ist durch monokline Pyroxene mit Jadeitgehalt und pyropreiche Granate 

gekennzeichnet. In diese Fazies, wo die Eklogite unter hohen Bildungstemparaturen und hohen Drucken 
ausgebildet wurden, können die Amphibolite überhaupt nicht eingereiht werden.

Die „Grünschi e fe r faz i es "  wird durch diejenigen mefamorphen Gesteine charakterisiert, in 
welchen Mineralien der folgenden Gruppe Vorkommen : Albit, Epidot, Serizit, Chlorit, Serpentin, Talk, 
Kalzit, Dolomit. Besonders wichtig und typisch ist in dieser Fazies das Auftreten von Epidot mit Albit 
und von Muskovit mit Chlorit.

16
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Die Epidofamphibolife zeigen durch den Gehalf an Epidoimineralien, ferner durch die albit- 
reichen Plagioklase manche Anklänge an die Grünschieferfazies. Aber die Paragenese : Hornblende — 
Epidot—albifreicher Plagioklas stimmt nicht mit der Grünschieferfazies überein.

Durch die Paragenese : Hornblende und Epidot passen die Epidotamphibolite weder in die 
Amphibolitfazies, noch in die Grünschieferfazies von E sk ola . Sie überbrücken vielmehr diese beiden 
Faziesgruppen. Diese Gesteine erfordern eigentlich die Aufstellung einer  neuen Fazies ,  die durch 
die Kombination H o r n b l e n d e — E p i d o t —saurer  Pl agioklas  gekennze i chne t  ist.

Diese Epidotamphibolite sind im Sebesei und Zibins-Gebirge sehr stark verbreitet, sie herrschen 
vielleicht unter allen Amphiboliten vor. Sie sind eigentlich die charakterisierenden Hornblendegesteine 
im ganzen Gebirgszuge. Diese Gesteine gehören einer Faziesentwicklung an, die sich in vielen alpinen 
Amphiboliten mit Epidot und Oligoklas in vollkommen ähnlicher Weise wiederfindet. In den amphiboli- 
tischen Randzonen der mächtigen Granitgneismassive der H o h e n  Tauern,  in den Schweizer Alpen 
usw. kann man diesen Gesteinstypus häufig finden.

Auch diese alpinen epidoiführenden Amphibolite können in den Faziesgruppen nicht unter
gebracht werden. Diese Tatsache wurde besonders durch F. B ecke betont. Sehr wahrscheinlich gelten 
ähnlich komplizierte Verhältnisse auch für andere tektonisch stark verwickelte Gebiete.

Bei all diesen Epidotamphiboliten ist auffallend, dass ein vollkommener Gl e i chgewi ch t szus t and ,  
der für die Fazieslehre massgebend ist, in der Wirklichkeit oft nicht  er re icht  wird. Diese Gesteine 
befinden sich nicht in vollkommenem Gleichgewicht, vielmehr sind sie im Begriff den Gleichgewichts
zustand einer Fazies zu erreichen. Sie haben schon das Gleichgewicht der Amphi bo l i t f a z i e s  über 
schri t ten,  abe r  die Grünschie fer f az i es  noch nicht  erreicht .

Die Fazies, die diesen Amphiboliten entsprechen würde, n immf eine Mi t t e l s t e l lung zwi schen 
Amphi bol i t f az i es  und Grünschie fer f az i es  ein. Verfasser hat diese Fazies als Epi dofamphi -  
bol i t fazies unterschieden. Diese Fazies kann entweder als eine neue aufgefasst werden, oder aber sie 
könnte — wie dies schon durch F. B ecke hervorgehoben wurde — auch eine Unterabteilung der 
Amphibolitfazies bilden.

Die Übereinstimmung der Ausbildungswcise dieser Gesteine sowohl in den Südkarpafen, als 
auch in den Alpen ist jedenfalls der beste Beweis dafür, dass die Ausbildung einer Fazies nicht nur 
von den Temperatur- und Druckverhältnissen, s o n d e r n  a u c h  von t e k t o n i s c h e n  M o m e n t e n  
sehr  stark bee inf luss t  wird. Die südkarpatischen und alpinen Gesteine haben starke tektonische 
Beeinflussungen (Stress) erlitten, die ihnen mehr oder weniger die charakteristischen Eigenschaften der 
Grünschieferfazies, d. h. der oberen Tiefenstufe aufprägten. Die Ausbildung hydroxylfiihrender Mine
ralien (Epidot) ist für diese Gesteine charakteristisch.

Alle Amphibolite, wie auch die anderen kristallinen Schiefer des untersuchten Gebietes haben 
die erste Ausbildung als kristalline Schiefer wohl unter den Druck- und Temperafurverhältnissen der 
unteren Tiefenstufe, also in der Eklogitfazies erhalten. Die Eklogitamphibolite und die viel häufigeren 
Granatamphibolife, ferner auch die Pyroxenamphibolife sprechen dafür. Erst durch spätere Umwand
lungen, die durch mit der Faltung und Überschiebung zusammenhängende tektonische Beeinflussungen 
herbeigeführt wurden, haben sie ihre heutige Ausbildung erhalten.

Ohne Sfresswirkungen könnte man sich nicht vorstellen, wie ein Eklogif in Amphibolit übergeht.
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P . E skola beschreibt die Umwandlungen, die ein Gestein (Eklogit) erleidet, wenn es aus der 
Eklogitfazies unter die Bedingungen der Amphibolitfazies, also in höhere Regionen der Erdkruste gelangt. 
In seinen Schilderungen geht er in erster Linie von den Temperatur* und Druckverhältnissen aus. Die 
Änderung dieser Verhältnisse würde den ursprünglichen Charakter der Gesteine kaum so stark ver* 
wischen, dass derartige Unterschiede zustande kommen könnten, wie sie z. B. in den Eklogiten und 
Epidofamphiboliten vor uns liegen. W ie À .  M archet mit Recht schreibt : „Durch Emportauchen des 
Gesteins infolge Denudation allein würde wohl kaum ein so starkes Verwischen der Eklogitstruktur 
eintreten.“ Sehr wahrscheinlich haben sich die Eklogiie Norwegens in der Amphibolitfazies ebenfalls 
unter tektonischen Beeinflussungen, unter der Einwirkung von gerichtetem Druck, umgewandelt.

B E S C H R E IB U N G  D E R  E PID O T À M P H IB O L IT E .

AMPHIBOLIT, RÂUL MARE, NÖRDLICH VOM SURIANU.

Unmittelbar neben dem südlichen Ende der Magura*Kl aus e  bildet das Gestein eine etwa 
8 m breite Einlagerung in Paragneisen.

Das kleinkörnige, graulichschwarze Gestein zeigt deutliche Schieferung. Megaskopisch kann man 
nur die schwarzen Hornblenden, einige Biotitblättchen und etwas Feldspat erkennen. Mit der Lupe 
beobachtet man, dass hornblendereiche, dünne Schichten mit überwiegend aus Feldspat und Epidot 
aufgebauten Lagen, ferner mit biotitreichen, dünnen Schichten wechsellagern. Die Lagen sind dünn, 
höchstens einige 0'1 mm dick.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Plagioklas, Epidot, Hornblende, Biotit, sehr spärlich 
Granat, Titanit, Magnetit (llmenit), Apatit, Rutil.

Der Plagioklas — in der Form von ganz unregelmässig umgrenzten Xenoblasten — kommt 
überwiegend in den hellen Schichtchen, in der Gesellschaft von Epidot vor. Korngrösse : 0 ‘06 bis 
0'5 mm. Die Körnchen zeigen manchmal keine Zwillingsbildung ; oft sind sie nach den Albit* und 
Periklingesetzen verzwillingt. Die Zwillingslamellen sind entweder dünn und zahlreich, oder aber 
bestehen die Zwillinge bloss aus wenigen dickeg Lamellen. Manche Körnchen enthalten etwas Epidot, 
oder Serizit; die meisten sind aber frisch.

1. Schnitt 1  (010) und (001), ce ; (010) =  14° =  29% An.
2. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone an Albitzwilling =  li°= e tw a  35%  A n.

« ß  7

3. À 1_ 2 =  P 1_ , 90° +  70° —14° =  (010) =  Albit=32°/cr An.
2Vj =  —83°

4. Schnitt 1  ce, ce' ; (010) =  15° =  30% An.
Oft lässt sich eine inverse Zonarstruktur erkennen : ein Kern und eine breite Hülle.
5. Schnitt J_ (010) und (001), «' : (010), im Kern : 14° =  29% An,

in der Hülle: 19° = 3 3 %  An.
Die Epidotkömer treten in den hellen Lagen auf. Korngrösse : 0'08 bis 0'33 mm, seltener 

0'5 mm. Die Körner sind meist nach der Orthoachse etwas gestreckt, die beiden Enden sind oft verzahnt. 
Häufig zeigen sie fleckige Interferenzfarben, у—« = 0 ‘029 für die am stärksten doppelbrechenden Partien.

16’
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2V«=eiwa 84°. Diese Werte dürften etwa 10—15% Eisenepidot entsprechen. Der Pleochroismus ist 
im Dünnschliff kaum zu beobachten: « = /? =2 farblos, / —sehr licht gelb.

Die Hornblende erscheint in Xenoblasten. Länge der Körner: 0*1 bis 0'5 mm, selten 0*8 mm. 
Die Achsenebene liegt Jl# (010). / : с  =  23°; у —« =  0*0198. 2V« =  efwa 79°. Der Pleochroismus ist 
stark: « =  lichtgelb, ß =  bräunlichgrün, / = dunkelgrün mit blauem Stich.

Plagioklas, Magnetit (Ilmenit), Titanit, Apatit findet man oft in den Amphibolen.
Der Biotit kommt reichlich vor. Der Durchmesser der Blättchen beträgt 0'1 bis 0'5 mm, seltener 

0T5 mm. Der Pleochroismus ist stark: « =  lichf strohgelb, ß — y — dunkelbraun. 2V« =  um 0° herum. 
/ —« =  0*041. Manche Biotite sind mehr oder weniger chloritisch umgewandelt.

Äusserst seifen findet man Granat in ganz kleinen, isotropen, auch im Schliff etwas rosen
roten Körnchen. Viele Dünnschliffe enthalten dieses Mineral überhaupt nicht.

Titani fist in sehr kleinen, elliptischen Körnern, in sehr geringer Menge vorhanden. Die Körnchen 
sind meist in kleinen Nestern angehäuft und sehr unregelmässig verteilt. Korngrösse : 0'05 bis 0* 1 mm. 
Sie kommen meist in den hornblende* und biofitreichen Lagen vor, oft in den Amphibolen und Biotiten.

Das schwarze, opake Erz erscheint manchmal in quadratischen Durchschnitten oder in unregel* 
mässig umgrenzten, zerlappfen Formen. Die ersferen dürften Magnetite, die letzteren Ilmenite sein. Die 
letzteren sind manchmal von einer dünnen Titanitfmde (Leukoxen) umgeben. Sie treten in einzelnen 
Lagen etwas reichlicher auf. Korngrösse: 0016 bis 0*6 mm.

Apatit in farblosen und Rutil in gelblichen, ellipsoidischen Körnern kommen spärlich vor. Der 
letztere erscheint manchmal in den Hornblenden.

Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch bis schwach lcpidoblastisch.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

S i0 2 ........................... 4 Г52%
T i0 2 ........................... 1*42
a i2o 3 ........................... 20*26
Fe20 3 ........................... 0*91
FeO ......................B . 975
M n O ........................... 007
M g O ........................... 5*12
C a O ........................... <-31
SrO ........................... 0*05
BaO ........................... Sp.
N a20 ........................... 3*89
k 2o ........................... 0*95
H 2O+I10c ...................... 1*99
H 2O _ 110o ..................... 0*13
p 2o 5 . . . . . . 0*11

Summe . . . 99*48
Analytiker: K. E mszt.

Spez. Gew. : 2*9<’0 (T. T a k äts)
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Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s =  54'42, Ä = 4 '8 9 , C  =  8'46, F =  18'88, T  =  0'0, 
n =  8 '6 l, Reihe =  «, k =  0'84; a = 4 '5 , c =  7*9, f =  17*6.

Die Molekularwerte nach N iggli: si=117 '0 , al=29*5, fm =  40'5, c = 1 9 '5 , alk=10*5, 
k =  0*14, mg =  0'46, qz =  — 25*0, ti =  2'61, p=0*12, h =  16*68, сДт =  0'48, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des ossipitgabbroiden Magmas: si =  110'O, al =  28*5, fm =  34*5, 
c =  28'5, alk =  8*5, к =  0*12, mg =  0*60, Schnitt =  V.

Und aus diesem Typus: s i=  115*0, al =  28*5, fm =  34*5, c =  27*0, alk=10*0, k =  0*21, 
mg =  0*65, Schnitt =  V. (Labradorfels, R adö, N orw egen .)

Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: si = 1 0 8 0 , al =  2 ГО, fm =  52'0, c =  
2 ГО, alk =  6*0, k= 0 '20 , mg =  0*55, Schnitt =  III/IV.

Aus diesem Typus: s i=  1190, al =  23'0, fm =  47*5, c =  24*0, alk =  5'5, к =  0*21, mg =  0*41, 
Schnitt =  IV. (Gabbro, R adau ta l, H arz.)

Ferner: Typus des pyroxenit—hornblenditgabbroiden Magmas: si=100'0, al =  23*5, fm =40'5,
с =  ЗГ5, alk =  4'5, k =  0'16, mg =  0*75, Schnitt =  V.

Volumprozentische Zusammensetzung :
P la g io k la s ...................  29*06 V ol%
H ornblende.................. ......... ЗО'бГ
B io t i t ................................. 2243
Epidot...............   13*20
Titanit..............................  2'18
Magnetit (Ilmenit) . . . .  Г96
A patit..............................  0'39
Rutil . . . .  . . . , 011_________

Summe. . lOO'OO
Durch den Gehalt an Biotit bildet dieses Gestein einen Ü b erg an g  zu den Biotitamphiboliten.
W ir haben bei der Behandlung der verschiedenen Typen der Amphibolite beobachtet, dass 

Epidotmineralien — in geringer Menge — in sehr vielen Gesteinen vorhanden sind. Die Epidotmineralien 
haben sich auf Kosten der Plagioklase gebildet. Zur Entstehung der eisenführenden Epidote wurde das 
Material durch A u flö su n g  von P la g io k la s , G ra n a t  und H o rn b le n d e  g e lie fe rt.

AMPHIBOLIT, ETWA 400 m SÜDLICH VON DER MAGURA-KLAUSE.

Das Gestein bildet eine stellenweise bis 300 m breite Einlagerung im Schiefergneis.
Das grünlichschwarzc Gestein zeigt eine gute Kristallisationsschieferung. Es besteht aus gelblich* 

grünen und sehr dunklen Lagen ; die Wechsellagerung derselben ruft eine Bänderung hervor. Die 
gelblichgrünen Schichtchen bestehen überwiegend aus Epidot und Plagioklas mit wenig Hornblende. Ihre 
Mächtigkeit erreicht manchmal 2 — 4 mm, selten 1 cm. Die dunklen Lagen enthalten vorwiegend Horn* 
blende, ferner wenig Plagioklas und Epidot. In diesen dunklen Lagen kommen einzelne sehr dünne 
(einige O'l mm mächtige) Schichtchen vor, in welchen die Hornblende stark vorherrscht, Plagioklas und 
Epidot mehr im Hintergrund stehen ; die zwischenliegenden, ebenso dünnen Schichten führen etwas 
weniger Amphibol, aber mehr Plagioklas und Epidot.
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Die Verteilung der gelblichgrünen und dunklen Lagen ist ziemlich unregelmässig : die gelben 
Lagen liegen an einzelnen Stellen dicht nebeneinander, anderswo sind sie weiter entfernt und die 
dazwischen liegenden dunklen Lagen sind mächtiger. In den hornblendereichen Lagen findet man auch 
sehr dünne, biotitreiche Schichtchen. Der Abstand zwischen den biofitreichen Lagen beträgt etwa 
2 bis 3 cm.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Plagioklas, Hornblende, Epidot, Biotit, etwas Chlorit, 
Muskovit (Serizit), Titanii, Rutil, Magnetit, Àpatit, Pyrit.

Die Plagioklase erscheinen oft in vollkommen frischen Xenoblastcn mit auffallend unregel
mässigen Konturen. Korngrösse : überwiegend 0‘2 bis 0 5 mm. Die Körner sind häufig nach dem 
Albif* und dem Periklingesetz verzwillingt. Viele sind nicht verzwillingf.

1. Schnitt i  (010) und (001), : (010) =  18° =  32%  An.
а ß У

2. A j —2 = P i —2 90° +Г30 — 14° =  (010) =  Albit =  33%  A n.
2V2 =  -  85°

а ß Y
3. А 1 - 2 +86° +68° —19° =  [010] =  Periklin =  etwa 34 — 36%  An.

Pl-2 +84° +20° +65° =  Pcriklin =  etwa 33 %  A n.
4. Schnitt J_ y, cc' : (001) =  4° = 35% An.

Viele Plagioklaskörner enthalten kleine Е /ж /o/körnchen und Muskovifschüppchcn. Der Plagio
klas triff vorwiegend in den epidotreichen Lagen auf.

Die megaskopisch grünlichschwarze Hornblende bildet Xenoblasfen. Mitunter kann die Form 
jllO j erkannt werden. Korngrösse (Länge): 0'16 bis 0T mm. Die Achsenebene liegt II (010). 
у : c =  22°. у—cc =  0 019. 2V« =  etwa 66°. Der Pleochroismus ist stark : «  =  lichtgelb, mit schwach 
grünem Stich, ß  =  bräunlichgrün, y  =  dunkel bläulichgrün.

Die Hornblenden enthalten häufig kleine, rundliche Plagioklaskörnchen, aber nicht so reichlich, 
dass eine Siebstruktur vorhanden wäre. Titanit, Epidot, Rutil, Àpatit kommen ebenfalls als Ein* 
Schlüsse vor.

Epidot tritt besonders in den grünlichgelben Lagen sehr reichlich auf. Seine Xenoblasfen sind 
meist nach der Orthoachse etwas gestreckt. Korngrösse: 0T 5 bis 0T mm. Der Pleochroismus ist sehr 
schwach : cc =  farblos, höchstens mit schwach gelblichem Stich, ß  =  sehr licht gelb, у  =  lichfgelb. 
у— cc — 0‘028. Optisch negativ ; 2V« =  etwa 80°. Diese Werte dürften rund etwa 20%  Eisenepidot 
entsprechen.

Der Biotit ist nur in geringer Menge vorhanden. Durchmesser der Blättchen : 0‘08 bis 0'30 mm, 
selten bis zu 0'5 mm. Der Pleochroismus ist stark : cc =  lichtgelb, у  =  dunkelbraun mit olivgrünem 
Stich. 2 V cc =  etwa 0°.

Der Chlorit kommt in kleinen, grünen Blättchen in der Nähe der Hornblenden sehr spärlich vor.
Wenige Muskow/blättchen sind in den Plagioklasen und in deren Nähe zu beobachten.
Der Titanit ist reichlich vorhanden u. zw. in kleinen ellipsoidischen Körnchen, die hier und 

da in Nestern angehäuft auifrefen. Korngrösse: 003  bis ОТ2 mm. Er kommt in den Hornblenden,
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Biotiten und auch zwischen den Plagioklasen und Epidoten vor. Die Körnchen enthalten ott Rutil als 
Einschluss. Die Titanite sind auf Kosten des Rutils entstanden.

Die Rutilkömer treten entweder selbständig auf, oder sie bilden die Kerne der Titanite. 
Korngrösse: (У016 bis 0'04 mm.

Magnetit kommt auffallend spärlich vor. Die Mitte der Körnchen ist immer frisch, an den 
Rändern beobachtet man manchmal limoniiische Zersetzungsprodukte. Titanit (Leukoxen)-Hülle wurde 
nicht beobachtet.

Àpatit und Pyrit zeigen nichts besonderes. Das letzte Mineral zeigt unregelmässige Umgren
zung und die randlichen Partien sind manchmal limonilisieri.

Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch. 
Die chemische Zusammensetzung ist folgende

S i0 2 ..................... . . 46'54°/o
T i0 2 ..................... . . 2-16
a i 2o 3 . . . . . 20-02
Fe20 3 . . . . . 2T2
F e O ...................... . Г26
Mn O . . . . . 010
M g O ..................... . 5'7 9
C a O ...................... . 9'56
S r O ...................... . 0'03
BaO . . . . Sp.
Na20  . . . . . 2-56
K 20 ..................... 174
H 2O -)-ii0o . . . 2-05
H 20 —uo° . . . o-ir
P A ,  . . . . . o-or

Summe . 1007Г
Analytiker : K. E mszt.

Spez. Gew. : 3‘321 (T. T akäts).

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s =  53'14, A  =  3'95, C  =  904, F  =  20'88, 
T  =  0'0, n =  7'07, Reihe =  ß, k =  0'85; a =  3'5, c =  8‘0, f = 1 8 ‘5.

Die Molekularwerte nach N iggli : si =  109'0, al =  28'0, fm =  39'5, c =  24'0, alk =  8‘5, к =  0 '3 l, 
mg =  0'52; qz =  —25’0, ti =  3*81, р =  0'0Г, c/fm =  0*61, h = 1 6 ‘09. Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des pyroxenit—hornblenditgabbroiden Magmas: s i=  1000, al =  23'5, 
fm =  40’5, с = З Г 5 ,  alk =  4'5, k =  0"16, mg =  0T5, Schnitt =  V.

Aus diesem Typus : si= 112 '0 , al =  24'5, fm =  39'5, c =  30'0, alk =  6'0, k =  0'23, m g = 0 T l, 
Schnitt =  V. (Àugitnorit, R ad  autal, Harz.)

Ferner: Typus des ossipitgabbroiden Magmas: si =  1100, al =  28'5, fm =  34’5, c =  28'5, 
alk =  8'5, k =  0"12, mg =  0'60, Schnitt =  V.
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Die volumprozenfische Zusammensetzung:
Plagioklas . . . . . . . 24-37 Vol %
Hornblende . . . . 3878
E p i d o t ..................... . . . 27-33
B iotit........................... . . . 2-02
C h lo r it ...................... . . . 0-27
Muskovit . . . . . . . 0-72
T i t a n i t ...................... . . . 5'69
R u ti l ............................ . . . 0-09
M agnetit..................... . . . 0-23
A p a t i t ..................... . . . 0-27
P y r i t ........................... . . . 0-23

Summe . 1 OO'OO

AMPHIBOUT, STÂNA FRUMOASA.

Das Gestein bildet cine gangartige Einlagerung im Hornblendegranitgneis in der Nähe der 
S tän a  F rum oasa , zwischen S tän a  F ru m o asa  d in  G ru iu  und der Kote 1487 m. Hier treten 
mehrere Amphibolite auf, die auf der geologischen Karte zusammengezogen wurden.

Die megaskopisch sehr gut sichtbare Schieferung äussert sich in der Wechsellagerung von 
dunklen und hellen, dünnen. Lagen. Die dunklen Schichichen sind überwiegend aus Hornblende 
zusammengesetzt, sie enthalten nur wenig Feldspat. Die graulichweissen, hellen Lagen bestehen aus 
Feldspat und Epidot, mit wenig Hornblende ; die Hornblenden sind hier meist kleiner, als in den horn
blendereichen Lagen. A b und zu enthalten die hellen Schichten mehr Epidot, als Feldspat oder 
Amphibol. Das Korn des Gesteins ist ziemlich grob.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Epidot, 
Quarz, Serizit, Rutil, Magnelit, Apatit.

Die wasserklaren Plagioklase bilden Xenoblasfcn ; manchmal sind sie nach (010) tafelig aus- 
gebildet. Dimensionen : 0'30 bis 1 '4 mm, manchmal bis 1 ‘8 mm. Die Körner zeigen meist prächtige 
Zwillingslamellierung nach dem Albitgesetz ; Zwillinge nach den Albit- und Periklingeselzen, sowie 
selbständige Perikline sind ebenfalls häufig. Die Zwillingslamellen sind schmal und mitunter etwas gebogen 
(Tafel IX, Fig. 1).

1. Schnitt 1  (010) und (001),«' : (010) =  16° =  31%  An.
2. Schnitt I  (010) und (0 0 1 ),/ ':Spur der Periklinlamellen =  21 ‘5° =  33%  A n

а ß Y
3. A j_2 = P  i—2 +  87 +  72° -2 0 °  =  (010) =  Albit =  36%  An.

s +  85° +25° +67° =  (001) =  3 5 %  An.

О•oGO1II>(M

а ß Y
4. A j_ ä +88° +67° - 2 3 ° =  [010] =  Periklin.
5. Pl_2 +85° +24° + 6 9 °=  Periklin =  33%  An.
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6. A 1_g =  P 1_ *  +89° + 75° _  16° =  (010) =  Albit =  33%  An.
7. Schnitt 1  y, a ':(0 0 1 )= 5 °=  35%  An.
A n einigen Plagioklasen lässt sich ein sehr schwacher Zonarbau erkennen, wobei der Kern 

und die Hülle mit allmählichem Übergang ineinander fliessen.
8. Schnitt J_ (010) und (001), «' : (010), im Kern: 16° =  31%  An,

in der Hülle: 20° =  34%  An.
Die Plagioklase sind sehr frisch. Nur selten enthalten sie sehr wenig Serizit entlang der Zwil

lingslamellen. Oft sind sie durch kleine Еря/o/körnchen beinahe siebartig durchlöchert (Tafel VIII, 
Fig. 6). Die Plagioklassubstanz, in der die Epidote eingebettet sind, ist auffallend frisch (Fig. 55). 
Manchmal findet man zwischen den kleinen Epidoten auch kleine Puf/Vkörnchen oder etwas Quarz. 
Einige kleine Àmphibolk'ômer kommen in manchen Plagioklasen 
ebenfalls vor, aber nur in geringer Menge, weit entfernt von einer 
Siebstruktur.

Die megaskopisch schwarzen Hornblenden sind ebenfalls 
gross. Die Länge der Körner schwankt meist zwischen 0'6 und 
1 '4 mm ; die grössten erreichen Längen bis zu 2 mm. Die Amphibol
körner bilden Xenoblasten ; manchmal kann man die Formen |1 1 0 | 
und seltener j010 | beobachten.

Die optische Achsenebene der Hornblenden steht || (010).
/ : с  =  20’5°. y—«= 0'020. 2V «= 83°. Der Pleochroismus ist stark:
« =  licht strohgelb, ß =  grasgrün, y — dunkel grünlichblau. Die stark 
bläuliche Farbe von у  ist sehr charakteristisch.

In den Hornblenden findet man oft kleine rundliche Plagioklaskörner, seltener Epidot oder Rutil.
Der Epidot kommt in kleinen, nach der Orthoachse etwas gestreckten Körnern vor. A n den 

beiden Enden der Orthoachse sind die Körnchen entweder unregelmässig umgrenzt, oder etwas abgerun* 
det. Die Korngrösse ist wechselnd. Die Dimensionen zwischen 012 und 0'35 mm herrschen vor. Die 
grössten Körner sind 0T bis IT 7 mm lang. In den Plagioklasen findet man 0‘016 bis 0'18 mm 
grosse Körnchen.

Der Epidot ist ein eisenarmer Klinozoisit. Der Pleochroismus ist sehr schwach : « =  farblos, 
ß =  fast farblos, mit sehr schwach gelblichem Stich, /  =  sehr licht gelb, y —« =  04)085; 2’Vy =  etwa 85°. 
Der Gehalt an Eisenepidot dürfte daher etwa um 5%  schwanken. Der Epidot kommt überwiegend in 
den feldspatreichen Lagen vor; in viel geringerer Menge findet man ihn zwischen den Amphibolen.

Der Rutil tritt in meist recht kleinen (Länge: 0'04 bis 013  mm, seltener bis 0’25 mm), 
nach der Hauptachse elliptisch gestreckten Körnern häufig auf. Sein Pleochroismus ist im Dünnschliff 
schwach zu beobachten : to =  gelb, e =  bräunlichgelb. Die Verteilung der Körnchen ist sehr unregel
mässig ; sie kommen oft in der Gesellschaft der Klinozoisite vor. Häufig sind die Körnchen an Mag
netit angewachsen, oder sie erscheinen in den Hornblenden.

Der Quarz kommt spärlich in kleinen, oft abgerundeten Körnern vor. Er erscheint manchmal 
im Plagioklas. Wogende Auslöschung ist verbreitet.

Magnetit ist in geringer Menge vorhanden. Seine Körnchen sind entweder isodiametrisch, oder

Fig. 55. Kleine Klinozoisilkömchen im 
Plagioklas (weiss). Ferner Durchschnitte 
von Flornblenden mitTitanifeinschlüssen. 

Lineare Vergrösserung : 50.
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von zerlappier, unregelmässiger Umgrenzung. Korngrösse : durchschnittlich 0'08 nun ; einige erreichen 
Dimensionen bis zu О'ЗГ mm. Ty/am/umhüllung wurde nicht beobachtet. Tifanit konnte in den unter
suchten Dünnschliffen überhaupt nicht festgestellt werden.

Der Gehalt an T i0 2 scheint in den Rutilen vorhanden zu sein und ein Teil desselben even
tuell in der Hornblende.

Apatit, wie gewöhnlich.
Die Struktur ist granoblaslisch.

Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

S i0 2 ................................ 4673%
T i0 2 ................................ 179
Ä 1 2 0 3 ........................... 1Г42
Fe20 3 ........................... 4-31
F e O ................................ T25
M nO ................................ O 'll
M gO ................................ 6-04
C a O ................................ 1173
S r O ................................ 0-05
B a O ................................ Sp.
N a20 ................................ 3-22
K 2o ................................ 0-16
HoO +  iio0 ..................... T85
H 20  —11 0 0....................... 0-16
p 2o 5 ................................ 074

Summe . . 100‘96 
Analytiker: K . E mszt.

Spez. Gew. : 2'993 (T. TakAts).

Die Parameter nach O s a n n : s =  5Г94, А  =  3'4Г, С =  Г60, F  =  2o’92, T  =  0 0 , n =  9’68, 
Reihe =  «, к =  0‘84 ; а =  2-8, c =  6’2, f — 21’0.

Die Molekularwerte nach N i g g l i : si = 1 0 5  0, al =  23‘0, fm = 4 1 '5 , c — 28'5, alk =  PO,
к =  0'03, mg =  0 4 9 ; qz =  — 23‘0, ti =  302, p =  0'14, h =  13‘87, c/fm =  0'68, Schnitt =  V.

Zum Vergleich: Typus des pyroxenit— hornblenditgabbroiden Magmas: s i= 1 0 0 '0 , a l= 2 3 '5 , 
fm =  40‘5, c =  31'5, alk =  4‘5, k =  0 ’16, mg =  075 , Schnitt == V.

Die Übereinstimmung ist sehr gut, nur in den Werten von c und alk zeigt sich einige 
Differenz.

Ferner: Typus des normalgabbroiden bis noritischen Magmas: s i= 108 '0 , al =  21'0, fm = 5 2 0 ,  
c =  21'0, a lk= 6 '0 , k =  0'20, mg =  0‘55, Schnitt =  III/IV.

Und aus diesem Typus: s i= 109 '0 , al =  22'0, fm =  46'0, c =  24’0, alk=^8'0, k =  0‘21, 
m g =  0 ‘54, Schnitt =  IV. (Gabbro—Basaltmittel nach H. H. R obinson .)
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Volumprozentischc Zusammensetzung : 
Plagioklas . . . 38-54 Vol°/o
Hornblende 
Epidot . 
Quarz 
Rutil . . 
Magnetit 
Apatit .

............................ 48-80
.....................T T  3

.............................2'52

.....................  1 '35

..................... 062

............................ 0-44
Summe . . lOO'OO

AMPHIBOLIT, DEALUL CLÄBUCETULUI (2056 m).

Der Aufschluss liegt am D ealu l C läb u ce tu lu i, an der südwestlichen Seite des Gipfels 
unterhalb der Höhenkote 202T m. Das megaskopisch beim ersten Blick an Diorit erinnernde Gestein 
bildet eine konkordante Einlagerung im Turmalin, Disthen und Staurolith führenden Glimmerschiefer. Die 
Schichten des Glimmerschiefers fallen nach N W  unter 20° ein. Nördlich schliessf sich dem Amphibolit 
Grammatifit an.

Mit unbewaffneten Augen kann man nur Hornblende und Plagioklas unterscheiden. Die Horn
blenden erreichen häufig 1 "5 bis 2"0 mm Länge. Das Gestein zeigt eine gute Schieferung : hornblende* 
reiche, dunkle und graulichweisse, dünne (höchstens 0‘5 mm mächtige) Lagen treten abwechselnd auf. 
Die ersteren bestehen überwiegend aus Hornblende, die letzteren aus Feldspat und Klinozoisit. Das 
letztere Mineral kann wegen seiner Farblosigkeit megaskopisch von den Feldspaten nicht unter* 
schieden werden.

U. d. M. erkennt man die folgenden Gemengteile : Plagioklas, Hornblende, Klinozoisit, 
Muskovit (wenig), Titanit, Rutil, Magnetit, Apatit.

Die Xenoblasten' der Plagioklase zeigen eine regellose Umgrenzung, aber ohne Einbuchtungen. 
Am  häufigsten findet man Albitzwillinge, seltener Albit* und Periklin*, ferner nur Periklinzwillinge. 
Korngrösse : überwiegend zwischen 0"3 und 1 "0 mm.

1. Schnitt ! / , « ' :  (001) =  8° =  38%  An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), : (010) =  21° =  35%  An.

а ß y
3. A j - ,  =  P ,_ ,  90° + 73° -1 5 °  =  (010) =  Albit =  3 4 %  An.

2Vi =  -  86°; 2V3 =  — 84°.
Die Hornblenden sind meist 0"65 bis 2"0 mm lang. Die Achsenebene liegt II (010). y:  c =  19°. 

y —« =  0"021. 2V« =  etwa 85°. Die pleochroitischen Farben sind ziemlich hell: « =  lichtgelb, 
ß — licht olivgrün, y  — etwas dunkler olivgrün, mit schwach blauem Stich. In einigen Hornblenden kann 
man sehr kleine, sekundäre CA/ori/bläftchen beobachten.

Der Amphibol tritt vorwiegend in den dunklen Schichtchen auf, wo Plagioklas und Klinozoisit 
mehr im Hintergrund stehen.

Die im Dünnschliff farblosen Klinozoisitkömchen sind off nach der Orthoachse etwas gestreckt. 
Korngrösse : 0'20 bis 0'70 mm, seltener bis Г0 mm. Die Achsenebenc liegt II (010). y—« =  (etwa) 0’0056,
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2V y  =  88°. Die Dispersion der optischen Achsen : v >  p. Manchmal lässt sich ein Kern mit etwas 
stärkerer Doppelbrechung unterscheiden. Die Körner treten in den hellen Lagen des Gesteins zwischen 
den Plagioklasen auf und werden manchmal von kleinen 7V/usA'ov/7schüppchen begleitet. Sie liegen 
einzeln und nicht gruppenweise zwischen den Feldspaten. In diesen hellen Lagen kommt sehr wenig 
Hornblende vor.

Der Titanii kommt in kleinen Körnchen von off unregelmässiger Umgrenzung vor. Manchmal 
sieht man im Mineral Rutil eingeschlossen, auf dessen Kosten der Titanii entstand.

Rutil, in kleinen, ellipsoidischen Körnchen kommt spärlich vor. Manchmal findet man auch 
Zwillinge nach (011). Man findet ihn in den Amphibolen und seltener auch in den Plagioklasen, ferner 
öfter in den Titaniten. Ein schwacher Pleochroismus lässt sich beobachten : ш =  licht orangegelb, 
s =  dunkel orangegelb.

Magnetit kommt sehr wenig vor, teils in isodiametrischen, teils in unregelmässig begrenzten 
Körnchen. Die Körner zeigen keine Leukoxenhülle. Ob hier vielleicht auch Ilmenit vorliegt, konnte 
nicht entschieden werden.

Der Apatit tritt in kleinen, elliptischen, farblosen Körnern auf.
Die Struktur ist granoblastisch.
Volumprozenfische Zusammensetzung :

Plagioklas . . ..................... 44'22 Vol %
Hornblende . ..................... 41-62
Klinozoisit . ..................... 12-19
Muskovit . . ..................... 0-4Г
Titanit . . ..................... 0'66
Chlorit . ..................... 0 06
Rutil . . . ..................... 0-23
Magnetit . . ..................... 0-15
Apatit . . . ..................... 0-40

Summe . . lOO’OO

AMPHIBOLIT, AM FUSSE DES DEALUL POGOANA, IM TAL DES DOBRA-BACHES.

Der Aufschluss befindet sich etwa 300 m südöstlich von der Einmündung der V alea P ogoana , 
in der Nähe der Sägemühle bei der Kote 1426 m, westlich vom V a lc e le  (1351 m).

Das dunkelgraue Gestein zeigt eine gute Lagentexfur: dunkel grünlichschwarze, vorwiegend aus 
Hornblende aufgebaute Lagen wechseln mit lichten, fast weissen Lagen. Die letzteren bestehen überwies 
gend aus Klinozoisit mit wenig Hornblende. Die Mächtigkeit der Lagen kann bis 1—2 mm steigen. 
Megaskopisch kann man in den lichten Lagen auch einige weisse Glimmerbläfichcn beobachten. Die 
Amphibole sind gross, ihre Länge kann 3 bis 5 mm erreichen.

Die Gemengfcile des Gesteins sind die folgenden : Klinozoisit, etwas Plagioklas, Muskovit, 
Hornblende, Quarz (sehr wenig), Titanit, Rutil, Magnetit, Apatit.

Der Klinozoisit erscheint in wasserklaren, farblosen Xenoblasten, die nach der Orthoachse meist 
etwas gestreckt sind. Die Konturen der Durchschnitte sind oft verzahnt, selbst in der Orthozone. Die
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Länge der Individuen schwankt überwiegend zwischen 0'3 und Г65 mm; manche Körner sind viel 
kleiner. Die parallel zur Orthoachse verlaufenden Spaltrisse nach (001) sind scharf. A n manchen 
Schnitten lassen sich auch weniger deutliche kurze Querrisse beobachten, die senkrecht zu den Spalt
rissen erscheinen. Die zu den Spaltrissen gemessene Auslöschung ist gerade.

Schnitte \_y zeigen unternormale indigoblaue Farben, J_« erscheint das grauweiss I. Ordnung. 
Meist beobachtet man an demselben Schnitt fleckenweise etwas verschiedene Interferenzfarbcn. Mitunter 
scheinen die Farben zonenweise verschieden zu sein, wohl infolge kleiner Differenzen in der chemischen 
Zusammensetzung der einzelnen Zonen und Teile des Minerals. Der optische Charakter ist positiv. 
Die Achsenebene steht senkrecht zur Spaltrichtung, daher I I  (010). у—« =  0'0054. 2V / =  66'5° 
(Mittel von 5 Messungen). Wegen der fleckigen Auslöschung ist die genaue Einstellung des Austritts 
der optischen Achsen am Universaldrehtisch sehr schwer. Nach den gefundenen Werten dürfte der 
Klinozoisit fast eisenfrei sein. Die Dispersion der optischen Achsen ist v> o  um y. Manchmal lässt 
sich auch das übcrnormale Gelb beobachten.

Selten beobachtet man Zwillinge nach (100).
In den Klinozoisiten findet man häufig Muskovitbláttchcn als Ein

schlüsse, besonders in den randlichen Partien (Fig. 56).
Die Klinozoisite treten in dünnen, kurzen Lagen oder Gruppen auf, 

in der Gesellschaft der Muskovite. Hier kommt die Hornblende spärlicher vor.
Die Orientierung der Klinozoisitkörnchen ist sehr verschieden.

Die Klinozoisite berühren sich meist unmittelbar. A b und zu sind aber 
die zwischen den Körnchen liegenden, sehr kleinen Zwickel von einer sehr 
trüben Substanz ausgefüllt. Zwischen gekreuzten Nicols kann man in diesen 
trüben Stellen sehr kleine Körnchen von Klinozoisit, Muskovitblättchen und 
minimale Mengen einer farblosen, schwach doppelbrechenden Substanz be
obachten. Diese sind die noch zurückgebliebenen Reste der Plagioklase. Eine 
genauere Bestimmung derselben ist unmöglich. Ihre Menge ist äusserst gering.

Die u rsp rüng liche  P la g io k la ssu b s tan z  w urde dem nach bei
nahe restlo s zur B ildung  der K linozo is ite  aufgezehrt. Der Plagioklas dürfte ziemlich reich 
an CaO sein. Das Kalzium ging in die Klinozoisite hinüber. Der Gehalt an Na wurde wahrschein
lich zur Bildung des Glimmers verbraucht.

Der weisse Glimmer erscheint in der Gesellschaft der Klinozoisite, manchmal mit ihnen 
verwachsen oder zwischen den Klinozoisiten und Hornblenden. Der Durchmesser der Blätter beträgt 016 
bis zu 0'30 mm; grössere Blätter sind seltener. Die Einschlüsse in den Klinozoisiten sind sehr klein.

Es wäre wichtig, die chemische Zusammensetzung dieses Muskoviis zu kennen. Vermutlich 
handelt es sich hier um einen sehr n a fro n re ich en  G lim m er, dessen Natrongehalt aus den ursprüng
lichen Plagioklasen stammt. Die Unterscheidung der Kali- und Nafronglimmer gelingt durch optische 
Methoden nicht. Nach der chemischen Analyse enthält das Gestein ziemlich viel Natron und 
wenig Kali. Nun ist aber die Menge des Glimmers im Gestein gross (10 Vol %). Die geringe Menge 
an Kali ist für diese Glimmermenge zu wenig. Der fehlende Rest wird wohl durch Natrium ersetzt. 
Eine Isolierung des Glimmers in ganz reinem Zustand ist nicht gelungen.

Fig. 56. Klinozoisit (K) 
mit Muskoviten (G), die 
grösstenteils als Ein» 

Schlüsse auftreten. 
Lineare Vcrgrösserung : 50.
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Die megaskopisch grünlichschwarze Hornblende erscheint in Xenoblasten. Besonders die beiden 
Enden der länglichen Körner sind sehr unregelmässig verzahnt ausgebildet. Selten lassen sich die Spuren 
von {110} entziffern. Die Länge der Körner schwankt zwischen O'l bis 2'5 mm, selten bis 5 mm.

Der Amphibol ist (im Schliff) licht gefärbt. Die Achsenebene ist |] (010). y :c  =  20°. y —« =  
0’022. 2V« =  84'5° (Mittelwert). Der Pleochroismus: « = se h r  licht gelb, /? =  sehr licht grün, ^ =  licht 
grasgrün, y  >  ß  >  «. Seltener findet man an der Hornblende farblose Anwachszonen. Ein messbarer 
Unterschied in der Doppelbrechung konnte nicht beobachtet werden.

Häufig findet man eine Durchwachsung der Hornblende durch kleine Klinozoisitkörner ; seltener 
kommt Rutil mit Titanithülle als Einschluss vor.

Quarz kommt sehr spärlich vor u. zw. in ganz kleinen, wogend auslöschenden Körnchen. In 
manchen Dünnschliffen fehlt er ganz.

Der Titanit ist in farblosen, sehr kleinen (0‘04 bis O’l 6 mm) Körnern zu finden. E r schliesst 
oft ein kleines Rutil körn ein. Die Umgrenzung ist unregelmässig.

Der Rutil in kleinen (0'03 bis 015  mm), ellipsoidischen Körnchen, zeigt einen schwachen 
Pleochroismus: co =  lichtgelb, e=dunkelgelb. Meist sind die Körnchen in Titanit eingehüllt.

Magnetit kommt in sehr kleinen (O'Ol bis 0'05 mm), isodiametrischen Körnchen vor. Lcukoxen- 
hülle ist nicht vorhanden.

Die farblosen, ellipsoidischen Apatite zeigen nichts besonderes.
Die Struktur ist granoblastisch.
Chemische Zusammensetzung :

S i O . , ..................... . 44-29%
T i O , ...................... 086

A L A ..................... 1Г39
Fe20 : i ...................... 2-54
F e O ...................... Г18
M n O ..................... 0'09
M g O ...................... 10-21
C a O ..................... . 13-80
S r O ..................... oor
B a O ..................... Sp.
N aäO ..................... 2-26
K 20 ...................... 0-24
H 20 + iio °  . . , 1-62
H 20 —1100 . . . 0-16

P A ..................... 0-15
Summe. . 100-86

Analytiker : K. E m s z t .

Spez. Gew.: 3’ 114 (T. Takäts).
Die entsprechenden Parameter nach O sa n n : s =  4r'00, A = 2 '4 5, C = 8 '2 5 , F  =  31'60, T = 0 '0 , 

n =  9’35, Reihe =  «, к =  075; а = 1 7 ,  c =  5'9, f=22 '4 .
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Die Molekularwerfe nach N ig g l i  : si =  87’0, al =  204), fm =  46’0, c= 29 '5 , alk=4'5, k = 0 ’06, 
mg =  0'66 ; q z =  —ЗГ0, ii =  12Г, p= 0 '13 , h = 1 0 '6 6 , c/fm =  0'64, Schnift =  IV.

Zum Vergleich: Typus des pyroxenit—hornblenditgabbroiden Magmas: si =  1004), al =  23'5, 
fm =  40'5, c =  3T5, a lk= 4 ’5, k =  0'16, m g = 0 T 5 , Schnitt =  V.

Und aus diesem Typus: si =  76'0, al =  22'0, fm =  46'5, c =  28'0, alk =  3'5, к =  0' 16, mg =  
0 ‘45, Schniff =  IV. (Hornblendegabbro, Pavone ,  Ifalien.)

Die Ausmessung der Indikatrix ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung :
Klinozoisit (-|-Feldspatspuren) 33T4 Vol%
M u sk o v it................................  10'65
H o rn b le n d e ..................................53'24
Q u a r z ...................................... 0’86
T ifa n if ...................................... 0 ЧГ
R u t i l ......................................  0-29
M a g n e t i t ................................  0‘28
A p a t i t ...................................... 0'4Г

Summe . . lOO'OO
Das untersuchte Gestein repräsentiert demnach einen Typus, in dem der Plagioklas praktisch 

vollständig durch Klinozoisit ersetzt wurde. Damit kann dieses Gestein als ein Übergang zu den 
Gesteinen der oberen Tiefenstufe betrachtet werden.

AMPHIBOLIT AM NÖRDLICHEN RÜCKEN DES DEALUL CARBUNARIULUI, ZWISCHEN 720 UND 800 m SEE
HÖHE, IM PARAGNEIS.

Graues Gestein, in dem mit unbewaffneten Augen nur die Körner der Hornblende und des 
Plagioklases beobachtet werden können. Die Schieferung lässt sich nur dort gut bemerken, wo lichte, 
überwiegend aus Feldspat zusammengesetzte, sehr dünne, kurze Lagen Vorkommen. Stellenweise erscheinen 
die kurzen Lagen etwas angeschwollen, bis zu einer Mächtigkeit von etwa 1 mm. W o diese Lagen 
fehlen, macht das Gestein den Eindruck eines massigen Gesteins.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile bestimmen : Plagioklas, Klinozoisit, Horn
blende, Chlorit, Muskovit, Rutil, Titanit, Magnetit, Apatit.

Das Gestein enthält viel Plagioklas in der Form von isodiametrischen, xenoblatischen Körnern. 
Die Konturen zeigen keine Einbuchtungen. Korngrössc : 0’166 bis 0'5 mm. Die Zwillingslamellen sind 
zahlreich nach den Álbit- und Periklingesetzen. Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orientieren 
die folgenden Daten :

1. Schnitt 1  (010) und (001), «' : (010) =  20° О
o'CO An.

2. Schnitt 1  у, «' : (001) = 5 ° =  35%  An.
а ß Y

3. A j- 2 = P r-2  + 8 8 ° +  73° -  17° =  (010) = Albif =  35°/o An.
s +  85° +  20° +  75° =  (001) = 33%  A n.

4. A i - , +  87° +  66° - 2 3 ° =  [010] = Periklin =  34% An

P l-2 +  85° +  25° +  67 =  Pcriklin =  34%  An.
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Die Plagioklase sind frisch ; manche Körner enthalten Epidot und Muskovit.
Die Hornblende übertrifft an Menge die Plagioklase. Länge: 0'8 bis IT  mm. Oft ist auch 

die Prismenzone sehr unregelmässig umgrenzt. Manchmal kann man aber die Form j llO | entnehmen. 
/ : c  =  21°. y—« =  0'0199. Der Pleochroismus ist stark: « =  strohgelb, ß =  olivgrün, y =  bläulichgrün. 
Manche Amphibole sind von Plagioklaskömchen durchlöchert. Als Einschlüsse kommen Rutil, À  pátit, 
Titanit, Magnetit vor.

Zwischen den Hornblenden findet man selten СЛ/onVblätfchen. Sie sind optisch positiv. «=licht- 
grün, у  =  sehr lichigelb.

Der Klinozoisit (im Dünnschliff farblos) erscheint in der Gesellschaft der Plagioklase und wird 
von etwas Muskovit begleitet. Korngrösse: bis zu ОТ mm. Die kleinen Körner sind fast isodiametrisch, 
die grösseren nach der Orthoachse etwas gestreckt ; oft findet man die Klinozoisite und Muskovite in 
den grossen Plagioklasen, zum Zeichen, dass sie sich auf Kosten der Plagioklase gebildet hatten.

Der Rutil tritt entweder in sehr dünnen, nadelförmigen oder ellipsoidischen bis rundlichen Kör
nern in der Hornblende und in der Gesellschaft von Klinozoisit und Plagioklas auf. Der Pleochroismus 
ist deutlich : w  =  dunkel zitronengelb, e =  bräunlichgelb. Manche Körnchen sind mit einer schmalen, 
farblosen Hülle von Titanit umgeben.

Titanit kommt in sehr kleinen, farblosen, unregelmässig umgrenzten Körnchen vor, die ab und 
zu in Nestern angehäuft erscheinen.

Magnetit, in sehr kleinen, isodiametrischen Körnchen tritt in manchen Hornblenden sehr 
spärlich auf. Leukoxen ist nicht vorhanden.

Der Apatit zeigt nichts besonderes.
Die Struktur ist granoblastisch.

AMPHIBOLIT, AM RÜCKEN AN DER ÖSTLICHEN SEITE DER VALEA MÄRÄSDIEI, 4 km SSO-LICH VON 
GURARO, ZWISCHEN RÄUL STESII UND VALEA MÄRÄSDIEI.

Der Ausbiss liegt am Fussweg. Das kleinkörnige, dunkelgraue Gestein ist aus dünnen Lagen 
zusammengesetzt. Mit unbewaffneten Augen kann man die grünlichschwarzen Hornblenden, die weissen 
Plagioklase und die gelblichen Epidote erkennen. Die dunklen Lagen bestehen vorwiegend aus 
Hornblende mit wenig Feldspat und Epidot, die weissen Lagen führen Plagioklas in der Gesellschaft 
von Epidot und nur wenig Amphibol.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Epidot, 
Muskovit, Chlorit, Titanit, Ilmenit, Rutil.

Der Plagioklas ist nach dem Albitgesetz polysynthetisch verzwillingt. Zwillinge nach dem 
Periklingesetz sind etwas seltener, teils selbständig, teils mit den Albitzwillingen. Die Dimension der 
Xenoblasten schwankt zwischen ОТ und 0'4 mm.

1. Schnitt 1  (010) und (001), : (010) =  16° =  31 %  An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), (010)=  19° =  33%  An.
3. Schnitt J_ y, : (001) =  9° =  39% An.

и ß у
4. Á j—2 =  P i—2 + 8 8 °  + 6 6 °  — 24° =  (010) =  Àlbit =  3Г°/о Ап.

2V j=  -  88°
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Manchmal lässt sich ein schwacher Zonenbau bemerken :
5. Schnitt X (010) und (001), «' : (010), im Kern =  21° =  35%  An,

in der Hülle =  25° =  40°/o An.
In vielen Plagioklasen sind kleine Epidotkomcr und MuskoW/blä t tc h en vorhanden, die sich 

auf Kosten der Plagioklassubsfanz gebildet hatten. Sie sind keine Z e rse tzu n g sp ro d u k te  der V e r 
w itterung. Vielmehr zeigen sie, dass während der Metamorphose der G le ich g e w ic h tsz u s ta n d  n ic h t 
erre ich t wurde. Diese Plagioklase sind bei kleiner Vergrösserung trüb. Bei starker Vergrösserung 
beobachtet man, dass diese Trübung durch das Vorhandensein der stärker brechenden Epidoikömer 
hervorgerufen wird. Zwischen diesen kleinen Epidotkörnern findet man manchmal kleine, farblose Tifanite.

Diese Saussuritisierung deutet in allen beschriebenen Gesteinen darauf hin, dass ursprünglich 
ein bas i scher  Pl ag iokl as  vorlag,  der in dieser  Amphibol i t f a  zies nicht  stabil  war  und 
sich in saureren Pl ag iokl as  +  Epidol  umgewandel t  hat.

Die Hornblende erscheint in vorwiegend 016 bis Г 16 mm langen Xenoblasfen. Ihre Um
grenzung ist meist auch in der Prismenzone unregelmässig. Die Achsenebene liegt 11(010). y : c  =  18°. 
y—« =  0'020. 2V« =  86°. Der Pleochroismus ist stark: а = licht strohgelb, ß =  dunkelgrün, /  =  dunkel 
bläulichgrün.

Manchmal kommt Plagioklas in den Amphibolen vor, aber zur Ausbildung einer Siebstruktur 
ist es nicht gekommen. Pulii, Titanii, îlmenit, Apatit bilden Einschlüsse in manchen Hornblenden.

Der Chlorit kommt zwischen den Hornblenden vor, aber in sehr geringer Menge. E r  dürfte 
ein sekundäres Umwandlungsprodukf sein.

Der Epidot kommt reichlich vor, vorwiegend zwischen den Plagioklasen. Seine Xenoblasten sind 
oft nach der Orfhoachse etwas gestreckt. Korngrösse: 0'1Г bis 0'80 mm. Der Kern der Körner zeigt 
manchmal eine schwächere Doppelbrechung, als die randlichen Teile. / —« =  0016, im Kern bis 0'009 
sinkend. 2 V =  um 90° herum. Der Pleochroismus ist sehr schwach : « =  farblos, ß =  sehr schwach 
gelb, у  =  lichtgelb.

Der Muskovit, in kleinen Blättchen, tritt spärlich in der Nachbarschaft der kleinen Epidote 
im Plagioklas auf.

Titanit, llmenit, Apatit zeigen nichts besonderes.
Der Rutil ist schwach pleochroitisch : w  =  orangegelb, f  =  bräunlichgclb.
Die Struktur ist granoblastisch.

AMPHIBOLIT, SÜDLICHE LEHNE DES MUNCELUL (1328 m ü. d. M.).

Der Aufschluss befindet sich an der Ostseite des R au l M a re -B a c h e s  (K u d sir-B ach ), im 
Graben zwischen M agúra  (13Г5 m) und M uncelu l, nahe der Mündung, im Paragneis. Einfallen : 
20h 2 0 -4 0 ° .

Dunkelgefärbtes, graulichschwarzes Gestein mit deutlicher Kristallisationsschieferung. Der grösste 
Teil besteht aus Hornblende, deren grösste Individuen 2 —3 mm Länge erreichen. In sehr dünnen, 
lichten Lagen und Gruppen findet man überwiegend Plagioklas mit wenig Hornblende. Diese Gruppen 
und sehr dünnen Lagen fallen als weisse Flecke und Streifen schon megaskopisch auf. Die mit freien 
Augen nicht erkennbaren Epidote treten ebenfalls vorwiegend in diesen weissen Stellen auf.

17
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Die Gemengfeile sind : Plagioklas, Hornblende, Klinozoisil, Quarz, Chlorit (sehr wenig), 
Titanii, Rutil, Magnetit, Apatit, Zirkon.

Der Plagioklas bildet meist ungefähr isodiametrische Xenoblasten von ganz unregelmässiger 
Umgrenzung, aber ohne grosse Einbuchtungen. Korngrösse: überwiegend zwischen 008  und 0'25 mm. 
Neben den Albitzwillingen sind die Perikline — teils allein, teils mit dem Albitgesetz — ebenfalls 
verbreitet. Selten sind die Zwillingslamellen etwas gebogen.

1. Schnitt 1  (010) und (001), : (010) =  20° =  34%  An.
2. Schnitt opt. Achse, Achsenebene: (010) =  65° =  34%  An.
3. Schnitt J_ «, y' : Spur der Periklinlamellen =  20° =  32%  An.

а ß У
4. A j -2 =  P i—2

ооо

+73° -  14° =-. (010) =  Albit =  31%  Ап.
2V! = 1 00 O

l о

а ß У
5 . A j —2

оОо

+68° -2 4 ° =  [010] =  Periklin =  37%  Ап.

Pl-2 +85° +23° +68° =  Periklin =  etwa 34%  An.
A n einigen Körnern kann ein schwacher Zonenbau erkannt werden. Der Übergang ist allmählich.
6. Schnitt 1  (010) und (001), «' : (010), im Kern: 17° =  32%  An,

in der Hülle: 22° =  36%  An.
Die Plagioklase enthalten manchmal kleine Epidotkömer, ferner Amphibol, seltener Quarz und 

wenig Serizit.
Die Hornblende bildet nach der Hauptachse gestreckte Xenoblasten. Dimensionen: Dicke 0'16 

bis 0'5 mm; Länge: 0'83 bis Г0 mm, selten 2 bis 3 mm. Die Umgrenzung der Körner ist ganz 
regellos. Der Amphibol ist der vorherrschende Gemengteil. Die Achsenebene liegt II (010). у  : c =  21°. 
у—« =  0 019. 2V« =  71°. « =  lichtgelb, ß =  licht bräunlich olivgrün, у  =  dunkel olivgrün.

Manche Hornblenden sind durch kleine Plagioklase durchlöchert. Titanit, Rutil, opakes Erz 
und seifen Zirkon kommen als Einschlüsse vor.

Die Hornblenden schliessen sich oft in den dunklen Lagen des Gesteins ziemlich dicht 
aneinander. Zwischen ihnen treten, — gruppen- oder lagenweise — Plagioklas, Klinozoisit und 
eventuell Quarz auf.

Einige Amphibole enthalten etwas Chlorit in grünlichen, kleinen Blättchen, die oft büschel
förmige Gruppen bilden. Diese sind sekundäre Produkte.

Der Klinozoisit kommt in erster Linie zwischen den Plagioklasen, ferner aber auch in den 
hornblendereicheren Lagen vor. Die Körner sind oft nach der Orthoachse etwas gestreckt. Die Um
grenzung an den beiden Enden der Orthoachse ist unregelmässig, manchmal verschmälern sich die 
Körner in dieser Richtung. Die Korngrösse schwankt überwiegend zwischen 0'06 und 0'67 mm.

Die Klinozoisitkörner sind farblos und von etwas wechselnder Zusammensetzung. Selbst in 
demselben Durchschnitt kann man verschieden stark doppelbrechende Flecke beobachten. Der Klinozoisit 
tritt meist in den lichten Lagen, in der Gesellschaft der Plagioklase auf. Etwas spärlicher findet er sich 
zwischen den Hornblenden. Oft erscheinen die kleinen xenoblastischen Körner in der Masse der 
Plagioklase eingebettet (vergl. Fig. 55). Sie haben sich auf Kosten der Plagioklase gebildet. Die Längs
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achse der Körner haf sich manchmal in die Schieferungsebene eingestellt ; es finden sich aber auch 
quergestellte Körnchen.

Quarz tritt in unregelmässig umgrenzten, oft fast isodiametrischen Körnern auf. Die gewöhnlichen 
kleinen Einschlüsse, darunter auch flüssige Kohlensäure mit einer beweglichen Libelle, sind verbreitet. 
Korngrösse : 0'08 bis 0'25 mm. Er kommt in der Gesellschaft der Plagioklase und Klinozoisite vor. 
Undulöse Auslöschung ist die Regel.

Der Titanit erscheint in kleinen, ellipsoidisch gestreckten Körnern, die mehr zerstreut, seltener 
in Nestern angehäuft im Gestein zu finden sind. Auch stabähnliche Formen kommen vor. 2Vj/=etw a 35°. 
Die Achsendispersion ist stark : q >  v. Er ist 'vorwiegend im Amphibol, ferner seltener auch zwischen 
den lichten Mineralien anzutreffen.

Rutil ist in kleinen, ellipsoidischen, gelben Körnchen häufig zu finden, besonders in den Horn
blenden. Ganz abgerundete Körner, ferner Zwillinge nach (101) kommen ebenfalls vor. Der Pleochroismus 
ist schwach : w  =  harzgelb, s =  gelblichbraun, « >  cw.

Die Armut an Erz ist auffallend. Man findet nur sehr kleine, punktähnliche, schwarze Körnchen 
in manchen Hornblenden, seltener zwischen den lichten Gemengfeilen. Leukoxenhülle kann nicht 
beobachtet werden. Die Erze dürften wahrscheinlich Magnetite sein.

Der farblose Apatit zeigt nichts besonderes. Er kommt manchmal auch im Plagioklas vor.
Zirkon findet man sehr selten, in der Form von farblosen, an den beiden Enden abgerundeten, 

prismatischen Körnchen in den Hornblenden, seltener auch unter den lichten Gemengteilcn.
Die Struktur ist granoblastisch.

Chemische Zusammensetzung :

SiO,2 ........................... 48-91%
T i0 2 ........................... L26
А Ш з ........................... 1Г49
Fe20 3 ........................... L82
F e O ........................... 9-13
M n O ........................... 0-14
M g O ........................... 4-05
C a O ........................... 10-85
S r O ........................... 0-12
B a O ........................... Sp.
N aäO ........................... 3T8
K 20 ........................... 0-48

H.20 + n o °  . . . . Г96
H 20 —по0 . . . . 0-14
P 2O b ........................... o-и

Summe . 100-24
Analytiker : K. E mszt.

Spcz. Gew.: ЗОГЗ (T. T a ic ä t s .)

17*
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Die entsprechenden Parameter nach O s a n n  : s =  54'80, À  =  4'36, С  =  6’95, F  =  22’58, 
T  =  0’0, n = 9 '22 , Reihe =  «, к  =  0 ‘92; a =  3 9, с =  64 , f = 2 0 0 .

Die Molekularwerfe nach N iggli: s i=  119 0, a l=  25'0, fm =  ЗГ0, c =  28‘5, alk =  9'5, k = 0 ’08, 
mg =  0'40; qz =  — 190, ti= 2 '2 9 , p =  042, h = 1 5 '8 6 , сДт =  0'(T, Schnitt =  V.

Zum Vergleich: Typus des ossipitgabbroiden Magmas: si =  110'O, al =  28'5, fm =  34'5, 
c =  28'5, alk =  8‘5, к =  04 2, mg =  0'60, Schnitt =  V.

Aus diesem Typus: si =  1150, a l= 28 '5 , fm =  34'5, с =  2Г'0, a lk= 10 '0 , k =  0'21, m g = 0 '6 5 , 
Schniff =  V. (Labradorfels, R adö, N orw egen.)

Ferner : Typus des pyroxenit—hornblenditgabbroiden Magmas : si =  lOO'O, al =  23'5, fm =  40'5, 
c =  31'5, alk =  4'5, к =  046, mg =  0T5, Schnitt =  V.

A us diesem Typus: si =  1120, al =  24'5, fm =  39’5, c =  30'0, alk =  6'0, k= 0 '23 , m g = 0 T l, 
Schnitt =  V . (Augitnorit, R ad au ta l, Harz.)

Die Ausmessung mit dem Integrafionstisch ergab folgende volumprozentische Zusammensetzung :

P l a g io k l a s .....................................................23'84 Vol %
Hornblende (-f Spuren von Chlorit) . . 62'83
K lin o z o is i t ....................................................... 6ТГ
Q u a r z ..................................................................2'93
T itan it.................................................................. 2'01
R u t i l ..................................................................098
A p a tit ..................................................................О'ЗГ
M a g n e tit.............................................................0'2Г

Summe . . . lOO'OO

Die Menge an Klinozoisit ist nicht gross. Dementsprechend ist das Gestein weniger basisch,
als die epidotreichen Typen.

AMPHIBOLIT AUS DEM VALEA DOBREI-TAL.

’Dieses im biotitführenden Glimmerschiefer des Valca D obrei-T ales liegende Gestein bildet in 
1390 m ü. d. M. einen 25 — 30 m starken Lagergang, mit einem Einfallen nach 19h unter 35°. Stellen
weise durchkreuzen dieses Lager dünne Spalten, die durch sekundäre Quarz-Infiltrationen aus
gefüllt sind.

Im schwarzen Gestein kann man unregelmässig verstreute, weisse Flecke beobachten, die eine 
maximale Länge von ungefähr 10 mm erreichen können. Das Gestein ist wohl geschieferf, was für 
die unbewaffneten Augen eine Folge der nahezu parallel angeordnefen Amphibole ist. Megaskopisch 
können im Gestein bloss die in 0’3 bis 2'0 mm langen, gestreckten Körnern vorliegenden Amphibole 
erkannt werden, zwischen denen verstreut die weissen Nester liegen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Zoisit, 
Klinozoisit, Muskovit (Serizit), Biotit (wenig), Chlorit (sehr wenig), Titanit, Rutil, Magnetit, Apatit.

Der Plagioklas erscheint in 0'08 bis 0'25 mm grossen Xenoblasten von unregelmässig um
grenzten, aber nicht verzahnten Konturen. Die Individuen sind entweder nicht verzwillingf, oder aber
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sie bestehen aus wenigen (3 bis 6, selten mehr) Zwillingslamellen nach dem Albifgesefz, wozu sich 
oft auch die Periklinlamcllen gesellen. Manche enthalten kleine Serizitschüppchen entlang der Spaltrisse.

1. Schnitt 1  (010) und (001) « ' : (010) = 21° =  35% An.
« ß У

2. À i-з  =  P i —2 90° 
2Vj =  — 84°.

+ -N О о -  i r °  = (010) =  Albii =  33%  An.

а ß У

3. A j-2 . 90° +  68° -  19° =  10 10] =  Periklin =  32%  А
P  i —о +  84° +  27° 4- 64° =  Periklin =  33°/о An.

Ein sehr schwach ausgebildeter Zonarbau lässt sich manchmal beobachten :
4. Schnitt J_ (010) und (001), «' : (010), im K ern: 16° =  31%  An,

in der Hülle: 21° =  35%  An.
Einige sehr kleine Körnchen ohne Zwillingslamellierung zeigen schwache Doppelbrechung; sie 

dürften Albite sein.
Die Plagioklase treten vorwiegend in den weissen Flecken, in der Gesellschaft von Epidot

mineralien auf. Man findet sie auch zwischen den Hornblenden, aber in geringerer Menge.
Der Amphibol ist im Dünnschliff fahlgrün, schwach pleochroitisch: « =  sehr licht grünlichgelb, 

ß =  licht grünlichgelb, / =  fahlgrün, y : с =  1Г5°, у—« =  0'018. 2V« =  8 i° . Die Achsenebene liegt II (010). 
Die Länge der nach der Hauptachse gestreckten Hornblenden schwankt meist zwischen 0'3 bis 
1 '33 mm, seltener bis 17  mm.

Plagioklas, Titanif, Rutil, Apatit kommen als Einschlüsse im Amphibol vor.
Klinozoisit und Zoisit stellen sich als Vertreter des Plagioklases dar und kommen in grösserer 

Menge in den bereits megaskopisch sichtbaren linsenförmigen, weissen Flecken vor (Tafel IX, Fig. 2). 
Beide sind farblos. Korngrösse: meist zwischen 0‘3 und 0'1Г mm; die grössten erreichen etwa 0'8 mm 
Länge. Beide zeigen eine gute Spaltbarkeit parallel zur Längsrichtung der Körnchen. Bei isodiamefrischer 
Ausbildung und geringer Korngrösse ist die Unterscheidung sehr schwer. Die grösseren Körner zeigen 
oft auch Querrisse senkrecht zur Spaltrichtung.

Die grösseren Körner sind meist Klinozoisite. Die Achsenebene steht 2_ zu den Spaltrissen ; 
die Schnitte L у  zeigen unternormale blaue Interferenzfarben. Optisch positiv ; 2Vу =  ca. 82°. Die 
Achsendispersion ist: v > p  um y. Die Individuen sind mitunter quergegliedcrt (Fig. 57).

Die Zoisite sind manchmal ziemlich idioblastisch, da sie zu
meist als längliche, parallelogrammförmige oder quadratische Schnitte 
auffreten. Ihre Spaltung nach (010) ist gut zu erkennen. Im allge
meinen sind sie kürzer als 0'2 mm, mitunter aber können sie noch 
einmal so lang werden. Sie sind farblos, optisch positiv; « =  c,
/?= b . Der Achsenwinkel scheint etwas schwankend zu sein: 2 \ly  — um 46° herum. Die Schnitte 
senkrecht /  zeigen die indigoblauen, nicht normalen Interferenzfarbcn. v >  ç. Im ganzen erweisen 
sie sich also als «-Zoisite.

Die Epidoimineralien treten vorwiegend in den weissen Flecken auf. Mitunter sind sie jedoch 
auch zwischen den Hornblenden anzutreffen. Klinozoisit scheint von den beiden vorzuherrschen.

Fig. 57. Klinozoisit. 
Lineare Vergrösserung : 75.
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Manchmal liegen die Klinozoisite neben einander und sind von einander durch wenig Muskovit 
und Titanif getrennt. Die Querrisse setzten sich in den nebeneinander liegenden Körnern in gleicher 
Richtung fort, als wenn sie einheitlich zusammenhängende Kristalle wären.

In den weissen Flecken findet man neben Plagioklas und Epidotmineralien Muskovit in kleinen 
Blättchen, ferner wenig Amphibol und kleine Körnchen von Titanit. Die Plagioklase erscheinen hier 
ziemlich trüb ; bei stärkerer Vergrösserung kann man beobachten, dass die Trübung von den kleinen 
Muskovitblättchen (Serizit) und Epidotmincralien hervorgerufen wird. Im Klinozoisit kommt selten 
Titanit vor.

Ebenfalls in der Gesellschaft der Plagioklase kommen einige kleine B/o/f/bläftchen vor. « =  licht* 
gelb, / =  dunkel gelblichbraun.

Kleinere Muskovitschüppchen treten spärlich auch zwischen den Amphibolen auf.
Der Chlorit kommt sehr spärlich zwischen den Hornblenden und in den weissen Flecken in 

ganz kleinen Blättchen vor. Er ist im Dünnschliff vollkommen farblos, optisch positiv, einachsig.
Titanit in farblosen bis schwach graulichen, eiförmigen Körnchen tritt zwischen den Hornblenden, 

oder als Einschlüsse in den Hornblenden und in den weissen Flecken auf.
Der Rutil ist seifen in den weissen Flecken und in den Hornblenden zu beobachten. Seine 

kleinen, ellipsoidischen Körnchen zeigen einen schwachen Pleochroismus : =  lichtgelb, « =  orangcgelb.
Opakes Erz ist in minimaler Menge vorhanden. Seine auffallend kleinen, isodiametrischen, 

magnetischen Körnchen sind häufig von einem sehr schmalen, rostbraunen Saum (Eisenhydroxyd) 
umgeben. Leukoxenhülle fehlt. Es liegt Magnetit vor.

Apatit wie gewöhnlich, aber verhältnismässig häufig.
Die Struktur des Gesteins ist homöoblasiisch und zwar granoblaslisch.
Die chemische Zusammensetzung :

S iO o ........................... . 45'40°/o
T iO , ........................... 0T5
À 1 0 0 3 ...................... . 15-57
Fe20 3 ..................... 1 '90
F e O ........................... . 8-41
M nO. . . . . . . 0-22

M g O ..................... 10-14
C a O ........................... . 12-21

N a20 ...................... 1 '87
K o O ........................... . 0 -6 8

p 20 5...................... FOI
Glühverlust . . . . 1 '38

Summe . . 99-54
Spez. Gew. =  3'063.

Analytiker : K. E m s z t .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n — G r u b e n m a n n  : s =  48T2, A =  2'38, C  =  7"35, 
F = 31 '82 , M =  6'56, T  =  00 , к =  0 '80; a =  IT, c =  5'5, f = 2 2 ’8.
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S À 1 F -  14-5, 3'0, 12-5.
Ä1C Alk = 1 1 0 , 16'5, 2‘5.
N K  =  8'0.
M C =  5-4.

Die Werte stehen jenen des Basaltes von P ta  D clgada sehr nahe:
SÀ1F =  14'5, 3-0, 12-5,
A1C Alk = 1 0 '5 , 16'0, 3-5.
N K  =  T8.
M C =  5-2.

Die Molekularwerte nach N i g g u  : si =  94'0, al =  19 0, fm =  49‘5, c =  2Г0, alk =  4'5, k =  0'19, 
mg =  0'64 ; qz =  — 24’0, ti =  1 ' 1Г, p =  0'88, c/fm =  0'55, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des nonnalgabbroiden bis nordischen Magmas: si =  1080, al =  2 ГО, 
fm =  52'0, c = 2 1 '0 , alk =  6‘0, k =  0‘20, mg =  0'55, Schnitt =  III/IV.

Und aus diesem Typus: si =  90'0, al =  20'5, fm =  53'0, c =  23'0, alk =  3’5, k =  0'26, 
m g = 0 T 5 , Schnitt =  III/IV. (Olivinnorit, R a  da utal, H arz .)

Ferner aus dem gleichen Typus: sí == 101 '0, al == 16*5, tm =  51'5, c =  25'0, alk =  T'0, 
k =  0‘20, mg =  0'36, Schnitt =  IV. (Gabbronorit, L in co ln  P o n d , N . Y.)

AMPHIBOLIT AUS DEM MITTLEREN ABSCHNITT DES VALEA DITEI-TALES.

In einer Seehöhe von etwa 1100—1130 m (barometrische Beobachtung) stösst man im genannten 
Tal aut einen zwischen die Glimmerschiefergruppe eingelagertcn, nahezu 150 m mächtigen Amphibolit- 
lagergang, dessen Einfallen unter 35° gegen 15h—I6h gerichtet ist.

Das megaskopisch dunkelgraue Gestein zeigt eine gute Schieferung. Dünne, überwiegend aus 
Hornblende aufgebaute Lagen wechseln mit dünnen, feldspatreichen Lagen ab. Die vorwiegend feldspath 
führenden Lagen sind sehr dünn, höchstens O'l mm, die hornblendereichen Schichten sind oft viel 
stärker (bis zu einigen mm). A b und zu trifft man in den hornblendercichen Lagen dünne Glimmer- 
(Muskovit- und BiofiF) Lagen eingeschaltet.

Unregelmässig verstreut kommen im Gestein weisse Flecke vor, die in der Schieferungsebene 
Dimensionen bis 1 cm erreichen können ; die dazu senkrechte Dimension erreicht maximum 2 bis 3 mm.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengieile erkennen : Plagioklas, Hornblende, Klinozoisit 
und Zoisit, ferner Quarz, Muskovit (Serizit), Biotil, Chlorit (die letzten beiden sehr spärlich), Rutil, 
Titanit, llmenit (Magnetit), Apatit.

Der Plagioklas bildet Xenoblastcn mit unregelmässigen, aber nicht buchtigen Konturen. Korn
grösse : überwiegend zwischen O’l 66 und 0'33 mm. Albitzwillinge, ferner Doppelzwillinge nach dem 
Albil- und Periklingesetz, seltener Periklinzwillinge allein sind häufig zu finden. Nicht verzwillingie 
Körner sind ebenfalls vorhanden. Manche Plagioklase enthalten Serizitschüppchen entlang der Spalt
risse und der Zwillingslamellen.

1. Schnitt 1  у, а ; (001) =  3° =  33%  An.
2. Schnitt 1  (010) und (001), « ' : (010) =  14° =  29%  An.
3. Schnitt i  (010) und (001), «' = (010) =  12° =  28%  An.
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а ft У

4. A i—2 P l—2 90° + 7 5 ° - 1 2 ° =  (010) — Albii =  30%  An.
S +85° +24° + 60° =  (001) =  etwa 35%  An.

2V! = -  83° *
а ft У

5. ÀJ-2 чО о о + 7 2 ° -1 9 ° =  [010J =  Periklin =  29%  An.
Einige sehr kleine, nicht verzwillingie, wasserklar durchsichtige Körnchen von schwacher Licht- 

und Doppelbrechung dürften Albite repräsentieren.
Die Plagioklase kommen überwiegend in den lichten, dünnen Lagen vor ; spärlicher lassen sie 

sich zwischen den Hornblenden und in den weissen Flecken beobachten.
Die Hornblende bildet meist 0'5 bis Г5 mm, selten 2 mm lange Xenoblasten. Die Form 

jllO i lässt sich manchmal bestimmt beobachten. Ihre Farbe ist im Dünnschliff blass, mit folgendem 
Pleochroismus: « =  licht grünlichgelb (fast farblos), ß  =  grünlichgelb, y =  blass graugrün, y > ß > c e .  

у:  c =  19°. 2V« = 86°.
Manche Amphibole sind durch Plagioklaskömchen siebartig durchlöchert. Man findet noch im 

Amphibol : Tilanit, Rutil, Eisenerz, Muskovit, Biotit, Apatit. Die sehr kleinen und spärlich vorhandenen 
Biotitblättchen liegen meist in den Spaltrissen.

Die Hornblende überwiegt sehr stark unter den Gemengteilen.
Die weissen Flecke treten spärlicher auf, als im vorigen Gestein. Sie bestehen aus kleinen 

(0’02 bis 0'16 mm) Klinozoisiien und Zoisiten, ferner aus viel Muskovit, serizitführendem Plagioklas, 
Titanit, etwas Chlorit, Hornblende, Rutil und Quarz. Die beiden Epidotmineralien zeigen an Schnitten 
J_ У indigoblaue Interferenzfarben.

Muskovit tritt auch zwischen den Hornblenden auf, selten in paralleler Verwachsung mit Biotit.
Der Biotit kommt in sehr geringer Menge vor. Sein Pleochroismus ist stark : « =  lichigelb, 

у  =  rotbraun. Die Dimension der Blättchen der beiden Glimmerarten schwankt zwischen 0’02 bis 
0'5 mm.

Der Chlorit tritt in kleinen, im Dünnschliff fast vollkommen farblosen Blättchen auf. Merklicher 
Pleochroismus zeigt sich nicht ; optisch positiv, einachsig.

Die Quarzkörner zeigen unregelmässige Umgrenzung und weisen häufig zahlreiche, winzige 
Flüssigkeitseinschlüsse auf, die oft linienartig aneinander gereiht sind. Der Quarz kommt spärlich vor. Er 
tritt bloss in den das Gestein durchdringenden, schmalen Quarzadern und in deren Nähe reich
licher auf.

Rutil in prismatischen, jedoch abgerundeten oder unregelmässig umgrenzten, länglichen Körnern 
oder seltener knieförmig geknickten Zwillingen kommt in den Amphibolen, 
aber auch ausser ihnen vor (Fig. 58). Sein Pleochroismus ist : to =  licht 
harzgelb, s  =  dunkel harzgelb.

Der Titanit kommt in etwas graugelben, nahezu farblosen Körnern 
sehr untergeordnet vor. Er umhüllt manchmal ein kleines Rutilkörnchen, 
auf dessen Kosten er sich gebildet hat.

Die spärlich vorhandenen, kleinen Eisenerzkörnchen zeigen meist zerlappfe Umgrenzung. Manche

Fig. 58. Kleinformen des Rutils. 
Lineare Vergrösserung ; 65.
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Körnchen sind oft in Titanit (Leukoxen) eingehüllf. Diese sind llmenite. Viele Körner sind isodiamet^ 
risch, mit rostbrauner Kruste umgeben. Diese gehören zum Magnetit.

Apatit wie gewöhnlich.
Die Struktur des Gesteins ist poikiloblastisch bis granoblastisdr.
Chemische Zusammensetzung :

S i0 2 . . . -. . . 50-307
TiO , . . . . . .  0-22
a 120 3 . . . .  14-02
Fe20 3 . . . . . .  Г18
Fe O . . . . . .  9-32
MnO . . . . . .  0-21
MgO . . . . . .  10-62
CaO . . . . . .  12T5
Na.,0 . . . . . .  Г18
I CO . . . . . .  0-41
P205 . . ...................0-34
Glühverlust . . . .  0-15

Summe . . . 100T0
Spez. Gew. : 3' 120. 

Analytiker: K. E m s z t .

Daraus ergeben sich die entsprechenden Parameter nach O s a n n —G r u b e n m a n n  : s  =  5 Г 19,
А  = 1 4 2 , С =  6’96, F =  32-05, M =  6‘94, T = 0 ‘0, к =  0-99; a = l ‘00, c =  5M, f= 2 3 '9 .

S A l F =  15'5, 2'5, 12 0.
Al C  Alk =10-5, 1Г5, 2 0.
N K  =  8’ 1.
M C =  54.

Diese Werte stehen den entsprechenden Zahlen des Hypersthendiabases von Twins  
sehr nahe :

S A 1 F =  15'5, 2’5, 12-0.
Al C Alk =  10-5, 1Г5, 2 0.
N K  =  8T.
M C =  5-9.

DieMolekularwerle nachNiGGLi: si =  102‘0, а1=1Г'0, fm =5T5, c= 28 '5 , alk=3'0, k=0"19, 
mg =  0‘64 ; qz =  — 10'0, ti =  0'34, p =  0'30, c/(m =  0'55, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: s i= 108 '0 , al == 21 '0, 
fm =  520, с = 2 Г 0 ,  alk =  6'0, k =  0"20, mg =  0'55, Schnitt =  III/IV.

Und aus diesem Typus: si=101"0, a l= 1 6 '5 , fm =  51-5, c =  25'0, alk =  7'0, k =  0'20, 
mg =  0 ’36, Schnitt =  IV. (Gabbronorit, L inco ln  P o n d , N. Y.)

Ferner: Typus des pyroxenit— hornblendifgabbroiden Magmas: si=100'0, al =  23'5, fm = 4 0 ‘5, 
c =  31’5, alk =  4‘5, k =  0'16, mg =  0T5, Schnift =  V.
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Aus diesem Typus: si =  102'0, al =  23‘0, fm =  42'5, с =  ЗГ5, alk =  30 , k =  0 ‘31, mg =  0'84, 
Schnitt =  V. (Norit, B aste , H arz.)

AMPHIBOLIT AUS DEM VALEA DITEI-TAL, NAHE ZUR EINMÜNDUNG DIESES TALES IN DIE TAJA.

Das Gestein bildet eine Einlagerung in den Paragneisen. Einfallen: 15h 13°. Ein ausgezeichnet 
geschichtetes Gestein, in dem dunkelgraue, in überwiegender Menge aus Hornblende bestehende Lagen 
sich mit weniger auffallenden und selbst spitzig auskeilenden, dünnen, weissen Lagen abwechseln. 
Nach den megaskopischen Beobachtungen setzen sich die erstercn vornehmlich aus Amphibol, die 
letzteren hingegen aus Feldspat, etwas Muskovit und stellenweise rostroten, eisenoxydischen Verwitterungs
produkten zusammen. Die Lagen sind dünn, sie erreichen höchstens einige 0‘1 mm Stärke.

Die Gemengteile des Gesteins sind die folgenden : Plagioklas, Hornblende, Klinozoisil, Zoisit, 
Muskovit, Biotit, Chlorit (die beiden letzten sehr spärlich), Rutil, Titanit, Magnetit, Pyrit, Apatit, Kalzit.

Die Plagioklase sind teils frisch, teils bereits von Serizitsch lippchen erfüllt. Die Umgrenzung 
der Körner verläuft ziemlich gleichmässig, ohne Einbuchtungen. Die Korngrösse schwankt vorwiegend 
zwischen 0‘ 15 und 0'60 mm, selten bis 0'84 mm. Die Plagioklase erweisen sich als Albitzwillingc, 
mit dicht angeordneien Lamellenzügen ; seltener sind die Periklinzwillinge teils allein, teils mit den Albif- 
zwillingen kombiniert.

1. Schnitt 1  (010) und (001), « : (010) =  21° =  3 5 $  An.
2. Schnitt 1  y, «' : (001) =  6° =36°/° An.

«  ß У
3. A j- 2  =  P i_ 2 +  88° +  7‘4° -  15° =  (010) =  Albit =  33°A< An.

2Vt =  — 85‘5°.
4. Schnitt l y ,  : (010)=  1Г° =  45°/о An.

»

Zonarbau ist verbreitet ; er ist meist invers, seltener normal. Man kann einen Kern und eine 
Hülle unterscheiden, mit allmählichem Übergang.

5. Schnitt 1  (010) und (001), : (010), im K ern: 18° =  32% An,
in der Hülle : 24° =  39% An.

6. Schnitt i  (010) und (001), «' : "(010), im Kern: 21° =  35% An,
in der Hülle: 25° =  41% An.

Der Plagioklas kommt überwiegend in den weissen Lagen vor.
Die Hornblende bildet die Hauptmasse des Gesteins. Länge der Körner: 0'3 bis Г2 mm, 

seltener bis Г8 mm. Sie ist xenoblastisch entwickelt und lässt hier und da höchstens die Form jllO ) 
erkennen. Die Achsenebene liegt 11(010). Der Pleochroismus ist verhältnismässig schwach: « =  blass 
grünlichgelb, ß =  blass gelblichgrün, у  =  blassgrün. / : c = 1 8 '5 ° .  2 V a =  etwa 84°.

Die Amphibole erscheinen stellenweise ausgebleicht und parallel zur Hauptachse faserig—stengclig. 
A n solchen Stellen sind die Feldspate se riz itis ie rt und eben da pflegt auch Zoisit und Klinozoisii 
in grösserer Menge aufzutreten. Plagioklas, Biotit, Chlorit, Titanit, Rutil, Apatit, Magnetit kommen 
in manchen Hornblenden cingeschlossen vor. Die Hornblende macht den grössten Teil der dunklen 
Lagen aus ; daneben tritt hier auch Plagioklas reichlich auf.

Die sich oft linsenartig auskeilenden, weissen Lagen bestehen überwiegend aus Plagioklas,
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ferner aus kleinen (0'02 bis 0'15 mm) Hornblenden, unregelmässig vcrfeilfen Mus&ovvfschüppchcn, 
Klinozoisit- und Zo/V/körnchen. Dazu gesellen sich noch einige Chlorit- und Äo/f/bläffchen, ferner 
cfwas Titanii und Rutil. Die Menge der Epidofmineralien isf gering. Die ganze Mineralgesellschaft zeigt 
die saussuritische Umwandlung der Plagioklase.

Die Plagioklase sind hier oft sehr stark getrübt, infolge der kleinen, neu gebildeten Mineralien. 
Die Zwillingslamellierung ist hier oft kaum zu beobachten. Das Bild erinnert lebhaft an die saussuri
tische Umwandlung der Gabbros.

Die Klinozoisite und Zoisite (Tafel IX, Fig 3) sind entweder etwas länglich, oder meist fast 
isodiametrisch. Die Korngrösse der Klinozoisite schwankt zwischen 0'02 und 0 ’25 mm, seltener bis zu 
0‘33 mm. Die Zoisite sind meist etwas kleiner ; einige erreichen jedoch Dimensionen von etwa 1 '0 mm.

Der Klinozoisit ist optisch positiv, im Dünnschliff farblos. Schnitte T y  zeigen indigoblaue 
Farben. 2 \ y  =  etwa ü8°. Eingeschlossen im Klinozoisit kommen manchmal Serizit oder Hornblende 
vor. Der Zoisit kommt in farblosen, in dickeren Schnitten jedoch ins Gelbliche spielenden, unregel
mässigen, kleinen Körnern vor.

Die Menge der Epidotmineralien ist gering.
Muskovit erblickt man in kleinen Blättchen (Durchmesser der Blättchen: 0’05 bis 0'16 mm), 

häufig an gewissen Stellen stärker angehäuft, jedoch im ganzen das Amphibol—Feldspatgemenge filz
artig durchsetzend. In den weissen Lagen ist er in etwas grösserer Menge und in grösseren Blättchen 
(bis 2 mm) vorhanden. Im Verhältnis zur Menge der Hornblenden und Plagioklase tritt er sehr 
stark zurück.

Der Biotit tritt sehr spärlich auf. Durchmesser der Blättchen: 0'04 bis 0' 1Г mm. Pleochroismus: 
« =  licht strohgelb, y =  dunkel rötlichbraun. Dieses Mineral erscheint in unregelmässiger Verteilung, 
meist in den feldspatreichen Lagen.

Der Chlorit erscheint in einzelnen Blättchen in den weissen Lagen, oder aber in kleinen, 
büschelförmigen Gruppen zwischen den Hornblenden. Er ist im Dünnschliff farblos, optisch positiv, 
einachsig. Die Menge des Chloritminerals ist sehr gering.

Rutil ist ziemlich häufig, ja sogar manchmal schon mit der Lupe zu 
erkennen u. zw. in Form von kleinen, zu Knoten angehäuften Körnern. Die 
Individuen sind oft stabförmig, aber an den beiden Enden abgerundet, oder 
aber sie zeigen ganz unregelmässige Umgrenzung (Fig. 59). Korngrösse : meist 
zwischen 0016 und О'ОбГ mm, manchmal bis 0’3 mm. Der Pleochroismus ist 
schwach : ш =  orangegelb, s =  bräunlichgelb. Zuweilen vereinigen sich die Rutil
körner zu dünnen, linsenförmig ausgezogenen, rötlichbraunen, megaskopisch sicht
baren Schnürchen von einigen mm Länge.

Titanit ist in der Form von unregelmässigen oder abgerundeten, farb
losen bis lichtgraulichen Körnchen wahrzunehmen.

Magnetit ist äussersi wenig vorhanden u. zw. in der Form von winzigen, isodiametrischen Körn
chen, meist in den Amphibolen. Manche sind mehr oder weniger limonitisch umgewandelt.

Der Pyrit lässt sich in der Form von nach der Schieferungsebene etwas abgeplatteten Körn
chen sehr selten beobachten.

Fig. 59. Kleinformen des 
Ruiils. Lineare Ver- 

grösserung : 80.
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Apatit wie gewöhnlich.
Sehr seifen findet man Kalzit als Zersetzungsprodukt in den weissen Lagen. 
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat:

S iO * .............................. . 50-317
T i0 2 ........................... 105
a i 2o ;. ..................... . 14-49
F e ,0 3 ...................... . 3-83
F e O ........................... . 9-33
M n O ........................... Sp.
M g O ........................... 5"52
C a O ........................... . 7'73
N a20 . . . . . . . 3-89
I C O ........................... 1-58

M
H

№ О о о . 0-05
Glühverlust . . . . 1-8Г

Summe . . 99-65
Analytiker: Zs. S z i n y e i - M e r s e .

Die entsprechenden Parameter nach O s a n n : s =  55T8, A  =  d'21, C =  4‘10, F  =  25'6Ö, 
T =  0 0 , n =  7-89, Reihe =  «, k =  0'86; a = 4 ‘5, c =  3'5, f= 2 2 '0 .

Die Molekularwerte nach N ig g l i  : si=124"0, al =  2 Г0, fm =  46'5, c==20'5, alk= 12 '0 , 
k =  0'21, mg =  0'44; q z  =  — 24'0, f i= l '9 4 , c/fm  =  0-44, Schnitt =  IV.

Zum Vergleich: Typus des gabbrodioritischen Magmas: s i= 135 '0 , al =  24'5, fm =  42'5, 
c =  23'0, alk =  10‘0, k =  0'28, mg =  0"50, Schnitt =  IV.

Und aus diesem Typus: s i=  129"0, al =  22'5, fm =  45’5, c =  21'5, a lk= 10 '5 , k =  0'18, 
mg =  0’52, Schnitt =TV. (Gabbrodiorit, P e m b ro k e sh ire , N. W ales.)

Ferner: s i=  1190, al =  22‘0, fm==44'0, c =  220, alk =  120, k =  0T3, mg =  0-44. Schnitt =  IV. 
(Gabbrodiorit, P iz  Tumbi f ,  Aa r mas s i v . )

AMPHIBOLIT, TAL DES SUGÁG-BACHES, 889 m ü. d. M.

Das Gestein bildet eine Einlagerung zwischen Glimmerschiefern, die nach Süden cinfallen. 
Vom Amphibolil ist nur ein Teil aufgeschlossen. Die randlichen Partien des Gesteins sind gegen die 
Glimmerschiefer sehr grobkörnig ausgebildet.

Feinkörniges Gestein von grünlichgrauer Farbe. Die Textur ist massig, mit ganz schwachen 
Spuren der Kristallisationsschieferung. Mit unbewaffneten Augen können die Gemengteile nicht erkannt 
werden. Mit der Lupe lassen sich Amphibol, Feldspat und Muskovif erkennen.

U. d. M. kann man die folgenden Gemengteile bestimmen : Plagioklas, Hornblende, Klinozoisit, 
Quarz, Muskovit, Biotit (spärlich), Chlorit (spärlich), Titanit, Rutil, Apatit, llmenit.

Der Plagioklas erscheint in 0’05 bis 0'33 mm grossen Xenoblasten. Die Körner sind meist 
verzwillingf. Häufig findet man Albitzwillinge, seltener Albit +Pcrikline oder Perikline allein. Die
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Zwillingslamcllen sind nicht sehr dünn. Die Umgrenzung der Körner ist unregelmässig, jedoch ohne 
grössere Einbuchtungen.

1. Schnitt J_ (010) und (001), «' : (010) =  23° =  37% An.
U ß r

2. A j 2 =  P! -2 +  88° +  72° -  17° == (010) == Albit =  35%  An.
s +  86° +  20° +  65° == (001) == 34%  An. •

2V1= - 8 6 °
3. S c h n itt! /, «' : (001) =  4° =  35%  An.
4. Schnitt! (010) und (001), o ':  (0 1 0 )=  18° =  32% An.
Manchmal lässt sich ein schwacher Zonarbau erkennen :
Schnitt J_ (010) und (001), (010), im Kern : 16° =  31°/o An,

in der Hülle: 21° =  35°/o An.
Man kann nur den Kern und eine unregelmässig ausgebildete, schwache Hülle unterscheiden; 

zwischen beiden besteht ein allmählicher Übergang.
Die Plagioklaskörner erscheinen im Gestein verteilt, sie bilden keine ausgesprochen Feldspat- 

reichen Lagen.
Die Hornblende bildet den vorherrschenden Gemengteil. Die Länge seiner Xenoblasten schwankt 

zwischen 0'05 bis 0'5 mm. Die Achsenebene liegt || (010). / : с  =  22°, у —« =  0'0243; « =  licht bräun
lichgelb, ß — licht grünlichbraun, у =  bräunlichgrün. Der blaue Stich fehlt. Plagioklas, Tilanit, Pulii, A pá 
tit treten in manchen Hornblenden auf. Eine förmliche Siebstruktur wird durch die wenigen eingeschlos
senen Plagioklaskörner nicht hervorgerufen.

Der Klinozoisit tritt stark in den Hintergrund. Seine farblosen Xenoblasten kommen meist in 
kleinen Gruppen in der Begleitung von Plagioklas, Muskovit und Quarz vor. Die Körner sind meist 
sehr klein: 0'03 bis 0'2 mm, seltener bis zu 0 ‘5 mm. Schnitte l y  zeigen nicht normale, indigoblaue 
Interferenzfarben. Manche grössere Körner zeigen graue Interferenzfarben und sie sind von einem Kranz 
kleinerer Körner umgeben, die alle in gleicher Orientierung indigoblaue Farben geben. Mitunter zeigen 
sich an demselben Schnitt abweichende : graue und indigoblauc Interferenzfarben in fleckig unregelmäs
siger Verteilung, wohl infolge der Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung der verschiedenen 
Teile der Körner. Die Doppelbrechung ist sehr schwach ; der optische Charakter ist positiv, 2 V /  =  etwa 
70°. Der Gehalt an Eisenepidot macht nur einige Molprozente aus.

Der Quarz tritt in farblosen Xenoblasten mit buchtigen Konturen auf. Korngrösse : 0 03 bis 
0'5 mm. E r ist meist in kleinen Gruppen zu finden, oft in Begleitung der Klinozoisite. Die Körner 
enthalten oft Flüssigkeifseinschlüsse mit beweglicher Libelle.

Die kleinen Blättchen (O'Ol bis 0'3 mm) vom Muskovit lassen sich meist in der Gesellschaft 
der Klinozoisite, — seltener unabhängig von den Epidotkörnchen, — erblicken. Manchmal scheinen die 
Blättchen an die Oberfläche von Hornblenden angewachsen zu sein, dabei liegt (001) des Glimmers 
parallel zur Hauptachse der Hornblende.

Die häufige Assoziation von Plagioklas, Klinozoisit, Muskovit und Quarz in kleinen Gruppen 
zeigt deutlich, dass die K lin o zo is ite , M uskov ite  und Q uarze in d iesen  G ru p p en  auf K osten  
der u rsp rü n g lich en  P la g io k la se  e n ts ta n d e n  sind. Die Trübung der Plagioklase infolge kleiner
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Klinozoisifkörner und Muskovifschüppchen, die als Einschlüsse erscheinen, bestätigt dasselbe. Die 
Umwandlung vollzog sich etwa nach folgender Gleichung :

2 NaAlSisOg. 5 CaAloSbOg +  KAlSi3Os +  2 H20  =  2 NaAlSi30 8. CaAläSi20 8 +  2 HCaaAl3Si30 J3 +  
basischer Plagioklas Kalifeldspai im Oligoklasandesin Klinozoisit

Plagioklas +  KH3Al3(Si04)3 +  2 S i02
Muskovit Quarz

Der Biotit ist ebenfalls in geringer Menge zu finden. Der Pleochroismus ist stark: « =  bräun
lich gelb, у — rotbraun. Die Konturen der Blättchen — mit Ausnahme der scharf ausgebildcten Basis
flächen — sind unregelmässig. Die Blättchen liegen zwischen den anderen Gemengteilcn regellos verteilt.

Einige farblose, optisch positive ChlorithYàttchcn kommen meist in büschelförmigen Gruppen in 
der Nähe der Hornblenden vor.

Den Titanit findet man in farblosen, elliptisch gestreckten Körnern, die oft in Nestern angehäuft 
erscheinen. Er tritt oft in den Hornblenden, ferner kranzartig um die Rutilkörner auf.

Rutil in ellipsoidischcn oder unregelmässig umgrenzten Körnchen ist ziemlich verbreitet. Sein 
Pleochroismus ist schwach: <w =  licht harzgelb, f =  dunkel harzgelb. E r ist oft von einer Titanithüllc 
umgeben. Der Titanit hat sich hier auf Kosten des Rutils gebildet.

Apatit in farblosen, Ilmenit in zerlappfen, sehr kleinen Körnchen treten sehr spärlich auf.
Dieses Gestein enthält bloss wenig Epidot.
Die schwache Kristallisationsschieferung wird vorwiegend dadurch bedingt, dass die Hornblenden 

sich mit der Hauptachse teilweise der Schieferungsebene anschmiegen.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.

AMPHIBOLIT, PIATRA TOMNATECULUI, EINLAGERUNG IM GLIMMERSCHIEFER.

Das Gestein ist am Gipfel des P ia tra  T o m n a tecu lu i-B erg es  in 1272 ü. d. M. aufgeschlossen. 
Der fast ganz schwarze Amphibolit wird von dünnen Pegmafitadern durchsetzt. Die Pegmatitadern 
zeigen gebogenen, oft mäanderartigen Verlauf. Am Kontakt von Pcgmatit und Amphibolit hat sich 
megaskopisch grünlichgelber Epidot gebildet. W ie die mikroskopischen Beobachtungen zeigen, hat sich 
der Epidot bis auf mehrere Dezimeter Entfernung vom Kontakt reichlich gebildet.

Die Pegmafitäderchcn sind schmal, meist nur einige mm stark, manchmal aber mehrere cm 
mächtig. Hier handelt es sich um eine ganz andere  Bi l dung  des Epidotminera l s ,  als in den 
vor igen Amphi bol i t en .  Die Pegmatite, welche rosenrote Mikrokline führen, enthalten oft ansehnliche 
Mengen von Epidot. Die Schiefergneise in der Nähe dieser Pegmatite sind oft mit Epidotkörnern 
reichlich beladen. Diese Erscheinung wurde bereits bei der Beschreibung der Gneise hervorgehoben : 
neben den Pegmatiten im Sebes-Tal findet man eine starke Epidofisierung der Nebengesteine.

Auch hier, in diesem Amphibolit wurde die Bi l dung  der  Ep i do t e  durch  die p n e u m a 
t o ly t i s ch-hydro t hermal e  E i n w i r k u n g  der pegmai i i i schen Res t l ö s ungen  herbeigeführ t .  Der 
Epidot kommt besonders in der Nähe des Pegmafits reichlich vor. Hier besteht das Gestein fast ganz 
aus Epidot. In einer Entfernung von einigen cm vom Pegmatit beginnt die Menge an Epidot abzu
nehmen ; schliesslich in grösserer Entfernung (z. B. 1 m) findet man nur Spuren von diesem Mineral 
und noch weiter kommt fast überhaupt kein Epidot mehr vor (Tafel IV, Fig. 4).
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Die Hauptmasse des Gesteins ist schwarz ; megaskopisch kann man die schwarzen Horn
blenden und die weissen Feldspate unterscheiden. Die letzteren sind in viel geringerer Menge vorhanden, 
als die Amphibole. Die beiden Mineralien sind ziemlich gleichnrässig verteilt, Lagen können nicht unter
schieden werden. Die schwach bemerkbare Kristallisationsschieferung wird durch die Anordnung mancher 
Hornblenden angedeutet: sie liegen mit ihrer Hauptachse oft in der Schieferungsebene.

In der unmittelbaren Nähe der Pegmatite kann man mit unbewaffneten Augen bloss die grün
lichgelben Epidotkörner unterscheiden, die hier eine dichte Gesfeinspartie bilden. Mit der Lupe lassen 
sich auch einige Hornblendesäulchen als Komponenten dieses Epidotkontaktes erkennen. Man beobachtet 
ab und zu, dass linsenförmige, kleine — einige cm lange — Teile des Amphibolits von Epidot 
umgeben sind.

U. d. M. kann man die folgenden Gemengteile unterscheiden : Plagioklas, Hornblende, Epidot, 
Chlorit, Titanit, Rutil, llmenit, Apatit; in der unmittelbaren Nähe des Pegmatits kann man auch 
einige Quarzkörnchen bemerken.

Der Plagioklas bildet unregelmässig umgrenzte Xenoblasten. Korngrösse : überwiegend zwischen 
0'08 und 0‘35 mm. Albitzwillingc sind die häufigsten ; Periklinzwillinge teils selbständig, teils mit dem 
Albitgesetz treten seltener auf. Viele Körner sind nicht verzwillingf.

а ß у
1. A j_ 2  =  P i —2 90° +74° -  15° =  (010) =  Al bit =  33% An.

S +85° +25° +64° :— (001) =  35%  An.
2V X =  -  83°

2. Schnitt 1  (010) und (001), o ': (0 1 0 )=  1 5 °=  30%  An.
3. Schnitt J_ (010) und (001), : zur Spur der Periklinlamellen : 15'5° =  28%  An.
4. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone eines Albitzwillings =  12° =  29%  An.
Mitunter findet man einen inversen Zonarbau: einen Kern und eine unregelmässig abgegrenzte

Hülle mit allmählichem Übergang.
5. Schnitt J_ (010) und (001), № (010), im Kern: 12° =  28% An,

in der Hülle: №  =  32%  An.
Die Plagioklase enthalten oft kleine Hornblendekörnchen, seltener Titanit, Rutil oder Epidot 

als Einschlüsse. Das letztere Mineral kommt in der Nähe des epidotreichen Kontaktes vor.
Die Hornblende bildet meist 0 08 bis 0'34 mm, seltener 0'5 mm lange Xenoblasten. Mitunter 

kann man die Form jllO) erkennen. Megaskopisch befrachtet sind die Hornblendekörner schwarz. 
Die Achsenebene liegt II (010), y : c =  19'5. у —« =  0'022. 2Va =  etwa 74°. Der Pleochroismus ist 
stark: « =  lichtgelb, ß =  licht olivgrün, y — bläulichgrün. Plagioklas, Titanit, Rutil, llmenit kommen 
cingeschlossen in manchen Amphibolen vor.

Der Epidot wurde in der Nähe der Pegmatitadern konzentriert. Diese Teile des Gesteins 
bestehen beinahe nur aus Epidot mit etwas Hornblende, Plagioklas, Titanit, Chlorit und Rutil. Weiter 
entfernt von den Pegmafiten tritt der Epidot allmählich zurück. S e in  A u f t r e te n  ist h ier v o lls tänd ig  
unabhäng ig  von den P lag io k lasen  des G este in s .

In den bisher beschriebenen Epidotamphiboliten wurde der Zusammenhang zwischen Epidof- 
mineralien und Plagioklas, d. h. die Bildung der Epidofmineralien auf Kosten der Plagioklase festgesfellf.
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Hier lässt sich keine genetische Beziehung beobachten. Der Epidot hat sich hier nicht auf Kosten der 
Feldspate des ursprünglichen basischen Gesteins gebildet.

Der Epidot bildet meist nach der Orthoachse etwas gestreckte, xenoblastische Körnchen. 
Korngrösse: 0'06 bis 0‘41 mm. Die gute Spaltbarkeit zeigt sich immer in den parallel zur Orthoachse 
verlaufenden, scharfen Spaltrissen. Ein dazu senkrecht verlaufendes System von Querrissen ist oft eben^ 
falls gut ausgebildet. Die Achsenebene steht senkrecht zu den Spaltrissen, d. h. 11(010). Optisch negativ. 
2V« =  etwa 80°. y —« =  0'028. Diese Werte entsprechen etwa 22% Eisenepidot. Der Pleochroismus 
ist im Dünnschliff sehr schwach : « =  farblos, ß =  sehr blass gelb, y =  lichtgelb.

In dem epidotreichen Kontakt schliessen sich die Epidotkörner meist dicht aneinander, mit 
granoblastischer Struktur. Nur ab und zu schalten sich hier die oben erwähnten Mineralien in mini
maler Menge zwischen die Epidotkörner ein.

Der Chlorit kommt in sehr geringer Menge vor. E r bildet meist kleine Gruppen aus mehreren 
Blättchen. Er ist optisch positiv, einachsig. Sein Pleochroismus ist verhältnismässig stark : « =  bläuliche 
grün, y =  gelb. Er hat sich sekundär aus dem Amphibol gebildet. Man findet den Chlorit etwas 
häufiger in der Zone, wo der epidotreiche Kontakt in die eigentliche hornblende- und feldspatreiche 
Zone hinübergeht.

Titanit erscheint in ellipsoidalen Körnchen, welche mitunter eine ansehnliche Grösse (bis0'45 mm) 
erreichen. Oft sind die kleinen Körnchen in grösseren Nestern angehäuft. Die Menge dieses Minerals 
ist verhältnismässig gross.

Etwas spärlicher tritt der Rutil auf. Seine Körnchen zeigen entweder ellipsoidale Formen oder 
knieförmige Zwillinge. Manchmal sind die Körner stark gebogen. Korngrösse : 0'03 bis 0'08 mm, 
seltener 0'13 mm. Er kommt in den Hornblenden, in der Nähe der Ilmenite und zwischen den Epidoten 
vor. Oft bildet er den Kern der Titanite und der Nester von Titanit. Der Pleochroismus ist deutlich : 
a> =  licht orangegelb, s =  orangegelb.

Der Ilmenit lässt sich in kleinen, zerlappt umgrenzten, oder isodiamefrischen Körnchen beobachten. 
Sie sind meist mit einer Titanithülle umgeben. Die kleineren Körnchen zeigen oft eine limonitische Hülle.

Der Apatit kommt in kleinen, etwas abgerundeten, länglichen Körnern vor.
Quarz tritt nur am Rande des Pegmatits in kleinen Xenoblasten auf.
Die Struktur des Gesteins ist granoblastisch.
W ie schon weiter oben hervorgehoben wurde, hat sich der Epidot dieses Gesteins gleichzeitig 

mit der Ausgestaltung der Pegmatite gebildet und zwar nicht auf Kosten der Plagioklase des Amphibolits. 
D as K alzium  stam m t w ah rsch e in lich  aus der pegm atitischen  R estlö sung . D as  E isen  
dürfte  un ter A u s s c h e id u n g  von etw as C h lo rit aus den H ornb lenden  aufgenom m en 
w orden sein.

ANHANG ZU DEN AMPHIBOLITEN.

Anhangsweise sollen hier diejenigen Gesteine erwähnt werden, die als wesentliche Gemengteile 
Hornblende und etwas weniger Chlorit ohne Feldspat führen. Sie kommen im untersuchten Gebirge 
nur äusserst untergeordnet vor. Im ganzen habe ich sie einmal anstehend und einigcmale als 
Bachgcrölle gefunden. Manchmal sind sie mehr massig ausgcbildet, oft zeigen sie eine schwache,
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oder eine stärker ausgeprägte Schieferung. S ie gehören der R eihe  H o rn b lcn d c sc h ie fc r bis 
H o rn b len d e fe ls  an.

HORNBLENDESCHIEFER, BÀLÀNDRUL MARE.

In der granatführenden Glimmerschiefergruppe des B ä lan d ru L Z u g es , 1 km nordwestlich von 
der höchsten (2210 m) Erhebung liegt die Kuppe 2109 m. ü. d. M. A n der südöstlichen Seite dieser 
Kuppe bildet dieses Gestein eine etwa 10 m mächtige, konkordante Einlagerung im Glimmerschiefer. 
Streichen : W —O, Einfallen unter 20°—25° nach N.

Im grünlichschwarzen Gestein kann man megaskopisch nur die dunkelgrünen Hornblenden und 
Chlorite erkennen. Die Textur ist massig bis sehr schwach schiefrig.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Hornblende, Chlorit, Biotit (sehr 
selten), Magnetit, Rutil, Titanit (selten) und Apatit.

Die Hauptmasse des Gesteins ist aus Hornblende aufgebaut. Ihre Individuen sind xenoblastisch 
entwickelt, mitunter kann man jedoch die Form jllO j entziffern. Länge der Körnchen: meist zwischen 
0'5 und l'O mm. Die Achsenebenc liegt |[ (010). / : c A l 9 ° ;  y—« =  0'024. 2V« =  76‘5°. Der Pleo= 
chroismus zeigt lichte Farbentöne: rr=farblos bis sehr blass gelb, /?=sehr licht olivgrün, y ~ lichtgrün, 
mit schwach blauem Stich. Nach diesen Eigenschaften dürfte das Aktinolitmolckiil vorherrschen.

Anwachszonen am Amphibol, besonders an den terminalen Partien lassen sich manchmal 
beobachten. Hier ist das Mineral farblos und von etwas stärkerer Doppelbrechung, y —« = e lw a  0'0247. 
Demnach handelt es sich hier um Äktinolit. In der Auslöschungsschiefe lässt sich kein Unterschied 
beobachten.

Als Einschlüsse in manchen Hornblenden kommen Magnetit, Titanit und selten Rutil vor.
Der Chlorit erscheint in etwas geringerer Menge, als die Hornblende. Der Durchmesser der 

Blättchen schwankt meist zwischen 0'20 und 0'83 mm. Die Blättchen liegen oft in büschelförmigen 
Gruppen geordnet und sind oft schwach wellenförmig gebogen. Das Mineral ist optisch positiv, der 
Achsenwinkel ist praktisch 0°. Der Pleochroismus ist stark: « =  lichtgrün, mit schwach blauem 
Stich, y =  farblos. Als Einschlüsse kommen sehr kleine Magnetitkörnchen vor.

Ein einzigesmal wurde ein kleines A>/o///blättchen als Kern in einem Chlorit beobachtet: nr =  sehr 
licht gelb, /  =  gelblichbraun.

Der Rutil zeigt sich in kleinen, ellipsoidischen Körnchen, die entweder zerstreut im Gestein zu 
finden, oder aber in Nestern angehäuft sind. Der Pleochroismus ist deutlich: w =  gelblichbraun, f =  dunk
ler braun. Der Rutil tritt entweder in den Hornblenden und Chloriten oder zwischen denselben auf.

Titanit kommt in farblosen, ellipsoidischen Körnchen oder in kleinen Nestern sehr spärlich vor.
Magnetit ist reichlich vorhanden, teils in der Form von unregelmässig umgrenzten, grösseren 

Körnern (Korngrösse bis zu 0'60 mm), teils in sehr kleinen, isodiametrischen Körnchen. Die sehr 
kleinen Magnetite kommen oft staubartig verteilt in den Hornblenden und Chloriten vor. Leukoxenhülle fehlt.

Der farblose Apatit erscheint in ellipsoidischen oder regellos begrenzten, kleinen Körnchen.
Die Struktur ist granoblastisch bis sehr schwach lepidoblastisch.
Ein ähnliches Geröll wurde im Tal des Ci b a n u l-B a c h e s  gefunden u. zw. in der Nähe der 

Einmündung in den S e b e s -F lu s s .
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CHEiMISCHE UND GENETISCHE VERHÄLTNISSE DER AMPHIBOLITE.

Um über den Chemismus und über die genetischen Verhältnisse auf chemischer Grundlage 
näheren Aufschluss zu erhalten,' liegen im ganzen 17 Gesteinsanalysen vor : 4 Plagioklasamphibolite, 
1 Pyroxenamphibolit, 1 Eklogitamphibolit, 3 Granat- und 8 Epidot-Zoisifamphibolite. Die Analysen sind 
in Tabelle III zusammengestellt. Tabelle IV  gibt die Molckularwerte an (S. 2Г4 und 2Г5).

Die Resultate der chemischen Analysen und die Molekularwcrte bewegen sich innerhalb der gleichen 
Grenzen, wie die der Gabbros und Diabase. Aus der Tabelle geht hervor, dass die Projektionspunkte 
für sämtliche Amphibolite in das Eruptivfeld des Konzentrationstetraeders fallen. Alle Werfe, selbst die 
s/-Werfe, entsprechen durchaus den Anforderungen der chemischen Zusammensetzung gewisser 
Eruptivgesteine. Zu jeder Analyse kann ein Eruptivgestein aus den Gruppen der Gabbros, Diabase etc. 
ausgesucht werden. Jeder Analyse entspricht ein zugehöriger Magmatypus, wie die tabellarische 
Zusammenstellung zeigt.

Diese oft -starke Ähnlichkeit oder Gleichheit in der chemischen Zusammensetzung gewisser 
basischer Eruptivgesteine und der Amphibolite hatte zur Folge, dass vor kurzer Zeit die meisten
Amphibolite als Abkömmlinge von basischen Eruptivgesteinen betrachtet wurden. Es sind tatsächlich 
Amphibolite beobachtet worden, deren Zusammenhang mit basischen Eruptivgesteinen schon im Felde 
nachgewiesen werden konnte. R o s e n b u s c h  und O s a n n  verwiesen auf einen Gang von typischem
Olivindiabas im Gneis von Scourie in Sutherlandshire, Schottland. Dieser Gang zeigt nach T e a i .l  

in unverkennbarer Weise die Umwandlung von Diabas in schiefrigen Amphibolit.
Wenn auch die Entstehung der Amphibolite aus gabbroiden Magmen an vielen beobachteten 

Stellen fcstgestellt wurde, so gibt es doch zahlreiche Fälle, wo aus der chemischen Analyse nicht
geschlossen werden kann, dass die Gesteine tatsächlich eruptiven Ursprungs sind. Ich verweise hier 
bloss auf die bekannten Ergebnisse von A d a m s . Er hat auf Grund sehr sorgfältiger Untersuchungen 
im Feld und unter dem Mikroskop fesfgestellt, dass die Amphibolite im Laurentian von Kanada, in 
der Provinz Ontario, trotz der ähnlichen chemischen Zusammensetzung, genetisch drei verschiedenen 
Typen angehören.

Viele kanadische Amphibolite treten gangartig auf, diese sind Abkömmlinge basischer Eruptiv
gesteine. Die zweite Gruppe bilden jene Amphibolite, die in dünnen Lagern mit kristallinischen
Kalksteinen wechsellagern ; diese sind durch die Umwandlung toniger, kieseliger, dolomitischer Kalk
steine entstanden. Die Gesteine des dritten Typus sollen nach A d a m s  durch Konfakfmetamorphose aus 
reinem Kalkstein unter Stoffzufuhr entstanden sein. Gewisse Komponenten aus dem granitischen Magma 
sollten hier die Kalksteine umgcwandelf haben, ähnlich der Bildung der Skarngesteine in den Kalksfein
koniakten, durch Metasomatose. Alle diese genetisch verschiedenen Amphibolite bestehen aus denselben 
Gemengteilen und stimmen auch strukturell und tcxturell überein.

À .  M a r c h e t  hat fesfgestellt, dass die Amphibolite des niederösferreichischen Waldvierfels teils 
ortho-, teils paragenetischen Ursprungs entstanden sind. Im Glcinalm-Gebief (Steiermark) treten nach 
den Untersuchungen von F. A n g e l  und E. S c h n e id e r  sowohl Orthoamphibolite, als auch Paraamphi- 
bolife auf. E s k o l a  hat ebenfalls auf den verschiedenen Ursprung der Amphibolite im südwestlichen 
Finnland hingewiesen.
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Alle diese Beobachfungen zeigen die Schwierigkeiten, auf die man stösst, wenn man den 
Ursprung der Amphibolite b loss aus ihrer chemischen Zusammensetzung ableifen wollte.

Fällt der Projektionspunkf in das Erupiivfeld des Konzentrationsfetraedcrs und sind auch die 
übrigen Bedingungen (entsprechender sf-Wert) der chemischen Zusammensetzung eines Eruptivgesteins 
entsprechend, so liegt noch kein Grund vor, der unbed ing t für eine ursprünglich magmatische А Ы  
sfammung spräche. Damit ist nur die Möglichkeit gegeben, dass ein Orfhoderivat vorlicgt.

Es gibt sedimentäre Gesteine, in welchen das Verhältnis der wesentlichen Oxyde genau der 
Zusammensetzung irgend eines Eruptivgesteins entspricht. In dieser Hinsicht sei auf die chemische 
Zusammensetzung von Mergeln verwiesen, die — im Verhältnis der Oxyde — oft genau die Zusammen* 
Setzung gewisser Amphibolite besitzen. Bei der Metamorphose gehl der ursprüngliche Gehalt an C 0 2 
verloren und verschwinden dadurch die letzten Unterschiede.

Zum Vergleich dieser Verhältnisse wurde aus der Analyse des Plagioklasamphiboliis von 
Salanelc die dieser Analyse entsprechende sedimentäre Zusammensetzung berechnet. Zuerst wurden die 
Oxyde von CaO, MgO, FeO durch C 0 2 gesättigt und aus diesen Werten sind die Karbonate 
berechnet worden. Die erhaltenen Zahlen wurden in Tabelle V  angeführt. Zum Vergleich sind die 
Analysen einiger Mergel unter 4, 5, 6, 1, 8 zusammengestellt. (R osenbusch— O sa n n  : Elemente der 
Gesfeinslehre, 1923, p. 562 und 563; ferner vgl. S treckeisen, À . : Geologie und Petrographie der 
Flüelagruppe. Schweizerische min. petr. Miff., VIII, 1928.)

T A B E L L E  V.
VERGLEICH DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG DES PLAGIOKLASAMPHIBOLIIS 

VON SALÀNELE MIT DEM CHEMISMUS MERGELIGER GESTEINE.

1 2 3 4 5 6 7 8
FeCOjj — — 13-68 8‘24 — — — —
M g C 0 3 — — 1'85 Г13 1-68 11 -40 15-62 1-22
C a C 0 3 — — 16-85 22'69 2Г59 26-82 20-50 8-60
S i0 2 48'0Г 38-82 38-82 . 44'65 45'89 30-94 43-46 4672
T i0 2 1 '43 П 5 L15 — 0-52 0"55 — Sp.
A l2Q3 19-00 15-34 15-34 3-12 13-24 15-90 8T3 15'56
Fe2O ä 2-94 2-ЗГ 2-ЗГ 121 3-88 2'09 1 ‘35 5-00
FeO 9'64 Г19 — — — — 0-66 Г 30
MnO 013 010 o-io — — 0-19 0-06 —
MgO 4-11 3-33 — — L32 — 271 3-51
CaO 10'55 8-52 — — — — — —
N a20 2'99 2-41 2-41 3-09 0'47 1 ‘62 0-62 0-58
K 20 036 0-29 0-29 0-88 2-31 3-04 L87 4'49
H ,0 0'51 042 0-42 6'24 4-16 3-10 2-40 4-10
co 2 — 18T4 — — — — — —
Sonstiges 0-89 072 072 2-ЗГ 502 ' 4'23 L42 3.62
Summe 100-62 lOO'OO 100-00 99-68 100-08 99'88 9940 10070
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1. Plagioklasamphibolit, Sa lan ele.
2. Derselbe ; C O ä beigefügt.
3. Derselbe. FeO, MgO, CaO mit CO., gesättigt.
4. Dolomitischer Sandmergel. À rro io  del C erro , K alifo rn ien .
5. Mergelschiefer. R u sh  C reek , C olorado.
6. Schwarzer, dolomitischer Mergelschiefer des Kupferschiefers. M ellrich s tad t, F ranken .
7. Grüner Keupermergel. S ch lo ss  R oseck , U n te r - J e s s in g e n , W ü rttem b e rg .
8. Roter Keupermergel. S c h lo ss  R oseck , U n te r-J e ss in g e n , W ürttem berg .
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die gabbroidc chemische Zusammensetzung bezüglich der 

Oxyde mit der Zusammensetzung von manchen mergeligen Gesteinen völlig übereinstimmen kann. Bloss 
auf Grund der chemischen Zusammensetzung kann die Flerkunft eines Amphibolits nicht endgültig ent
schieden werden. Die beschriebenen Gesteine könnten sowohl als Ortho*, wie auch als Paragesteine 
aufgefasst werden.

Würde die chemische Zusammensetzung nicht einem Eruptivgestein entsprechen, so wäre 
sedimentogene Herkunft wahrscheinlich, oder wenigstens wäre es sehr wahrscheinlich, dass es sich um 
kein reines Orthogestein handelt. Unter den analysierten Amphiboliten zeigt keiner rein sed im en täre  
chem ische Z usam m ensetzung , die Projektionspunkte fallen nicht ausserhalb des Eruptivfeldes im 
Konzentrationsteiraeder.

W ürde es sich um eine chemische Zusammensetzung handeln, die in der Nähe der Grenze 
des Eruptivfeldes, aber noch ausserhalb dieses Feldes liegt, so kann noch immer ein Orthoderivat vor
liegen ; dieses ursprünglich magmatische Gestein wurde aber durch Verwitterungsprozesse oder durch 
Stoffverschiebungen vor, während oder nach der Metamorphose beeinflusst. Dadurch wurde die Ursprünge 
liehe magmatische Zusammensetzung mehr oder minder verändert.

Verwitterung und hydrothermale Umwandlungen verändern die chemische Zusammensetzung 
eines Eruptivgesteins in der Richtung der Zusammensetzung der Sedimente.

Wollen wir über die Herkunft der analysierten Amphibolite Schlüsse ziehen, so dürfen wir 
uns nicht auf die chemische Zusammensetzung allein stützen. Die Feststellung der Abstammung unserer 
Amphibolite muss daher auch auf andere Kennzeichen und Tatsachen gestützt werden. Um der W ahr
heit näher zu kommen, müssen in erster Linie die geo log ischen  V e rh ä ltn isse , die L ag eru n g s*  
form  und die asso z ia tiv en  V e rh ä ltn isse  erwogen werden.

In dieser Hinsicht müssen folgende Tatsachen hervorgehoben werden.
Alle Amphibolite des untersuchten Gebietes treten in den Glimmerschiefern und deren parage

netischen Begleitern auf. Sie bilden dünne, lagergangartige, manchmal gangartige Einlagerungen, die meist 
konkordant den umgebenden Gesteinen eingeschaltet sind. Sie bilden keine langen oder in horizon* 
taler Richtung ausgedehnten Massen. Ihre Stärke misst mitunter nur einige Meter und nur selten 
schwellen sie bis zu 100 m Mächtigkeit an. Auch die Ausdehnung in der Länge ist klein, oft nur 
einige 10 m, mitunter aber einige 100 m. Kilometerlange oder längere Züge sind selten und in den 
meisten Fällen handelt es sich hier um mehrere einander naheliegende Einlagerungen, die auf der 
geologischen Karte der Einfachheit halber zusammengezogen wurden, besonders dann, wenn die Auf* 
Schlüsse nicht hinlänglich gut waren.
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Oft sind die Àmphibolife, — z. B. in den Aufschlüssen des nach D u s  führenden Weges 
zwischen Luna  nuce und Dus,  — in Form von zahlreichen dünneren Ädern zwischen die 
Schichten der Paragneis—Glimmerschiefer-Serie eingelagcrf. Mitunter sind diese aderartig vorkom
menden Amphibolitlagen sehr dünn und sie wechsellagern in sehr kleinen Abständen (manchmal 
einige cm) mit den Paragneislagcn. In diesen Aufschlüssen ähneln sie den Injektionen basi
scher Gesteine.

Die Amphibolite zeigen manchmal eine fluidale Fältelung, die sich von einer Fältelung erup
tiven Ursprungs nicht unterscheiden lässt. Im Felde gewinnt man immer den Eindruck, dass hier 
ursprünglich eruptive Fältelungen vorliegen, die auch durch die melamorphisierenden Prozesse ab
gebildet wurden. Ähnliche Erscheinungen haben A . H e im  und A. S t r e c k e i s e n  in der Schweiz 
beobachtet.

Die Amphibolite treten im untersuchten Gebirge in der Gesellschaft von Pcridofiien, Pyroxc- 
niten und verwandten umgewandelten Gesteinen (Serpentin) auf. In einigen Fällen lässt sich ein 
direkter Zusammenhang des Amphibolits mit basischen Eruptivgesteinen nachweisen. Südwestlich von 
R e s in á r , im M u n te lu i-T a l, am südöstlichen Fusse des D calu l P la iu lu i (1198) befindet 
sich ein lehrreicher, ziemlich guter Aufschluss, dessen erste Beschreibung aus der Feder von 
K. M ö c k e l  stammt.

In diesem Tal ungefähr zwischen 800 und 900 m ü. d. M. findet man einen Diallagperidotit, 
der teilweise in Serpentin umgewandelt wurde. Das Gestein wurde bei meiner Feldarbeit (1912— 1914) 
in einigen primitiven Steinbrüchen gebrochen. Das Gesfeinsmaterial wurde seinerzeit meist als Stein
schlag auf den Strassen verwendet. Das Gestein enthält laut der Beschreibung von K. M o c k e l  sehr 
dünne Äderchen von einem Diallagpyroxenit. Die kleine Peridotitmasse ist mit einem Mantel aus 
Amphibolit eingehüllt, der nach Süd eine Mächtigkeit von etwa 200 m erreicht.

W o Peridotite, Pyroxenitc oder Serpentine auftreten, dort findet man meisst auch Amphibolite. 
Z. B. in der Umgebung vom Ti t ianul ,  wo Pyroxenitc und Serpentine von Amphibolifen begleitet 
werden. Ebenso in der Gruppe des G y h a n  südlich von Resinár ,  ferner nördlich vom 
C  and relu etc.

Oft kann man gabbroide Strukturreste erkennen. Manchmal erinnert das Gestein nicht an 
einen kristallinen Schiefer, sondern an ein Tiefengestein und zwar nicht nur im mikroskopischen 
Bild, sondern auch in der ganzen äusseren Erscheinungsform (Salanele,  zwischen ipurianu 
und P a r v a  usw.)

Alle Amphibolite des Gebirges sind bedeutend widerstandsfähiger als die Paragneise und 
Glimmerschiefer dieses Gebietes, weshalb sie zuweilen als weithin in die Augen springende, aufgesetzte 
Kuppen erscheinen. Besonders die kleinkörnigen Amphibolite zeigen eine grosse Zähigkeit, die bei 
der Bearbeitung mit dem Hammer auffällt. Man bekommt im Felde immer den Eindruck, dass hier 
wirkliche Orthogestcinc vorliegen. Unzweifelhaft s ed imentä re  Reliktstrukturen wurden nicht 
beobachtet.

Gewisse Reliktstrukturen in manchen Amphiboliten (Eklogitamphibolile) deuten auf einen 
ursprünglichen Zusammenhang mit Eklogiten. Diese letzteren Gesteine werden als Orthoderivatc 
beschrieben.
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Bezüglich der chemischen Zusammensetzung dieser Amphibolite ist noch die folgende Tatsache 
hervorzuheben. Die Analysen wurden an Gesteinen von verschiedener mineralogischer Zusammen
setzung ausgeführt. Die analysierten Gesteine stammen aus verschiedenen Gegenden des untersuchten 
Gebietes, manche von weit entfernten Aufschlüssen (bis etwa 80 km Entfernung in Luftlinie). Trotze 
dem zeigen die IT analysierten Gesteine den gleichen Chemismus. Keines der analysierten Gesteine 
besitzt eine chemische Zusammensetzung, welche au ssch lie ss lich  für irgend ein Sediment charakter 
risfisch wäre.

Diese Tatsachen sprechen dafür, dass die A b le itu n g  der A m p h ib o lite  durch  M efam or* 
phosc aus b asisch en  E ru p tiv g e s te in e n  den Beobachtungen am besten entspricht.

Die Amphibolite von eruptivem Ursprung werden oft aus Diabasen abgeleitet. Verfolgen wir 
die Umwandlung eines Diabases unter mesozonalen Verhältnissen :

Die Paragneise und Glimmerschiefer des untersuchten Gebietes waren ursprünglich in einer 
Geosynklinale abgesetzte, fonige Sedimentgesteine. Das Diabasmagma konnte sich zwischen die Schiefe
rungsflächen der Paragneise hineinpressen. Unter den Bedingungen der Mesozone würde der Augif 
der Diabase in Hornblende übergehen. Der Anorthit-Anteil der sehr basischen Plagioklase bildet mit 
dem Olivin Granate, der albitreiche Teil scheidet sich selbständig aus und so kann ein Granatamphibolit 
entstehen. Unter meso- bis epizonalen Verhältnissen bildet sich — aus dem basischen Plagioklas 
der ursprünglichen Diabases—Klinozoisit (Zoisit) und saurer Plagioklas (Oligoklas —Andesin, eventuell 
Albit); die Augife gehen in Hornblende über. Es entsteht ein Klinozoisitamphibolit. Unter kafazonalen 
Verhältnissen kann der Diabas in Eklogit umgewandelt werden.

Diese Umwandlungen sind von den meisten Forschern anerkannt worden, besonders auf Grund 
derjenigen Beobachtungen, die den tatsächlichen Zusammenhang zwischen Diabasen und Amphiboliten 
im Felde fesfstcllten. G rubenmann und N iggli (Die Gesleinsmetamorphose, I, Berlin, 1924) veranschau
lichen diesen Zusammenhang durch folgende Analysen, welche die vollkommene chemische Überein
stimmung eines Diabases und seiner möglichen Derivate zeigen :

Diabas, G rünschiefer, A m p h ib o lit, Eklogit, Eklogit,

Leven, Rötön, Schwarzwald. Eibiswald, Sulztal,
Madras. Schweden. Steiermark. Tirol.

SiO., 50'86 49-18 49'65 50-13 44-06
T i0 2 0-63 — 2-18 — 2-29

AkA 15'65 15-09 15'59 14-37 1Г63
Fe„Oa j Г83 i 3-49
FeO 10-85 12-90 8-33 13-02 9"96
MgO 6-03 5-22 6-04 6-46 Г49
CaO 11T8 10-59 10-02 12-85 11 -50
N a ,0 2-01 3-64 3T2 2-35 2'92
K ,0 1 '56 1 '51 L21 044 0-91
H äO 030 Г8Г 0-51 — 0-29

Summe : 99-65 100-00 99-08 99-32 100-23
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Die entsprechenden Molekularwerfe

si al fm C alk к mg c/fm

12F0 220 4Г0 30-0 70 0-34 0-52 073 Diabas, Leven, Madras

116-0 21-0 41-5 2Г0 10"5 022 0-45 0-64 Grünschiefer,Röfön, Schwed.

1190 22-0 41-5 26-0 10-5 018 0-52 0-62 Àmphibolit, Schwarzwald

114-0 19-0 44-0 31-5 5’5 003 050' 071 Eklogii, Eibiswald, Steierm.

92-0 22-0 45-5 25-5 Г0 018 0-50 0-5Г Eklogit, Sulztal, Tirol

Nun haben aber die Feldbeobachtungen gezeigt, dass die Amphibolite im Sebes-Kristallin 
häufig in der Gesellschaft von Peridotifen, Pyroxeniten oder Serpentinen auftreten. Manchmal konnten 
im Dünnschliff gabbroide Reliktsfrukfuren beobachtet werden. Oft zeigen die Amphibolite Entwicklungs-
formen, die sehr an Tiefengcsfeine erinnern. Alle diese Tatsachen sprechen dafür, dass in den unter
suchten Amphiboliten aller Wahrscheinlichkeit nach m etam o rp h o sie rte  T ie fen g csfe in e  der gabb-
ro iden  M agm en vorliegen.

Die zum Vergleich angeführten Gesjeine können natürlich ebensogut als Derivate von Gabbros
aufgefasst werden. Man kann z. B. anstatt des Diabases von L even  den folgenden Gabbro einsetzen:

S iO , ........................... . 49'22%
T iO o ........................... . 0 - 6 8

ÀI2O 3 ...................... . 17-69
Fe20 3 ..................... . 2-14
F e O ........................... . 3-10
M n O ..................... . 0-15
M gO ........................... . 9-47
C a O ........................... . 10-85
NagO ..................... . 3-24
K , 0 ........................... . 0-64
H o O ........................... . 247
P . . O . ...................... 017

Summe . . 99'82

Die Molekularwerfe: s i=  i l l '0 ,  al =  23'5, fm =  42'0, c =  26"5, alk =  8'0, k =  0'12, mg =  0'77, 
c/fm =0'63. (G abbro, Schinettahorn, Penninische Decke. N i g g l i —  d e  Q u e r v a i n — W i n t e r h a l t e r  : 

Chemismus schweizerischer Gesteine, Bern, 1930, p. 214 — 215).
Das gabbroide Magma lag wahrscheinlich in der Form von kleinen Kernen und Gängen vor. 

Infolge tektonischer Vorgänge wurden diese in Linsen ausgewalzt oder in kleine Stücke zerteilt, die 
heute meist konkordant zwischen den Schieferungsflächen der Schiefergneise und Glimmerschiefer liegen. 
Sie sind älter ’als die a p lif isch en -p eg m atitisch en  G änge, w elche die A m p h ib o lite  du rch 
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setzen. Die sehr schmalen Gänge des ursprünglichen Eruptivmaterials erscheinen heute als schmale 
Streifen zwischen den Lagen der Paragneise.

Die Bänderung mancher Amphibolite, d. h. die zarte Wechsellagerung von hornblendereichen 
und plagioklasreichen, sehr dünnen (nur millimeterbreiten) Schichten, verdankt ihre Entstehung einer 
Differentiation im erstarrenden Magma als schlierige Ausbildung oder als primäre Druckschieferung. 
Man könnte dabei auch an spätere aplitische Injektionen denken.

Dabei besieht noch immer die Möglichkeit, dass vereinzelt eventuell auch Laven oder vielleicht 
auch Tuffe basischer Gesteine Vorlagen.

Unter allen Umständen ist der sehr enge Variaiionsbereich in der chemischen Zusammen
setzung der analysierten 17 Amphibolite charakteristisch. Diese Amphibolite bilden eine chemisch 
einheitliche, geschlossene Gruppe. Die kleinen Unterschiede können ’ durch Differentiaiionsvorgänge 
erklärt werden. Die Differenzen sind nicht grösser, als bei einer Eruptivserie. Diese Geschlossenheit in der 
chemischen Zusammensetzung spricht wieder für den eruptiven Ursprung.

Auf Grund der chemischen Zusammensetzung können die analysierten Amphibolite mit Recht 
als Glieder einer Eruptivserie betrachtet werden.

DIE AMPHIBOLITE ALS GLIEDER EINER MAGMATISCHEN SERIE.

Aus den oben angeführten Gründen geht hervor, dass die Amphibolite als Derivate von 
Eruptivgesteinen autzufassen sind. W ie besonders aus den Molekularwerten ersichtlich, zeigen sie nur 
geringere Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung.

Der W ert von si schwankt zwischen 8L0 und 124'0 ohne grössere Lücken. Die Reihe für 
si ist kontinuierlich. Die grössten Differenzen zeigen sich zwischen si =  8L0 und 94 0 (Г Einheiten) 
und zwischen si =  94‘0 und 102'0 (8 Einheiten). Die W erte von al liegen zwischen ILO und 29'5 ; 
sie zeigen eine ziemlich breite Schwankung, aber immerhin innerhalb der Grenzen der gabbroiden 
Magmen, fm ist hoch, seine Werte schwanken zwischen 34’0 und 5Г5. c liegt zwischen 19'5 und 
30'0, mit einer Häufung um 2Г0 herum, alk variiert zwischen 3'0 und 12'0, doch liegen die meisten 
Werte zwischen 4'5 und 8'5. к ist niedrig, zwischen 0'03 und 0'31, die meisten W erte liegen unter 
0'20. mg variiert von 0'35 bis 0'69. qz ist negativ und liegt zwischen —8'0 und —3i'0 . 7tm schwankt 
zwischen 0'44 und J08, somit liegen die Gesteine in den Schnitten IV  und V.

Berechnet man die Mittelwerte, so ergibt sich als Durchschnittchemismus :

si al f m  c  alk к  m g  c/fm

1080 23-5 43'5 26'0 L 0 013 0'52 061

Diese Werte charakterisieren die gabbroiden Magmen.
Zum Vergleich: Typus des normalgabbroiden bis nordischen Magmas: si =  108’0 ,. al =  2 TO, 

fm =  520, c =  210, alk =  6'0, к =  0'20, mg =  0'55, 7 fm  =  0'40.
Typus des pyroxenit—hornblenditgabbroidon Magmas: si =  lOO'O, al =  235, fm — 40'5, 

c =  31 '5, alk =  4'5, к =  046, mg =  0T5, 7fm =  0T8.
Ferner: Typus des ossipifgabbroiden Magmas: si ^  1100, al =  28'5, fm =  34'5, c =  28'5, 

alk =  8-5, к =  042, mg =  0'60, 7m, 0 83.
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Die Mittelwerte aus den 17 Analysen liegen zwischen den Werten der ersten zwei Typen. Nur 
der Gehalt an Alkalien zeigt eine Annäherung an den ossipitgabbroiden Typus. Auch der W ert von к  
führt in diesen Typus hinüber.

Die starke Metamorphose wird die ursprüngliche chemische Zusammensetzung etwas geändert 
haben: im ganzen handelt es sich um typisch gabbroide Gesteine der K a lk —A lka lire ihc . Gesteine 
der Natron- oder Kalireihe liegen nicht vor.

Die Mittelwerte stehen nicht weit von einem Mittel aus 21 Analysen typischer Eklogite aus 
verschiedenen Teilen der Erde (P. N ig g l i  — F. d e  Q u e r v a in  —R. U. W i n t e r h a l t e r : Chemismus 
schweizerischer Gesteine, Bern, 1930, p. 319). Dieses Mittel lautet:

si al fin c alk к  mg c /fm

1020 18'0 48'5 2Г5 6'0 0'13 0'57 0‘5Г

Gegenüber diesem Mittel sind die Amphibolite des untersuchten Gebietes oft etwas reicher an 
Tonerde und ärmer an fcmischcn Gemengteilen.

Fig. 60 stellt das Differentiationsdiagramm dar. Obwohl die Kurven, — wegen der ziemlich 
ähnlichen chemischen Zusammensetzung, — nicht steil verlaufen, kann man aus dem Diagramm die 
charakteristischen Züge der gabbroiden Gesteine der Kalk—Alkalireihe ablesen.

Der Verlauf der Kurven im Diagramm zeigt eine typ isch  pazifische D iffe ren tia tion . Die 
Punkte von al liegen entlang einer, nach sinkendem si hin fallenden Linie. Mit sinkendem si wird die 
Streuung vielleicht etwas grösser, fm ist hoch und seine Werte liegen bei einer mit sinkendem si stei
genden Linie, die an der linken Seite nach oben biegt; al und c nehmen mittlere Werte ein. Die Werte 
von c liegen in dem linken Teil des Diagrammes höher, als die a/-Kurve. Bei etwa s i=  118 wird c= a l. 
Mit steigendem si sinkt die Kurve von c. alk ist niedrig, seine Werte sind kleiner als c und al und 
sie steigen nach rechts. Die Differenz al—alk ist gross, sie schwankt zwischen 9'0 und 21 ‘0 ; 
alk:(al—alk) nimmt mit sinkendem si ab. Die Isofalie liegt hoch (ausserhalb des Diagrammes), etwa 
zwischen si =  1Г0 und si =  200.
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Einige der Punkte weichen von den eingezeichneten Kurven etwas mehr ab. Diese kleinen 
Abweichungen können teilweise auf kleine Differentiationsunterschiede zurückgeführt werden. Sie sind 
nicht grösser, als bei einer unzweifelhaften Eruptivserie.

Im k — mg-Diagramm (Fig. 61) fallen alle Punkte in ein eng umgrenztes Feld, nicht weit 
entfernt von der Ordinate. Dieses Feld liegt genau dort, wo die Projektionspunkte der gabbroiden 
Magmen erscheinen. Die Mittelwerte von к  und mg geben einen Projektionspunkf, der zwischen die 
Punkte von Ossipitgabbro und Normalgabbro fällt.

Im (al—alk) — c-Diagramm (Fig. 62) fallen alle Punkte dicht nebeneinander und bilden ein 
sehr kleines Feld.

--------- > k  ----------- V c
Fig. 61. K —^-D iagram m  der Amphibolite. Fig. 62. (al—alk) — c-Diagramm der Amphibolite.

Die gz-Werte sind in folgender Hinsicht interessant. W ir wollen sie zuerst in zwei Gruppen 
teilen. Die erste Gruppe umfasst die gz-Werte der Epidotamphibolite, die zweite die der übrigen Amphibolite.

I. II.
Epidotamphiboliic Amphibolite

qz qz
1. — 24'0 2. —  8*0
3. -  19-0 5. — 16-0
4. — 25-0 6. — 8-0
9. -  25V T. — 26'0 (Klinozoisit 1 '26 Vol. %)

10. -  23-0 8. — 19*0
13. — 10*0 11. -  18-0
16. — 24'0 12. — 29'0 (Klinozoisitführend)
1Г. — 31*0 14. — 6 0

Mittelwert; — 22’6 15. — 24'0 (Epidot 2'95 Vol. %)
Mittelwert : — 1Г1
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W ie aus den Zahlen der beiden Kolonnen und aus den Mitfelwerfen hervorgeht, sind die 
negativen r/z-Wertc für die Amphibolite mit Ep/cfo/mineralien grösser, als für die übrigen Typen.

In der ersten Kolonne zeigt Nr. 13 einen niedrigen çz-Wcrt. Dieses Gestein enthält, wie aus 
der Physiographie des Gesteins hervorging, schmale Quarzadern. In der zweiten Kolonne enthalten 
die Amphibolite mit hohen gz-Werten geringe Mengen von Epidofmineralien ; diese zeigen hohe negative 
Werte für qz. Jedenfalls scheint die Tendenz zur Epidotbildung mehr an die basischeren Typen 
(mit stärker negativem qz), als an die weniger basischen (mit schwächer negativem qz) gebunden zu sein.

W ie aus dieser Diskussion hervorgeht, zeigt die chemische Zusammensetzung der analysierten 
Amphibolite jene Eigenschaften, die den Gesteinen der gabbroiden Gruppe eigen sind. Abweichende 
Typen sind aus diesem Gebiet nicht bekannt.

In der Zusammenstellung des „Chemismus schweizerischer Gesteine" findet sich ein Amphibolit, 
der unter dem Namen „Para^Plagioklasamphibolitfels“ angeführt wird (p. 2ГЗ). Nach der Benennung 
dürfte dieses Gestein unzweifelhaft paragenefischen Ursprungs sein. Dieser Amphibolit zeigt folgenden
Chemismus :

S i O , .......................... . 47"33°/o Die Molckularwcrte nach N iggli

T i0 2 ........................... 1 -58 si = 96-0
A l g O g ..................... . 6-36 al = Г5
Fe20 3 ..................... . 3-51 fm = 51 ‘5
F e O ........................... . 10-83 c = 35’5
M n O ..................... . 0-31 alk = 5"5
M g O ........................... . 8'98 к = 0-26
C a O ........................... . 16-34 mg = 0-53
N a20 ..................... . Г99 fi = 2'4
K 20  ..................... Г01 P == 0-33
H 20 + ..................... 1-63 C/hn = 0-69
H 20 - ..................... . 0‘09

P A , ..................... . 0-39
Summe . . 100-35

Diese chemische Zusammensetzung weicht sehr stark von unseren Analysenwerfen ab. Die 
grössten Differenzen zeigen sich in den Werten von al und c.

Die Amphibolite der T rem o lascric  im G o tth ard m ass iv  werden aus dolomitischen Mergeln 
unter Stoffzufuhr abgeleitet. Zum Vergleich führe ich die Molekularwerfe dieser Amphibolite an („Chemis
mus schweizerischer Gesteine“, p. 152—155):

si al fm c alk к mg ti p c/fm
1. 124-0 15'5 59'5 1Г5 Г5 0-19 0-60 ОТО — 030
2. 122-0 19-0 5Г5 24-0 5’5 0-18 0-45 5' 1 0-89 0'4f
3. 1200 230 49-5 IST 9'5 032 0-45 4-1 0-44 036
4. 1110 18-0 50'5 22-5 9-0 Q'27 0-44 6T — -■ 0-44
5. 960 1Г0 4Г5 34-0 E5 0-33 0-8Q — — ОТ 2
6. 890 13-0 60-5 23-0 3-5 0-33 0-62 IT 0-60 039
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1. Val Tremola ; 2. Poncioni Negri, bei 2395 m, Piora ; 3. loser Block bei San Carlo, stamm 
wahrscheinlich von Felsen nördl. Lago Cadagno, Piora ; 4. Gotthardtunnel, 1843 m vom Südportal ;
5. Tremolaschlucht ; 6. Piora, aus 2080 m Höhe.

Obwohl hier nur die Daten von 6 Analysen zusammengestellt sind, zeigen einige Molekular- 
werte etwas grössere Schwankungen : c schwankt zwischen 1Г5 und 34'0 (beinahe die doppelte 
Menge!), alk zwischen 1'5 und 9'5, 7/ ,„  zwischen 0'30 und 0T2.

Mergelige Gesteine, die nicht umgewandelt wurden, zeigen noch grössere Schwankungen, wie 
aus der folgenden Tabelle hervorgeht :

T A B E L L E  VI.
MOLEKULARWERTE EINIGER MERGELIGER GESTEINE.

si al fm c alk к mg 7  fm

1. 152-0 6 0 35’5 46'5 12-0 0-51 049i 1 ‘31

2. 1600 2Г0 21 '0 45-0 Г 0 0-77
...

0-52 2-14

3. 80-0 24-0 25-5 41 '5 9 0 0-55 0-82 T62

4. 1210 14-0 46-5 34-5 5-0 0 66 090 0T4

5. 142-0 2Г5 46'5 15'5 10-5 083 06Г 033

6. 264-0 24-0 5L0 15'5 9-5 0-92 0-65 0-30

7. 1 КУО 18'5 32-5 39-0 100 022 0-63 120

8. 133-0 1Г0 1Г0 580 8-0 05Г 0-44 3-61

9. 1120 15"5 24-0 5Г5 3 0 — 0-60 2'4

1. Dolomitischer Sandmergel. Arroio dei Cerro, Kalifornien.
2. Mcrgelschiefer. Rush Creek, Colorado.
3. Schwarzer dolomitischer Mergelschiefer des Keuperschiefers. Mcllrichstadt, Franken.
4. Grüner Kcupcrmcrgel. Schloss Roseck, Unfer-Jessingen, Württemberg.
5. Roter Kcupermergel. Schloss Roseck, Unter-Jessingen, Württemberg.
6. Dolomitischer Sandmcrgel, Raceville, N . Y., U. S. A .
7. Miozäner kalkig—mergeliger Sandstein. Mt. Diabolo, Kalifornien.
8. Mergelsandstein bis Mergel. St. Gingolph, Genfersee, Schweiz.
9. Opalinus-Tonmergel, Birmenstorf, Aargau, Schweiz.
(1—5 aus R osenbusch  — O sa n n  : Elemente 1. c., 6 — 9 aus P . N iggli, F. de Q uervain  — 

R. U. W interh alter: Chemismus schweizerischer Gesteine, Bern, 1930, p. 56, 57, 59, ЗГ6).
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Diese Tatsachen sprechen dafür, dass die Annahme der Entstehung der Amphibolite aus 
gabbroiden Gesteinen den beobachteten chemischen und geologischen Verhältnissen am besten entspricht.

Wieweit Injektionen und Sedimentmaterial bei der Bildung der Amphibolite milgespielt haben, 
wird vielleicht durch spätere Untersuchungen klargelegt werden.

MINERALBESTAND UND TIEFENSTUFENVERHÄLTNISSE DER AMPHIBOLITE.

W enn man zunächst von si und den relativ niedrig bleibenden Alkalien absicht, sind es 
drei Werte, die die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine kennzeichnen. Das sind nach dem 
Verfahren von N iggli :

Der Tonerdeüberschuss über Alkalien : (al—alk), fm und c. Denkt man sich also al mit alk 
im Verhältnis 1 : 1 — wie sic in den Feldspaten gebunden sind, — abgesättigt, bleiben die genannten 
drei Werte zurück. Die Abhängigkeit von (al—alk) und c wurde schon an der Fig. 62 demonstriert.

Man kann diese drei Zahlen auch auf die Summe 100 umrechnen und in einem gleich
seitigen Dreieck auftragen. (A l—Fm —C-Dreieck nach N iggli.)

Für die analysierten Amphibolite erhält man folgende Zahlen :

Al Fm C
1. 12'0 61-0 27-0
2. 15’5 51'0 33-5
3. 19-0 45'5 35'5
4. 240 51 '5 24'5
5. 22-5 46-0 3L5
6. 17-0 53-0 30-0
7. 230 42'5 34'5
8. 14-5 59'5 260
9. 23 -5 47'5 29-0

10. 18'5 48'5 33-0
11. 21*5 50*5 280
12. 24*5 45'0 30-5
13. 15'0 54-5 30-5
14. 230 44'0 33-0
15. 17*5 53'0 29'5
16. 160 54‘5 29'5
17. 17-0 50'5 32-5

Die Dreieckprojektion wurde in Fig. 63 dargestellt. Die Projektionspunkte aller Amphibolite 
fallen in eine Gruppe. Die Punkte bilden ein dicht geschlossenes Feld, welches ungefähr in der Mitte 
zwischen den Punkten Anorthit und Orthaugit liegt. Die Punkte sind in der Nähe der Linie Anorthit — 
Orthaugit angehäuft und liegen etwas weiter vom Diopsid-Punkf entfernt.

Durch Addition von Alkalien, Kieselsäure und Eisen kann nach N iggli aus dem Dreieck der
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aktuelle Mineralbestand in der tiefsten Zone (Katazone) abgelesen werden. Es wären möglich: Kali
feldspat, Plagioklas, Quarz, Diopsid, Orthaugit, Àlmandin oder gemeiner Granat.

Der Gehalt an Kieselsäure ist aber zu klein, die Quarzzahl ist negativ; freie Kieselsäure als 
Quarz kann daher nur sehr untergeordnet auftreten, oder sie fehlt gänzlich. Der Kalifeldspatgehalt ist 
gering, er erscheint in den Plagioklasen den Natriumsilikatmolekülen isomorph beigemischt. Statt 
Orthaugit (Hypersfhen) +Plagioklas+Orthoklas können Biotit +  Orthoklas auftreten. Diopsid +  Orthaugit 
können Augit ergeben.

Unter mesozonalen Verhältnissen, d. h. in der Amphibolitfazies, haben sich die empfindlicheren 
Mineralien umgewandelt. Die Pyroxene sind in Hornblende verwandelt worden. Die kalkfreien Orth» 
augite sind verschwunden, während der weniger empfindliche Diopsid auch unter diesen Verhältnissen 
stabil sein kann. Wir haben tatsächlich in den Pyroxenamphiboliten Gesteine gefunden, die als Uber» 
gänge zwischen der tieferen und mittleren Zone aufgefasst werden. Diese Gesteine vermitteln zwischen 
Eklogit» und Amphibolitfazies nach der Benennung von E s k o l a . Bereits bei den Pyroxenamphiboliten 
wurde bemerkt, dass in der Amphibolitfazies die Stabilität des Diopsids ni cht  nur vom V  e' rhältnis
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fm:c abhängf,  sondern auch vom St ress .  Die Stabilität und die Bildung der Pyroxene wird durch 
den Einfluss von Stress behindert. Unter den Verhältnissen der Amphibolitfazies, — wo der Stress eine 
weit grössere Rolle, als der hydrostatische Druck spielt, — wurde die Bildung von Hornblende auf 
Kosten der Pyroxensubstanz begünstigt.

Die basischen Plagioklase bilden sich unter den Verhältnissen der Mesozone nicht um. Sic 
zerfallen vielmehr in albitreiche Mischungen (Oligoklas—Andesin) und Zoisit-Klinozoisitmineralien. Auch 
der Granat wird oft in Hornblende, Plagioklas, eventuell auch in Epidot umgewandclt. In vielen Amphi- 
bolitcn bleibt jedoch der Granat oder ein Teil desselben unverändert.

Die ursprünglichen Gesteine der Amphibolite waren — wie bereits erwähnt wurde, — gabbroide 
Typen und teilweise Eklogite. Aus dem Pyroxen hat sich Hornblende gebildet. In einigen Amphibolitcn 
sind noch Pyroxene erhalten geblieben. Die saussuritischen Bildungen, ferner das Vorkommen von 
Epidotmineralien lassen sich aus basischeren Plagioklasen ableifen. Die kelyphitischen Bildungen im 
Ämphibolit aus dem P á r á u l  Rescoa le i  sind die Relikte der Eklogitfazies.

Infolge tektonischer Momente gelangten die Gesteine in die Amphibolitfazies und hier fand eine * 
Umkristallisierung statt. Hier sind die Pyroxene in den meisten Gesteinen ganz verschwunden; Horn
blende und nafronreicher Plagioklas bilden die wichtigsten Gemengteile. In den Eklogitamphiboliien, 
Granatamphiboliien und Pyroxenamphiboliten sind noch Relikte übrig geblieben, während in den 
Plagioklasamphiboliten ein fast vollständiges Gleichgewicht erreicht wurde.

Manche Amphibolite unterlagen einer dritten Umwandlung, die in eine andere Fazies, in die 
Grünschieferfazies hinüberführt. Diese Umwandlung besteht in der Bildung hydroxyl r e i cher  Mine
ralien, in erster Linie in der Bi l dung  von Epidotminera l i en.  Die Epidotmineralien sind auf 
Kosten der Plagioklase entstanden. Dieser Vorgang ist oft mit Ausscheidung von Muskovil (Seriz.it) 
verknüpft. Diese Muskovite dürften auch einen Teil des Natrongehaltes der ursprünglichen Plagioklase 
enthalten. Es wäre wichtig, die chemische Zusammensetzung dieser Muskovite zu kennen.

In vielen Amphibolifen erscheinen die Zoisif-Klinozoisite in der „saussurifischen“ Form von 
sehr kleinen Körnern, mit Muskovifschüppchen vermengt. In den typischen Epidofamphiboliten sind die 
Epidotmineralien mehr individualisiert und in grösseren Körnern ausgebildet,

W ie schon bei der Beschreibung der Epidotamphibolite betont wurde, befinden sich diese Gesteine 
nicht in vollkommenem Gleichgewicht. Ihre Mineralien haben das Gleichgewicht der A m p h i b o l i t 
fazies Überschriften,  aber  die Gr üns ch i e f e r f az i es  noch nicht  erreicht .

Die Fazies, die den Epidotamphibolifen- entsprechen würde, nimmt  eine Mi t t el s te l lung 
zwi schen Amphi bol i t f az i es  und Grünschiefer f az i es  ein. Ich möchte diese Fazies, die in den 
Südkarpafen eine grosse Verbreitung hat, mit dem Namen „Epidotamphiboliifazies“ belegen. Diese 
Fazies scheint in den Deckgebirgen weif verbreitet zu sein. (Vergl. Kapitel : Allgemeine Befrachtungen 
über die Amphibolitfazies.)

10
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Pyroxenite, Peridotite und Serpentine.
ALLGEMEINE ÜBERSICHT.

Eine vollkommene Trennung der Peridotite von den Serpentinen ist meist nicht möglich, indem 
die meisten Peridotite mehr oder minder in Serpentin umgewandelt wurden. Die Serpentine herrschen 
über den Peridotiten stark vor. Die Peridotite stehen entweder in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Serpentinen, oder aber sie treten in der Gesellschaft der Serpentine auf.

Der Serpentin — mit wenig Peridotit — kommt besonders westlich und nordwestlich vom 
$ u r i a nu  in bedeutender Ausbildung vor. Hier bildet er einen etwa 20 km langen, durch kleinere und 
grössere Unterbrechungen gegliederten, aber doch ziemlich zusammenhängenden Zug, der in der Gegend 
der S t ä na  Boului  beginnend, über den Ti t i anul  und Dealul  Ne g r u  hinzieht und nördlich vom Jäger
haus C a r p a  gegen N O  bis zur nördlichen Gegend des Dealul  Pal f ine i  und beinahe bis zur Magura -  
Kl ause  zu verfolgen ist. Einige Teile dieses Serpentinzuges wurden bereits von D. S t u r , F. N o p c s a  

und À. L a c k n e r  erwähnt. Derselbe kommt überall auf den schmalen Kämmen vor und fällt infolge seiner 
charakteristischen Gestalt und Farbe schon von weitem in die Augen. Die Richtung dieses Zuges fällt 
im grossen und ganzen mit der allgemeinen Streichrichtung der Paraschiefer zusammen. Da der
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Serpentin (und auch der spärlicher vorhandene Pyroxcnit) 
im untersuchten (iebief in der Decke auftrift, dürfte er 
wurzellos sein. Es ist sogar leicht möglich, dass diese 
einen nicht vollständig zusammenhängenden Zug bildenden 
Serpentinsföcke in die Paraschiefer eingefaltet sind.

Der grösste Serpcnfinslock des ganzen Gebirges 
kommt am D ealu l N e g ru  (1866 m, Fig. 64—66) vor. 
Hier bildet der Serpentin eine in S W  — NCMicher Richtung 
längliche, zusammenhängende Masse von einer Länge von 
etwa 2'25 km. Im nordöstlichen Teil ist der Stock ziemlich 
breit (etwa 800—840 m), gegen S W  wird er in einen 
schmalen Streifen ausgezogen. Diese mittlere, grosse Masse 
wird gegen NO , W  und S W  durch kleinere Serpenfin- 
vorkommen von je kaum 0'05—0'25 km2 Oberfläche be
gleitet. Unmittelbar nördlich des D ealu l N egru , auf der 
Kuppe 1791 m ü. d. M. finden wir einen rundlichen 
Serpcnfinfleck von etwa 0'12 km Radius, östlich von 
diesem Vorkommen (1709 m ü. d. M.) steht ein etwas 
grösserer Stock an. Die Länge desselben in W —O-licher 
Richtung beträgt etwa 1 km, die Breite im Durchschnitt 
ungefähr 0’25 km. Unmittelbar nordöstlich von diesem 
Punkte, auf den Kuppen 1686 m und 1581 m gliedern 
sich weitere zwei Vorkommen an.

Etwa 400 m westlich vom Westrand des Serpentin
stockes des D ealu l N egru, auf der Kuppe 1652 m be
findet sich ein kleines Serpenfinvorkommen (Länge in 
O —W-licher Richtung etwa 250 m, Breite 60—90 m). 
Etwas nordöstlich davon (etwa 230 m) findet man einen 
kleinen Stock von einer Länge von etwa 600 m in 
S W —NO-lichcr Richtung, bei einer Breite von durch
schnittlich 100 m.

Westlich vom südwestlichen Ende des Serpentins 
des D ealu l N egru , d. h. etwa 250m  östlich der S fäna  
G ruiu ijoarei kommt eine ganz kleine Serpenfinmasse vor. 
Ihre Länge in S —N-licher Richtung beträgt ungefähr 
200 m, ihre Breite etwa 90 m. Etwa 430 m südwestlich 
vom G ru iuçoara  mare (1740 m) findet man ein kleines 
Vorkommen von etwa 60 — 80 m Durchmesser.

Gegen S W  folgen die Serpentine des T itia  nul 
(Fig. 67 und 68). In der Nähe des Gipfels des Tifianul
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kommen vier kleine Stöcke vor. A n der Ostseite des Gipfels befindet sich ein etwa 250 m langes 
Vorkommen; ungefähr 250 m W N W -lich vom Gipfel steht eine, in N —S-licher Richtung ca. 350 m

Fig. 66. Serpentinstock des Dealul Negru, von N W  aufgenommen.

Fig. 6<\ Kartenskizze der Serpentine in der Gegend des Titianul.

lange Serpentinmasse an ; ihre maximale Breite beträgt etwa 200 m. Zwischen dem Gipfel und der 
S t an  a Ti t i anului  kommt ebenfalls ein Ausbiss vor.

SSW -lich vom Gipfel des Ti t ianul  liegt der grösste Serpentinstock der Titianul-Gruppe. Hier
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bildet der Serpentin die höchste Erhebung des M uncelu l T itianu lu i (1659 m). Die Länge des Stockes 
in S W —NO-licher Richtung beträgt ungefähr 0'75 km, die Breite bis 230 m.

- Etwa 1 km W SW -lich vom Gipfel des M uncelu l Titian.ului kommt eine ganz kleine Ser
pentinmasse (1447 m ü. d. M.) vor.

Am  südlichen Teil des Rückens des M a le a -B e rg e s  (etwa 3'5 km westlich vom Gipfel des 
Titianul) ist die kleine Kuppe (1372 m) aus Serpentin aufgebaut. Dieser Punkt liegt westlich -von der 
V a lea  P e tro s u lu i.

Die nächsten Serpentinvorkommen liegen in der Umgebung der P o ia n a  D itei (Fig. 69). Etwa 
450 m nördlich vom Gipfel der P o ia n a  D ite i (1521 m) findet man an der W -Seite der Kuppe

Fig. 68. Serpentmausbiss SW -lich von Stäna Titianului. Im Hintergrund liegt das Gebiet des RovinaÆerges.

1537 m einen kleinen Bronzititstock. Im südwestlichen Teil der S t äna  din P o i a n a  Ditei  ist ein 
kleiner Serpentinausbiss zu finden. Südlich von der Po i a n a  Ditei,  zwischen den Koten 1407 m 
und 1400 m besteht ein etwa 200 m langer Teil des schmalen Kammes aus Serpentin.

In der nordöstlichen Fortsetzung des Dealul  N e g r u - Z u g e s  kommen Serpentine in der Um
gebung des Dealul  Pal t i ne i  und im Raul  mar e -Ta l  vor. Im nördlichen Teil des Dealul  Pal t i nei  
(1647 m), zwischen den Koten 1647.m und 1523 m sind zwei kleine Serpentinmassen aufgeschlossen. 
Das nördliche, grösste Vorkommen ist in S —N-licher Richtung etwa-380 m lang. Dieser Serpentin zeigt 
eine schwache Schieferung. Einfallen: 141' 40°. Am westlichen Kamm des Dealul  Pal t inei ,  an der 
Westseite der Kuppe 1505 m findet man einen ganz kleinen Serpentinausbiss. Im Ra u l  mare-Tal ,  
bei der Kote 1286 m wird das Tal durch einen etwa 70 m mächtigen Serpentinsiock durchquert. Etwas 
weiter südlich im Tal ist ebenfalls ein kleines Serpentinvorkommen aufgeschlossen.

Beim Ursprung des V a lea  D o b rc i-T a le s , d. h. am Kamm zwischen Ç urianu  und P ä rv a  
findet man am südöstlichen Teil der Kuppe 1926 m einen kleinen Serpentinsiock aufgeschlossen. Der
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Ausbiss liegt zwischen 1800 und 1900 m ü. d. M. (Länge: etwa 150 m). Im V alea  D o b re i-T a l, 
zwischen 1340 und 1430 m (barometrische Beobachtungen) sind zwei kleine Einlagerungen hn Paragneis 
aufgeschlossen.

Im S e b e s -T a l ,  südlich Sugág , in der Nähe des 32. Kilometersteins befindet sich ein 
kleiner Serpentinausbiss. Unweit vom ЗГ. Kilometerstein, an der linken Talseite findet man einige 
Blöcke eines Serpentinvorkommens.

Südlich von der Kolonie  Bist ra,  etwa l ' l  km vom J ä g e r h a u s  Bistra,  am NW -Rücken
des R uncu l C ailo r, findet man an der Kuppe 13Г8 m 
einen Aufschluss von Serpentin.

Im V alea  D obra  JTal, in der Nähe der M oara 
din C oasta  P o ru m b e lu lu i sind zwei kleine Serpentin
stöcke aufgeschlossen. Diese Vorkommen liegen gegenüber 
der Mündung des V alea  P o g o a n a -T a le s , auf der 
Kuppe 1204 m und etwas südwestlich davon, unten im 
Tal. Ihre Länge misst höchstens 200—250 m, ihre Breite 
höchstens 100 m.

Am Kamm zwischen F ru m o asa  (2205 m) und 
F o llc a  (19(1 m) besteht der Gipfel 191Г m aus etwas 
serpentinisiertem Peridotit. Die roten Granate können mit 
unbewaffneten Augen beobachtet werden. Länge : etwa 
250 m in S S W —NNO-licher Richtung, Breite: 
höchstens 140 m.

Im V alea  M u n ie lu i-T a l, südlich von R esin är, 
(Fig. Г0) tritt der serpentinisierfe Peridotit in Begleitung 
von Amphibolit auf. In diesem Tal (etwa 800 m ü. d. M.) 
ist ein Diallagperidotit aufgeschlossen, der sich gegen S 
bis etwa 900 m ü. d. M. (barometrische Beobachtungen) 
fortsetzt. Weiter aufwärts im Tal, in einer Entfernung von 
ungefähr 200 m kommt wieder eine kleine Masse desselben 
Gesteins vor. Beide Peridofitmassen liegen in einer Hülle 
von Amphibolit. Der erste Peridotitstock von ovaloider 

Form ist in etwa 0'5 km Mächtigkeit im Tal aufgeschlossen. Das südliche Vorkommen ist schwächer 
(etwa 100 m).

Am nördlichen, sowie am südöstlichen Teil des Gipfels des G y h a n  (1411 m) sind zwei 
kleine Serpentinmassen aufgeschlossen. Beide werden von Amphibolitcn begleitet.

Zwischen Va l e a  lui I v a n - Ta l  und Ra u l  Sadului ,  auf der Kuppe 1028 m befindet sich 
ein ganz kleiner Ausbiss (etwa 1 km südlich F u n d u l  Räului) .

Am Dcalul  Cl äbucetului  (2056 m), an der SW-lichen Seite des Gipfels (unterhalb der 
Höhenkote 202Г m) ist ein kleiner Olivingrammatititstock aufgeschlossen. Er wird von Amphibolit 
begleitet.

Fig. 69. Kartenskizze der Vorkommen von Serpentin (1) 
und Bronzitit (2) in der Nähe der Poiana Ditei.
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Fig. TO. Geologische Kartenskizze 
des Gebietes südlich von Resinár. 
1 =  Schiefergneis ; 2 =  PhyIlii ; 
3 =  Glimmerschiefer ; 4 — Augen-

I h ПШг- &  1SSV 
—  s Ш е ШШ?

gneis ; 5 =  Peridotit, Serpentin ; 
6 =  Amphibolit ; T =  kristallini
scher К alkstein ; 8 =  Pegmatit ;

9 — Quarzit.
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Die Peridotite und Serpenfine sind von gcomorphologischem Standpunkt aus betrachtet nur von 
geringerer Bedeutung, da sie bloss kleine Massen darstellen.

Der etwa 20 km lange Zug vom T itia nul und D ealu l N eg ru  ist in tektonischer Hin
sicht wichtig, indem derselbe im Streichen der Paragneise auftritt.

Im allgemeinen sind die Peridotite und Serpentine widerstandsfähiger als die Paragesteine, 
weshalb sie meist als weithin in die Augen springende, aufgesetzte Kuppen erscheinen.

PHYSIOGRÀPH1E DER GESTEINE DER PYROXENIT—PERIDOTIT—
SERPENTIN--REIHE.

Die Pyroxenite, Peridotite und Serpentine stehen meist in engem Zusammenhang ; die meisten 
Peridotite sind mehr oder minder in Serpentin umgewandelt. Aus diesem Grunde wurden diese 
Gesteine bei der Beschreibung in eine Gruppe vereinigt. Pyroxenite und Peridotite spielen im unter
suchten Gebiet eine viel geringere Rolle, als die weit verbreiteten Serpentine.

BRONZ1TIT.
BRONZITIT, POIANA DITEI.

Dieses Gestein bildet einen kleinen Stock in der Nähe der S tan  a din P o ia n a  D it ei, etwa 
350 m nördlich vom Gipfel der P o ia n a  D itei (1521 m ü. d. M.).

Das massig ausgebildete Gestein hat eine gelblichbraune Farbe. Hier und da lassen sich auch 
kleine (höchstens 1 cm2), dunkel griinlichschwarze Flecke beobachten. Megaskopisch kann man bräunlich
gelbe bis bronzefarbene Pyroxene, ferner weisse, glimmerähnliche Blättchen mit Perlmufterglanz, gelbe 
Erzkörnchen und etwas Kalzit erkennen. Das Gestein ist grobkörnig, sehr zähe und an seiner Ober
fläche entsteht infolge der Verwitterungsprozesse eine rötlichgelbe Rinde.

U. d. M. lassen sich folgende Gemengteile bestimmen : Bronzit, Chlorit, Talk, Augit, Pyrrhotin, 
Magnetit, Kalzit.

Der Bronzit erscheint in durchschnittlich 1 —2 cm grossen, nach der Hauptachse etwas länglichen, 
aber sonst unregelmässig umgrenzten, xenomorphen Körnern von licht grünlichgelbcr Farbe. Manche 
Individuen erreichen Dimensionen bis 2 — 3 cm. Im Dünnschliff sind die Bronzite farblos bis sehr licht 
graulichgelb. Die Spaltung nach (100) ist sehr deutlich in den Schnitten J_ c und I I  c und diese 
Spalfungslinicn sind sehr fein. Die Spaltungslinien nach der prismatischen Spaltung sind stärker, aber 
weniger zahlreich. Durch die feinen Risse der Spaltung nach (100) zeigt sich in Schnitten I !  (010) 
eine faserige Struktur, als wenn eine sehr feine Zwillingslamellierung vorhanden wäre, ähnlich dem Bronzit 
vom K u p fe rb e rg  bei B ay reu th  (nur die braunen Interpositionen fehlen). In diesen feinen Rissen 
kann in einigen Fällen Kalzit bestimmt werden.

Der Bronzit ist optisch positiv. Die optische Achsenebene liegt parallel zu den feinen Rissen 
nach (100) und symmetrisch zur prismatischen Spaltung. 2 V / =  8Г50 (Mittelwert), entsprechend etwa 
10—12% FeO +  MnO. Die Dispersion i s t s > v  (schwach) u m / .  Eine unregelmässige Absonderung 
quer zur Prismenzone ist oft vorhanden. Pleochroismus kann nicht beobachtet werden.
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Die Oberfläche der Bronzife zeigt megaskopisch oft einen Schiller in Bronzfarben. Der Schiller 
scheint in den etwas mehr zersetzten Individuen stärker zu sein, als in den frischen.

Die kleinen, megaskopisch dunkelgrünen bis grünlichschwarzen Flecke bestehen überwiegend 
aus Chlorit, untergeordnet aus Talk. Die Chloritbläftchen sind klein, der Durchmesser derselben schwankt 
überwiegend zwischen 0'05 und 0'66 mm, selten bis 1 '7 mm. Der Chlorit ist im Dünnschliff farblos ; der 
optische Charakter ist positiv. Der Achscnwinkel : 2V / =  0°. Manchmal bilden die Chlorite divergierende 
Büschel, oder aber sie erscheinen in Form von nach (001) sehr gut ausgebildeten Blättchen. À b und zu 
enthalten diese Chloritbüscheln mehrere Talkblättchen, die oft innerhalb der Chlorite ziemlich grosse 
Gruppen, bilden (bis 0'8 mm). Die Chlorite bilden eine megaskopisch dichte, serpentinähnliche Masse.

In den äusseren Partien dieser Chloritgruppen kommt oft viel Talk in der Nähe der Bronzite 
vor, die die Chlorite umgrenzen. Hier sind die Chlorite etwas grösser, als in der Mitte der Haufen. 
In den Chloritgruppen sind meist kleine Bronzitreste vorhanden ; die Ränder dieser Bronzife sind mit 
sehr kleinen Talkschüppchen umgeben.

Die Menge des Chlorits ist nicht sehr gross.
Der Talk erscheint in weissen, perlmutterglänzenden Schuppen und Blättchen, die oft Dimen

sionen von einigen mm2 erreichen. Er ist optisch negativ, 2V« =  12° (Mittelwert), y—« =  0'045. Die 
Blättchen sind nicht elastisch.

Der Talk tritt meist zwischen den Bronzitindividuen auf und seine Blättchen schmiegen sich 
an die Oberfläche der Bronzife. Die kleinen Talkschüppchen kommen aber auch in den' Bronziten 
längs der Spaltrisse vor. Manche Bronzite führen sogar soviel Talk, dass sie dadurch — in Schnitten 
parallel zur Hauptachse — fast eine faserige Struktur zeigen. Manche Talkblätfchen liegen quer zur 
Hauptachse im Bronzit.

Der Talk hat sich auf K osten  der B ronzite  gebildet, er verdankt seine Entstehung der 
Umwandlung einzelner Bronzitteilchen und daneben hat sich oft etwas Kalzit ausgeschieden. Die ent
standenen Talkindividuen bilden entweder kleine Haufen von sehr kleinen Schüppchen, oder aber sie 
erscheinen in der Form von grösseren Blättchen.

In den Querrissen der Bronzife findet man manchmal ein gelblich oder bräunlich gefärbtes, 
faseriges Mineral. Die Längsrichtung der schwach doppelbrechenden Fasern entspricht «. Diese kurzen 
Fasern stehen manchmal senkrecht zu den Querrissen, oder sie sind etwas gebogen. Diese in sehr 
kleiner Menge vorhandene Substanz dürfte Serpentin sein.

Sehr spärlich tritt ein im Schliff farbloser Augit in xenomorphen Körnern auf ; y : c=etw a 4°.
Magnetit kommt in sehr kleinen, beinahe staubähnlichen Körnern in einigen Bronziten vor. Die 

sehr kleinen Körnchen bilden meist einzelne Haufen.
Pyrrhotinkörner werden oft beobachtet. Die Körner zeigen unregelmässige Umgrenzung. Sie 

treten in den Bronziten und manchmal in den Kalziten auf. Die Körner erreichen Dimensionen bis 
3 mm. Herr Adjunkt F . P app hat diesen Pyrrhotin auch chalkographisch untersucht und er hat fol
gendes fesfgesfellf : „Das Mineral zeigt zwischen gekreuzten Nicols eine schwache Anisotropie, bei nicht 
gekreuzten Nicols erscheint cs rosafarbig. Salpetersäure, Kaliumhydroxid und Salzsäure haben nach einer 
Einwirkung von 1—2 Minuten keine merklichen Spuren hinterlassen.“ Bei beginnender Verwitterung 
bildet sich Limonit aus dem Pyrrhotin.
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Der Kalzit ist mcgaskopisch schnceweiss; er bildet hier und da einige mm2 grosse Flecke. 
Stellenweise scheint er ganz zu fehlen.

Das Gestein zeigt keine Spuren von fextureller Kristallisationsschieferung.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

S i0 3 ................................ 51 '367
T i0 3 ................................ 019
A lsO , ........................... 13-60
Fe20 3 ........................... 2' 19
C r2Oa ........................... 0'39
F e O ..................... .....  . 5 T 1
M n O ........................... 0 05
M g O ........................... 21-0Г
C a O ................................. 0'69
N a . , 0 ........................... Г 15
k 2o ........................... 0 1Г
H äO-)-iio0 ...................... 2'94
HoO—u o ° ..................... 011
CO., ........................... 0'30
P 20 5 ........................... 0-01
S O , ................................ 0' 18

Summe 100'11 
Analytiker : I. F i n ä l y .

Spez. Gew. : 3'068 (T. T äkats).
Für einen typischen Bronzitit enthält das Gestein zu viel Tonerde. Ein Teil derselben kommt im 

Bronzit vor. Der überwiegende Teil muss aber im Chlorit stecken.
Die Parameter nach O s a n n : s =  51'68, A = 1 '2 2 , C =  0T4, F  =  38'18, T  =  6'22, n =  9'10, 

Reihe =  «, к = 1 ' 10 ; a =  0'9, c =  0'6, f= 2 8 '5 .
Die Molekularwerte nach N iggu : si =  ЮГ'О, al =  1 T'O, im =  79'0, c = T 5 ,  alk =  2'5, k =  

009, mg =0-83, qz =  — 30 , ti =  0'30, p = 0 '0 1 , h =  20'34, co, =  0'85, so3 =  0'2c\ 7r,„= 0'02, 
Schnitt =  I.

Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  000, al =  5'0, fm =  90'0, c =  4'0, 
a lk = l '0 ,  k =  ?, mg =  0'90, Schnitt =  1.

In diesem Typus gibt N ig g l i  als den höchsten Wert für s i=  100, für a /=  11 an. Im ana
lysierten Gestein sind al und si etwas grösser. Die Werte von im, c und alk stimmen gut überein.

Aus diesem Typus: si =  60'0, al =  11 0, fm =  82'0, c =  0'5, alk =  6'5, k =  0'96, mg =  0‘61, 
Schnitt =  1. (Glimmerperidotit, K a lte s  Tal, H arz.)

Ferner: s i= 100 '0 , al =  4'5, fm =  88'5, c= 5 '5 , a lk =  Г5, k =  0'13, mg =  0 '8(, Schnitt =  1. 
(Hypersthenif, N oosem ann, W estaustra lien .)

Typus des hornblendit—pyroxenit—peridotitischen Magmas: si =  80'0, al =  100, fm =T 4 '0 , 
c =  140, a lk = 2 '0 , к =  ?, mg =  0T2, Schnitt =  П.
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Bezüglich des Wertes von al zeigt das hier analysierte Gestein einen Übergang zum horn- 
blenditischen Magma, wo al >  10.

Wegen des hohen Gehaltes an Chlorit kann dieses Gestein nicht als typisches Mitglied der 

Bronzititrcihe betrachtet werden. Das ursprüngliche Mineral, aus welchem der Chlorit entstand, kann 
nicht bestimmt werden. Die Bildung der Chlorite ist keinesfalls die Folge von V erw itte ru n g s- 
p rozessen .

SERPENTINISIERTER, 6RANATFÜHRENDER BRONZITPERIDOTIT.

SERPENTINISIERTER, GRANATFÜHRENDER BRONZITPERIDOTIT, FOLTEA.

Der kleine Stock bildet den Gipfel (191Г m) am Kamm zwischen F rum oasa  (2205 m) und 
Fol tea (19П m), NNW -lich vom C andrelu .

Das Gestein ist dicht, schwärzlich grün, mit etwas bräunlichem Stich, ab und zu etwas lichter 
grün gefärbt. Megaskopisch können nur die roten Granate erkannt werden. Die Textur ist massig, ohne 
Spuren einer Schieferung. Mit dem Hammer lässt sich das Gestein — wegen seiner grossen Zähig^ 
keit — schwer bearbeiten. Durch die Einwirkung der Atmosphärilien bildet sich eine rötlichbraune 
Verwitterungskruste an der Oberfläche der Blöcke.

U. d. M. erkennt man folgende Gemengteile : Olivin, Bronzit, Serpentin, Granat, Hornblende, 
Diallag (wenig), Chlorit, Pyrit, Picotit, Magnetit, Kalzit,

Der Olivin scheint der vorherrschende Gemengteil zu sein. Die xenomorphen Individuen 
dieses Minerals erscheinen meist in kleine (0'03 bis O'l mm) Körnchen aufgelöst, die durch Serpentin 
voneinander getrennt sind (Maschenstruktur). Meist zeigen viele nebeneinander liegende, kleine Körnchen 
d iese lbe  Or i en t i e rung;  diese Körnchen gehören einem ursprünglich einheitlichen Individuum an. 
Die Dimensionen dieser ursprünglich einheitlichen Individuen schwankten zwischen O'l bis 0T  mm.

Der Olivin ist im Dünnschliff farblos ; у — а =  0 0365, 2V  =  etwa um 90° herum.
Der Bronzit hat keine selbständige Form ; er ist xenomorph und bildet meist unregelmässig 

umgrenzte, eckige Körner. Manchmal sind seine Körner nach der Hauptachse etwas gestreckt. Die 
Korngrösse schwankt meist zwischen 0 25 und 0'6 mm, selten bis 0'5 mm. Manchmal stehen die 
scheinbar ohne Verbindung, durch Olivinkörner abgetrennfen, isolierten Bronzifkörner zueinander 
genau parallel.

Der Bronzit ist im Dünnschliff farblos, mit sehr schwach gelblichgraucm Stich. Pleochroismus 
fehlt. Die Spaltung nach (100) zeigt sich in dünnen, feinen Linien. Schnitte senkrecht zur Hauptachse 
zeigen auch die prismatischen Spaltrissen. An diesen Schnitten tritt /  aus. Die Achsenebene liegt 
11(100). 2V / =  8<T° (Mittelwert), у —« =  O'OIO. Diesen Werfen dürfte etwa 10—13% FeO +  M nO 

entsprechen.
Manche Bronzite enthalten sehr dünne, zwischen gekreuzten Nicols etwas stärker doppel- 

brechend erscheinende Einschlüsse. Diese sind entlang der Spalfrissc, parallel zur Hauptachse, lang 
ausgezogen und löschen nicht gleichzeitig mit dem Bronzit aus. In einigen Fällen konnte fcstgestellt 
werden, dass der braune Amphibol (siehe später) in der Form von sehr dünnen Fäden in den Bronzit 
— längs der Spaltrisse — hineindringt. Es ist möglich, dass auch die anderen langen Fäden aus 
diesem Mineral bestehen.
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Als Einschlüsse im Bronzii kann man mitunter auch kleine Magnetitkörnchen beobachten.
Die Verteilung der Bronzite scheint unregelmässig zu sein. Sie erscheinen häufig in der Nähe 

der Granate. Einige Bronzite sind etwas gebogen.
Der Serpentin bildet einen wichtigen Gemengfeil. Seine sehr dünnen Faserchen scheinen im 

Dünnschliff federartig an beiden Seiten der aus Magnetitkörnchen gebildeten „Achse“ angeordnet zu 
sein. Die Magnetitkörnchen bilden keine vollkommen zusammenhängenden Schnüre. Die Faserachsen 
stehen entweder normal oder aber schief zur Achse. Die Längsrichtung der Fasern ist «.

Die Serpentinbildung ging überwiegend vom Olivin aus. Aber auch manche Pyroxene scheinen 
in geringem Massstab einer Serpeniinisierung zu unterliegen, besonders längs der Spaltrisse. In den 
stark serpentinisierten Partien sind die kleinen Kör n c h e n  der Ol ivine und P y r o x e n e  in die 
Serpentinsubstanz, — wie in eine Grundmasse — eingebet tet .  Der Serpentin ist manchmal in der 
Nähe der Magnetitkörncr schwach lichtbräunlich gefärbt ; diese Färbung dürfte mit der limonitischen 
Umwandlung der Magnetite in Zusammenhang stehen. A n solchen Stellen wurden die äusseren Partien 
der Magnetite mehr oder weniger in Limonit umgewandelt.

Die Serpentinfasern sind — besonders zwischen den Olivinkörnchen — zwischen den 
Magnetitschnüren angeordnet u. zw. im Dünnschliff beiderseits der Magnetitschnüre, die als „Achsen“ 
des Serpentins erscheinen. Die Länge der Faserchen schwankt meist zwischen 0'016 und 0'05 mm. 
Sehr oft liegen die kleinen Magnetilkörner, welche die Achse bilden, in einer geringen Entfernung 
von einander. In diesem Falle zeigen die zwischen den Magnetitkörnchen eingeschlossenen Partien 
eine Orientierung, wo die Richtung, welche mit der Längsachse der Magnetite zusammenfällt, der 
kleinsten Elastizität entspricht.

Hier und da kommt die Serpentinsubstanz ohne Magnctifachse vor. In diesen Fällen zeigen die 
Serpentinfaserchen unregelmässige, manchmal divergierende Lage ; sie sind aber auch hier «-Serpentine. 
Manchmal kommen zwei parallele Magnetitachsen vor; hier treten auch die Serpentinfasern in zwei 
Reihen (im Dünnschliff) auf.

Die Verteilung des Serpentins im Gestein scheint regellos zu sein. Man bekommt doch den 
Eindruck, dass der Serpentin in der Nähe der Granate mehr zurücktritt, als in den granatfreien Teilen 
des Gesteins.

Der Pyrop kommt in unregelmässiger Verteilung und nicht grosser Menge vor. Pro Dünn
schliff findet man nur einige Granatkörner. Der Durchmesser der (im Schnitt) elliptischen oder 
rundlichen Körner schwankt meist zwischen l'O und 2'5 mm, seltener bis 8 mm. Im Dünnschliff sind 
die Pyrope licht rosenrot und zeigen sehr viele Risse. Eine Anisotropie wurde nicht beobachtet.

Fast alle Granate enthalten viele Einschlüsse von Pufii in der Form von sehr kleinen ellipsoF 
dischen, kugelförmigen oder terminal abgerundeten, prismatischen Körnchen. Der Rutil zeigt einen 
ziemlich starken Pleochroismus : ю =  licht schwefelgelb, s =  dunkel dottergelb. Oft treten die Rutile 
in der Form von langen, sehr dünnen Nadeln auf. Diese sind manchmal in Reihen angeordnet, welche 
sich beinahe rechtwinklig kreuzen.

Die Granate sind immer in eine Kelyphithülle (Tafel IX, Fig. 4 und‘ 5) cingehüllt. Die 
Dicke der Kelyphitzoncn schwankt meist zwischen 0'33 und Г6 mm. Der Kelyphit wird von sehr 
dünnen, meist unregelmässig wellenförmig gebogenen Fasern gebildet. Der grösste Teil der Fasern
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besteht aus braunem Amphibol, der in der Form von schlauchartigen, dünnen Fäden manchmal die 
ganze Kelyphitzone in einheitlicher Orientierung durchzieht. Oft wird er in seinem Verlauf durch einen 
verschieden orientierten Àmphibolfaden abgelöst. Viel untergeordneter tritt im Kelyphif ein anderes farb
loses Mineral auf, welches ebenfalls in Faserform erscheint. Dieses Mineral ist ein farbloser, rhombischer 
Pyroxen, wahrscheinlich Bronzif. Amphibol und Piroxen bilden oft unregelmässige Durchwachsungen. 
Die Kelyphitzone wird oft entweder gänzlich, oder nur teilweise von brauner Flornblendc umgeben. 
Daneben kommen hier in der Umrandung auch einige Bronzif- und auch Olivinkörner vor.

Im Kelyphit findet man ab und zu sehr kleine Magnetitkömehen.
Die Bronzite kommen vorwiegend in der Nähe der Granate vor, während der Serpentin 

hier zurücktritt.
Die braune Hornblende kommt im Kelyphit, in der Nähe der Granate und ausserdem 

zwischen den Pyroxen- und Olivinkörnern vor. Seine Menge ist sehr gering. Seine Körnchen sind 
sehr klein (maximum 0' 1Г mm) und regellos begrenzt. Der Pleochroismus ist stark : « =  lichtgelb, ^  =  licht 
rotbraun, у =  rotbraun. y:c=^etw a 14° (Mittel aus 4 Messungen). Als Einschluss in der Hornblende 
wurde Magnetit beobachtet.

Sehr seifen lassen sich sehr kleine, xenomorphe, im Dünnschliff farblose bis sehr licht graulich
gelbliche Körnchen von Diallag beobachten. Die vollkommene Teilbarkeit nach (100) lässt sich gut 
erkennen. Pleochroismus fehlt, у : c =  etwa 43°.

Zwischen den Serpentinfasern kann man selten einige Chloritblätfehen erkennen. Die Blättchen 
sind grün und deutlich pleochroitisch in lichfgrünen und licht gelblichgrünen Tönen. Die Doppelbrechung 
ist sehr schwach.

Der Magnetit erscheint in der Form von unregelmässig umgrenzten, sehr kleinen Körnchen, die 
sich meist in fadenförmigen Reihen aneinander gliedern ; sie bilden die „Achsen“ im Serpentin. 
Manchmal bilden die Körnchen kleine Anhäufungen.

Der Pyrit kommt in kleinen, regellos begrenzten Körnchen vor.
Der Picotit ist ein seltener Ubergemengfeil in der Form von sehr kleinen, krappbraun durch

sichtigen, kleinen Körnchen, die hier und da von Magnetit umgeben sind.
Sehr selten kann man die Spuren eines farblosen Karbonatmincrals — Kalzit — als sekundäres 

Vcrwitferungsprodukt erkennen.
Das Gestein zeigt keine Schieferung.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

S i0 2 . . . . . . .  ЗГ83°/о
T iO , . . . . . . .  029
Ä 1,0 :) . . . . . .  12'4Г
Fe20;j . . . . . .  o-ю
C r .A  . . . . . .  033
FeO . . . . . . .  4'83
MnO . . . . . .  010
MgO . . . . . .  32-15
C a O . . . . . . .  3'56
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Na20 ........................... 1 '83
I C O ................................ O'll
H äO +110° . . . . 5'85
H .,0  —no° . . . . 018
c o 2 ................................. 0-22
P .O , ................................ 002
s o , ................................ 0-38

Summe . . 100'25
Analytiker: I. F in ä l y .

Spez. Gew. : З’ОЗб ( T .  T a k ä t s ) .

Die entsprechenden Parameter nach O sann: s =  36'37, À  =  ГГГ, C =  368 , F  =  50'60, 
T  =  V U , n = 9 '6 6 , Reihe =  «, k =  0'53; a = 1 0 ,  c = l '9 ,  f = 2 T ' l .

Die Molekularwerte nach N iggli : si =  58'0, a l= l l '5 ,  fm =  80'0, c =  5'5, alk =  3'0, k =  0'04, 
m g=0'92 ; qz =  — 54'0, t i= 0 '3 3 , p =  0'01, h =  29T5, co.2 =  0'46, so3 =  0’43, c/fm =  0'07, Schnitt =  I.

Charakteristisch ist der hohe Gehalt an MgO. Daneben ist auch A l30 3 ziemlich reich vor
handen u. zw. überwiegend im Pyrop, ferner in den Hornblenden und Pyroxenen. Der Gehalt an S 
steckt im Pyrit.

Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  60'0, a l= 5 '0 , fm =  90'0, c =  4'0, 
alk =  1 '0, к =  ?, mg =  0'90, Schnitt = I.

Aus diesem Typus: si =  60'0, al =  11 0, fm =  82'0, c =  0'5, a lk = 6 '5 , k =  0'96, mg =  0'61 
Schn itt= I. (Glimmerpendotit, K a lte s  Tal, H arz.)

Ferner: si =  60’0, a l= 4 '0 , fm — 86‘0, c = 8 '0 ,  alk =  20, к =  ?, mg =  0'80, Schnitt =  1. 
(Wehrlit, F ra n k en s te in , O denw ald.)

Das analysierte Gestein besitzt genau denselben Chemismus, wie die Gesteine des pyroxeni- 
tischen Magmas.

SERPENTI NISI ERTER DIALLAGPERIDOTIT.

SERPENTI NISIERTER DIALLAGPERIDOTIT, VALEA MUNTELUI, BEI RESINÁR.

Die geologischen Verhältnisse dieses Vorkommens wurden bereits erwähnt. Das Gestein ist 
zuerst durch M ockel beschrieben worden. Ich beschränke mich nur auf die wichtigsten Daten.

Das Gestein besitzt dunkelgrüne bis grünlich schwarze Farbe und zeigt keine Schieferung. 
Megaskopisch kann man nur Pyroxene, seltener Olivin und viel Serpentin erkennen.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Diallag, Olivin, Hornblende, 
Serpentin, Chlorit, Magnetit, Kalzit.

Der Diallag bildet unregelmässig umgrenzte oder nach der Hauptachse etwas längliche, im 
Dünnschliff farblose Körnchen. Die Spaltung nach (100) zeigt sich in der Form von feinen Linien. 
Schnitte quer zur Prismenachse lassen die Spaltrisse nach (110) erkennen. Korngrösse: 0'3 bis 3'0 mm, 
seltener bis 10 mm. / : c  =  etwa 41°. Der Diallag zeigt oft mehr oder minder eine Umwandlung in 
Urálit. Die Uralitbildung schreitet von den randlichen Teilen nach dem Zentrum hin, entlang der 
Spaltrisse fort. Die gebildete Hornblende ist meist faserig, у : с 1 T°.
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Der Olivin erscheint in regellos begrenzten, abgerundeten Körnern, die meist sehr stark ser-=- 
penfinisiert wurden. Die Bildung des Serpentins ist so weit fortgeschritten, dass die einzelnen, Ursprünge 
lieh im Zusammenhang gewesenen Teile desselben Individuums durch die Serpentinsubsfanz von
einander getrennt wurden.

Der Olivin ist im Dünnschliff farblos, 2 V =  um 90° herum. A n Menge kommt der Olivin 
dem Diallag gleich.

Der Serpentin kommt entweder nur zwischen den Olivinkörnchen vor, oder aber er bildet den 
grössten Teil des Gesteins. Der Serpentin zeigt faserige Ausbildung. Die Längsrichtung der Fasern 
fällt mit « zusammen. Die Fasern sind oft um eine Achse aus Magnetitkörnchen ausgcbildet und die 
Längsrichtung der Fasern steht manchmal beinahe senkrecht zum Magnetitfaden. Antigoritserpentin 
kommt spärlicher vor.

Weisse oder lichigrüne, bis einige cm mächtige Ä d erch en  von Chrysotil können ebenfalls 
beobachtet werden. Gelblichweisse Grammaiitfasern kommen stellenweise, aber selten vor.

Der Chlorit erscheint manchmal in Begleitung von Urálit in kleinen Haufen oder im Diallag. 
Er hat sich auf Kosten des Diallags gebildet. Seine kleinen Blättchen sind sehr lichtgrün gefärbt. Der 
optische Charakter ist positiv.

Der Magnetit kommt entweder in Begleitung des Serpentins oder als Einschluss im Diallag 
vor. Im letzten Mineral tritt der Magnetit entlang der Spaltrisse auf. Einige rötlichbraun durchsichtige 
Körnchen gehören vielleicht dem Chromit an.

Der Kalzit kommt als sekundäres Produkt in kleinen Haufen oder in sehr schmalen Adern vor.

PYROXENIT UND DESSEN UMWANDLUNGSPRODUKTE.

PYROXENIT UND DESSEN UMWANDLUNGSPRODUKTE, VALEA MUNTELUI.

Der Peridotit enthält einige cm mächtige, manchmal einige m lange Adern von einem grünen 
Gestein, in dem megaskopisch nur Pyroxene, Hornblenden und Chloritblättchen zu unterscheiden sind. 
Die Grenze zwischen Peridotit (resp. Serpentin) und Ganggestein ist nicht scharf, ein allmählicher 
Übergang ist vorhanden.

Diese Gesteine wurden ebenfalls durch M ö c k e l  beschrieben. In den folgenden Zeilen gebe ich 
die Resultate seiner Untersuchungen wieder.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Diallag, Hornblende, Äugit 
(Urálit), Serpentin, Chlorit, Zoisit, Magnetit.

Der Diallag bildet unregelmässig umgrenzte oder nach der Hauptachse etwas längliche (bis 
5 mm grosse) Körner, die hier ebenfalls viele Magnetitkörnchen enthalten. Die Erzkörner liegen entweder 
längs der Spaltrisse, oder aber sie sind in kleinen Gruppen angehäuft. Der Diallag wurde mehr oder 
minder in Urálit umgewandelt und man kann alle Übergänge bis zur vollständigen Umwandlung in 
Hornblende beobachten.

Zwischen den grösseren Diallagen kann man in den wenig umgewandelten Gesteinspartien 
kleinere, farblose Hug/Vkörnchen beobachten. Die Augite, begleitet von Chloritblättchen und etwas Horn
blende bilden unregelmässige Haufen zwischen den Diallagkörnern. Die grösseren Diallagkörner sind 
von Chlorit und Hornblende durchwachsen.
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Der Serpentin kommt in Adern und Haufen vor. Er ist faserig ausgebildet.
Meist ist aber der Diallag fast ganz verschwunden und die überwiegenden Gemengteile sind 

Hornblende und Chlorit. Beide sind aus der Umwandlung der Diallage hervorgegangen. Daneben 
treten auch Zoisit und etwas Bastit (Serpentin) auf. Infolge der weiter fortgeschrittenen Umwandlung 
kann der Diallag ganz verschwinden und dadurch entstehen Gesteine, die aus Hornblende und 
Chlorit bestehen.

In diesen Gesteinen ist die Hornblende dunkler gefärbt, mit ziemlich starkem Pleochroismus : 
« =  licht gelbgrün, ß — blassgrün, y =  blass bläulichgrün. y :c  =  27° (nach M öckel). Der Chlorit 
zeigt einen ziemlich starken Pleochroismus : « =  ß  =  lichtgrün, y =  lichtgelb. Er ist optisch positiv, der 
Achsenwinkel beträgt 0°.

Die Struktur zeigt hier porphyroblastische Ausbildung : die grösseren Hornblenden und 
Chlorite (bis 1 '5 mm) liegen in der granoblastischen, überwiegend aus etwas kleineren Hornblenden 
aufgebauten Grundmasse eingebettet.

Dünne Adern aus Faserserpenfin kommen häufig vor und sie durchqueren regellos das Gestein.
Die Armut an Magnetit fällt auf. Das Eisen wurde bei der Umwandlung des Pyroxens in 

dunkel gefärbten Amphibol restlos verbraucht.

OLIVINGRAMMATITIT.

OLIVINGRAMMATITIT, DEALUL CLÁBUCETULUI.

Am D calu l C lä b u ce tu lu i (2056 m), an der südwestlichen Seite des Gipfels, unterhalb der 
Höhenkote 2027 m, stesst man auf einen kleinen Stock eines serpentinähnlichen Gesteins. A n der 
südlichen Seite wird das Gestein von Amphibolit begleitet. Beide Gesteine bilden Einlagerungen im 
Granatglimmerschiefer mit Disihen, Staurolith und Turmalin.

Dieses interessante, sehr zähe Gestein besitzt eine dunkel grünlichgraue Farbe. Megaskopisch 
kann man ein farbloses bis licht gelbliches, dünn prismatisch bis faserig ausgebildetes Mineral, die 
Blättchen eines weissen, glimmerähnlichen Minerals, ferner dunkelgrüne, sehr kleine Körnchen unter-* 
scheiden. Mit der Lupe erkennt man auch einige Chloritbläftchen und etwas Pyrit. Die Vcrwitterungskrusfe 
ist rotbraun und an den etwas verwitterten Stellen kann man das dünn prismatisch bis faserig ausge- 
bildefe Mineral als Grammafit erkennen. Die Textur des Gesteins ist massig, ohne Schieferung.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Grammatit, Olivin, Chlorit, Talk, Magnetit, Pyrit, 
Kalzit (minimal).

Der grösste Teil des Gesteins besteht aus Grammatit. E r bildet im Dünnschliff farblose, lange, 
dünne Individuen, an welchen manchmal die Form j 1 1 0 J zu erkennen ist. Terminal beobachtet man 
unregelmässige, oft etwas ausgezogene, nadelförmige Endigung. A n Schnitten senkrecht zur Prismen
zone lässt sich selten auch die Form | 0 1 0 ( beobachten. Die Länge der Grammatite schwankt über
wiegend zwischen 04 2  und 0'83 mm; einige erreichen Längen bis 1'5 mm. An den Schnitten quer 
zur Hauptachse sieht man die charakteristischen, scharfen Spalfrisse nach den Prismenflächen. Durch* 
schnitte ungefähr parallel zur Hauptachse lassen Querrisse erkennen, die senkrecht oder schief zur 
Hauptachse verlaufen.

Pleochroismus ist nicht vorhanden. y :c = 1 9 '5 °  (Mittel aus 10 Messungen), y—« =  0025
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(mit BEREK’schem Kompensator bestimmt). Die Achsenebene liegt |[ (010). Die Doppelbrechung ist 
negativ. 2V« =  82'5° (Mittel aus 5 Messungen). « =  1 *601 + 0 0 1 ,  ß =  l'613 +  О’ООЗ, y = 0 'b25  
+  0'002 (Immersionsmethode).

Die Grammatite sind frisch und meist einschlussfrei. A b und zu kann man jedoch kleine 
Magnetitköxmx, selten Pyn/körnchen als Einschlüsse beobachten.

Die Grammatite liegen in regelloser Orientierung, sie kreuzen sich oft. Stellenweise sind sie 
stark konzentriert und zwischen ihnen kommt nur wenig Olivin, etwas Chlorit und Talk vor. Manch
mal zeigen sie förmlich eine filzarlige Anordnung. Entlang der Querrisse hat sich manchmal etwas 
Limonit angesiedelt. Eine Serpentinisierung der Grammatite wurde nicht beobachtet.

Der Olivin erscheint (im Dünschliff) in farblosen, xenomorphen Körnern. Die Korngrösse 
schwankt meist zwischen 0 ' 1 2  und 0'80 mm. Neben den unregelmässig verlaufenden Rissen kann man 
auch die Spaltbarkeit nach (0 1 0 ) in kurzen Rissen beobachten. Der optische Charakter ist negativ; 
Y—« =  О'ОЗб. 2V« =  etwa 84°. Dieser W ert dürfte etwa 15—20% FeO -f- MnO-Gehalt entsprechen. 
Einschlüsse wurden im Olivin nicht beobachtet. Entlang der Risse hat sich manchmal etwas Magnetit, 
eventuell Limonit ausgeschieden. Serpentinbildung wurde nicht beobachtet.

Der Olivin kommt zwischen den Grammatitprismen vor. A b und zu bildet er kleine Anhäufun
gen von einigen mm Dimensionen.

Der Chlorit kommt in 0T bis 0'3 mm grossen, unregelmässig umgrenzten Blättchen vor. jOOl f 
ist immer scharf ausgebildet. Er ist im Dünnschliff farblos, optisch positiv. Die Interferenzfarbe ist 
gelblichgrau. E r gehört der Penningruppe an. Die Blättchen kommen seltener isoliert vor; meist bilden 
sie kleine Gruppen, oder sie sind radial divergierend angeordnet. Entlang der Spaltrisse enthalten die 
Blättchen oft kleine isodiametrische oder in der Richtung der Spaltrisse (im Schliff) längliche Magnetit= 
körnchen als Einschlüsse.

Die Chloritblättchen bilden Gruppen zwischen den Grammatitcn. Diese Gruppen erreichen manch
mal Dimensionen bis Г8 mm.

Der Talk erscheint in der Form von kleinen, weissen, perlmutterglänzenden Blättchen. Der 
Durchmesser der Blättchen beträgt meist ОТО bis 0'34 mm. Die Umgrenzung der Blättchen ist regellos, 
{0 0 1 J ist scharf ausgebildet. Er ist optisch negativ, у—а =  0  051. 2 V « =  etwa 13°. Als Einschlüsse 
wurden manchmal kleine Magnef/Vkörnchen beobachtet, die ab und zu in der Richtung der Spalfrisse 
etwas ausgezogen sind.

Die Talkblättchen liegen entweder in den Räumen zwischen den Grammatitcn, in Begleitung 
von Chlorit und Olivin, oder aber sie schmiegen sich dicht an die Oberfläche mancher Grammatite 
an. Sie sind auf Kosten der Grammatite entstanden und nicht infolge Verwitterungsprozesse.

Der Magnetit bildet kleine isodiametrische oder längliche Körnchen von meist unregelmässiger 
Umgrenzung. Er kommt auch als Einschluss in den übrigen Gemengfeilen vor. Einige Körnchen wurden 
durch einen Saum von Limonit umgeben, wohl infolge Verwitterung. Dieser limonitischc Saum zeigt 
sich namentlich in den etwas verwitterten Partien des Gesteins.

Das zweite Erz ist der Pyrit. Seine Korngrösse schwankt zwischen ОТ und 0 ' 6  mm. Die 
Körnchen sind meist nicht isodiametrisch, sondern sie besitzen unregelmässige Verlängerungen, die gerne 
Olivinkörnchen oder Grammatite umschliessen. Die Körnchen sind korrodiert. Die erzmikroskopische

20
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Untersuchung — die durch Herrn P a p p  ausgeführt wurde — ergab folgendes Resultat: „Das Refiexions- 
vermögcn ist hoch. Bei nicht gekreuzten Nicols farblos. Zwischen gekreuzten Nicols verhält er sich 
isotrop“. Der Pyrit kommt regellos verteilt, meist gruppenweise vor.

Selten kann man zwischen den Chloritblättchen minimale Mengen eines farblosen Karbonates 
— wohl Kalzit — erkennen.

Die chemische Analyse des getrockneten Gesteins ergab :
S iO .,........................... . 45-27%
T iO o ........................... 1*25
a i 2o „ ...................... . 5-01
FeäO ;, ..................... 2-18
F e O ........................... . 6‘26
M n O ..................... . 042
M gO ........................... . 29-44
C a O ........................... . 2-29
N a . , 0 ..................... . 0-25
K o O ........................... . 0-19
HoO-j-i io° . . . . . 6-16
P ,O a ........................... Sp.
C 0.2 . . . . . . . 1 09

Summe . . 99-51
Analytiker : T .  T a k At s .

Die Analyse hat P 2O 5 in Spuren festgestellt. Mikroskopisch konnte die Anwesenheit von 
Apatit nicht nachgcw'iesen werden. T i0 2 dürfte im Grammatik Olivin, Chlorit und eventuell auch im

Magnetit stecken.
Die Parameter nach O sann: s =  44'83, A  =  0'35, C =  2'38, F  =  49’58, T = 0 '1 3 , п =  6'5Г, 

Reihe =  ß, к =  0 7 9 ; а =  0*2, c = l* 4 , f =  284.
Die Molekularwerfe nach N ig g l i  : si =  80'0, al =  5’0, fm =  90‘0, c =  4'5, alk =  0'5, k =  0'33, 

mg =  0'86; qz =  —22 0, fi =  1 '65, p =  0"0, h =  36'10, co., =  2'62, СД,„ =  0'5, Schnitt =  1.
Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  600, al =  50 , fm =  90'0, c =  4‘0, 

alk =  T0, k =  ?, mg =  0'90, Schnitf =  I.
Die Übereinstimmung ist sehr gut. Das analysierte Gestein zeigt genau denselben Chemismus, 

wie das peridotitische Magma.
Die volummetrische Analyse ergab die folgende volumprozenfische Zusammensetzung :

G ram m atit................................50'61-Vol°/o
O l i v i n .......................................... 26'58
C h lo r i t ......................................13'8Г
T a lk ...........................................34 3
M a g n e t i t .......................................3"09
P y r it ..........................................   272

Summe. . lOO’OO
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Obwohl die chemische Zusammensetzung auf das peridotilische Magma hinweist, kann dieses 
Gestein nicht als ein norm aler Peridotit aufgefassi werden. Dagegen spricht die mineralogische Zusam
mensetzung. Vielmehr repräsentiert es einen durch die Metamorphose umgewandelten, aber nicht geschie- 
ferten Peridotit.

Das Gestein erinnert an den von verschiedenen Autoren erwähnten, sogenannten „Tremolitfels“.
Indem das hier beschriebene Gestein einen bis jetzt nicht näher bekannten Typus darstellt, 

habe ich es mit dem Namen Olivingrammatitit belegt.
Die weiter unten beschriebenen Serpentine enthalten oft Grammatit in ziemlich grosser Menge. 

Diese Serpentine sind Abkömmlinge von Gesteinen, die aus Grammatit und Olivin mit etwas Chlorit 
und Talk bestehen. Die Serpentinsubstanz ist in diesen Gesteinen überwiegend aus den Olivinen 
hervorgegangen.

Der beschriebene Olivingrammatitit stellt den u rsp rü n g lic h e n  G e s te in s ty p u s  dar, aus 
w elchem  ein grosser T eil der u n te rsu c h te n  S e rp e n tin e  hervo rge 'gangen  ist.

Nur dieses einzige Vorkommen ist mir in diesem Gebirge bekannt geworden, wo die Olivine 
nicht serpentinisiert wurden. In allen anderen Vorkommen ist die Serpentinbildung sehr weit fort
geschritten.

GRAMMATITIT.
GRAMMATITIT, VALEA DOBREI-TAL.

Im mittleren Abschnitt des V alea  D ob re i-T a le s  wurden mehrere lose Blöcke dieses Gesteins 
gefunden. Der Ausbiss ist dem Verfasser unbekannt.

Im grauen Gestein kann man megaskopisch nur die gelblich bis schwach grünlich gefärbten, 
langen, prismatischen Hornblenden (Grammatit) erkennen. Die Länge derselben erreicht oft 1—3 cm. 
Sie bauen in regelloser Orientierung die grösste Masse des Gesteins auf. Hier und da lassen sich auch 
weissc, glimmerähnliche Blättchen dem unbewaffneten Auge beobachten (Talk). Mit einer Lupe kann 
man auch einige Magnetitkörnchen erkennen. Das Gestein ist massig bis schwach geschiefcrt aus
gebildet. Die schwache Schieferung kommt durch einige Grammatitindividuen zum Ausdruck : dieselben 
liegen mit ihren Längsachsen oft in der Schieferungsebene.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile feststellcn : Grammatit, ein wenig Talk, etwas 
Magnetit und Rutil.

Der überwiegende Teil des Gesteins besteht aus Grammatit. Er bildet lange, schlanke Individuen, 
an denen manchmal die Form jllO j zu erkennen ist. Eine regelmässige terminale Begrenzung fehlt. 
Die Länge schwankt meist zwischen 3 bis 9 mm ; die grössten erreichen eine Länge bis 3 cm.

Der Grammatit ist im Dünnschliff farblos. A n Schnitten quer zur Hauptachse kann die pris
matische Spaltbarkeit beobachtet werden. Querrisse sind ebenfalls vorhanden. y :c = \9 ° . Die Achsen
ebene liegt [| (0 1 0 ). 2 V « =  86'5° (Mittelwert). In den Spaltrissen findet man kleine Ta/Lschüppchen, 
die auf Kosten der Grammatitsubstanz entstanden sind. Als Einschluss kommt noch Magnetit vor und 
zwar teils in sehr feiner, staubartiger Verteilung, teils in Form von grösseren, unregelmässig umgrenzten 
Körnchen (Durchmesser : 0  03 bis 0'36 mm).

Als seltener Einschluss erscheint der Rutil in länglichen, an den beiden Enden abgerundeten
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Körnchen. Korngrösse: 0'01 bis 008  mm. Der Pleochroismus ist deutlich: oj =  orangegelb, « =  
bräunlichgelb.

Die grösseren Grammatite liegen unregelmässig im Gestein, sic kreuzen sich oft und in 
den Räumen zwischen ihnen liegen kleinere Grammatite und regellos umgrenzte Magnetitkörnchen mit 
etwas Talk.

Der Talk erscheint in weissen, perlmutterglänzcnden Blättchen, die im Dünnschliff vollkommen 
farblos durchsichtig sind. Der Durchmesser der Blättchen ist schwankend, er er* 
reicht oft VT mm. Die längs der Spaltrisse der Grammatite vorhandenen Blättchen 
sind klein: 0'016 bis 18 mm.

Der Talk ist optisch negativ, 2 V « = 1 1 ° —12°. Manche Talkblättchen sitzen 
an der Oberfläche der Grammatite; diese sind ziemlich gross (bis IT  mm). 
Manche Talkblättchen dringen von den Spaltrissen und Querrissen, oft auch von 
der Oberfläche in das Mineral hinein. D er T alk  ist aus den G ra m m a iitc n  
en ts ta n d en .

Der entstandene Talk kommt meist in Begleitung von A/agne/z/körnchen 
vor. Bei der Bildung dieses Minerals hat sich das E isen  als Magnetit aus* 
g esch ieden .

Der Magnetit tritt entweder als Einschluss im Grammatit oder in Bc* 
gleitung des Talkes auf. Oft kommen die Magnetitkörnchen zwischen den Gram* 

matifen vor und hier bilden sie Г5 bis 2 mm lange Schnüre. Einige Magnetitkörner kommen im Talk 
längs der Spaltrisse vor.

Obwohl dieses Gestein mineralogisch weder mit den Pyroxenifen, noch mit den Serpentinen 
übereinstimmt, wurde cs wegen der Analogie im Chemismus an dieser Stelle beschrieben.

SERPENTINE.
SERPENTIN, VALEA DOBREI.

Das Gestein bildet eine etwa 50 m mächtige Einlagerung im Granatglimmerschiefer, in einer 
Höhe von etwa 1350 m ü. d. M. Nur ein Teil desselben wurde durch das Tal aufgeschlossen.

Die Hauptmasse des Gesteins ist grünlichschwarz oder beinahe ganz schwarz. Diese dunkle 
Masse zeigt sich im Bruch in der Form von kleinen (Durchmesser : einige cm) oder grösseren (Durch* 
messcr etwa 10 cm) Flecken. Die Umgrenzung dieser Flecke ist regellos. Zwischen diesen dunklen 
Flecken liegen kleine Flecke (Durchmesser : einige cm) von regelloser Umgrenzung, die lichter grün 
gefärbt erscheinen. In diesen letzteren, lichteren Flecken kann man megaskopisch ein stengelig ausge* 
bildefes, licht grünlichgelbes Mineral von guter Spaltbarkeit erkennen. Sonst scheinen die lichteren 
Flecke, — megaskopisch betrachtet, — homogen zu sein. Die dunklen Flecke sind megaskopisch 
ebenfalls homogen. In diesen sieht man ab und zu dünne (einige 0’1 mm) Asbestäderchen von licht 
grünlichgelber Farbe ; die Asbestfasern stehen ungefähr senkrecht zur Grenzfläche.

A n der etwas verwitterten Oberfläche der dunklen Flecke kann man oft dünne, parallel ver* 
laufende, schwarze Streifen beobachten, die von einem anderen parallelen System schwarzer Streifen 
gekreuzt werden. (Diese sind Magnetitschnüre, wie weiter unten beschrieben wird.)

big. 71. „Achse“ des 
Serpentins, mit Ser^ 
pentinfasern. . Lineare 
Vergrösserung : 115.
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U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengfeile bestimmen : Serpentin, Grammatit, Olivin, 
Chlorit, Talk, Magnetit, etwas Kalzit.

Im Dünnschliff fällt zuerst die folgende Ausbildung auf: innerhalb Г5—3'0 cm2 grossen Flächen 
des Schliffes bilden die kleinen, in einer Richtung gestreckten Magnetiikömchen lange, parallele Reihen. 
Die Entfernung der Reihen voneinander ist etwas schwankend, die Distanz schwankt meist um 0'16 mm 
herum; die kürzeste gemessene Entfernung war 0'0Г4 mm, die längste 0'20 mm. Diese Magnetitreihen 
(oder Schnüre) werden von einem zweiten System von gleich ausgebildefen parallelen Magnetiireihen 
ungefähr senkrecht gekreuzt. Die gemessenen Winkdwerte zwischen den beiden Systemen schwanken 
zwischen 90° und 110°.

Die Magnetitreihen bestehen aus dicht anschliessenden Magnetitkörnchen. Die Magnetitreihen 
des einen Systems sind meist etwas stärker, als im anderen System. Die Magnetitkörnchen sind klein; 
manche Körner erreichen jedoch eine Länge bis 0'58 mm. Die Längsachse der Magnetitkörnchen fällt 
mit der Längsrichtung der Reihen zusammen.

Diese Gitter sind an den etwas verwitterten Oberflächen der dunklen Flecke megaskopisch 
sichtbar (vergl. oben).

In den quadratischen Maschen dieser Magnetitgitter findet man die Serpentinsubstanz und 
einige grössere Magnetitkörner.

Diese letzteren sind meist regellos umgrenzt und löcherig ausgebildet; die Löcher sind mit Ser* 
pentin gefüllt. Die Dimensionen dieser Magnetite steigen bis 0‘5 mm. Diese grossen Magnetite bestehen 
oft aus mehreren, dicht nebeneinander gelegten, kleineren Körnern. Manchmal kommen neben diesen 
grösseren Individuen auch sehr kleine, staubartige Magnetitkörnchen vor.

Die Ausbildung des Serpentins in den Maschen des Gitters zeigt folgendes : der Serpentin 
erscheint im Dünnschliff meist an den beiden'Seiten eines achsenartigen, zentralen, sehr dünnen Gebildes. 
Diese „Achse“ wird aus kleinen Magnetitkörnchen aufgebaut, die schnurartig nebeneinander liegen. Sie 
schliessen sich entweder dicht aneinander, oder aber sind sie durch farblose Teile getrennt (Fig. 7 1). 
Diese farblosen Partien der Achse zeigen in der Längsrichtung der Achsen die grösste Elastizität («). 
Die Achsen sind meist schwach wellenförmig gebogen.

A uf beiden Seiten der Achse sicht man die sehr dünnen Serpentinfasern angeordnet. Diese 
Fasern sind meist etwas gebogen und ihre Längsrichtung steht entweder ungefähr senkrecht zur Achse, 
oder aber — in den meisten Fällen — sie bilden einen spitzen Winkel mit der Achse.

Manchmal stehen diese Achsen ungefähr parallel zu einer Richtung des Gitters. Oft laufen 
zwei, drei, oder vier Achsen in einem Punkt zusammen, oder sie kreuzen sich in einem gemeinsamen 
Punkte.

Manchmal besteht die „Achse“ nicht aus Magnetitkörnchen, sondern nur aus dem erwähnten 
farblosen, schwach doppelbrechenden Serpentin. Die Längsrichtung desselben ist «. A n den beiden 
Seiten dieser Achse liegen die «*Serpentinfasern genau so angeordnet, wie bei der Magnetitachse.

Die Fasern sind sehr fein, sic können nur mit stärkerer Vcrgrösserung gut beobachtet werden 
und zeigen meist einen schwach wellenförmig gebogenen Verlauf. Die Längsrichtung derselben ist « 
(«--Serpentin). Ihre Länge schwankt von den kleinsten Dimensionen bis 0'05 mm, seltener bis 0'066 mm. 
Innerhalb dieser, mit Achsen ausgebildeten Felder kommt ebenfalls Serpentin vor. Dieser Serpentin ist
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entweder faserig ausgebildet, oder aber er löscht wolkig aus ; manche sehr kleine Teilchen bleiben 
zwischen gekreuzten Nicols bei Umdrehung des Tisches dunkel.

A b und zu treten hier auch einige farblose CMon'/blättchen auf. Der Durchmesser der Blätt
chen schwankt zwischen 0'03 und 0' 16 mm. Der optische Charakter ist negativ. Die Interfercnzfarbe 
ist meist licht himmelblau. Die Chlorifblättchen sind verschieden orientiert, manchmal liegen sie jedoch 
mit der Basisfläche parallel zu einer Richtung des Gitters. Die Blättchen bilden meist kleine Haufen, 
ab und zu mit divergierender Anordnung. Die Umgrenzung der Blättchen ist regellos. Die Verteilung 
der Chlorite ist unregelmässig, manchmal bilden sie die Umhüllung eines grösseren Magnetitkorns.

Die Serpentinsubstanz erscheint im Dünnschliff farblos.
Die lichfgrün gefärbten Flecke zeigen eine andere Ausbildung : die Magnetitgitter fehlen. 

Magnetit kommt hier überhaupt etwas spärlicher vor ; seine Körner sind unregelmässig begrenzt und treten 
verstreut auf. Manchmal werden sie von Chlorit begleitet. Die sehr kleinen Körner scheinen ab und zu 
in Oktaedern ausgebildet zu sein.

In diesen lichtgrünen Partien herrschen Olivin, Grammatit und Serpentin vor.
Der Olivin erscheint in kleinen Körnchen, die in Serpentin eingebettet liegen. Die Körnchen 

sind die nicht serpentinisierten Reste von grösseren Körnern ; oft zeigen mehrere Körnchen dieselbe 
Orientierung, als Teile eines ursprünglich einheitlichen, grösseren Kristalls (Г5 bis 2‘5 mm), у—« =  
0-035. 2V =  etwa 90°.

Der aus dem Olivin entstandene Serpentin ist farblos und er enthält meist viele kleine Mag- 
ле/У/körnchen. Diese sehr kleinen, beinahe staubartigen Magnetitkörnchen kommen überwiegend an Stelle 
der letzten Reste des Olivins vor. Zwischen diesen magnefitreichen Stellen tritt der Serpentin in „Maschen
struktur“ auf. Im Netzwerk zwischen den Maschen kann man meist eine „Achse“ beobachten; die 
Mittellinie dieser Achse hellt sich zwischen gekreuzten Nicols stärker auf, als die zwei randlichen Teile 
derselben. Die Längsrichtung der Achse ist et. Oft kommen in der Achse einige Magnetitkörnchen 
vor. A n beiden Seiten (im Schliff) der Achse liegt der faserig ausgebildete «-Serpentin. Die Fasern 
sind sehr fein und können nur mit stärkerer Vergrösserung näher untersucht werden.

Manchmal schlicssen drei, vier oder fünf Achsen ein Vieleck um, in welchem das nicht um
gewandelte Olivinkorn liegt. Wenn der Olivin zur Bildung des Serpentins vollständig aufgezehrt wurde, 
dann sind die Vielecke mit «-Serpentin ausgefüllt, dessen Fasern regellos verlaufen. Oft enthalten die 
Vielecke neben der Serpentinsubstanz sehr viel Magnetit in Form von sehr kleinen Körnchen, oder 
sie sind beinahe vollständig mit Magnetifkörnchen ausgefüllf.

Die Achsen sind meist ziemlich geradlinig oder auch schwach gebogen. Ihre Länge schwankt 
meist zwischen 0’05 und 0' 16 mm, seltener bis 0‘3 mm. Die Serpentinfasern beiderseits der Achsen 
(im Dünnschliff) sind sehr kurz, meist kürzer als 0 0 1 Г mm. Innerhalb der Vielecke sind die Fasern 
länger (bis 0'08 mm).

Zwischen den Olivinkörnern kann man hier und da auch farblose Blättchen von Chlorit 
beobachten. Sie bilden meist kleine büschelförmige Gruppen.

Der Grammatit bildet überwiegend 0'66 bis 5'0 mm, seltener 1—2 cm lange Prismen. Er 
erscheint in xenomorphen, nach der Hauptachse länglichen Körnern, an denen manchmal die Form 1110! 
zu beobachten ist. Im Dünnschliff kann man sowohl die prismatische Spaltbarkeit, wie auch die charak-
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ferisfischen Querrisse gut beobachten, y— « =  0 030. Die Achsenebene liegt || (010). 2V« =  efwa 78°, 
y:  c =  17°. Im Dünnschliff ist der Grammatit farblos.

Die Querrisse sind mit einer gelblich gefärbten Serpentinsubsfanz ausgefüllt. Diese Serpentini* 
sierung längs der Querrisse und oft auch in den Spaltrissen ist in vielen Grammatifen so weit fort
geschritten, dass von dem ursprünglichen Mineral nur einige Reste zurückgeblieben sind, die durch 
Serpentin voneinander getrennt wurden. Der entstandene Serpentin ist meist gelblich oder grünlichgelb 
gefärbt und enthält oft einige sehr kleine Magnefitkörnchen, die manchmal in etwas gebogenen Reihen 
geordnet erscheinen.

Dieser Serpentin hellt sich zwischen gekreuzten Nicols weniger auf, als der erstere ; er besitzt 
eine sehr fein- und kurzfaserige Struktur. Die Fascrachse ist y  ; diese Richtung fällt oft mit der Haupt
achse des Grammatifs zusammen. A n einigen Stellen kann man auch in diesem Serpentin eine sehr 
dünne, etwas gebogene Achse beobachten, welche quer zur Prismenachse der Grammaiite verläuft. Die 
Längsrichtung der Achse ist y. Diese Achse hellt sich zwischen gekreuzten Nicols etwas stärker 
auf, als die beiderseits liegenden Serpentinfasern. Nur die Mittellinie der Achse hellt sich 
schwächer auf : dieselbe bleibt entweder in ihrer ganzen Länge oder mit Unterbrechungen ziem
lich dunkel.

In diesem Serpentin, besonders in der Nähe der Grammaiite, kommt ziemlich viel farbloser 
Chlorit vor. Die Dimensionen der Chloritblättchen schwanken zwischen O'Ol und 0'4 mm. Die Blättchen 
sind optisch negativ und einachsig. Sie bilden meist kleine Haufen und zwar liegen sie entweder in 
ungefähr paralleler Orientierung in garbenähnlichen Gruppen, oder aber liegen sie divergierend, oder 
kreuzen sich regellos. Hier und da sind sie in L7 bis 2'2 mm lange Reihen geordnet und zwar derart, 
dass die Richtung der Reihen durch die Blättchen gekreuzt wird. Auch in diesen Reihen liegen 
die Blättchen manchmal in divergierender Lage.

Der Talk kommt in geringer Menge überall im Gestein vor. Seine weissen, perlmutterglänzendcn 
Blättchen liegen oft in kleine Gruppen angehäuft, oder aber sie treten allein auf. Die Blättchen sind 
unregelmässig umgrenzt, nur (00 l| ist scharf entwickelt. Sie sind im Dünnschliff farblos, optisch negativ. 
2V« =  um 10° herum, y — ci — 0'050. Sie liegen manchmal an der Oberfläche der Grammatite.

Der grösste Teil des Gesteins besteht aus Serpentin. Chlorit, Grammatit und Olivin kommen 
viel spärlicher vor, der Talk ist ebenfalls in geringer Menge vorhanden.

Selten findet man sehr dünne (höchstens einige 0'1 mm mächtige) Us/bes/adem in regelloser 
Verteilung. U. d. M. sind die Astbestfasern farblos, die Längsrichtung derselben fällt mit y zusammen. 
Die Fasern sind etwas gebogen.

Hier und da findet man sehr geringe Mengen eines farblosen, in kalter Salzsäure löslichen 
Karbonates (Kalzit) in manchen feinen Haarrissen des Gesteins.

W ie aus dem mikroskopischen Bild hervorgeht, liât sich dieser Serpentin aus einem  grammatit-* 
füh renden  O liv in g e s te in  geb ilde t. Die nicht umgewandelten Reste in diesem Gestein zeigen eine 
grosse Ähnlichkeit mit dem Olivingrammatifit am C läb u ce tu l.

Der aus dem Olivin hervorgegangene Serpentin zeigt keine „Gitterstruktur“. Ob die „gegitterte“ 
Serpentinsubstanz aus Olivin oder aus einem anderen Mineral entstanden ist, kann nicht ent
schieden werden.
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Die chemische Analyse des Gesteins ergab das folgende Resultat :
SiO........................ . . . ЗГ24°/о
TO,............... . . . 010
ä i ,o ...................... . . . 16-34
C r ,0 , . . . .
F e ,0 3 . . . . . . . 6-20
F e O ...................... . . . 2‘2Г
MnO . . . . . . . 010
MgO . . . . . . . 19-43
C a O ..................... . . . 2-04
Na.,О . . . . . . . 0'83
К .,О ..................... . . . O'Ob
H.,O + i to0 . . . . . . 12-64
H .,0  iio° . . . . . . 0-45
co2............... . . . 0-96
so3.............. . . . 0ЧГ
PA-, . . . . . . . 002

Summe . . 99'80
Analytiker: I. F i n á l y .

Spcz. Gew.: 2'691 (T . T akAts).

Die Parameter nach O s a n n  : s = 4 3 ‘41, A  =  0'98, C =  2'54, F  =  41*60, T  —  7'95, n =  9'59, 
Reihe =  «, k =  0"83 ; a =  0 ’6, c =  1'8, f=27 '6 .

Die Molekularwerte nach N i g g l i : si =  7T-0, al=20"5, fm =  F3'5, c =  4'5, a lk =  V5, k =  0'04, 
mg =  0'81 ; q z = -3 0 '0 ,  t i = 0 ‘15, p =  0'01, h =  86'61, co2 =  2'69, so3 =  0T3, cA,n =  0'06, Schnitt =  1.

Zum Vergleich: Typus des hornblendit—pyroxenit—pendotitischen Magmas : si=80"0, al=10 '0 , 
fm =  f4'0, c = 1 4 '0 , alk =  2’0, k =  ?, mg =  0T2, Schnitt =  II.

Typus des pendotitischen Magmas: si =  600, al =  5'0, fm =  90'0, c =  4‘0, a lk =  TO, k =  ?, 
mg =  0"90, Schnitt =  I.

A us diesem Typus: si =  60'0, al =  11 '0, fm =  82"0, c =  0'5, alk =  6'5, k =  0'96, mg =  0 '6 l, 
Schnitt =  1. (Glimmerperidotit, K a lte s  T a l, H arz.)

Ferner: si= 100 '0 , al =  4’5, fm =  88'5, c =  5‘5, a lk =  1'5, k =  0'13, mg =  0 '8r, Schnitt =  I. 
{Hypersthenit, N oosem ann , W e sta u s tra lien .)

Es ist nicht zu verleugnen, dass der Chemismus des Serpentins Anklänge an die hier ange
führten Typen zeigt. Die Übereinstimmung ist jedoch nicht vollkommen. Der W ert von al ist höher, als 
in diesen Typen. In Bezug auf al zeigt das Gestein einen zu hohen Wert, der den hornblenditischen 
Magmen entsprechen würde.

Der Projektionspunkf des Gesteins im Konzenfrationstetraeder fällt an den Rand des Eruptivfeldes.
Vergleicht man den Chemismus dieses Serpentins mit den Gesteinen der p c n n in isc h c n  

D eck en  in der Schweiz, dann findet man eine gute .Übereinstimmung mit dem sesquioxydreicheren 
pendotitischen Typus der basischen Gesteine dieser Decken. Für diesen Typus gibt N i g g l i  die folgenden
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Werte an (P. N i g g l i — F. d e  Q u e r v a i n — R. U. W i n t e r h a l t e r : 1. c., p. 554) : „si variiert von 40—66, 
al von Г —20, im von 77—90, c und alk sind sehr klein, mg liegt für einen Teil bei 0'9, für einen 
anderen Teil jedoch niedriger, bei 0 '5—0‘8.“

Die Molekularwerfe des Serpentins liegen innerhalb der angegebenen Werte, nur si ist etwas 
höher (Гб'О) und im etwas niedriger (73'5). Die «/-Zahl ist aber bei diesen sehr basischen Gesteinen 
nicht bestimmend, indem Hornblende, Pyroxen und Anorfhit ungefähr dieselbe st-Zahl besitzen. 
Damit fällt der Unterschied im W ert von si weg. Es bleibt nur der ganz geringe Unterschied von im 
(3'5 Einheiten).

Auf Grund dieses Vergleiches kann der Serpentin in der Gruppe des sesquioxydreicheren 
peridofitischcn Typus unfergebrachf werden. Dieser Typus umfasst an A120 3 etwas übersättigte, basische 
Gesteine. Für das analysierte Gestein ist die Differenz al— alk tatsächlich ziemlich hoch: al—a lk=  19. 
Auch in dieser Beziehung zeigt sich eine gute Übereinstimmung mit dem sesquioxydreicheren Typus.

Die Übereinstimmung mit gewissen schweizerischen basischen Magmen steht daher ausser Zweifel.

SERPENTIN, SÜDLICH VON DER POIANA DITEI.

Zwischen dem V alea P e lro su lu i-T a l und dem Valea D ifei-T al zieht sich ein schmaler 
Kamm in S —N-licher Richtung dahin. Etwa Г2 km südlich von dem kleinen Gipfel (1463 m) der 
P o ia n a  Difei, zwischen den Koten 1400 m und 1407 m wird ein Teil des Kammes von einem 
kleinem Serpentinstock aufgebaut. Die Länge des Stockes in S —N-licher Richtung macht etwa 
200 m aus.

Das megaskopische Bild dieses Gesteins zeigt folgendes : die überwiegende Masse des Gesteins 
besieht aus einer dunkel grünlichschwarzen Serpentinmasse. In dieser dunklen Masse sieht man ver- 
schieden grosse (Durchmesser : 1 mm bis 4 cm), unregelmässig umgrenzte, oft divergentstrahlig aus- 
gesfalfete Flecke, die aus einem farblosen, bis licht grünlichgelben Mineral von prismatischer Spaltbarkeit 
(Grammatit) und aus perlmutterglänzenden, weissen Talkblättchen bestehen. Einige Flecke sind stark 
grün gefärbt. A b und zu findet man kurze (höchstens 1—2 cm lange) und etwa 0’5 mm breite, licht
grüne Asbesfäderchen.

U. d. M. erkennt man die folgenden Gemengteile : Serpentin, Grammatit, Olivin, Talk, 
Chlorit, Magnetit, Pyrrhotin, Kalzit.

Der stark überwiegende Gemengteil ist der Serpentin, der vorherrschend die dunklen Teile des 
Gesteins aufbaut. Er ist faserig ausgebildet und im Dünnschliff farblos. Er enthält viel Magnetit in der 
Form von sehr kleinen Körnchen. Die Magnetite erscheinen oft in Reihen angeordnet, diese Reihen 
bilden aber kein sich kreuzendes Gittersystem, wie im obigen Gestein. Die Faserachse des Serpentins 
ist : « («-Serpentin).

A b und zu stehen die Fasern an den beiden Seiten (im Schnitt) einer, aus Magnetitkörnchen 
gebildeten „Achse“. Diese Ausbildung zeigt genau dasselbe Bild, wie im vorigen Gestein und sie 
ist einer Vogelfeder nicht unähnlich. Die Achse der Feder besteht aus der Reihe von Magnetit
körnchen und an beiden Seifen liegen die sehr feinen Serpentinfasern. Die Faserachse steht entweder 
ungefähr senkrecht oder schief zur Achse. Die faserige Struktur lässt sich nur mit starker Vergrös- 
serung beobachten. Die Fasern sind oft etwas wellenförmig gebogen. Die Magnefifkörnchen der Achse
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sind meist durch farblose Teile voneinander getrennt. Diese farblosen Partien der Achse zeigen iir der 
Längsrichtung der Achsen die kleinste Lichtbrechung («).

Manchmal besteht die Achse nur aus diesem farblosen Mineral und an beiden Seiten liegen 
die Fasern. Die Längsrichtung der Achse ist wieder «.

A b und zu kommen im Serpentin auch einige CA/ori/bläffchen vor. Sie sind unregelmässig umgrenzt, 
nur die Form (001} ist scharf ausgebildet. Im Dünnschliff sind sie farblos, optisch negativ, einachsig 
und zeigen zwischen gekreuzten Nicols meist himmelblaue Inierferenzfarben. Die Chloritblättchen sind 
oft in kleinen Gruppen angehäuft. Manchmal werden sie von Ta/Ablättchen begleitet.

In der Gesellschaft dieser Chlorite kommen hier und da auch sehr kleine (Durchmesser: 0'03 
bis 0'12 111m) Lamellen von einem anderen (im Dünnschliff) farblosen Chlorit vor. Diese sind optisch 
positiv, einachsig und zeigen meist graugelbe Interferenzfarben.

Manchmal schliessen einige Achsen des Serpentins ein Vieleck um. Diese Vielecke sind 
ebenfalls von «-Serpentin ausgefüllt. Dieser Serpentin ist meist faserig ausgebildet ; die Fasern sind 
entweder divergierend oder regellos ausgebildcf. Manchmal löscht diese Serpentinsubstanz wolkig aus.

Hier und da liegen mehrere wellenförmig gebogene „Achsen“ ziemlich 
parallel nebeneinander (Fig. 72). In diesem Falle stehen die kurzen Fasern des 
«-Serpentins fast genau senkrecht zur Achse. Hier bestehen die Achsen entweder 
aus einigen Magnetitkörnchen oder aus sehr schmalen, farblosen Streifen, deren 
Längsrichtung (die Richtung der Achse) mit « zusammenfällt. Meist enthalten auch 
die überwiegend aus Magnctitkörnchen aufgebauten Achsen farblose Partien zwischen 
den Magnetitindividuen.

In den erwähnten Flecken tritt der Grammatit auf. Seine Körner sind 
nach der Hauptachse gestreckt. An Schnitten _l_ zur Hauptachse kann man nur 
selten die Spuren der Form {110} erkennen. Terminal ist er oft ausgefranst oder 
ganz unregelmässig ausgebildet. Die Länge der Körner schwankt überwiegend 

zwischen Г6 bis 3 0 mm, die Dicke zwischen 0 08 und 0'26 mm. Die prismatische Spaltbarkeit 
und die Querrisse sind sehr gut sichtbar (Tafel IX, Fig. 6).

Der Grammatit ist im Dünnschliff farblos. Die Achsenebene liegt II (010); der optische Charakter 
ist negativ; 2 V « =  etwa 80°. y ■. c =  18°. In den Spaltrissen hat sich manchmal sehr wenig Karbonat 
(Kalzit) und etwas Serpentin angesiedelt. A b und zu beobachtet man kleine, farblose Chlorifblättchen 
längs der Spaltrissc ; diese sind optisch negativ und einachsig (Pennin).

Als Einschlüsse kommen einige opake Erzkörnchen — Magnetit — im Grammatit vor.
Die Oberfläche der Grammatite ist oft in Talk umgewandclt worden. Die Talkbläftchcn liegen 

an der Oberfläche der Grammatifkörnchen.
In Begleitung der Grammatite finden wir die OAVmkörner. Meist sind mehrere Olivinkörner 

einheitlich orientiert und sie gehörten eigentlich einem einzigen grösseren Individuum an. Jetzt liegen die 
kleinen Körnchen in Serpentin eingebettet. Die Dimensionen der ursprünglich zusammengehörigen 
Körner erreichen ГЗ bis 2'5 mm. Der optische Charakter ist positiv. Der Achsenwinkcl des Olivins' 
schwankt um 90° herum : 2V « =  93°.

Die ursprünglichen Olivine sind grösstenteils in Serpentin umgewandelt worden, nur kleine

Fig. Г2. Wellig ge
bogene, ungefähr pa
rallele Achsen mit 

Serpentinfasern. 
Lineare Vergröss. : T5.
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Reste blieben übrig. Zwischen den kleinen Olivinkörnchen liegt die Serpentinsubslanz in folgender 
Ausbildung.

Bei der Umwandlung der Olivinsubstanz haben sich Magnetitkörnchen gebildet. Diese liegen 
zwischen den kleinen Olivinresten und sind im grossen und ganzen parallel zur Grenzlinie der Olivin
körnchen meist in Reihen angeordnei (Tafel X , Fig. 1). Senkrecht oder schief zu diesen Magnetitslreifen 
sind die sehr feinen Serpentinfasern angeordnet. Die Längsrichtung der Fasern ist ce (a=Serpentin). 
Die -Fasern zeigen meist einen schwach welligen Verlauf und löschen daher undulös aus.

A b und zu findet man zwischen den Olivinkörnern kleine Tafflbläffchen. Der Talk ist im 
Dünnschliff farblos, optisch negativ; y —«=etw a 0'050. 2V« =  etwa 10°, s > v .  Als Einschlüsse im 
Talk kommen vereinzelt kleine Magnetitkörnchen vor. Die Magnetite liegen in den Spaltrissen und sie 
sind manchmal parallel zu den Spaltrissen mehr oder weniger gestreckt. W ie erwähnt, kommen einige 
Talkblättchen auch in den reinen Serpentinpartien vor. Die grössten Talkbläitchen erreichen Dimen
sionen bis 2'5 mm. Meist sind sie kleiner.

Zwischen den Talkblättchen werden häufig auch einige Chloritblättchen beobachtet. Sie sind 
optisch negativ, einachsig und zeigen oft himmelblaue Intcrferenzfarben. Sie sind identisch mit den 
übrigen negativen Chloriten des Gesteins.

Grammatik Olivin und Talk kommen in denselben Gruppen in Begleitung von Serpentin vor. 
In den randlichen Teilen der Talkgruppen tritt meist auch der weiter oben erwähnte optisch positive, 
einachsige Chlorit auf. Die Menge der Chlorite ist aber im ganzen Gestein gering.

Unter den Erzkörnern herrscht der Magnetit sehr stark vor.
Einige Erzkörner (Magnetite) von unregelmässiger Umgrenzung sind ziemlich gross: bis 0’85 mm. 

Diese sind durchlöchert und in den kleinen Löchern findet man sehr kleine Talkblättchen.
Sehr selten kann man sehr kleine Pyrrhotinkömehen zwischen den Grammatilkörnern 

beobachten.
In sehr geringer Menge kommt — in der Nähe mancher Olivinkörner — auch etwas Karbonat 

vor. Die regellos umgrenzten, farblosen kleinen Körnchen sind in kalter Salzsäure löslich. Es dürfte 
wahrscheinlich Kalzit vorliegen.

A n einigen Stellen sind die Magnetite mehr oder weniger in Limonit umgewandelt, wohl infolge 
Verwilferungsprozesse. Manchmal ist die Serpentinsubstanz von limonifischen sekundären Produkten 
durchfränkt und erscheint in gelblicher Farbe.

In den bereits megaskopisch sichtbaren kurzen, schmalen Àsbestaàem  stehen die Serpentin
fasern senkrecht zur Grenze ; ihre Längsrichtung ist у  (y-Serpentin).

W ie aus der Physiographic dieses Gesteins hervorgeht, muss dieser Serpentin ebenfalls als ein 
Abkömmling eines Grammatif—Olivingesieins betrachtet werden. Das Muttergestein war ein überwiegend 
aus Grammatit und Olivin aufgebautes Gestein, ähnlich dem weiter oben beschriebenen Olivin- 
grammafitit.

Im Olivingrammafitit kommen alle wesentlichen Gemengfeile dieses Serpentins : Olivin, Gram
matit, Chlorit, Talk vor. Nur der Serpentin fehlt. Im O liv ing ram m atitif sind die O liv ine  n ich t in 
S e rp en tin  um gew andelt, w ährend  im b esch rieb en en  S erp en tin  der g rö sste  T eil der 
Ol ivine in Serpent i n  übergeführ t  wurde.
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Die chemische Analyse ergab folgendes Résulta!:
S tO .,........................... . 38'69%
T i O , ..................... . 040

A l A t ...................... 3‘65
C r . , 0 , . ..................... . 0-37

F e A s ..................... . 4-23
F e O ........................... T21
M n O ..................... 040
M g O ..................... . 33-66
C a O ........................... . 1 "69
N a , 0 ...................... . 047
K 20 ........................... 0-14
HoO-fi 10° . . . . . 13-74
H ,0 —tio° . . . . . 0-49
C O , ........................... 0-92
s o 3 ........................... . 0-23*

P A r , ................ . o-oi
Summe . . 99'70

A n a l y t i k e r :  I. F j n a l y .

Spez. G ew . : 2'667 (T. T akáts).

Dicse chemische Zusammensetzung unterscheidet sich vom Chemismus des ersten Serpentins 
besonders durch den viel niedrigeren Gehalt an A l,0 ;3 und durch den hohen Gehalt an MgO. In 
diesem Gestein kommen Chloritmineralien mehr untergeordnet vor, daher der niedrige W ert von 
Al-jO-j. In diesem Gestein ist die Se r pen t i nb i l dung  viel wei ter  for tgeschr i t t en,  wie im vorigen 
Serpentin.

Die Parameter nach O s a n n  : s =  39'48, A  =  0'55, C  =  Г79, F  =  55'84, T  — 0 0, n = 8 ’36, 
Reihe =  се, к =  0'63; а =  О'З, с =  0'9, f =  28'8.

Die Molekularwerte nach N i g g l i : si =  65'0, al =  4'0, fm =  92"0, с =  3 0, alk == l'O, к = 0 4 7 ,  
mg =  0'92; qz =  — 39'0, fi =  042, р =  O'Ol, h =  7740, со, =  6 '7 1, so3 =  0'29, c / f ,„  =  0'03, 
Schnitt =  I.

Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  600, al =  50, fm =  900, c =  40 , 
alk =  ТО, к =  ?, mg =  0'90, Schnitt =  I.

Die Übereinstimmung ist auffallend. Nur in den Werten von s i ' zeigt sich ein kleiner Unter
schied (5 Einheiten). Dieser Unterschied fällt aber zwischen die Grenzwerte des Typus. Übrigens ist 
die Sr-Za hl für die basischen Gesteine nicht bestimmend.

Der Chemismus dieses Serpentins stimmt ferner mit dem peridotitischen Typus der basischen 
Gesteine der penn i n i s chen  Decken  überein. Für diesen Typus sind die folgenden Molekularwerte 
charakteristisch: si von 52—67, al von 0 —4, fm  von 87 — 98, c von 0 — 5, alk von 0 —1 ; mg zwischen

Eigentlich als S  im Pyrrhotin vorhanden.
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CV83 — 9 91. In diese Gruppe gehören Olivinfelse, Granatolivinfelse, Serpentine und Àntigoritschiefer 
aus den penninischen Decken.

Alle Molekularwertc des analysierten Serpentins fallen zwischen die entsprechenden Grenzwerte.

SERPENTIN, STÂNA GRUIUSOARA.

Etwa 3 km NNO-lich vom Gipfel 1Г25 m des Ti t i anul  liegt die S t â n a  G r u i u ç o a r a ;  an 
der Ostseite derselben ist der kleine Serpentinstock aufgeschlossen.

Megaskopisch befrachtet ist die grösste Masse des Gesteins dunkel grünlichschwarz gefärbt. 
In dieser dunklen Masse liegen kleine (einige mm2 bis einige cm2) grüne oder gelblichgrüne Flecke, die 
meist allmählich in die dunkle Masse hinübergehen. Sowohl die dunklen als auch die grünen Partien 
scheinen megaskopisch homogen zu sein. A b und zu findet man einige weisse Talkblättchen (bis 4 mm 
gross) in regelloser Verteilung, aber etwas häufiger in den dunklen Teilen. Seifen lassen sich einige 
Grammatifkörnchcn beobachten ; diese sind oft von Talkbläffchen umsäumt..

U. d. M. lassen sich die folgenden Mineralien erkennen: Serpentin, Chlorit, Talk, Grammatit, 
Olivin (sehr seifen), Magnetit, Pyrrhotin (selten), Kalzit.

Der überwiegende Teil des Gesteins besteht aus Serpentin, dessen Durchschnitte im Dünn
schliff farblos erscheinen. Die Ausbildung des Serpentins zeigt folgendes Bild.
Man kann meist eine „Achse“ unterscheiden ; die Länge derselben schwankt 
überwiegend zwischen 006  und 0'03 mm, selten bis l'O mm. Der zentrale Teil 
wird meist aus kleinen Magnetitkörnchen gebildet ; die rundlichen Magnefitkörnchen 
sind hier in einer Reihe angeordnet, aber sie berühren sich nicht, sondern zwischen 
den Körnchen ist etwas Serpentinsubsfanz vorhanden. Dieser zentrale Teil der Achse 
wird von einer 0 ’004 bis O'01 mm breiten Hülle derselben Serpentinsubstanz um
geben (Fig. 73). Diese Hülle besitzt eine sehr feinfaserige Struktur. Die zwischen 
den Magnetitkörnchen vorhandene Serpentinsubstanz zeigt ebenfalls diese faserige 
Ausbildung. Die grösseren Fasern stehen ungefähr senkrecht zur Längsrichtung der 
Magnetitreihe. Die Faserachse ist : « («=Serpentin).

A n beiden Seiten dieser Achse (im Schnitt) liegt die faserige Serpentin
subsfanz ähnlich der Struktur einer Vogelfeder. Die Fasern sind hier viel länger, 
meist 0'05 bis 0'08 mm, seltener bis 0' 15 mm ; sie sind ebenfalls «- Serpentine und stehen 
entweder ungefähr senkrecht oder schief zur Achse, oder ihr Verlauf ist oft etwas wellenförmig gebogen.

Zwei, drei oder vier (seltener mehr) Achsen kommen oft in einem Punkt zusammen, oder sie 
kreuzen sich. Wenn die Achsen in einem Punkt zusammenlaufen, dann sind die Fasern meist derart 
ausgebildet, dass ihre Länge gegen den gemeinsamen Punkt allmählich abnimmf. W o mehrere Achsen 
sich in verschiedenen Richtungen kreuzen, dort entstehen vieleckige Felder. Diese sind ebenfalls mit 
faserigem Serpentin ausgefüllt. Die Lage der Fasern zeigt aber keine Regel : manchmal stehen diese 
Fasern parallel zu den beiderseitigen Fasern der nächsten Achse, oft zeigen sie eine divergentstrahlige 
Ausbildung, oder aber sie sind regellos gerichtet. Auch hier liegt «-Serpentin vor. Der Durchmesser 
der Felder schwankt vorwiegend zwischen 0'08 und 0'25 mm. Kleine Magnetifkörnchen kommen auch 
in den Feldern vor (Fig. 74).

Fig. ГЗ. „Achse“ des 
Serpentins mit farb
loser Hülle ; beider* 
seits liegen die Fasern. 
Lineare Vergr. : 295.
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Diese Felder waren u r sp r üng l i ch  die „ M a s c h e n “, in denen die noch nicht  urhgewan* 
delten Ol ivinkörnchen inmitten des  l ängs  der Spa l t r i s se  en t s t andenen  S e r p e n t i n n e t z 
werkes lagen. Durch das Fortschreiten der Umwandlung sind auch diese kleinen Olivinkörnchen um
gewandelt worden.

Der Chlorit kommt oft in Begleitung von Talk in kleinen Gruppen vor, etwas seltener erscheint 
er zwischen den Serpentinfasern. Es sind zwei verschiedene Chloritmineralien vorhanden : 1. optisch

negative, 2. optisch positive Chlorite. D as negat ive Minera l  herrscht unter 
den beiden etwas vor. Seine Blättchen zeigen regellose Umgrenzung, nur 
! 001 f ist scharf ausgebildef. Der Durchmesser derselben schwankt zwischen 
0'03 bis 018  mm, selten bis Г0 mm. Die Durchschnitte sind im Mikroskop 
farblos und zeigen licht himmelblaue, anormale Interferenzfarben. Der Achsen* 
winkel ist 0°. Die Blättchen sind meist in kleinen Gruppen angehäuft, wo 
sie entweder in divergierender Anordnung oder büschelförmig gruppiert, oder 
in gänzlich regelloser Orientierung Vorkommen. Oft werden sie von Talk oder 
von optisch positiven Chloritblättchen begleitet.

Die innerhalb der Serpentinmasse ausgebildeten negativen Chlorite 
zeigen oft eine divergierende Anordnung der Blättchen ; im Durchschnitt er* 
scheinen sie bei günstiger Schnittlage büschelförmig.

Der opt i sch posi t ive Chlorit erscheint in regellos umgrenzten Blättchen. Manchmal sind die 
Blättchen mehr oder weniger kreisrund ausgebildet. Durchmesser derselben: meist zwischen 0'08 und 
0'35 mm, seltener bis 2'0 mm. Die Basisflächen sind immer scharf ausgebildet. Mitunter sind die rand* 
liehen Teile der Lamellen mehr oder weniger ausgefransf. Der Chlorit ist im Dünnschliff vollkommen 
farblos, einachsig. Seine Durchschnitte zeigen gelbgraue Interferenzfarben.

Auch dieser Chlorit kommt in kleinen Gruppen vor. Die Blättchen sind manchmal rosettenartig 
geordnet, oder aber sie liegen in regelloser Orientierung. Sie kommen meist in der Gesellschaft von 
optisch negativen Chloritblättchen vor, ab und zu werden sie von diesen letzteren umgeben. Hier und 
da werden sie von Talk begleitet.

Die Chlorite treten in ziemlich grosser Menge auf (etwa 30—35 Volumprozent). Sie kommen 
nicht nur in diesen Gruppen, sondern auch mit Serpentin vermengt sehr verbreitet vor.

Die Chlorite — vorwiegend die optisch positiven — enthalten manchmal kleine Magnetit= 
körnchen längs der Spaltrisse. A b und zu sind die positiven Chlorite mit kleinen Magnetitkörnern 
umrandet.

Der Grammatit kommt sehr spärlich vor. Seine Körner sind terminal meist sehr regellos be* 
grenzt, manchmal zerfetzt oder etwas ausgefranst. Die Korngrösse schwankt von den kleinsten Dirnen* 
sionen bis 2 mm. Die Körner sind oft mit Talkblättchen mehr oder weniger umgeben. 2V« =  efwa 82°. 
Die Individuen liegen in der Serpentinmasse eingebettet ; der Serpentin dringt meist in die Quer* 
risse hinein.

Der Talk erscheint in der Form von perlmutterglänzenden, weissen Blättchen von unregelmässiger 
Umgrenzung. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0'03 und 0’25 mm, sie sind 
also kleiner als die positiven Chlorite. Die Blättchen sind ab und zu etwas gebogen und ihre Ränder

Fig. T4. Serpentinfelder aus 
Reihen von Magnetitkörnchen 
und Serpentinfasern. Lineare 

Vergrösserung : 115.
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sind manchmal mehr oder weniger zerfetzt oder zerfranst. Der optische Charakter ist negativ;}'— « =  
etwa 0 050 ; 2V« =  um 10° herum.

Die Talkblättchen treten meist in den Chloritgruppen, seltener in der Scrpentinmassc ohne 
Chlorit auf. A n Menge bleibt der Talk nicht weit hinter den optisch positiven Chloriten zurück.

S eh r selten findet man einige kleine, isodiametrische O/rV/nkörnchen als die letzten Reste der 
ursprünglichen, grösseren Individuen. Sie liegen in Serpentin eingebettet. Die Menge des Olivins ist 
äussersf gering ; in vielen Dünnschliffen fehlt er vollständig.

Der Magnetit bildet zum Teil die Achsen der Serpentine ; in der Achse sind die Körnchen 
nach der Längsrichtung der Achse etwas gestreckt. Auch in den „Feldern“ sind sie vorhanden. Die 
Dimensionen sind schwankend ; einige erreichen sogar 015  bis 0'25 mm. Die Umgrenzung ist regellos.

A b und zu .findet man einige Pyrrhotinkörncr. Die etwas grösseren Individuen (0'3 bis 0'4 mm) 
wurden manchmal randlich mehr oder weniger in Limonif umgewandelt.

Ab und zu kann auch etwas Kalzit beobachtet werden.
Diese Beobachtungen zeigen darauf hin, dass es sich hier wieder um einen Serpentin handelt, 

der aus einem g r a mma t i t - u n d  o l iv inführenden Ges t e i n  zus tande gekommen ist. Hier wurde 
der Olivin fast gänzlich zur Bildung des Serpentins aufgezehrt und auch der grösste Teil des Gramma- 
tits ist verschwunden.

Die chemische Analyse des Gesteins ergab folgendes Resultat :
SiO., . . . . . . .  38-65%
TiOo . . . . . .  042
A U T  . . . . . .  1879
C r ,0 ,  . . . . . . .  0-50
F c O , . . . . . .  5-50
FcO . . . . . . .  275
Mn O . . . . . .  006
Mg O . . . . . .  1360
CaO . . . . . .  3-64
N a.,0 . . . . . .  113
k ,o  . . . . . . .  0'06
H , 0 + 110° . . . . .  13-26
I L O - 1 io° . . . . .  0-28
c o2 . . . . . . . 06Г
S O , . . . . . . .  0-63
P..O-, . . . . . .  003

Summe . 99'6Г
Analytiker: I. F in a l y .

Spez. Gew. : 2'656 (T . T ak äts.)

Die Parameter nach O sa n n  : s — 4T31, А  =  ГЗГ, C = 4 T 6 ,  F  =  32'82, T =  7'61, n =  9T1, 
Reihe =  «, к =  0'99 ; а =  1 ' 1, c =  3‘6, f =  25'3.

Die Molekularwcrtc nach N ig g u  : si =  90'0, al =  26'0, fm =  62'5, c =  9'0, alk =  2'5,
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к =  0-03, mg =  0 Т 6 ; qz =  -  20'0, ti =  0 21, p =  003, h =  102-45, cos =  2'11, so3 = 1 1 0 ,  
c/fm == 0* 15, Schnitt =  IL

Zum Vergleich: Typus des hornblendit—pyroxemt—peridotitischen Magmas : si =  80'0,
al =  lO'O, fm =  Г4'0, c =  14 0, alk =  2‘0, к =  ? , mg =  0T2, Schnitt =  II.

In diesem Typus variieren: si von 5Г0 bis 112 '0 ; al von 3‘5 bis 1Г5, fm von T2'0 bis T9'5; 
c zwischen 9'0 und 19 0; alk von Г0 bis 4'5.

Der Chemismus des Serpentins zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Typus. Ein grosser 
Unterschied liegt im Wert von al. Dieser Wert ist für ein derart basisches Gestein zu hoch. Die Differenz 
al— (alk-\-c)=  14'5 ist für ein frisches Eruptivgestein zu gross. Der Projektionspunkt im Konzentrations
tetraeder liegt ausserhalb des Eruptivfeldes neben der Grenze. Der Tonerdeüberschuss ist beträchtlich.

In den basischen Gesteinen der penninischen Decken in der Schweiz wurde manchmal ein 
erheblicher Tonerdeüberschuss beobachtet. Diese Gesteine sind durch folgende Mittelwerte gekenn
zeichnet : si =  90 bis 200, al =  30 bis 35, fm =  42 bis 52, alk und c =  niedrig. Der Chemismus des 
Serpentins zeigt manche Anklänge an diese basischen Gesteine.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Gestein durch die Umwandlung chemisch stark 
verändert wurde, oder aber ist das ursprüngliche Gestein schon vor der Metamorphose, etwa durch 
Verwitterungsprozesse stark umgeändert worden. Man könnte auch an primäre Tuffbildungen denken, 
denen etwas politisches Material beigemengt wurde. Eine endgültige Entscheidung der Frage ist derzeit 
nicht möglich.

SERPENTIN, DEALUL NEGRU, 1866 m ü. d. M.

Das untersuchte Material stammt aus dem grössten Serpentinstock des ganzen Gebirges. Die 
Handstücke sind an der W-Seite, etwas unterhalb des Gipfels gesammelt worden.

Die megaskopische Untersuchung ergibt folgendes : das Gestein hat dunkel grünlichschwarze 
Farbe. In dieser dunklen Masse liegen ab und zu etwas lichter gefärbte, grüne Flecke in regelloser Ver
teilung. Die Dimensionen derselben schwanken von einigen mm2 bis zu einigen cm2. Sowohl die 
dunklen, als auch die lichten Flecke scheinen homogen zu sein. A b und zu lassen sich einige weisse, 
perlmutterglänzende Blättchen von Talk erkennen. Die Talkblättchen bilden mitunter einige mm2 grosse 
Gruppen. Die Verwitterungsrinde des Gesteins hat weisse oder bräunlichgelbe Farbe.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Serpentin, Chlorit, Talk, Magnetit, etwas Kalzit. Der 
Serpentin herrscht sehr stark vor. Die übrigen Mineralien spielen eine geringere Rolle.

Der Serpentin zeigt auch in diesem Gestein oft eine „Achse“ ; diese wird meist nicht aus 
Magnetitkörnchen aufgebaui, sondern sie erscheint in der Form eines ziemlich langen, an den beiden 
Enden etwas spindelförmig ausgezogenen Streifens. Die beiden Ränder dieser Achse sind manchmal 
etwas gezahnt. Die Längsrichtung dieser farblosen Achse ist «. Der Verlauf derselben zeigt oft schwach 
wellenförmige Biegungen. Einige sehr dünne Achsen bleiben zwischen gekreuzten Nicols beinahe ganz 
dunkel ; die meisten verhalten sich jedoch normal. Auf beiden Seiten der Achsen (im Schnitt) liegt der 
faserig ausgebildcte «-Serpentin, oft mit etwas gebogenen Fasern. A b und zu ist die faserige Struktur 
nicht gut sichtbar; an diesen Stellen löscht der Serpentin wolkig —undulös aus. Die Fasern stehen senk
recht oder schief zur Achse; manchmal stehen sie auf der einen Seite ungefähr senkrecht, auf der anderen
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Seite unter 40—45° zur Achse. Die Länge dieser spindelförmigen Achsen beträgt überwiegend 0' 1 1 bis 
0'166 mm, selten bis 0'25 mm. Die Fasern sind meist О'ОЗЗ bis 0'066 mm lang. Manche Achsen 
enthalten einige kleine Magnetitkömer. A b und zu bleibt die mittlere, sehr schmale Zone der farblosen 
Achse zwischen gekreuzten Nicols beinahe vollständig dunkel, die randlichen Teile hellen sich auf. 
Seltener wird die Achse durch ein einziges, gestrecktes Magnetitkorn gebildet und auf beiden Seiten des
selben liegt der faserige Serpentin. Die Fasern stehen hier oft senkrecht zur Längsrichtung des Magnetit
körnchens.

Zwei, drei, seltener mehr Achsen kommen oft in einem Punkt zusammen, oder aber sie bilden 
Vielecke ; in diesen erscheint der Serpentin ebenfalls faserig ausgebildet. Der Verlauf der Fasern scheint 
hier meist regellos zu sein, oder aber die Anordnung derselben ist divergierend. Diese Felder in den 
Vielecken haben meist einige mm2 grosse Ausdehnung (seltener einige cm2).

Hier und da liegt der faserige Serpentin ohne Achse vor und bildet Gruppen von regelloser 
Umgrenzung ; innerhalb dieser Gruppen zeigen die Fasern entweder ungefähr parallelen Verlauf, oder 
aber sie liegen etwas divergierend.

Die Serpentinmasse wird stellenweise durch kleine Gruppen von Talk gesprenkelt. Die Talk
blättchen sind regellos umgrenzt. Der Durchmesser der Blättchen schwankt meist zwischen 0 06 und 
0'25 mm, seltener bis ГЗ mm. Die Blättchen sind oft etwas gebogen. 2V «=efw a 10°. y — « =  0052. 
Die Menge an Talk ist gering, bloss einige °/o des Gesteins.

In der Nähe der Talkbläffchen oder auch unabhängig vom Talk kommen in der Serpentin
masse CA/or/fblättchen vor. Man kann optisch positive und 'optisch negative Abarten unterscheiden.

Die positiven Chlorite treten entweder in Begleitung von Talk oder selbständig auf. Sie bilden 
meist kleine Gruppen im Serpentin. Der Durchmesser der Blättchen schwankt überwiegend zwischen 
0'06 und 0’26 mm. Einige erreichen Dimensionen bis 0'6 mm. Dieser Chlorit ist im Dünnschliff farb
los, optisch einachsig. Die Interferenzfarbe ist meist gelblichgrau. Die Blättchen enthalten manchmal 
entlang der Spaltrisse kleine Magnetitkömehen.

A b und zu liegen die Blättchen in paralleler Lage ziemlich dicht nebeneinander und zwischen 
denselben sitzen kleine Magnetitkörnchen. Die Blättchen sind manchmal rosettenartig gruppiert.

In der Serpentinmasse treten auch negative Chlorifblättchen auf. Sie liegen manchmal in der 
Nähe des Talkes. Die Blättchen sind manchmal in Reihen und Lagen angeordnet ; sie sind manchmal 
etwas schwach gebogen und in diesem Falle zeigen sie häufig eine schwach wogende Auslöschung. 
Im Dünnschliff sind sie farblos. In den Spaltrisscn kommt häufig Magnetit in kleinen Körnchen vor. 
Die Dimensionen der Blättchen schwanken zwischen 0'01 und IT  m m .

Die Chlorite bilden einige %  des Gesteins.
Der Magnetit tritt verstreut auf. Seine Körnchen messen О'ОЗЗ bis 0'4 mm. Die grösseren Kör

ner zeigen unregelmässige, lappige Umgrenzung. Die kleinsten Magnetite sind kreisrund oder stabförmig, 
selten in Oktaedern ausgebildet.

Von den ursprünglichen Mineralien (Olivin usw.) des Mutfergesteins ist in diesem Gestein gar 
nichts übriggeblieben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in anderen Teilen des Serpentinstockes 
auch diese Reste der ursprünglichen Mineralien nachgewiesen werden können.

A b und zu kann man etwas Kalzit zwischen der Serpentinsubstanz erkennen.

21
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W ie aus der Beschreibung ersichtlich, zeigt dieses Gestein im wesentlichen dieselbe Struktur, 
wie die vorigen Gesteine.

Chemische Zusammensetzung des Serpentins :
S i O o ........................... . 38-56
T i0 2 ........................... . 0-20
À120 3 ........................... . 2-2 7
Cr20 3 ........................... . 0 '57
Fe20 3 ........................... 6‘6 5
F e O ........................... Г12
M n O ........................... . o-or
M g O ........................... . 33-98
C a O ........................... . 2'88
N a20 ........................... 0-95
k 2o ........................... . 0-08
H 20 + n o °  . . . . . 11 *42
H .,0 —iio° . . . . . 0-54
C 0 2 ................................ . 0-61
p . ,o 5 . . . . . . 0-02
s o :!................................ 0-22

Summe . . 100-14
Analytiker: I. F in ä l y .

Spez. Gew. : 2'662 (T . T a k äts).

Die Parameter n a c h  O sa n n  : s =  38’22, A  =  0'96, C =  0"58, F  =  58T0, T  =  0'0, n  =  9'48, 
Reihe =  «, k =  0'58; a =  0'5, c =  0'3, f =29 ' 2 .

Die Molekularwerte nach N ig g l i: si =  62'0, a l = 2 ’5, fm =  91'0, c =  5'0, a l k = l ' 5 ,  k =  0'06, 
mg =  0'89; qz =  —44'0, ti =  0'24, p =  001, h =  60'83, co2=  1 '33, so3 =  0'26, c/fm =  0'05, Schnift =  I.

Zum Vergleich : Typus des peridotitischen Magmas. si = 6 0  0, al =  5"0, fm =  90 0, c =  4 ’0, 
alk =  1 '0, к =  ?, mg =  0 90, Schnitt =  I.

Die Übereinstimmung im Chemismus des analysierten Gesteins und des angeführten Typus 
ist sehr gut.

SERPENTI NISIERTER OLIVINGRAM MATITIT, DEALUL PALTINEI.

Im nördlichen Gebiet des Dealul  Pal t i nei  (164Г m ü. d. M.) sind zwei Serpentinvorkommen 
bekannt. Der grössere, nördliche Serpentinstock liegt etwa 100 m südlich von der Kote 1585 m. Er 
ist entlang des Weges teilweise aufgeschlossen. Das Gestein wird südöstlich von einem kleinen, reinen 
Serpentinstock begleitet.

Megaskopisch betrachtet, besteht das Gestein aus einer dunkelgrünen bis grünlichschwarzen 
Grundmasse, in welcher noch viele farblose bis gelbliche Grammatite und etwas Talk zu erkennen 
sind. Die Grammatite kommen in Gruppen angehäuft vor, die Talkblättchen treten regellos verstreut und 
spärlich auf.
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Die Textur des Gesteins ist massig ausgcbildet. An einigen Stellen des Stockes zeigt sich 
eine sehr schwache Schieferung, die durch die Lage der Grammaiite bedingt wird : die Grammafife liegen 
an diesen Stellen manchmal mit ihren Vertikalachsen in der Schieferungsebene. Einfallen : l_4h 14°.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Grammatit, Olivin, Serpentin, 
Chlorit, Talk, Magnetit, Pyrrhotin, Apatit, etwas Kalzit.

Der Grammatit macht etwa 40 V ol%  des Gesteins aus. Er kommt in grösseren Gruppen 
vor, deren Durchmesser meist einige cm erreichen. Die Länge seiner nach der Vertikalachse gestreckten 
Körner schwankt meist zwischen 1 '5 und 2'5 mm. Terminal sind die Körnchen ganz unregelmässig 
umgrenzt, oder aber sie sind in einige Zapfen ausgezogen. In der Prismenzone kann man mitunter die 
Form j l lOj erkennen. Die Individuen liegen regellos verteilt, sie kreuzen sich oft. Manchmal sind sie 
in der Richtung der Hauptachse in mehrere Stücke zerbrochen und die einzelnen Glieder sind gegen
einander etwas verschoben worden.

Im Dünnschliff ist der Grammatit vollkommen farblos. Die Spaltbarkeit nach (110), sowie die 
Querabsonderung lassen sich immer sehr gut erkennen. ;/ : c = 1 6 —18°. Der optische Charakter ist 
negativ. 2 V « = ( ‘9 —80°, у—« ^ 0 ’0256.

Als Einschluss im Grammatit kann man Pyrrhotin beobachten. Manchmal besteht der zentrale 
Teil des Erzes aus Pyrrhotin, die Hülle aus Magnetit. Als ein sehr seltener Einschluss im Grammatit 
kann der farblose Apatit erwähnt werden, der in sehr kleinen, rundlichen Körnern in der Nachbarschaft 
des Pyrrhotins erscheint.

Die Querrisse der Grammaiite werden oft durch eine gelblich gefärbte Serpentinsubstanz aus- 
gefüllt. Dieser Serpentin hat sich auf Kosten der Grammatite gebildet. A n diesem Serpentin lässt sich 
eine faserige Struktur nur bei sehr starker Vergrösserung beobachten. Die Längsrichtung der Fasern 
ist « und diese Richtung steht ungefähr II zur Hauptachse der Grammatite. Entlang der Spaltrisse 
scheint sich die Serpentinsubstanz seltener zu bilden, namentlich nur dort, wo die Spalfrisse nicht zur 
eng sind. Hier entsteht ebenfalls schwach faseriger «-Serpentin und die Fasern liegen parallel zu 
Hauptachse. Manchmal bleiben nur einige kleine Körnchen vom Grammatit übrig, der grösste Teil 
desselben wurde in Serpentin umgewandelt. Bei der Serpcntinbildung hat sich das Eisen in der Form 
von Magnetit ausgeschieden. Die kleinen Magnetitkörnchen bilden oft Reihen, die hier die „Achsen“ des 
Serpentins bilden. A n beiden Seiten der Achse liegt die faserige Serpentinsubs anz; die Fasern stehen 
meist schief zur Achse.

W o der Serpentin etwas stärker gelblich gefärbt erscheint, dort zeigt die Längsrichtung der 
sehr schwachen Fasern manchmal y. Wie wenn der Charakter vom Gehalt an Eisen abhängig wäre !

Auf Kosten der Grammatitkörner hat sich auch Talk gebildet. Seine Blättchen liegen manch
mal an der Oberfläche der Grammatite, oder aber sie erscheinen längs der Spaltrisse.

Der grösste Teil der Serpentinsubstanz hat sich aber aus dem Olivin gebildet. Dieser Serpentin 
ist (im Dünnschliff) farblos, seltener etwas gelblich gefärbt. Die kleinen Olivinkörner, die im Serpentin 
liegen, bilden die letzten Reste der nicht umgewandelten, grösseren Individuen. Die nahe zueinander 
liegenden Olivinkörner zeigen meist genau dieselbe optische Orientierung, zum Zeichen, dass sie eigent
lich zusammengehörten. Die ursprüngliche Korngrösse des Olivins dürfte zwischen 0'8 und 3'4 mm 
geschwankt haben.

2 t
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Der Olivin ist im Dünnschliff vollkommen farblos ; y—« =  О'ОЗб ; optisch positiv, 2V / =  etwa 8F°. 
Er enthält keine Einschlüsse.

Die kleinen Olivinkörnchen werden von Magne/Z/ausscheidungen umgeben, d. h. bei der 
Bi l dung  des Serpen t i ns  ist das Ei sen  des Ol ivins  in Magnet i t  übergangen.  Die Magnetit
körnchen sind xenomorph und oft in einer Richtung mehr oder weniger länglich ausgebildef. Diese 
Richtung ist zugleich die Längsrichtung der zwischen den beiden Olivinkörnchen vorhandenen, ursprüng
lichen Risse, die sich aber, — infolge der Umwandlung des Olivins, — sehr stark erweitert haben. Die 
Magnetitkörner bilden eine nicht vollkommen zusammenhängende, rosenkranzartige Reihe in der Mittel
linie der Spalten. Diese Reihen bilden die „Achsen“ des Serpentins.

Auf beiden Seiten der Achsen liegt die faserig ausgebildete Serpentinsubstanz. Die Fasern 
stehen entweder ungefähr senkrecht oder schief zur Achse. Der Verlauf dieser Fasern ist oft etwas 
wellig ausgebildct. Die Achsen erreichen manchmal Längen von Г5 bis 2’1 mm. Der Serpentin ist 
auch hier cc=Serpentin. A b und zu sind zwei, seltener drei parallele Magnetitachsen entstanden und 
auf beiden Seiten dieser parallelen Achsen zeigt der Serpentin genau dieselbe Ausbildung. Stellenweise 
war die Magnetitbildung minimal, oder aber sie fehlt gänzlich. Die Fasern der Serpentinsubstanz stehen 
aber auch in diesem Fall beinahe senkrecht oder schief zur Längsrichtung der „Spalte“. Um ein 
kleines Olivinkorn verlaufen diese Achsen in verschiedenen Richtungen und dadurch werden kleine 
vieleckige Felder umschlossen.

Oft sind vom ursprünglichen Olivin keine Reste übrig geblieben, das Olivinmaterial wurde 
vollkommen verbraucht. In diesen Fällen sind die „Felder“ ebenfalls mit «-Serpentin ausgefüllt. Die 
faserige Struktur innerhalb der Felder ist entweder gut ausgebildet (d. h. mit starker Vergrösserung 
kann sie beobachtet werden), oder aber sind die Fasern wolkenartig verwaschen. Der Verlauf der Fasern 
erscheint hier in regelloser oder schwach divergierender Ausbildung.

Die Menge an Olivin macht etwa 13 Volumprozente des Gesteins aus.
Neben dem Serpentin kommt viel Chlorit vor. Man kann positive und negative Abarten 

unterscheiden. Beide sind reichlich vorhanden.
D er posi t ive Typus  erscheint in Blättchen mit scharfer { 001 } ; die übrigen Konturen 

der Blättchen sind unregelmässig, oft etwas zerfranst. Er ist im Dünnschliff farblos und zeigt gelblich- 
graue Interferenzfarben. Er erscheint in kleinen Gruppen im Serpentin eingebettet oder an der Ober
fläche mancher Grammatite, oder dringt in die Grammafite hinein. Seine Blättchen sind manchmal 
etwas gebogen. Entlang der Spalfrisse enthält er off kleine Magne/Z/körnchen als Einschlüsse ; die 
Magnetiikörnchen sind manchmal nach den Spaltrissen (im Schnitt) etwas gestreckt.

D er opt i sch negat ive Chlorit bildet kleine Schüppchen. Sie sind im Dünnschliff farblos und 
liegen regellos, oft gruppenweise zwischen der Serpentinsubstanz oder in der Nähe von Talkbläftchen 
verteilt. Im Dünnschliff sind sie farblos und zeigen meist himmelblaue Interferenzfarben. Als Einschlüsse 
enthalten sie mitunter Magne/Z/körnchen. A b und zu liegen die Schüppchen — scheinbar mit positiven 
Blättchen verwachsen — derart geordnet, dass die Spaltrisse der beiden Individuen zusammenfallen und die 
Magnetiteinschlüsse, — die lange Stäbchen bilden, — aus dem negativen Blättchen unmittelbar in die 
positive Lamelle hinübergehen. Die negativen Blättchen besitzen etwas schwächere Lichtbrechung als 
die positiven.
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Die Chlorifbläffchen sind klein. Manclic positive Blättchen erreichen jedoch Dimensionen bis 
Г0, ja sogar bis Г8 mm. Die negativen Schüppchen sind immer viel kleiner.

Der Talk bildet weisse, perlmutterglänzende Blättchen von unregelmässigen Konturen. N ur die 
Form jOOlj ist scharf ausgebildef. Der Durchmesser der Blättchen schwankt 
vorwiegend zwischen 0‘08 und 0'33 mm. Der Talk kommt oft in den Gram* 
matifen und in deren Nähe vor. E r hat sich auf Kos t en  der Gr ammat i t e  
gebildet (Fig. 75).

Das primäre Erz war der Pyrrhotin. Er erscheint in xenomorphen, 
kleinen Körnern, meist in den Grammatiten. Die Korngrössc erreicht maxi
male Dimensionen bis 0'33 mm. Die randlichen Teile der Körner wurden 
manchmal in schwarzes, opakes Erz umgcwandelt. Diese schwarze Hülle 
verhält sich wie Magnetit. A b und zu dringt das schwarze Erz in das Innere 
der Körner ein.

Die Magnetitkömehen sind kleiner, als die Pyrrhotine. Sie sind infolge 
des Serpentinisierungsprozesses entstanden : der Eisengehalt der Olivine wurde 
in der Form von Magnetit ausgeschieden. Die Umwandlung einzelner Teile 
des Pyrrhotins dürfte ebenfalls mit der Serpentinbildung Zusammenhängen.

Sehr selten findet man im Gestein zwischen den Grammatifkörnchen 
etwas farblosen Kalzit.

Der Apatit erscheint selten im Grammatik
Dieses Gestein ist in Bezug auf die Bildung vom Serpentin von 

Wichtigkeit. Hier kann man die Entstehung des Serpentins aus dem Olivin* 
grammatitit beobachten. B ei der Se rpen t i nb i l dung  stel l t  der Ol ivin das wicht igste Au s g a n g s *  
material  dar. A us der Beschreibung des Gesteins ging klar hervor, dass die Struktur der Serpentin* 
Substanz von den ursprünglichen Olivinkörnern bedingt wurde: die Anordnung der „Achsen“ hängt 
vom Verlauf der Risse der ursprünglichen grösseren Olivinkristalle ab.

Die chemische Analyse des Gesteins ergab folgendes Resultat :
S i O , ................................ 37-93
T i O , ................................ 0-17
A loOg................................ 17-57
СГоОд................................ 0-82
F e A „ ................................. 6-71
F e O ................................ 2-23
M n O ................................ 0-06
M g O ................................ 1906
C a O ................................ 2 02
N a o O ................................ 1-13
I G O ................................ 023
H ,O + i t 0 ° ...................... 1L32
H , O - i K F ...................... 0-48

Fig. 75. Grammatit (links) 
mit Talk (m), der auch als 
Einschluss erscheint, c =  
Chlorit. Die schwarzen 
Flecke im Grammatit be* 
zeichnen Pyrrhotinkörner. 
Der Chlorit enthält Mag* 
netitkörnchen. Lineare Ver* 

grösscrung : 30.
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C O , ................................ 0-31
P.,0,  .....................0'03
S O ;! . ......................... 0-20*

Summe . . 100’2Г
Analytiker: I. F inály.

Spez. Gew. : 2'691 (T. T akäts).

Die Parameter nach O s a n n : s  =  43'42, А = Г 4 1 ,  С =  2'4Г, F  =  40'53, T  =  8'29, n =  8T9, 
Reihe =  «, k =  0 ’80 ; a =  0'9, c = l ' 7 ,  f = 2 P 4 .

Die Molekularwerte nach N iqqli : si=76 '0 , al=21'5, fm =  7T5, c= 4 '5 , a lk= 2 '5 , k= 0 '12 , 
m g = .0 '8 0 ; qz =  — 34'0, ti =  0'25, p =  002, h =  7609, co2 = 0 '8 5 , so3 =  0'30, c /fm = 0 '0 6 , 
Schnitt =  1.

Charakteristisch ist der hohe Gehalt an À120 3 neben dem niedrigen W ert von si. A l20 3 
steckt in den ziemlich reichlich vorhandenen Chloriten. Diese Verhältnisse zeigen eine sehr grosse 
Ähnlichkeit mit dem Chemismus des Serpentinsaus dem Val ea  Dobre i -Ta l .  Die chemische Zusammen
setzung beider Gesteine ist beinahe vollständig dieselbe. Die mineralogische Ausbildung ist ebenfalls 
fast genau die gleiche. Nur ist im zuletzt beschriebenen Gestein die Serpentinbildung nicht so weit fort
geschritten, wie im ersten Serpentin.

Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  600, al =  5 0, fin =  90 0, с =  40 , 
alk =  1 '0, к =  ?, mg =  0’90, Schnitt =  I.

Aus diesem Typus: si=100'0, al =  4'5, fm = 88 '5 , c =  5'5, a l k = l ' 5 ,  k =  0'13, mg =  0'8F, 
Schnitt =  I. (Hypersthenii, Noos emann ,  Westaus t ra l i en . )

Ferner: si =  60'0, a l = l l ‘0, f m — 82'0, c = 0 ' 5 ,  alk =  6'5, k =  0'96, mg =  0'61, Schnitt =  I. 
(Glimmerperidotit, Ka l t es  Tal, Harz.)

fm, c und alk stimmen überein ; der W ert von al ist in unserem Gestein zu hoch. In diesem 
Typus steigt er bis 11.

Die Molekularwerte für den Typus des hornblendit—pyroxenit—peridotitischen Magmas lauten: 
si =  80'0, al =  lO'O, fm =  74'0, c =  140, alk=2'Q, k = ?, mg =  0T2, Schnitt=IÍ. Auch mit diesem 
besteht in mancher Beziehung eine gewisse Ähnlichkeit, aber al ist in diesem Typus niedriger, c höher 
als für den Serpentin.

Man könnte noch das hornblenditische Magma in Erwägung ziehen: s/ =  800, a /=  15'0, 
fm =  60'0, c =  20‘0, alk=5 '0 ,  & =  0'25, mg=0'65 ,  Schnitt =  III. Der Unterschied im W ert vom c 
ist jedoch zu gross.

Die chemische Zusammensetzung dieses Serpentins zeigt eine sehr grosse Ähnlichkeit mit dem 
sescjuioxidreicheren peridotitischen Typus der basischen Gesteine der pennini schen Decken.  
Bereits weiter oben wurden die Molekularwertc dieses Typus angeführt : si variiert zwischen 40 und 
66, al von 7 bis 20, fm von 77 bis 90, c und alk sind sehr klein, mg liegt zwischen O'l und 0'9.

Die Molckularwerte des Serpentins liegen innerhalb der zuletzt angegebenen Grenzwerte ; si ist 
aber etwas höher (Гб'О) und fm etwas kleiner (П'5). si ist bekanntlich für diese sehr basischen

Eigentlich als S im P yrrh o tin  gebunden.
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Gesteine nicht bestimmend (siehe auch Seite 313). Somit bleibt nur ein geringer Unterschied von fm 
(5'5 Einheiten) übrig. So ist die Übereinstimmung befriedigend und der Serpentin kann in die Gruppe 
des sesquioxidreicheren peridotifischen Typus  eingereihf werden.

SERPENTIN, DEALUL PALTINEI.

Etwa Г5 NNCMich vom Gipfel (164Г m) des Dealul  Pa l t i ne i  ist ein kleiner Serpentinsfock 
aufgeschlossen. Der Aufschluss liegt südöstlich von dem soeben beschriebenen serpenfinisierten Olivin- 
grammatifit.

Das megaskopisch betrachtete Bild dieses Gesteins zeigt folgendes. Das Gestein hat eine sehr 
dunkelgrüne Farbe. In dieser sehr dunklen Masse liegen lichter gefärbte, gelblichgrüne Lagen. Diese 
erscheinen auf den Bruchflächen in der Form von Streifen. Die Mächtigkeit dieser Lagen steigt höchstens 
bis 1'5 mm, ihre Längen erreichen einige cm (höchstens 3 bis 6 cm). Der Verlauf der Streifen scheint etwas 
wellenförmig und parallel zu sein (Tafel IV, Fig. 3). A b und zu lassen sich Talkblättchen beobachten. 
Mitunter bemerkt man einige dünne und kurze Asbestäderchen mit faserigem Asbest. (Maximale Dicke 
der Adern 1 mm, maximale Länge 2 cm.) Die Verwitterungskruste des zähen Gesteins ist graulich- 
weiss und man kann in derselben einige Reihen von Magnefifkörnchen erkennen. Die Textur ist massig.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile beobachten: Serpentin, Talk, Chlorit, Mag
netit, Kalzit (sehr wenig).

Der weit überwiegende Gemengteil ist der Serpentin. Der grösste Teil der Serpentinsubstanz 
ist mit „Achsen“ ausgebildet. Die Achsen bestehen entweder aus einer Reihe kleiner Magnetitkörnehen, 
oder sie sind farblos durchsichtig. Im letzteren Fall fällt die Längsrichtung der Achsen mit « zusam
men. Die Achsen bilden meist Vielecke. A n den beiden Seiten der Achsen stehen die «-Serpenfin- 
fasern fast senkrecht oder schief zur Achse. Innerhalb der Vielecke zeigt der Serpentin entweder 
divergent faserige Ausbildung, oder aber ist die Anordnung der Fasern unregelmässig.

Diese Ausbildung ist genau dieselbe, wie in den früher beschriebenen Gesteinen. Das ist die 
Struktur der dunklen Gesteinsmasse.

Die gelblichgrünen Lagen zeigen einen anderen Aufbau. Hier findet man ebenfalls „Achsen“. 
Diese bestehen entweder aus kleinen Magnetifkörnchcn, die eine Reihe bilden, oder aus einem homogenen 
Serpentinmaterial. Die Magnefifkörnchen liegen entweder dicht nebeneinander, oder aber in einer gewis
sen kleinen Entfernung voneinander und zwischen ihnen kommt die farblose Achsensubsfanz zum Vor
schein. Meist sind mehrere Achsen ungefähr parallel angeordnef und ihr Verlauf ist schwach wellen
förmig gebogen. Die Längsrichtung der farblosen Achsen ist «.

A uf beiden Seifen dieser Achsen liegen die Serpentinfasern in ungefähr senkrechter Stellung 
zu den Achsen. Die Länge der Fasern schwankt meist zwischen 0 01 und 0‘083 mm, selten bis 015  mm. 
Die Längsrichtung der Fasern ist « («-Serpentin).

Sind die Streifen dünn (einige O'l mm), dann sind nur zwei wellenförmige Achsen vorhanden. 
Bei einer beträchtlicheren Mächtigkeit (bis 1'5 mm) liegen mehrere (3—7) wellenförmige Achsen neben
einander. Die maximale Länge dieser Streifen beträgt 6 cm; meist sind sie viel kürzer und sie werden 
durch dunkle Serpentinsubstanz abgelöst, um nach einer kurzen Strecke wieder zu erscheinen und zwar 
mit derselben Richtung der Achsen.
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À b und zu findet man 1 a/AFlättchen in regelloser Verteilung im schwarzen Serpentin verstreut. 
Die Blättchen sind farblos, perlmutterglänzend; {001} ist scharf ausgebildet, die Umrandung ist regellos, 
oft zerfetzt oder zerfranst. Der Ächsenwinkel (2V«) schwankt um 10° herum.

Der Chlorit erscheint in der Form von optisch positiven und optisch negativen Blättchen. D ie 
posi t iven Chlor i t e  kommen ziemlich spärlich vor. Die Blättchen erscheinen entweder einzelweise in 
regelloser Verteilung verstreut, oder sie sind ab und zu in kleine Gruppen angehäuft. Sie sind im 
Dünnschliff farblos; einachsig und zeigen meist gelbgraue Interferenzfarben. Längs der Spaltrisse führen 
sie oft kleine Magnetitkörnchen. D er negat ive Chlor i t  scheint etwas reichlicher vorzukommen. Die 
sehr kleinen Blättchen sind manchmal schwach gebogen und kommen hier und da gruppenweise vor. 
Sie sind im Dünnschliff farblos und zeigen meist himmelblaue Interferenzfarben.

Der Magnetit tritt teils in den „Achsen“, teils in den Vielecken in der Serpentinsubstanz auf. 
Seltener bildet er Einschlüsse in den Chloriten. Die Korngrösse ist meist klein; einige Körner erreichen 
jedoch Dimensionen bis 0'3 mm. Manche Magnetite wurden sekundär, durch Verwitterungspro^ 
zesse in Limonit umgewandelt. In diesen Fällen bekommt die Serpentinsubstanz — in der Nähe der 
limonitisierfen Magnetite, — gelbliche Farbentöne. Diese Verhältnisse können am besten an Dünn
schliffen beobachtet werden, die aus etwas verwitterten Handstücken stammen.

Die bereits für das unbewaffnete Auge zugänglichen Hsbes/adern bestehen aus Asbestfasern, 
die senkrecht zur Grenzfläche stehen. Die Längsrichtung der Asbestfasern ist y.

Von den ursprünglichen Mineralien ist hier nichts übrig geblieben:
Der sehr spärlich vorhandene, sekundäre Kalzit zeigt nichts besonderes.
Die chemische Analyse ergab folgendes Resultat :

SiOs .................. : . 37-42%
T iO ,........................... 0-20
A 1 , 0 , ..................... . 5-24
C r , o , ...................... . 059

Fe20 , .................. . 3-48
F e O ........................... . 1 '92
M n O ...................... 008
M g O ..................... . 34-71
C a O ........................... 1 -36
N a , 0 ..................... Г41
k ,o ...................... 017
H ,0  -j-1 io°. . . 1 1 -80
H ,0  - iio°. . . .  . . 063
C O , ...................... . 0-52
p ,o 5 .................. . 001
S O , ........................... . 0-33

Summe . . 99-87 '
Analytiker: I. F inAly. 

Spcz. Gew. 2‘651.(T. T akäts).
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Die Parameter nach O s a n n : s = 3 r -51, А = 1 ' 4 Г ,  C = T 4 6 ,  F  =  56'25, T = 0 '3 8 , n =  9'25, 
Reihe =  «, k =  0'55; а = 0 ' Г ,  с =  0Т, f = 2 8 ‘6.

Die Molekularwerfe nach N iggli : si =  бО'О, al =  5'0, fm =  90‘0, c — 2'5, alk =  2'5, к =  0'0Г, 
mg =  0'92; qz =  —50'0, fi =  0'24, p =  0'01, h =  62'85, coa= l '1 3 ,  so3 =  0'39, c / f m  =  0'03, Schnitt =  1.

Zum Vergleich: Typus des peridoiitischen Magmas: si =  600, al =  5*0, fm =  90'0, c =  4'0, 
a l k = l ' 0 ,  k =  ?, mg =  0'90, Schnitt I.

Die Übereinstimmung ist sehr gut.

SERPENTIN, BISTRA.

Südlich der Kolonie  Bist ra,  am NW-lichen Rücken des R u n c u l  Cailor,  besieht die Kuppe 
13T8 m aus einem kleinen Serpentinsfock. Der Aufschluss liegt TI km südlich vom J ä g e r h a u s  
Bistra.  Der Serpentin tritt im Glimmerschiefer auf.

Bei der megaskopischen Beobachtung erscheint das dichte Gestein in dunkel grünlichschwarzer 
Farbe. Diese dunkle Masse wird aber ab und zu durch gelblichgrünc Flecke gesprenkelt. Die Dimen
sion der Flecke schwankt zwischen einigen mm2 und einigen cm2. A b und zu sind die Flecke in 
einer Richtung etwas gestreckt und diese Richtungen verlaufen ungefähr parallel. Mitunter findet man 
sowohl in den lichten Flecken, als auch in der dunklen Masse einige Talkblättchen. In einigen der 
lichten, gelblichgrünen Flecke kann man mit unbewaffneten Augen dünnstengelige, farblose bis schwach 
grünlichgelbe Grammafiie erkennen. Hier und da beobachtet man schwarze, kleine Erzanhäufungen.

U. d. M. erkennt man folgende Gemengteile: Serpentin, Olivin, Grammatit, Talk, Chlorit, 
Magnetit, Pyrrhotin, Kalzit (sehr wenig).

Der stark überwiegende Teil des Gesteins besteht aus Serpentin; Olivinreste sind ziemlich 
häufig in der Serpenfinsubstanz. Grammatit, Talk, Chlorit sind sehr untergeordnet vorhanden.

Die Serpentinsubstanz enthält sehr viele Magnetit\iómc\xen. Die kleinen Magnetite sind oft in 
Reihen geordnet. Daneben sind aber auch grössere (0'05 bis 0'1Г mm) Magnetifkörner vorhanden, die 
ab und zu ebenfalls in Streifen angeordnet erscheinen. Diese letzteren Reihen schneiden die aus kleinen 
Körnern aufgebauten Reihen unter verschiedenen Winkeln.

Der Serpentin besitzt meist „Achsen“, die aus Magnetitkörnern bestehen, genau so ausgcbildet, 
wie in den vorigen Gesteinen. Manchmal bestehen die Achsen bloss aus farblosem Material, dessen 
Längsrichtung mit « zusammenfällt. Die Achsen sind oft etwas wellenförmig gebogen. Auf beiden 
Seiten der Achsen liegt der Serpentin in schwach faseriger Ausbildung als «-Serpentin vor. In der 
Richtung der Fasern liegen oft äusserst dünne, aus sehr kleinen Magnetitkörnchen zusammengesetzte 
Fäden. Meist sind mehrere (6—8), ungefähr parallele Achsen vorhanden und in diesem Fall zeigen 
die Achsen meist wellenförmigen Verlauf (Tafel X , Fig. 4). Oft werden diese parallelen Achsen von 
anderen Achsen gekreuzt, die in anderer Richtung verlaufen (Tafel X, Fig. 5). Die Länge der Achsen 
schwankt meist zwischen O'l und 0'5 mm; die Fascrlänge beträgt meist CV016 bis 0‘08 mm. Stellenweise 
zeigen die Achsen in grösserer Länge (1—2 cm) ungefähr parallelen Verlauf.

Die Achsen bilden auch hier Vielecke. Die Ausbildung der letzteren ist genau dieselbe, wie 
in den oben beschriebenen Gesteinen.

Die grösseren  Magnetitachsen zeigen im ganzen Gestein ungefähr denselben parallelen Verlauf.
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Auch dic Grammatite sind off in derselben Richtung gestreckt. Die Talkblättchen schmiegen sich manch
mal ebenfalls dieser Richtung an. Dadurch wird eine schwache Schieferung des Gesteins bedingt.

Die sehr kleinen O/tv/nkörner (bis 0‘02 mm) sind die Relikte grösserer Individuen. Sie liegen 
gruppenweise in der Serpentinsubsfanz. Die Gruppen sind regellos verteilt und zwischen denselben 
kommt der Serpentin in grosser Ausdehnung (Durchmesser oft 5 —6 cm) vor. Die Gruppen der kleinen 
Olivinkörnchen zeigen oft dieselbe Orientierung, als Reste ursprünglich in Zusammenhang ausgebildetcr 
grösserer Olivinkristalle.

Zwischen den kleinen Olivinkörnchen findet man eine oder zwei Achsen aus Magnetitkörnchen 
(Fig. Tb). Auf beiden Seiten dieser Achsen kommt der «-Serpentin in faseriger Ausbildung vor. Die 
Fasern stehen ungefähr senkrecht oder schief zur Achse. Die Achsen verlaufen parallel zur Grenzlinie 
der beiden Olivinkörnchen, zwischen welchen sie ausgebildet wurden. Manchmal werden die „Achsen“ 
durch sehr dünne Reihen von Magnetitkörnchen gekreuzt. Diese Reihen stehen parallel zu den Fasern 
des Serpentins.

Der Grammatit erscheint in überwiegend 0'6 bis 2'5 mm langen, xenomorphen, nach der 
Vertikalachse länglichen Körnern. Er ist im Dünnschliff farblos; y : c = 1 8 °  (Mittel
wert). In den Querrissen hat sich Serpentin angesiedelf. Dieser Serpentin besteht 
aus einer „Achse“, deren Längsrichtung mit « zusammenfällt. A uf beiden Seiten 
der Achse (im Schnitt) liegt der faserig ausgebildete «-Serpentin. Die Längsrichtung 
der Achse steht parallel zur Grenzlinie des Querrisses. Die Achse wird oft durch 
eine farblose, aber zwischen gekreuzten Nicols fast vollständig dunkel bleibende, 
sehr dünne Mittellinie in zwei Teile geteilt. In diesem Falle fällt die Längsrichtung 
der Achse mit y zusammen. Hier zeigt auch die Achse selbst eine faserige Struktur, 
die Fasern liegen ungefähr senkrecht zur Längsrichtung und sie bestehen aus 
«-Serpentin. Manchmal kommen zwei Mittellinien vor.

Als Einschlüsse im Grammatit kann man selten kleine Pyrrh о //я к ö r n ch e n beobachten. A b 
und zu kommen auch Ta/Abläftchen entlang der Spaltrisse vor.

Der Talk erscheint in unregelmässig umgrenzten Blättchen entweder in der Serpentinmasse 
oder an der Oberfläche der Grammatite. Die Ränder der Blättchen sind oft stark zerfetzt oder zerfranst. 
2 V  « =  etwa 10°.

Der posi t ive Chlorit bildet meist 0'05 bis ОТT mm grosse Blättchen. Grössere Blättchen, 
bis etwa 0'8 mm, sind seltener. Er kommt oft in kleinen Gruppen in der Nähe der Talkblättchen und 
der Grammatite vor. Im Dünnschliff ist er farblos, einachsig. Längs der Spaltrisse enthält er oft Magne- 
///körnchen als Einschlüsse.

Der negat ive Chlorit bildet sehr kleine, oft etwas gebogene Blättchen. Er ist im Dünnschliff 
farblos und zeigt oft himmelblaue Interferenzfarben. Er kommt oft in der Nähe der Grammatite in der 
Serpenfinsubstanz, aber auch unregelmässig verteilt vor.

Die Menge der Chlorite ist gering.
Pyrrhotin kommt vereinzelt in und zwischen den Grammafiten vor.
Magnetit ist reichlich in der Serpcntinsubstanz vorhanden, ferner auch als Einschluss in den 

Chloriten. Die Umgrenzung der Körnchen ist meist unregelmässig. Einige Körnchen zeigen an den

Fig. 76. Zwischen den 
kleinen Resten von 
Olivin liegt der fase^ 
rige Serpentin mit 
Achsen aus Magne
titkörnchen. Lineare 

Vergrösserung : 85.
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randlichen Teilen limonifische Umwandlungsprodukfe. Die Magnetifkörner bilden hier und da kleine A n 
häufungen. Zwischen den Magneiitkörnchen liegen oft positive Chloriibläffchcn in diesen Anhäufungen. 

Selten findet man etwas Kalzit in sehr regelloser Verteilung.
Die Textur des Gesteins ist massig bis schwach schieferig. Die schwache Schieferung wird 

durch die Anordnung der Grammatife und der grösseren Magnetite hervorgerufen.
Chemische Zusammensetzung :

Si02 ........................... . 38-77°/o
T i0 2 ....................... . ОТ 5
a i 2o 8 ...................... 1-31
Cr2o 3 .................. . 0'30
Fe,O a ..................... . 7'47
F e O ........................... . 2'08
M n O ..................... . OTl
M g O ..................... . 32'48
C a O ........................... Г29
N aaO ..................... T33
K 20 ....................... . 015
H 20- p i t o° .  . . . . 12'44
H 20 —iio°. . . . . 0-47
C 0 2 ....................... . 0'88
s o 3 ....................... . 0'28
Po05 .................. . 002

Summe . . 99-53
Analytiker: I. F in A l y .

Spez. Gew. : 2'6Г8 (T . T a k ä t s).

Die Parameter nach O s a n n  : s =  39'40, А  =  1 '40*), C  =  0'00, F  =  57'80, T  =  O'O, n =  9'35, 
Reihe =  «, к =  0'59; а =  ОТ, с =  O'O, f =  29'3.

Die Molekularwerfe nach N ig g l i  : si =  65'0, al =  Г5, fm =  94'0, c =  2'0, alk == 2'5, к =  О'ОГ, 
mg =  0'8Г ; qz =  — 45'0, ti =  ОТ 9, р = 0 ' 0 1 ,  h =  69'34, со2 =  2'01, soa =  0'35, c/ fra =  О'ОЗ, 
Schnitt =  I.

Zum Vergleich: Typus des peridotitischen Magmas: si =  bO'O, al =  5'0, fm =  90'0, c =  2'0, 
alk =  1 '0, к =  ?, mg =  0'90, Schnitt =  I.

Die Übereinstimmung ist recht gut.
Unter den basischen Gesteinen der pennini schen Decken in der Schweiz zeigt der 

peridot i t i sche T y p u s  einen ähnlichen Chemismus. In diesem Typus variieren si von 52'0 bis 6Г.0, 
al zwischen 0 und 4'0, fm von 8Г0 bis 98'0, c von 0 bis 5, eventuell bis 9'0, alk von 0 bis l'O, mg 
von 0'83 bis 0'91. Die charakteristischen Werfe für diesen Typus sind: si =  600, a / =2 ' 5 ,  fm = 9 5 0 , 
c =  2'0, alk =  0'5, mg =  0 '9 ( N i g g l i — d e  Q u e r v a i n — W i n t e r h a l t e r  : 1. c. p. 353).

*) A  isi grösser als А130 3 ; Fe2Og wurde von FcO in Abzug gebracht bis А  =  A l30 3 -p  Fe20 3. CaO  wurde 
in F  verrechnet.
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SERPENTIN, GIPFEL DES GYHAN (1411 m).

Südlich von Resinär, am Gipfel des Gyhan freien zwei kleine Serpenfinstöcke auf. In der 
Begleitung derselben kommt Àmphibolii vor. Die untersuchten Handsfückc haben eine grünlichschwarzc 
Farbe, mit kleinen, grünen Flecken. Megaskopisch kann man etwas Grammafit und wenig Talk unter
scheiden. Die Gemengteile des Gesteins sind : Serpentin, Olivin, Grammafit, Chlorit, Talk, Magnetit, 
Kalzit (sehr wenig).

Der grösste Teil des Gesteins besteht aus Serpentin. Er zeigt genau dieselbe Ausbildung, 
wie in den vorigen Gesteinen: „Achsen“ teilweise aus Magnefitkörnchen tragen auf beiden Seiten 
(im Schnitt) die Fasern des «-Serpentins. Die Achsen bilden Vielecke, in welchen entweder kleine 
Reste von Olivin vorhanden sind, oder aber liegt hier ebenfalls «-Serpentin vor.

Der Olivin kommt in sehr kleinen Körnern vor, die Reste von grösseren Olivinindividuen darsfellen.
Der Grammafit tritt spärlich auf. E r zeigt genau dieselben Eigenschaften, wie im vorigen Gestein.
Der Chlorit ist reichlicher vorhanden. Positive und negative Typen sind von derselben 

Beschaffenheit, als in den anderen Serpentinen. Sie treten meist gruppenweise auf. Mitunter findet man 
einige Ta&blättchen, oft an den Oberflächen der Grammatite oder in deren Nähe.

Der Magnetit kommt teils in den „Achsen“, teils unabhängig vor. Einzelne Körner erreichen 
Dimensionen bis 0'38 mm. Seine Menge ist geringer, als in den obigen Serpentinen.

Das Gestein zeigt eine massige bis schiefrige Textur. Die Schieferung wird durch die Anord
nung einzelner Grammatite und Talke bedingt : die Grammatite liegen manchmal mit der Hauptachse in 
der Schieferungsebenc, die Talkblättchen schmiegen sich mit ihren Basisflächen der Schieferungsebene an.

Die chemische Analyse des Gesteins ergab folgendes Resultat :
S i0 2 . . . . . . . 3 8 ’5Г%
T i0 2 . . . . . . . 0-14

A l20 3 . . . 1278

C r2O ä . . . . . . 031

F c, 0 :! . . . . . .  F 38

F cO  . . . . . . . 2-01
M n O  . . . . . .  0 1 1

M g O . . . . . . . 30-42

C aO  . . . . . . .  1 -53

N a ,0  . . . . . . Г12

к 2о  . . . . . . . 0-12

H .,0 -f  tio° . . . . . 1F46

H .,0 —no° . . . . . 0 0 9

C O , . . . . . . . 0 4 0

S O , . . .  . . . . 0 4 2

p . , o , .  . . . . . . 0-02

Summe 1 0 0 -5 8

Analy 
Spcz. Gew.

ker : I. F'inäly.
2 7 0 6  (T .  T a k á t s ) .



DAS SEBESED- UND ZI BINS-GEBIRGE 333

Die Parameier nach O s a n n : s =  39'65, À  =  119, С = Г 6 8 , F  =  49'65, T  =  4'96, n =  9'33, 
Reihe =  «, k =  0'66; a =  0'7, c = l '0 ,  f= 2 8 '3 .

Die Molekularwerfe nach N iggli : si =  66'0, a l= 1 3 ‘0, fm = 82 '5 , c =  2'5, alk =  2'0, k =  0 ‘07, 
mg =  0 9 4 ;  qz =  — 42'0, t i= 0 '1 7 , p =  0‘01, h =  64'90, co2 =  0 ’93, so;1 =  0'15, c/fm =  0 ’03,
Schniff =  1.

Zum Vergleich: Typus des peridotiiischen Magmas: si =  60'0, al =  50, fm =  90'0, c =  4'0, 
alk =  ГО, к =  ?, mg =  0'90, Schnitt =  1.

Aus diesem Typus: si =  60'0, al =  1 TO, fm = 8 2 '0 , c =  0'5, alk =  6‘5, k =  0'96, mg =  0 '6 1, 
Schnitt =  1. (Glimmerperidoiit, K a lte s  Tal, H arz.)

Die Übereinstimmung ist recht gut; nur der W ert von al ist für den Serpentin etwas grösser, 
als in diesem Typus. In dieser Beziehung gehört der Chemismus des Serpentins in den sesquioxyde 
reicheren peridotiiischen Typus. Für diesen Typus variieren die Molekularwerte innerhalb folgender 
Grenzen: si variiert von 40 bis 66, al zwischen 7 und 20, fm von 77 bis 90, c und alk sind sehr klein, 
mg liegt zwischen 0'5 und 0'9.

CHEMISCHE UND GENETISCHE VERHÄLTNISSE DER GESTEINE 
DER PYROXENIT—PERIDOTIT—SERPENTIN-REIHE.

Um die chemischen Verhältnisse der beschriebenen Gesteine näher untersuchen zu können, 
sind in den folgenden zwei Tabellen (VII und VIII) die Resultate der Analysen und die entsprechenden 
Molekularwertc zusammengestellf.

W ie aus der letzten Tabelle hervorgehf, bilden diese Gesteine — von chemischem Standpunkt 
aus — eine ziemlich geschlossene Gruppe ohne grosse Variationsbreiten. Die Molekularwerfe variieren
innerhalb folgender Grenzen :

der W ert si von o8'0 bis 107-0
„ „ al „ í v 260
„ „ fm „ 62'5 94-0
,, „ с ,, 1 '5 „ 9-0
» „ alk „ 0'5 3 0
» „ к 0-03 „ 0-33
„ >. mg „ 0T6 „ 0-94
» „ qz —3 0 —54-0
я „ c/fm 002 „ 0-15

Die Projekfionspunkfe im Konzentrationstefraeder fallen in den Schnitt I, mit Ausnahme 
des Gesteins N r 2, bei dem er in den Schnitt II fällt.

Die Variation der wichtigsten Molekularwerte wurde in den Diagrammen Fig. 77 und 78 
graphisch dargestcllt.

Der Projekfionspunkt fällt bei fast allen Gesteinen in das Eruptivfeld. Nur im Serpentin von der 
Sfäna Gruiuçoara (Nr. 2) sind die chemischen Verhältnisse etwas abweichend. Hier liegt der Projekfions-
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О 04 ю чО ф ф *N чО O' о 04 •N Oh О чО

04 04 X
чО о о о о ГО о —• —*■ ГО о го *ч О 1— о X

0Ô ф Ф 04 го Ф — о ф 04 04 *ч
04 Ю СX> X *ч Ф Oh 04 чО X X о

04 04
о о о о о —■ iQ гр го 04 о •-* O ' о о ce

О4 Oh Ф Ö ч0 ос ч0 Ö •■ &■ Гч4 ró Oh
ф (4J ГО ф ГО X Oh X X *N го Oh

04 04
чО о о <2, — <2j —* Ф о 04 о Oh *N О

cf 0Ô ф 04 *N Ô чС* Ф Oh to го Ф04 го 04 О *N O' =0 го X чО ф о

04 04
о о с о О Oh — 04 ГО о ф о о to О *N l—■

04 |_к X об Oh м 1—к об •—к 04 ф tó XOl К) X го X Oh 04 O' Oh о 04 о чО

T
A

B
E

L
L

E
 V

II.
C

H
E

M
IS

C
H

E
 Z

U
S

A
M

M
E

N
S

E
T

Z
U

N
G

 D
E

R
 G

E
S

T
E

IN
E

 D
E

R
 P

E
R

ID
O

T
IT

—
P

Y
R

O
X

E
N

IT
—

S
E

R
P

E
N

T
IN

-R
E

IH
E

.



T
A

B
E

L
L

E
 V

II
I.

M
O

L
E

K
U

L
A

R
W

E
R

T
E

 D
ER

 G
E

ST
E

IN
E

 D
ER

 P
E

R
ID

O
T

IT
-P

Y
R

O
X

E
N

IT
—

SE
R

PE
N

T
IN

-R
E

IH
E

.
DAS SEBESER- UND ZIBINS-GEBIRGE 335

T
yp

us

4
pe

ri
do

tit
is

ch
, 

to
ne

rd
er

ci
ch

.G
•L

"P
G
О pe

ri
do

tit
is

ch

.н
*:.о
3
so
и

о/S)

! ; §  
?  S3
к  *

"è
X.о
5С?"'S)
Ъ)

1
О <3рэ .и С 5G Çа pe

ri
do

tit
is

ch
, 

se
sq

iii
ox

yd
- 

re
ic

h

pe
ri

do
tit

is
ch

pe
ri

do
tit

is
ch

pe
ri

do
tit

is
ch

pe
ri

do
tit

is
ch

pe
ri

do
tit

is
ch

>n *П io о о о о о p ■n »n
Tf CO O' O' СО — —1 Öl ôo

1 Ol 4—1■ 1
«3

'5 H нн -н’ 1—1 h-H l"H нн
иm

чО чО СО со со •n со Iw
, — О O о о о о о о J-'

О ö Ö ° Ö Ö Ö Ó Ö о о

о «п O' •п чО O' соCO Iw со см со
'S) Ь — l Ö Ö ь ь ь ö о Ó

O' •п со СО СО чОOl 00 чО чО 00 O' tw о 7“
U ö CM Öl Öl Ö Ö ъ öl 1 Ö

O' о о -г- СО in »n
со ■cf чО о о — со X 00 Iw

ъ Со о Iw O' ь öl O'
CM О СО оо tw ■о к» чО чО чЮ

■ —<
о О о о о о о о о оQ- ö о Ö Ö Ö Ö ° Ö Ь ь

<п •п Iw см о 'f 'f со
со Ol чО СЧ1 —1
ö ö Ö ь Ö Ö ь Ö ь Ô

о о о о о о о о о о р
ö о i f Öl O' ín i f ь i fzb ! CM см

1
со11

СО
i

•f
1

со
1 1

'f
1

in
1 1

чО о см l4-* O' см смьс 00 Iw оо 00 со O' о 00 ce о
ö ° Ö ь Ö Ö ь ö ° ь ь

со см |w tw tw чО Iw о
о о СО о Ч—1 о о о
ö ö Ö О ь Ö о о ö ° ь

•n 'O in >п i n 0 о i n in <п о
CM Öl Ö Öl Öl ö l — Öl со

"3

'O О i n i n i n i n о о о •п «п
О ■if i f i f Öl СО Ö l l'n Ö1 í n

о IO о »n i n l n о о о о о
ö l ö СО — ö l ö l i f Ö ъtw чО O' N- Iw оо о O' O' O '

О о о «n •n о о i n i n ? « п
h - nD í n ö -r— со i r T— Öl <п *—<

CM см CM
~

О О о о о о о о о о о
• — ъ ъ •п ín Öl Ö ОС

о О оо tw h - чО чО sD чО чО

см ' n чО к ! od o i о *
тН

D
ie

 Z
ah

le
n 

be
zi

eh
en

 s
ic

h 
au

t 
di

es
el

be
n 

G
es

te
in

e,
 w

ie
 i

n 
Ta

be
lle

 V
II

.



336 A. VENDL

punkt ausserhalb des Eruptivfeldes, aber se h r  nahe zur Grenze desselben. Für das Gestein Nr. 5 liegt 
der Projektionspunkt im Eruptivfeld, aber ebenfalls in der Nähe der Grenze.

Das Verhältnis von (al—alk) und c wurde im Diagramm Fig. T9 dargesfellt. Alle Punkte 
liegen in der Nähe der Abszisse, nur die tonerdereichen und sesquioxidreichen Gesteine bilden Ausnahmen. 
Für diese liegen die Punkte ziemlich weil von der Abszisse, also relativ sehr hoch (11 '0  und 23'5). 
Für das Gestein Nr. 8 liegt der Punkt etwas unterhalb der Abszisse (al — alk) =  — 1. Dieses Gestein hat

wahrscheinlich eine kleine Alkalizufuhr erhalten. Infolge dieses kleinen Alkaliüberschusses zeigt dieses 
Gestein gewissermassen die Charakterzüge der Alkaligesteine. Alle anderen Typen gehören zur 
Kalkalkalireihe.

Mit Ausnahme von Nr. 2 lassen sich alle Gesteine in der Gruppe der Eruptivgesteine unter
bringen. Sie besitzen die chemische Zusammensetzung der kalkarmen pyroxenitischen und peridotitischen 
Magmen.

Einige der untersuchten Gesteine repräsentieren unmittelbar eruptive Typen : die Bronzitite und 
die Bronzitperidotife. Die U m w a n d l u n g  des Br onz i t pe r i do t i t s  in Se r pen t i n  zeigt die Entstehungs
weise eines Teiles der Serpentine dieses Gebietes.
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Reliktstrukturen („Achsen“ mit Maschensfruklur) oder Olivinresfc in den Serpentinen zeigen 
deutlich, dass alle Se rpent ine  aus o l i v i n führ enden  Ges t e inen hers t ammen.  Beinahe alle Scrpen-» 
tine führen auch Grammatit in wechselnder Menge ; d. h. die Gesteine, aus denen die Serpentine 
hervorgegangen sind, bestanden eigentlich aus Gr ammat i t  und Olivin.  Dieses Gestein, der nicht

serpentinisierte 0 1 i v i n gr a m- 
matit i t  wurde am Cläbuce-  
hil aufgefunden. Die unmi t 
t elbaren M u t t e r g e s t e i n e  
der Se r p e n t i n e  mit  G r a m 
ma f i t r e s t e n waren ohne 
Zwei f e l  die Ol i v ingram-  i
mati t i te.

A uf Grund meiner 
Untersuchungen lassen sich 
die Serpentine des bearbeiteten 
Gebietes in genetischer Hin
sicht in zwei Gruppen ein- 
teilcn. 1. Serpentine, die aus 
B r o n z i t p e r i d o t i t e n  oder 
Di a l l agpcr i do t i ten (Valea 
Muntelui ,  südl i ch R é s i 

nai') e n t s t a n d e n  sind.  Diese Serpentine sind aber weniger 
verbreitet. 2. Serpentine, die aus Ol iv ingrammat i t i t en  her- 
vorgegangen sind. Dieser letztere Typus scheint sehr ver
breitet zu sein.

D ie S e r p e n t i n s u b s t a n z  in den letzteren Gesteinen 
hat sich überwiegend, eventuell gänzlich aus dem Olivin 
des ur sprüngl i chen  Ges t e i ns  gebildet .  A u s  dem G r a m 
matit  haben sich Talk und  Chlor i t  gebildet.  Der  Ei sen-  0 
gehal t  der Ol ivine wurde  in der F o r m  von Magnet i t -  4
körnchen ausgeschieden.  Oft spielen die Chlorite eine 
beträchtliche Rolle im Aufbau dieser Serpentine.

Wie weit die Olivingrammatifite als ursprüngliche Ge
steine aufzufassen sind, lässt sich zur Zeit nicht entscheiden. Da sie neben Grammatit und Olivin ge
wöhnlich auch Chlorit führen, scheint es sehr wahrscheinlich zu sein, dass auch sie selbst metamorphe 
Ciestcine darstellen. Als ursprüngliche Eruptivgesteine können sie keinenfalls betrachtet werden ; dagegen 
spricht der hohe Gehalt an Grammatit.

Die Gesteine, die einen erheblichen Tonerdeüberschuss aufweisen, können nicht mit reinen 
Eruptivgesteinen parallelisiert werden. Bei der Deutung des Tonerdeüberschusses kann man entweder 
auf eine sehr  starke c he mi s che  V e r ä n d e r u n g  du r ch  die M e t a m o r p h o s e  denken,  nämlich

dl-alk
*24 
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Fig. 79. (al— alk)—c-Diagramm.
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an Anreicherung von A l20 3, oder aber es liegen  h ier p rim äre T uffe  vor, denen aluminiumreiches 
sedimentogenes Malerial beigemischi war. Eine dritte Möglichkeit wäre die Annahme, dass der Tonerde* 
Überschuss durch Verwitterungsvorgänge noch vor der Metamorphose herbeigeführt wurde. Eine 
endgültige Entscheidung der Frage ist nicht möglich.

Die Serpentine gehören eigentlich der Epizone an. In dem untersuchten Gebirge kommen sie 
in Begleitung typischer Mesogesteine: Glimmerschiefer, Amphibolite, Gneise usw. vor. Unter den 
charakteristischen Gesteinen des Gebietes gibt es auch solche, die als Ü b erg än g e  in die K a ta z o n e  
betrachtet werden müssen (Pyroxenamphibolite). Alle diese Gesteine treten nebeneinander auf und 
geologisch gehören sie alle einer tektonischen Einheit an : sic treten alle in der Decke, im Sebes* 
Kristallin auf.

Bei der Besprechung der Faziesverhältnisse der Amphibolite wurden die Übergänge zwischen 
den einzelnen Zonen hervorgehoben. Hier stösst man wieder auf einen engen Zusammenhang der Zonen.

Aus diesen Beobachtungen geht die folgende Tatsache hervor: in grossen Zügen besteht ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den einzelnen Zonen, die eigentlich verschiedenen Bildungsverhältnissen 
entsprechen. Das untersuchte Gebirge wird überw iegend  von typ ischen  M eso g es te in en  aufgc* 
b au t; daneben  sind aber Ü b erg än g e  sow ohl zur E p izone, wie auch zur K a tazo n e  
vorhanden . Eine sehr scharfe Abgrenzung der einzelnen Zonen lässt sich in aller Beziehung 
nicht durchführen.

Quarzporphyrite.

ALLGEMEINES.
In regelloser Verteilung treten kleine Quarzporphyritgángc auf. Sie erscheinen besonders im 

nördlichen Teil des Gebietes in der Form von einige m mächtigen Gängen. Im südlichen Teil kommen 
sie seltener vor.

Einige der wichtigsten bekannten Vorkommen werden hier angeführt:
östlich vom $ u ria n u , im Tal des R au l P rig o a n a , in einer Höhe von etwa 13Г9 in ist ein 

Gang teilweise aufgeschlossen. Er tritt in Glimmerschiefer auf (Fig. 80). Etwa 0T5 km nach S W  
von diesem Punkt, neben dem Reitweg, der zur S tana  Sa$a führt, findet man in etwa 1420 m Höhe 
(barometrische Beobachtung) einige Blöcke eines grünlichgrauen Quarzporphyrits.

Die im Sebcs*Tal dahinziehende Landstrasse schliesst bei dem Kilometerstein 21. einen etwa 
1 m mächtigen Gang auf, der O SO  —W NW *lich streicht und gegen N N O  sanft cinfällt (Fig. 81).

Zahlreich scheinen diese Gänge südlich von K áp o ln a  aufzutreten. Sehr gut aufgeschlossen 
und leicht erreichbar sind jene Gänge, die gegenüber der Brücke, an der Mündung des vom D ealu l 
C o rn c tu l herabkommenden Grabens im kristallinischen Kalk auftreten. Hier kommen an der west* 
liehen Seite der Strasse zwei Gänge übereinander vor (Fig. 82).

Im Tal des D obra*B achcs, südöstlich von S ugág  ist in der Nähe der Walkmühlen ein in 
N W —SO  streichender Gang vorhanden, der bereits durch H alaväts erkannt wurde. Nach H alavAts 

ist auf dem W eg nach L om ány, nördlich vom D ealul C e rc u lu i (901 m) ebenfalls ein Gang vor* 
handen. Vielleicht mit diesem Gestein steht der am westlichen Abhang des V arful C ic io ri im kristalli*
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nischen Kalkstein aufgeschlossene Gang in Verbindung. S t u r  hat einen „Rhyolit“ zwischen K á p o ln a  
und L áz erwähnt, aber bereits H a l a v á t s  vermochte dieses Gestein nicht nachzuweisen.

Fig. 80. Quarzporphyrit, Raul Prigoana.

Etwa 5 km gegen S von K u d sir  führt aus dem Tal des R au l mic ein W eg gegen О auf 
den D ealul lui B u cu r (961 m). Entlang dieses Weges hat H a l a v á t s  zwei in W —O-licher Rieh*

Fig. 81. Quarzporphyritgang irri Sebes*TaI, 21 km.

tung verlaufende, durch Biotitschiefergneis getrennte Gänge nachgewiesen. Im Tal bei R om oszhely , etwa 
1'5 km westlich von der Kuppe La B a lta  hat derselbe Forscher einen 3 m mächtigen Gang mit

22*
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W —O-licher Sfreichrichfung gefunden. E r schreibt ferner: „Auch den N agypafak  (Râul mare) bei 
K u d s ir  verqucrt weit jenseits des Granifdykcs ein in der Richtung 23h liegender, ca. I m mächtiger 
Porphyr-Dyke. “

Weiter gegen N  fand er am südlichen Teile des D ealul G lodu lu i (Г56 m, SSO^lich von C sóra) 
einen gegen W N W  streichenden Gang. Westlich von der Kirche in P u rk a re ti, entlang dem Wege, 
ferner weiter gegen W N W  auf dem D ealu l P le o sc o re  fand er je einen Gang. Da die Richtung 
des Streichens dieser drei Gänge in einer Linie liegt, glaubt H a l a v â t s  den Schluss ziehen zu dürfen, 
dass diese drei Gänge eigentlich nur Teile eines langen Ganges darstellen.

Auf dem D ealu l P le s ilo r  (1068 m), nordwestlich von S u g äg  befindet sich entlang des 
Weges nach L om äny ein schmaler Gang. Südöstlich von S z trugár, am Ende des Dorfes streicht 
ein Gang nach 21'' an der Ostscitc des Weges.

Fig. 82. Zwei Quarzporphyritgänge im kristallinischen Kalkstein. Sebes-Tal, südlich von Kápolna.

Bei dem westlichen Ende der Ortschaft P o ian a , südlich von der Kuppe 884 m querf der 
W eg einen gegen N O  streichenden Gang.

Südlich von D oborka , an der „U nter dem F ru n z b e rg “ genannten Stelle fand H a l a v ä t s  

einen nach 7" streichenden Gang.
L a c k n e r  hat einige schmale Gänge im Tal d e s  R âu l A lu n u lu i beobachtet.
Südlich und südwestlich von T ilisk a , in der unmittelbaren Nähe der Ortschaft kommen einige 

Gänge von demselben Charakter vor. Die Aufschlüsse liegen an dem Nordabhang des P le s a -B e rg e s  
(852 m). Bei dem westlichen Ende des Dorfes führt ein Graben und ein W eg gegen S. Hier findet 
man von N  gegen S zuerst einen etwa 15 m mächtigen Gang, dann einige Schritte weiter gegen S 
einen etwa 10 m mächtigen, ferner einen etwa 3 m dicken und schliesslich zwei je 1 m dicke Gänge. 
Diç. letzteren vereinigen sich aller Wahrscheinlichkeit nach gegen O. Die Richtung des allgemeinen
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Slreichcns ist O —W . Am Weg, der gegen О wieder in die Ortschaft führt, quert man zwei schwache 
Quarzporphyritgänge. Einer von diesen Gängen wurde bereits durch H alaväts beobachtet.

Vom geomorphologischen Gesichtspunkte haben diese Gänge nur geringe Bedeutung, da sie 
sehr dünn sind. Ihr geologisches Alter lässt sich, indem sie in den kristallinischen Schiefern auftreten, 
nicht fesistellen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie mit dem G anggefo lge  der grano- 
d io ritischcn  In tru s io n en  des B a n a ts  in Z u sam m en h an g  stehen.

Einige dieser Gesteine wurden näher untersucht.

PHYSIOGRAPHIE DER QUARZPORPHYRITE.
QUARZPORPHYRIT AUS DEM SEBES-TAL.

Die Landstrasse im S e b e s -T a l schliessi bei dem Kilometerstein 21. einen etwa 1 m mäch
tigen Gang auf, der O S O —W NW ^lich streicht und sanft gegen N N O  einfällt (Fig. 81). W ie ich in 
der Gesellschaft des Herrn A . L iffa feststellte, befindet sich dieser Gang in den Gesteinen der Glimmer
schiefer—Paragneis-Gruppc. Das Gestein des Ganges ist aschgrau, in seiner dichten Grundmasse kann 
megaskopisch nur Feldspat, Quarz und wenig Biotit als porphyrischc Ausscheidung festgestellt werden.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile erkennen : Plagioklas, Orthoklas (wenig in 
der Grundmasse), Quarz, Biotit, Chlorit, Hornblende, Magnetit, Apatit, Epidot, Zirkon, Titanit, Pyrit. 
Die porphyrischen Ausscheidungen sind klein, meist unter 0'5 mm, seltener bis 3 mm.

Der Plagioklas ist meist nach (010) tafelig ausgebildet. Seine Kristalle sind frisch, meist wasser
klar, nur stellenweise graulich (eventuell etwas kaolinisch umgewandelt) ; selten kommen darin auch 
sekundär entstandene Serizitschüppchen vor. Älbitzwilling ist die Regel ; seltener sind die Zwillinge 
nach dem Albif- und Periklingesetz ausgebildet, selten kommen Periklinzwillinge allein vor. Albit +  
Karlsbader Komplexe sind selten zu beobachten.

1. а' <  1 '541, y' >  1 '541.
2. а' =  etwa w, у  <  e, а' <  е, у  >  со.
3. Schnitt J_ «, cd ; (о 10) =  9° =  26%  An.
4. Spaltblättchen II (010), «' : (001) =  etwa 0° =  29% An.
3. Schnitt 1(010) und (001), «’ : (010)=  12° =  28% An.

a ß  y
6. A j—.i =  P 1-o 90° -{-82° — 10° =  (010) =  Albit =  etwa 27% An.

S + 8 4 °  +10° + 8 0 °  =  (001) =  etwa 2 8%  An.
2V1 =  — 83°.

7. Auf Spaltblättchen l! (010) tritt y  etwas exzentrisch aus.
Alle diese Daten deuten auf einen sich bereits dem Andesin nähernden Oligoklas von einer 

durchschnittlichen Zusammensetzung von An.,(i — A n30.
Selten ist an den Plagioklasen auch Zonarbau zu beobachten. Gewöhnlich gibt sich dieser 

jedoch nur in einer schmalen Hülle und einem Kern zu erkennen. Der Kern ist um einige Prozente 
(3 — 5%) basischer, als die Hülle.

7. Schnitt 1  (010) und (001), r<’ :(010), im Kern: 13° =  29% An,
in der Hülle: 7° =  25% An.
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Nur ausnahmsweise sind drei Zonen zu beobachten. Zuweilen zeigen sich an den Rändern 
der Plagioklase Quarzinfiltrationen. Häufig werden die Plagioklase von einer überaus schmalen, sehr 
saueren Zone umgeben.

Als Einschlüsse kommen in dem Plagioklas Biotit und sehr wenig Quarz, selten Zirkon und 
Apatit vor.

Die Quarzindividuen sind wasserklar. Die Dihexaederform ist an ihnen häufig zu erkennen. Sie 
sind manchmal korrodiert. Gewöhnlich schliessen sie feine, staubartige Interpositionen, zuweilen Grund- 
massenfeilchen und selten Biotit ein.

Der Biotit zeigt einen starken Pleochroismus:«  =  gelb, ß = y  — kaffeebraun. 2V« =  eiwa 0°. 
Als Einschlüsse kommen Magnetit, Apatit, selten Epidot und Zirkon vor.

Selten ist der Biotit mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt. Der Chlorit ist schwach dop
pelbrechend, optisch negativ. « =  grünlichgelb, y =  grasgrün. Der chloritisch umgewandelte Biotit führt 
gewöhnlich kleine Epidotkörnchcn und selten auch kalzitische Umwandlungsprodukte.

Ein seltener Gemengteil ist die Hornblende in kleinen Individuen, an welchen die Form jllOj- 
zu beobachten ist. Länge der Kristalle : 0'15 bis l'O mm. Pro Dünnschliff findet man 1— 2 Individuen. 
Der Pleochroismus ist sehr stark: « =  blassgelb, ß — olivgrün, y =  dunkel blaugrün, y : c =  2 \ ’5°. Die Horn
blende wird manchmal durch eine Zone von kleinen Epidotkörnchen umgeben und diese letzteren wer
den durch kleine Biotitschüppchen umkranzt.

Als Einschlüsse in der Hornblende wurden Magnetit und farbloser Titanit beobachtet.
Der Magnetit tritt entweder in überaus kleinen Körnen auf, oder aber er bildet grössere Kör

ner (bis 0'25 mm), die als porphyrische Einsprenglinge erscheinen. Einige sind mit einer sehr dünnen 
Leukoxenhülle umgeben.

Der Apatit kommt in farblosen Kristallen, vornehmlich im Biotit und um die Biotite herum vor. 
A b und zu erscheint er selbständig unter den Gemengteilen der Grundmasse. Seine Individuen errei
chen manchmal eine Länge bis 0'16 mm.

Zirkon tritt teils als Einschluss, teils selbständig in der Form von farblosen, an beiden Enden 
etwas abgerundeten Kriställchen auf.

Der Titanit ist ein sehr seltener Einschluss in einigen Hornblenden.
Die spärlichen Epidotkörnchen, die aller Wahrscheinlichkeit nach sekundär entstanden sind, 

weisen folgenden Pleochroismus auf: « =  farblos, ß =  licht gelblichgrün, y =  gelblichgrün.
Der Pyrit erscheint in sehr kleinen Körnchen.
Die Grundmasse des Gesteins ist sehr feinkörnig, holokristallin, mikrogranilisch. Dieselbe 

besteht überwiegend aus Quarz, dem sich viele Feldspate und wenige grünlichbraune Zbo/i/fetzchen 
zugesellen. Die Feldspate sind untergeordnet, nach der Brachyachse langgestreckt, leistenförmig, meist 
jedoch in den Schliffen rektangulär oder mehr oder weniger unregelmässig umgränzt. Die Feldspate 
sind — auf Grund ihrer Lichtbrechung — überwiegend sehr sauere Oligoklase mit oder ohne Zwillings
lamellen. Sehr selten beobachtet man einige Körnchen von meist unregelmässiger Umgrenzung, deren 
Lichtbrechung niedriger ist, als die des Kanadabalsams. Diese dürften wohl Orthoklase sein.

In Anbetracht dessen, dass der porphyrisch ausgeschiedenc Feldspat des Gesteins Plagioklas 
ist, muss das Gestein als Quarzporphyrit bezeichnet werden.
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Chemische Zusammensetzung :
S i O . , ..................... . . . Г2'41 °/i
T i O , ...................... Sp.
AL,Oe ..................... . . . 1811
F e ,0 ,t ...................... . . . 0'04
F c O ...................... . . . O'IO
M g O ...................... . . . 0'40
C a O ...................... . . . 2'28
N a . , 0 ..................... . . . 5'80
k ,o ..................... . . . 1 '32
Glühverlust . . . 051
I A O , ...................... . . . Sp.

Summe. . 100'9<
Analytiker: K. E m s z t .

Die Parameter nach O s a n n  : s =  Г8'08, À  =  6*99, С =  2'64, F  =  ОТ7, T  =  1 '89 ; а =  20'2, 
с =  Гб, f =  2-2.

SA IF =  25'2, 37, f l .
A lCÀ lk == 16-3, 3'8, 9'9.

N K  =  87.
M C =  l'9.

Unter den Quarzporphyriten steht diesem Gestein der Quarzgiimmerporphyrit von E lec tric  
P eak , Y ellow st. P . am nächsten.

S A lF  =  24'5, 3-0, 2'5.
A lCAlk =  15'0, 5'0, 10'0.

N K  =  ГЗ.
M C =  3M.

Die Werte von S A lF  und Â IC Â lk  erinnern sehr an die Zusammensetzung der Quarzporphyre 
bezw. der Rhyolithe. Der Wert von N K  wäre jedoch für diese Gesteine ungewohnt hoch. Das Ver
hältnis N K  deutet eher auf die Gesteine des dioritischen Magmas, vornehmlich aber auf die Quarz- 
keraiophyre, besonders wenn man auch den hohen Kiesclsäuregchalt in Betracht zieht.

Im Q uarzkeratophyr von M ühlen ta l, H arz  ist
S A lF  =  25'5, З'О, Г5.

A lCAlk =  145, 2'5, 130.
N K  =  8'6.
M C =  1-8.

Diese Werte stimmen mit den ersteren ziemlich überein. Lediglich in dem Verhältnis von 
A lC A lk  gibt sich eine wesentlichere Abweichung zu erkennen, was darauf zurückzuführen ist, dass in 
den Quarzkeratophyren Albif, in diesem Gestein aber Oligoklas porphyrisch ausgebildet erscheint.

Auf Grund dieser Zahlen stellt unser Quarzporphyrit einen Übergang zur chemischen Zusammen
setzung der Quarzkeratophyre dar.
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Die Molekularwerte nach N ig g l i  : si =  358'0, al =  52'5, fm  =  3'5, c = 1 2 '0 ,  alk =  32'0, 
к — 0'13, nig 0'85 ; qz =  —J— 130'0, c/fm — 3'43, Schnitt — VIII.

Zum Vergleich: Typus des trondhjemitischen Magmas: si =  350'0, al =  42 0, fm =  120, 
с =  1Г0, alk =  35'0, k =  0'23, mg =  0'27, Schnitt =  V.

Aus diesem Typus: si =  358'0, al =  46'5, fm =  5'5, c =  9'0, alk =  390, k=^ 018 , m g =  0'4Г, 
Schnitt =  VII. (Trondhjemit, K v ikne , N orw egen.)

Für diesen Typus werden die folgenden Molekularwerfe angegeben: si > 3000, al >  400, 
alk =  30'0 bis über 40'0, fm steigt nicht über 20'0, c nicht über 16'0.

Die Übereinstimmung mit diesem Typus ist sehr gut. Nur der Wert von mg ist für den 
Quarzporphyrit aus dem Scbes-Tal etwas höher, als für den Typus.

Die volumprozenfische Zusammensetzung des Gesteins ist die folgende :

P la g io k la s ........................... 32'64 Vol %
Q u arz .....................................  2'88
B io t i t .....................................  1 '74
H ornblende........................... 0' 15
Epidot...................................... 0'23
M agnetit................................  0'47
Grundmasse...........................61'89

Summe . ЮО'ОО

QUARZPORPHYRIT, TILISKA.

Das Gestein stammt aus dem nördlichen, mächtigeren Gang beim westlichen Ende des Dorfes.
Es ist ein lichtgraues Gestein mit dichter Grundmasse. Megaskopisch kann man nur Feldspat, 

Quarz und Biotit als porphyrische Einsprenglinge unterscheiden.
U. d. M. kann man die folgenden porphyrisch ausgeschiedenen Gemengleile erkennen : Plagio- 

klas, Quarz, Biotit, Chlorit, Magnetit, Epidot. Weitere Gemengteile sind: Orthoklas (wenig), Magnetit, 
Apatit, Zirkon.

Der Plagioklas erscheint in idiomorphen Kristallen, an welchen die Formen Í0 10j, j 110!, 
) 110), (001 f, j201) manchmal zu erkennen sind. Die Dimensionen der Kristalle schwanken meist 
zwischen 0'5 und T9 mm, seltener bis 4 mm. Die Kristalle sind meist tafelförmig nach (010) ausge
bildet. Sie sind stets verzwillingt und zwar überwiegend nach dem Albifgesefz. Periklinzwillinge allein 
oder mit Albitlamellen, sowie Komplexe nach dem Albit Karlsbader Gesetz sind seltener zu beobachten.

1. Schnitt T (010) =  12° =  28% An.
2. Schnitt 1  y, ec : (001) =  1° =  2 9 - 3 0 %  An.
3. «' =~cof y f <  8 ; а <  8} У >  со.

а ß Y
4. Ä t :: D, ,

оОO' +  80° — 8° =  (010) =  Albit =  etwa 27% A n
Íö 90° +  5° +  81° =  (001) =  etwa 26 %  An.

InJ <: II 00 04 О
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« ß y
5. A  i - ,  90° + 8 0 °  — 10° =  10 10 J =  Pcriklin =  etwa 26%  An.

P j_2 + 8 5 °  + 1 5 °  + 8 0 °  =  Periklin =  etwa 29% An.
Diese Daten beziehen sich auf den mittleren Teil der Kristalle. A b und zu wird nämlich 

Zonarbau beobachtet. Man kann in diesem Fall einen Kern und eine verschieden dicke Hülle 
unterscheiden.

6. Schnitt I (010) und (001), a ':(010), im K ern:15° =  3 0 %  An,
in der Hülle : 7° =  25 °/o An.

Die Plagioklase sind im allgemeinen frisch; mitunter führen sie sekundär entstandene Serizit- 
Schüppchen. Als Einschlüsse kommen Magnetit, seltener Biotit und ziemlich oft G rund masse nieAchen vor.

Unter den Einsprenglingen herrscht der Plagioklas vor.
Der Quarz erscheint in 0 5 bis Г2 mm grossen Kristallen, an denen man +  R  und — R, ferner 

manchmal eine schmale Zone von JlOlOj erkennen kann. Seine Individuen zeigen ab und zu Spuren 
von magmatischer Korrosion. Sehr kleine Inferpositionen in Gruppen, Bändern geordnet oder in regel
loser Verteilung sind sehr verbreitet. Manche enthalten eine bewegliche Libelle (C 0 2). Selten beobachtet 
man GrundmassentcAchcn im Quarz eingeschlossen.

Der Biotit tritt in sehr dünnen Blättchen auf. Der Durchmesser der (OOl)-Flächen schwankt 
überwiegend zwischen 0'15 und Г0 mm. Die Mehrzahl der Blättchen wurde mehr oder weniger in 
Chlorit umgewandelt und nur kleinere—grössere Teile sind im ursprünglichen Zustand als Biotit erhalten 
geblieben. Der Pleochroismus ist stark: « =  licht strohgelb, y =  dunkel schokoladebraun. 2V« =  0°. Der 
nachträglich entstandene Chlorit ist optisch negativ und stark pleochroifisch : er =  licht grünlichgelb, y  =  
blaugrün.

Die (OOl)-Flächen der Biotite sind mitunter nicht glatt, sondern mehr oder weniger uneben. 
Als Einschlüsse kommen Magnetit, Apatit, Epidot, Zirkon vor. Der Epidot kommt überwiegend in den 
chioritisch umgewandelten Biotiten vor. Um das Zirkonkriställchen zeigt sich ein dunkler, pleochroiti- 
scher Hof.

Manche Magnetite zeigen Dimensionen bis 0'3 mm. Diese können zu den Einsprenglingen 
gerechnet werden.

Der Epidot erscheint meist in der Gesellschaft der Biotite und Chlorite, oft aber selbständig 
und unabhängig von diesen Gemengteilen. Seine Körner sind xenomorph und von schwankender Grösse. 
Die grössten Individuen erreichen eine Länge bis 0'2 mm, diese sind nach der Orthoachse etwas ge
streckt. Der Pleochroismus ist deutlich: « =  farblos, ß =  hell zitronengelb, /  =  grünlichgclb. Die Menge 
dieses Minerals ist minimal. Ein Teil der Epidote dürfte sich bei der Umwandlung der Biotite in Chlo
rit gebildet haben.

Die Grundmasse ist holokristallin ausgebildet. Die Gemengteile derselben sind : Plagioklas, 
Orthoklas (sehr wenig), Quarz, Biotit und die Nebengemengteiie.

Der Plagioklas erscheint in leistenförmigen oder (im Schnitt) quadratischen, seltener in unregelmässig 
umgrenzten Individuen. Die Länge der Krisfällchen schwankt meist zwischen 0'019 und O'l mm. Sic 
bestehen meist aus zwei, seltener aus drei Zwillingslamellen, oder aber sie sind nicht verzwillingt. Sie 
sind oft trüb infolge kleiner Serizitschüppchen.
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1. «' <  rt), f ; «' <f f, ' /  =  to,
2. Maximale Auslöschung in der symmetrischen Zone schwankt um 0° herum.

« ß у
3. о + 8 7 °  + 9 0 °  etwa 0° =  (010) =  Albit =  20—23%  An.

З У ^ - в б 0;
Einige Feldspate zeigen niedrigere Lichtbrechung, als der Kanadabalsam. Diese dürften Ortho

klase sein.
Der Quarz der Grundmasse erscheint in Form von unregelmässig umgrenzten Körnchen, deren 

Dimensionen zwischen 0’016 und (У06 mm schwanken. Die Quarzmenge in der Grundmasse ist 
bedeutend.

Der Biotit zeigt genau dieselben Eigenschaften, wie die Einsprenglinge. Dimension der Blätf* 
chen:0'015 bis O'l mm.

Der Magnetit der Grundmasse bildet sehr kleine, manchmal staubartig feine Körnchen.
Apatit und Zirkon erscheinen seifen als Einschlüsse in den Biotiten, ferner auch selbständig 

zwischen den anderen Mineralien der Grundmasse.
Dieses Gestein zeigt eine grosse Ähnlichkeit mit dem soeben beschriebenen Quarzporphyrii. Im 

Gestein von T iliska  ist die Grundmasse etwas gröber körnig ausgebildet, ferner enthält dieses Gestein 
unter den Einsprenglingen weniger Plagioklas und etwas mehr Biotit. Die Grundmasse ist hier reich* 
lieber vorhanden.

Die volumprozenfische Zusammensetzung dieses Gesteins:
P la g io k las ................................19T2 Vol %
Q u a r z .............................................3'26
B i o t i t ............................................ 4'32
E p i d o t .............................................0'39
M a g n e t i t .......................................0'81
A p a t i t ............................................ 0'31
Z i r k o n ..................................... Г Г 19

Summe . . . 100‘00
Das Gestein des etwas weiter gegen S aufgeschlossenen Ganges zeigt eine auffallende Ahn* 

lichkeit mit dem beschriebenen Gestein. Der wichtigste Unterschied besteht lediglich darin, dass in die* 
sem Gestein die meisten Biotite mehr oder weniger in Chlorit umgewandelt sind.

QUARZPORPHYRIT, SEBES-TAL, SÜDLICH KÁPOLNA.

Südlich von K ápo lna , an der Mündung des vom D ealu l C o rn e tu l herabführenden Grabens, 
treten an der Westseite des Tales, im kristallinischen Kalkstein zwei Gänge auf (Fig. 82). Der Aufschluss 
liegt gegenüber der Brücke. Hier kommen in dem bläulichgrauen, stellenweise aber vollkommen weis* 
sen, gut geschichteten kristallinischen Kalkstein die zwei Gänge übereinander vor. Der obere Gang ist 
etwa 1 m, der untere aber 1 '50 m mächtig. An den Gängen ist der Kalkstein vollkommen umkrisfal* 
lisierf, wie dies besonders oberhalb des oberen Ganges zu beobachten ist. Beide Gänge streichen 
O S O —W NW *lich und fällen gegen S S W  ein. Einer dieser Gänge wurde bereits von H a l a v ä t s
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erwähnt, der auch eine Photographie desselben publizierte. Nach H a l a v â t s  besitzt dieser Gang in 
dem Gneis im Liegenden des kristallinischen Schiefers eine Mächtigkeit von 1'50 m. Der zweite, höher 
gelegene Gang fällt von unten aus betrachtet bereits nicht mehr so gut in die Augen, weshalb er leicht 
übersehen werden konnte. Beide Gänge befinden sich nicht im kristallinischen Schiefer ( H a l a v A t s ’s  

Ansicht), sondern im kristallinischen Kalkstein.
Die Bildung dieser beiden Gänge wurde von ziemlich intensiven postvulkanischen Wirkungen 

begleitet, was sich megaskopisch schon in der weissen, etwas ausgebleichten Farbe der randlichen Teile 
der Gänge zu erkennen gibt. Die Biotite sind in ziemlich beträchtlichem Mass chloritisiert und teilweise 
epidotisiert ; die Feldspate sind meist weiss und trüb.

Das Gestein dieser beiden Gänge ist von der gleichen petrograplüschen Zusammensetzung, 
wie die vorigen Quarzporphyrite. Nur ist es infolge der etwas intensiveren postvulkanischen Wirkungen 
cinigermassen umgewandelt worden. Namentlich sind seine Feldspate (Oligoklas) durchwegs trüb, teils 
in ein monotones Material, aller Wahrscheinlichkeit nach in Kaolin umgewandelt. Ffier un da treten 
in den Feldspaten auch Serizitschüppchen auf. Die Biotite sind stärker chloritisiert und Fland in Hand 
mit der Chloritbildung ist auch Epidot entstanden. Die Quarzkristalle sind meist dihexaedrisch ausgebildct. 
Hornblende konnte nicht fesfgestelit werden. Sie fehlt entweder gänzlich, oder aber sie tritt sehr spärlich 
auf, so dass sie in den untersuchten Dünnschliffen nicht nachgewiesen werden konnte.

Auch die Grundmasse ist mit jener der vorigen Gesteine identisch, nur sind ihre Feldspate 
weniger frisch. Die Dimensionen der Gemengteile der Grundmasse sind ungefähr dieselben, wie im 
ersten Gestein.

Die chemische Analyse des frischesten Materials ergab folgendes Resultat :
S iO .j........................... . T 1 '83%
T iO o........................... Sp.

A U F ..................... . 1786
Ве20 : > ..................... . 041
F e O ........................... . ООГ
M g O ..................... . 041
C a O ^ . ..................... 1%
N a O ........................... . . 5’56
K . ,0 ........................... 1 '56
Glühverlust 075
P . . O , ..................... . 0-08

Summe . . 10049
Analytiker : K. E m s z t .

Die Parameter nach O s a n n : s  =  Г8'44, А  =  6'9Г, С  =  2'29, F  =  0'83, Т =  2'21, п =  8'44, 
Reihe =  а, к =  1 ‘66 ; а =  207, с =  6'8, f =  2‘5.

S À 1 F  =  25-3, 37 , 10.
A lC À lk  =  16-6, З'З, 10'1.

N K  =  84.
M C =  2'2,
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Demnach stimmt dic chemische Zusammensetzung dieses Gesteins mit dem Chemismus des 
ersten Quarzporphyrits vollkommen überein.

Die Molekularwerte nach N iggli: si =  364'0, al =  53"0, fm =  4'0, c =  10'5, alk =  32'5, 
к =  0'16, mg =  0'81 ; qz =  -(-134, p =  0' 18, =  2'62, Schnitt =  VIII.

Zum Vergleich: Typus des trondhjemitischen Magmas: si =  350’0, al 42'0, fm = 12 '0 , 
с = 1 Г 0 , alk =  35’0, k =  0"23, mg =  0'2Г, Schnitt =  V.

Die Übereinstimmung mit diesem Typus ist sehr gut.
Obwohl die analysierten zwei Quarzporphyritc weit voneinander auftreten, besitzen sie beinahe 

genau denselben Chemismus.

si al fm C alk к mg qz c fm Schnitt
1. 358-0 52"5 3-5 12-0 32-0 0-13 0-85 13-0 3-43 VIII.
2. 364-0 53-0 4-0 10-5 32-5 016 0-81 13-4 2-62 VIII.

1. Quarzporphyrif, Sebcs-Tal, 21. Kilometerstein.
2. Quarzporphyrif, Sebes-Tal, Kápolna.
Dieser idente chemische und petrographische Charakter deutet darauf hin, dass die untersuchten 

Gesteine höchstwahrscheinlich aus einem und demselben Magma entstanden sind. Aus diesem Umstand 
kann mit Recht auch darauf geschlossen werden, dass die übrigen auf diesem Gebiet auftretenden 
Quarzporphyritgänge durchwegs durch Eruption desselben Magmas entstanden sind. Die mikroskopischen 
Untersuchungen der Gesteine von Ti l i ska scheinen diese Annahme zu bekräftigen.

Die Bildung eines oder des anderen dieser Gänge wurde auch von mehr oder weniger intensiven 
postvulkanischen Wirkungen begleitet.

Die Ausmessung des letzten Gesteins mit dem Integrationstisch ergab folgende volumprozen- 
tischc Zusammensetzung :

Plagioklas . . . . . . 29-5Г
Q u a r z ..................... . . 3-12
B i o t i t ..................... . . 2-98
E p id o t ..................... . . 032
Magnetit . . . . . . 033
A p a t i t ..................... . . 018
Grundmassc . . . 63-50

Summe . . 10000
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P H Y L L IT G R U P P E  (F O G A R A S C H E R  K R IS T A L L IN ).
Am  nordöstlichen Rand des Gebirges findet man weniger metamorphosierte Gesteine, die gegen 

О breitere Ausdehnung erreichen. Diese bilden die unmittelbare Fortsetzung der Gesteine des Fogaraschcr 
Gebirges. Sie werden durch den Olt durchquert. Die Verbreitung dieser Gesteine im b e a rb e ite te n  
G eb ie t ist seh r gering. Hier liegen Gesteine vor, deren Ausbildung eine Metamorphose aufweist, 
die ungefähr der Epizone von G r u b e n m a n n  entspricht. W ie bereits oben erwähnt wurde, bildet diese 
Serie eine im O lt-T a l gut aufgeschlossene Antiklinale nördlich der alten Grenze. Verschieden ausge
bildete P h y llite , C h lo ritp h y llite , C h lo ritsch ie fe r, H o rn b len d e sc h ie fe r , k r is ta l lin isc h e  
Kalkstcineinlagerungen, Quarzlinsen charakterisieren diese Gesteinsserie. A b und zu treten auch kleine 
Limoniteinlagerungen auf.

Verfasser hat nur das Gebiet in der Umgebung von R e s in á r  näher untersucht. Hier herrschen 
Phyllite vor, die meist albitführend entwickelt sind. Scrizit und Chlorit bilden wichtige Gemengteile 
derselben und es wiegt entweder der eine oder der andere vor. Quarzeinlagcrungen sind sehr verbreitet. 
Seltener enthalten die Phyllite mehr oder weniger Graphit. Sehr charakteristisch ist eine gegen N W  
streichende Einlagerung von mehr oder weniger umkristallisierfem Kalkstein, die einen Zug von etwa 
2'5 km Länge bildet. Die Mächtigkeit des Kalksteins steigt nicht über 30 — 35 m. Der Kalkstein 
— wie die umgebenden Phyllite — fällt hier unter etwa 60—66° gegen N O  ein.

Weiter nach S scheinen stellenweise Gesteine aufzutreten, welche mehr Chlorit enthaltenen 
und zu den Chloritschiefern hinüberführen.

Dieses Kristallin nimmt beim Aufbau des aufgenommenen Gebietes nur ein sehr kleines Areal 
ein. Deswegen wurden die Gesteine desselben nur anhangsweise, in knapper Kürze angeführt. Nur 
das folgende Gestein wurde analysiert.

SERIZIT-CHLORIT-ALBITPHYLLIT, RESINÁR.

Das untersuchte Gestein stammt aus dem Tal des R au l S fesii, westlich von R e s in á r , von 
der Nähe der Kalksfeineinlagerung. Einfallen : 66° gegen NO.

Es ist ein hell grünlichgraues Gestein mit schwach seidenglänzendem Schimmer und von 
typischer Schieferung. Megaskopisch kann man nur die spärlich und in grösserer Entfernung (einige 
dm) vorkommenden, einige mm dünnen Quarzadern unterscheiden. Mit der Lupe lassen sich Quarz, 
Serizit, Chlorit feststellen. Seltener kann man auch einige Körner aus Limonit beobachten.

U. d. M. erkannt man die folgenden Mineralien : Àlbit, Quarz, Serizit, Muskovit, Chlorit, 
Epidot, Magnetit, Limonit, Kalzit, Apatit, Zirkon.

Der Albit bildet kleine Porphyroblasfen (Tafel X, Fig. 6). Die Korngrösse schwankt meist 
zwischen 0'3 und 0T mm; seltener sind die Individuen kleiner: O'l bis 0'3 mm. Die Körner sind 
mehr oder minder isodiamefrisch ausgebildct und von unregelmässiger Umgrenzung. In die Vertiefungen 
der Individuen dringen die Gemengteile des Grundgewebes hinein. Der Albit bildet Albitzwillinge aus 
wenigen Lamellen ; oft besteht der Zwilling nur aus drei Lamellen, von denen eine Lamelle nur sehr 
schmal entwickelt auftrift. Manchmal fehlt die Zwillingsbildung. Obwohl die Körner im wesentlichen 
isodiametrisch ausgebildct erscheinen, sind sie manchmal nach der Schieferungsebene etwas abgeplattet.
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Mitunter sind die Zwillingslamellen etwas gebogen. Uber die Zusammensetzung der Plagioklase orien
tieren die folgenden Daten :

1. Schnitt X a> a' : (010) =

' 
С

<оо"'
00IIОго

*2. Richtung I E , Е , А Р
M -1 2 ° -1 2 °  - 1 2 ’5° X (010) (010) =  Albifgesetz =  5%  Ап

а ß У
3. A 1_ , =  P ]_o -!- 8Г° +  80° 4- 13° =(010) =  Álhit =  Г%  Ап.

2V, = -f- 81°; 2Vo =  +  Г9°
4. Schnitt 1(010) und (001), « ':(0 1 0 )=  14° =  6 %  An.

Alle Álhite sind wasserklar, aber fast immer führen sic Einschlüsse von Ser/z/Vschüppchcn, 
Quarzkörnchen, Chloritschüppchcn und sclir kleine farblose bis schwach gelbliche £p/cfo/körnchen.

Alle übrigen Gemengteile bilden ein Grundgewebe, in welchem ab und zu auch sehr klein 
Álhite Vorkommen.

Eine Ausmessung von 5 Dünnschliffen mit dem Lcitz’schcn grossen Intcgrafionstisch ergab 
für die Albitporphyroblastcn und für das Grundgewebe die folgende volumprozcntischc Zusammensetzung :

Albitporphyroblasten . . . 1015 Vol °/o
Grundgewebc . . . . . 8Q~25______

Summe . . 10000
Die Quarzkörncr zeigen sehr regellose Umgrenzung und sind miteinander verzahnt. Die 

Korngrösse schwankt meist zwischen 001 und O'OT mm. In einzelnen Gruppen kommen jedoch 
etwas grössere Körner (0'08 bis 0'1Г mm) vor. Diese letzteren sind mehr oder weniger isodiametrisch, 
manchmal beinahe rundlich ausgebildef, viele zeigen jedoch verzahnte Umgrenzung. Die Auslöschung 
ist undulös und Felderteilung ist ebenfalls vorhanden. Die grösseren Quarzkörncr sind ab und zu in 
Lagen parallel der Schieferungsebene angeordnet.

Hier und da wurden die unregelmässig verlaufenden Risse des Gesteins nachträglich durch 
Quarz ausgcfüllt. In diesen Adern sind die Quarzindividuen viel grösser (0'4 — 0'9 mm), die Begrenzung 
derselben ist weniger regellos, die Einbuchtungen sind weniger tief. Die Spuren der Kataklase zeigen 
sich auch an diesen Quarzindividuen (Feidcrteilung und wogende Auslöschung).

Zwischen den Quarzkörnchen kommen oft sehr dünne L/mon//häufchen vor. Von einer all
gemeinen Gefügeregclung der Quarzkörner kann man nicht reden. Viele Körnchen liegen aber derart, 
dass die «-Richtung in die Schicfcrungscbene fällt.

Der Durchmesser der Serizifc(Muskovit)schüppchen schwankt überwiegend zwischen 0'015 
und 0'06 mm. Einige erreichen 0'3 mm. Sie bilden sehr dünne Lagen, in denen auch Chloritschüppchcn 
liegen. A b und zu treten sic ohne Chlorit auf; in diesem Fall sind die Lagen äusserst dünn.

Der Chlorit kommt in grösserer Menge, als der Muskovit vor. Der Durchmesser der Schüppchen 
liegt meist zwischen 0 02 und 016  mm ; manche Schüppchen erreichen sogar 0'35 mm. Sie sind also 
im allgemeinen grösser, als die Serizitc. Im Dünnschliff erscheinen sie von blassgrüner Farbe. Sie sind 
optisch positiv, einachsig (oder mit sehr kleinem Achsenwinkel). Die Doppelbrechung ist sehr schwach, der

Nach der Methode von Rittmann.
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Pleochroismus ziemlich slark: « =  lieht blaugrün, ^ =  sehr blass gelbgrün (beinahe farblos), ß  =  y. Die 
Chloritblättchen liegen meist in denselben sehr dünnen Lagen, wo die Muskovite ; stellenweise bilden 
sie auch unabhängige kurze Lagen.

Die Epidotkörner sind beinahe isodiametrisch oder aber in der Richtung der Orthoachse etwas 
gestreckt. Ihre Länge schwankt überwiegend zwischen 0'015 und 0'05 mm, seltener bis 0'4 mm. Die 
grösseren Körner zeigen unregelmässige Umgrenzung. Sind die Körner gestreckt, dann liegt die Längs
richtung parallel zur Schieferungsebene. Der Epidot tritt in regelloser Verteilung auf; die meisten Körn
chen sind jedoch in den Chloritlagen zu finden.

A b und zu — besonders in der Nähe der Chlorite — tritt auch etwas Kalzit auf. Er dürfte 
sekundär entstanden sein.

Der Magnetit wurde oft in Limonit umgewandelf. Seine Körnchen erscheinen manchmal 
in scharf quadratischen oder dreieckigen Durchschnitten (Oktaeder). Einige erreichen eine Grösse 
bis 0‘29 mm.

Titanit tritt in kleinen, farblosen, ellipsoidalen oder unregelmässig umgrenzten Körnchen, ver
streut oder in kleinen Haufen gruppiert auf. Manchmal werden sehr kleine, opake Erzkörnchen, wohl 
llmenit, von Titanit umkranzt.

Der Àpatit erscheint in sehr kleinen, farblosen, an beiden Enden abgerundeten Individuen 
mit deutlicher Querabsonderung.

Der Zirkon lässt sich sehr selten beobachten und zwar in Form von ellipsoidalen, farblosen 
Körnchen.

Die Struktur des Gesteins ist porphyroblastisch mit lcpidoblastischcm Grundgewebe,

Chemische Zusammensetzung :

S iO , ................................ 63-52%
TiO o................................ 058
A U 0 3 ........................... 1Г45

F e - A ........................... 3-44
F e O ................................ 277
Mn О ........................... CM 1
M g O ........................... 114
C a O ................................ 4-09
N a . , 0 ........................... 3-16
K , 0 ................................ 0-82
H 20 + u o °  . . . . 2-61
H .,0 — i io° . . . . 04 5
p , o , ........................... О'ЗГ
CO.................................... Sp.

Summe . . 100 '21
Spez. Gew. : 2T4. 

Analytiker : À . V e n d e .
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Die Parameter nach O s a n n : s  =  7T9 í , A  =  4'03, C  =  4'93, F = C 5 2 , T  =  2'59, n = 8 ‘54, 
Reihe =  «, к =  1 '73 ; а =  ГЗ, с =  9 0, f =  13Т.

Die Molekularwerte nach N i g g l i : si =  255'0, al =  41'0, fm =  2 r0 , c =  17'5, a lk= 14 '5 , 
k =  0‘15, mg =  0'26; qz =  -f-96'0, t i= lT 3 ,  p =  0'63, c/fm =  0'65, Schnitt =  IV.

al—alk= 2b'5. Der Projektionspunkt fällt an die Grenze zwischen Eruptivfeld und dem Raum 
der tonigen Sedimente des Konzenirationstetraeders.

Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteins zeigt grosse Ähnlichkeit mit dem Chemismus 
d e r  Epidotphyllite und Epidotalbitgneise der Epizone nach G r u b e n m a n n .

PHYLLIT, DEALUL SCHEIULUI.

Der soeben beschriebene Typus wird durch allmähliche Übergänge mit anderen Typen ver
bunden. Darunter findet man oft licht graugrüne, gelbliche oder grünlichweisse, ausgezeichnet geschie- 
ferte, gefältelte Typen, in denen neben dem Quarz der Serizit vorherrscht. Megaskopisch kann man 
noch Quarz und ab und zu Pyrit beobachten.

Die Gemengteile des Gesteins sind : Quarz, Serizit, Chlorit, Kalzit (wenig), Pyrit, Magnetit, 
Limonit (sekundär).

Der Quarz bildet unregelmässig umgrenzte Körner mit buckligen, verzahnten Konturen ; sie 
greifen verzahnt in einander. Die Korngrösse ist sehr schwankend: 001 bis 0‘5 mm, selten bis Г 4 mm. 
Die Körner bilden oft quarzreiche Lagen und Linsen, die mitunter eine Dicke von mehreren cm 
erreichen. Spuren der Kataklase geben sich durch die starke Felderteilung und vorherrschende undu
löse Auslöschung kund. Die Körner sind oft von sehr kleinen Interpositionen trüb.

Die überwiegend aus Quarz aufgebauten Lagen wechscllagern mit sehr dünnen Häufchen, die 
vorherrschend >S'er/z/7schüppchen führen. Die Schüppchen zeigen sehr regellose Umgrenzung. Der 
Achsenwinkel 2V« =  etwa 40°. Als Einschlüsse wurden sehr kleine, opake Körnchen, wohl Magnetit 
beobachtet.

Zwischen den Serizifschüppchcn treten auch Quarz und Chlorit auf. Die Menge des letzteren 
Minerals ist gering. Die Chloritschüppchen sind grün, optisch positiv und von starkem Pleochroismus: 
« =  /?=  blaugrün, X =  lichtgclb (mit schwach grünem Stich). Manche Chlorite sind etwas limonifisch 
umgewandclt worden. Als Einschlüsse wurden sehr kleine, opake, schwarze Erzkörnchen (Magnetit) 
und sehr seifen Rutil beobachtet. Das letzte Mineral erscheint in sehr kleinen, ellipsoidalen Körnchen 
mit deutlichem Pleochroismus: r.o =  sehr blass gelb, e =  gelb.

Zwischen den übrigen Gemengteilen findet man ab und zu etwas Kalzit in unregelmässig um
grenzten, farblosen Körnchen, die manchmal zwillingslamelliert sind.

Der Pyrit lässt sich selten beobachten. Seine Körnchen sind von wechselnder Grösse; einige 
erreichen Dimensionen bis 0'8 mm. Manche Individuen sind in scharfen Hexaedern ausgebildet.

Der Magnetit kommt spärlich, in sehr kleinen Körnchen vor.
Die Limonite dürften durch Umwandlung von Pyriten entstanden sein, da sie manchmal in

■M
Hexaedern erscheinen.

Die Struktur des Gesteins ist typisch lepidoblastisch. Oft findet man sehr feine Fältelungen.
Eine etwa 3—4 m starke Limonit linse bildet eine konkordante Einlagerung in diesem Gestein.
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Nach einer Schätzung von S t. C a n t u n i a r i  soll die Menge des Limonits etwa 69.000 Tonnen 
betragen.

GRAPH ITPHYLLIT.

In der Serie dieser Gesteine tritt manchmal neben dem Serizit oder Chlorit auch der Graphit 
auf. Es gibt Gesteine, in welchen die Graphitschüppchen etwas angereichert erscheinen ; diese können 
als Graphitphyllite bezeichnet werden. Neben Graphit kommen die Gemengteile des soeben beschrie
benen Gesteins vor. Auch hier herrscht der Quarz vor.

Diese Gesteine findet man u. a. südlich von R e sin ár.

KALKPHYLLIT.

Durch Anreicherung von Kalzit entstehen die Kalkphyllite. Der Kalzit bildet manchmal 
zusammenhängende, dünne Lagen, die seltener bis einige mm anschwellen, oder aber sind die Kalzit
körner nur in einzelnen Gruppen in grösserer Menge vorhanden, sonst kommen sie regellos verstreut vor.

Der Kalzit zeigt oft eine Zwillingslamellierung nach —V2 R.
Der Quarz bildet auch hier einen wesentlichen Gemengteil. Der Chlorit erscheint ebenfalls 

reichlich und seine Schüppchen bilden dünne Lagen. Mehr oder weniger Serizit tritt besonders in den 
Chloritlagen auf. Oft erscheinen A/6;/porphyroblasten. Pyrit, Magnetit, Tifanit, Ilmenit, Rutil und 
sehr häufig Epidot, ferner sekundär gebildeter Limonit kommen in geringer Menge vor. Nur der Epidot 
tritt ab und zu in etwas grösserer Menge auf.

Die Struktur ist lepidoblasfisch, manchmal — infolge des Erscheinens der grösseren (bis 0T  mm) 
Albite — porphyroblasfisch.

SERIZITQUARZIT UND CHLORITQUARZIT.

Stellenweise, aber ganz untergeordnet, wurde Quarz in diesen Gesteinen sehr stark  angere ichert. 
Dadurch entstehen sehr quarzreiche Gesteine, die neben Quarz entweder Serizit oder Chlorit führen. 
Daneben treten manchmal Albit oder Epidot und die Akzessorien auf.

Diese Gesteine bilden dünne, nur einige dm bis 2 m starke Einlagerungen. Sie sind sehr 
spröde, beim Formalisieren zerfallen sie oft in kleinere Bruchstücke.

Der Chloritquarzit vom D ealu l S che iu lu i wurde näher untersucht. Dieses Gestein bildet eine 
45 — 60 cm starke Einlagerung zwischen den Phylliten. Es hat eine graugrüne P'arbe. Die Schieferung 
ist ausgezeichnet ; die Schichten sind oft etwas kleingefälfelt.

U. d. M. lassen sich die folgenden Gemengteile bestimmen: Quarz, Chlorit, Albit, Serizit 
(wenig), Epidot, Magnetit, Limonit, Rutil, Zirkon.

Der überwiegende Teil des Gesteins besteht aus Quarz. Seine Körnchen zeigen regellose, 
buchtige Umgrenzung und sind miteinander verzahnt. Seltener zeigen die Konturen einen mehr regel
mässigen Verlauf, ohne tiefe Einbuchtungen. Die Korngrösse schwankt zwischen 0'01 und 0T  mm. 
Eine Kataklase lässt sich in der starken Felderteilung und undulösen Auslöschung der Körner erkennen. 
Die Quarzkörner sind manchmal von sehr kleinen Interpositionen getrübt, die in Gruppen, Zügen, 
Linien angeordnet oder regellos verteilt erscheinen. Manche darunter enthalten eine bewegliche Libelle.

23



354 A. VENDI.

Der Chlorit zeigt sich in sehr kleinen Schüppchen, die in der Schieferungsebene liegen. Sie 
bilden keine zusammenhängenden Häufchen, sondern liegen zwischen den Quarzlagen verstreut. Sie sind 
optisch positiv, einachsig und von ziemlich starkem Pleochroismus : «= /?  =  blaugrün, y  =  licht grünlich
gelb. Als Einschlüsse wurden Magnetitkömehen und seifen Rutil beobachtet. Die Menge des Chlorits 
ist gering. Einige Chlorite kommen auch in den Quarzlagen, zwischen den Quarzkörnern vor.

Der Älbit erscheint sehr spärlich u. zw. in regellos umgrenzten Körnchen, manchmal mit 
Zwillingslamellen. Sie führen oft Serizitschüppchen. Die Korngrössc schwankt meist zwischen 0'05 
und 0'3 mm.

1. Schnitt 1  «, а : (010) =  13° =  8%  An.
«  ß У

2. A 1_ S= P 1—ä + 8 7 °  + 8 0 °  +  13° =  (01G) =  Albit =  Г°/о An.
2V, =  4-80°

Serizit kommt als Einschluss im Plagioklas, ferner vereinzelt auch zwischen den Chlorit
schüppchen vor.

Epidot findet man in sehr kleinen, im Dünnschliff farblosen Körnchen, aber in sehr 
geringer Menge.

Einige Magne///k ö r n c h e n, etwas Limonit, Rutil und Zirkon ergänzen die Reihe der Gemeng
teile. Die beiden letzteren Mineralien kommen nur sehr seifen vor. Der Rutil erscheint in ellipsoidalen 
Körnchen mit deutlichem Pleochroismus : tu =  sehr blass gelb, e =  bräunlichgelb. Der farblose Zirkon 
bildet prismatische, aber an beiden Enden stark abgerundete Körnchen.

KRISTALLINISCHER KALKSTEIN.

Der kristallinische Kalkstein bildet bei R e s in á r eine konkordante Einlagerung in den Phylliten. 
Das Streichen der Einlagerung verläuft gegen N W  ; Einfallen gegen N O  unter 50—60°.

Das weisse, zuckerkörnige Gestein besteht aus im Durchschnitt 0T 5— Г1 mm grossen, nach 
—V2 R zwillingslamellierten Kalzitkrisfallen. Die Umgrenzung der Körner zeigt meist keine oder höchstens 
schwache Einbuchtungen (Pflasferstruktur). Die Zwillingslamellen sind manchmal etwas gebogen, wohl 
infolge schwacher Druckwirkungen.

Sehr untergeordnet kommen kleine Quarz- und Magnetitkömehen — in ganz regelloser Ver
teilung — vor. Die Quarzdurchschnifte zeigen schwache Felderfeilung und undulöse Auslöschung. Die 
kleinen Magnetite sind manchmal scharf idiomorph in kleinen Oktaedern ausgebildet.

Die regellos verlaufenden, sehr dünnen Risse wurden ebenfalls durch Kalzit ausgefüllt.
Auch am D eal ui S ch c iu lu i kommen Einlagerungen von kristallinischen Kalksteinen vor.

Diese Gesteine des Fogarascher Kristallins sind sedimentären Ursprungs. Ihre Ausbildung zeigt 
eine minder starke Metamorphose, als die Gesteine des Sebes-Kristallins. Die Charakterzüge dieser 
Schiefer entsprechen durchaus den Eigenschaften der kristallinischen Schiefer der Epizone.
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V E R Z E IC H N IS  D ER M IT G E T E IL T E N  A N A L Y S E N .

1. Staurolith-Granatglimmerschiefer, C r i s t e s f i.
2. Sta urolith führender Granatglimmerschiefer, südlich von S te iles ti.
3. Magnetitaplitgneis, S e b e s -Tal.
4. Muskovitgneis, S iän a  M al ei.
5. Äugengneis, O rláf.
6. Dobragneis, D obra-T al.
7. Biotitgneis, Graben zwischen D e a lu l C hioca und V á riu l C hicei.
8. Biotitgneis, F ru m o asa -T a l, etwa 1450 m ü. d. M.
9. Biotitgneis (Schieiergneis), P ia ir a  alba.

10. Schiefergneis (Biotit-Muskovitgneis), S e b e s -T a l, zwischen 48. und 49. km.
11. Biotitgneis, F ru m o asa -T al, etwa 1450 m ü. d. M.
12. Biotitgranitgneis, F rum oasa-T al.
13. Biotit-Muskovitschiefergneis (Typus Serbota), S tän a  S erb  о ta.
14. Hornblendegranitgneis (Cindrelgneis), SW -Lehne des C andre lu .
15. Biotitgneis, Kontakt mit Pegma tit, F ru m o asa-T al.
16. Muskovit-Biotitschiefergneis (Typus Àuçel), V alea A u çe lu lu i-T a l, etwa 900 ni ü. d. M. 
1Г. Biotit-Hornblendegneis (Schieiergneis) (Typus Taja), T a ja -T a l.
18. Pegmatit, F rum oasa-T al.
19. Zoisitamphibolit, Valea D itei, untere Strecke.
20. Plagioklasamphibolit, P ia fra  A lb a , vom Gipicl, 2180 ni ü. d. M.
21. Epidotamphibolit, R au l M are, zwischen M agúra  und M uncelu l.
22. Epidotamphibolit, R âu l M arc, M agura-K lause .
23. Plagioklasamphibolit, S a lan e le , 1П0 m ü. d. M.
24. Plagioklasamphibolit, S täna  G ilei, 12Г4 m ü. d. M.
25. Plagioklasamphibolit, N-lich von D us, zwischen 1153 und 1248 m ü. d. M.
26. Granatamphibolit, S-lich von Dus.
27. Epidotamphibolit, R âu l M are, S-lich von der M a g u ra -K lau se .
28. Epidotamphibolit, C andre lu , S tä n a  Frum oasa.
29. Eklogitamphibolit, P á rá u l R esco a le i, 950 m ü. d. M.
30. Granatamphibolit, Graben zwischen D. C ioaca und M uncelu l B irailo r, 1 190 m ü. d. M.
31. Zoisitamphibolit, V alea D itei, mittlere Strecke, zwischen 1100 und 1130 m ü. d. M.
32. Pyroxenamphibolit, G yhan, 1411 m ü. d. M.
33. Granatamphibolit, S ebes-T al, südlich von Tau.
34. Zoisitamphibolit, V alea D obrei, 1390 m ü. d. M.
35. Epidotamphibolit, Tal des D o b ra -B a ch e s , am Fuss des D ca lu l P ogoana .
36. Bronzitit, S täna  din P o ia n a  D itei.
27. Serpentin, S tä n a  G ru iuçoara .
38. Olivingrammatitit, D calu l C läb u cc tu lu i, 2056 m ü. d. M.
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39. Serpentin, V alea D obrei, 1350 m ü. d. M.
40. Serpentinisierter Olivingrammatitit, Dealul  Pa l l i ne i  (Grosser Stock), 164Г m ü. d. M.
41. Serpentin, G yhan , am Gipfel, 1411 m ii. d. M.
42. Serpentin, P o ia n a  D itei, zwischen 1400 und 140Г m ü. d. M.
43. Serpentin, B istra , R u n cu l C ailo r, 13Г8 m ü. d. M.
44. Serpentin, D ealul N egru, 1866 m ü. d. M.
45. Serpentin, Dealul  Pa l t i ne i  (Kleiner Slock), 164Г ni ü. d. M.
46. Serpentinisierter Granat-Bronzitperidotit, F o ltea  (zwischen Frum oasa, 2205 m ü. d. M. 

und Foltea, 19Г1 m ü. d. M.).
47. Quarzporphyrit, S e b e s -T a l, 21 km.
48. Quarzporphyrit, S eb es-T a l, südlich von Kápolna .
49. Serizit=ChIorit-ÀIbitphyIIit, R esinár.
50. Staurolith, C ristesti.
51. Spessart in, R u n cu l C ailor.
52. Mikroklin, S u rianu .
53. Epidot, K udsir-B ach .
54. Hornblende aus Ämphibolit, vom Gipfel des T itia  nul.



360

L IT E R A T U R .

A ckner, M. J .  : Mineralogie Siebenbürgens, mil geognostischen Andeutungen. Hermannstadt, 1855.
— Reisebericht in einem Theile der Karpathen. Schullers Archiv, Hermannstadt, 1848.
A dams, F. : On the origin of the amphibolites of the Laurentian Area of Canada. Journ. of Geology, Vol. X V II, 1909, p. 1. 
A loisi, P. : Studio di alcuni rocce del Mte Corica (Calabria). Proc. verb. Soc. Toscana die Sc. Nat., 4. Juli, 1909.
A llen, E. T .—C lement, J .  K. : The rôle of water in Tremolite and certain other minerals. Àmer. Journ. of Science, Vol. 

X X V I, 1908, p. 101.
A ngel, F. : Gesteine der Steiermark. Graz, 1924. Herausg. vom Naturwiss. Ver. f. Steiermark.
A rz, G . : Geographische und naturhistorische Verhältnisse Mühlbachs und seiner Umgebung. Programm d. evang. Unter* 

gymnasiums in Mühlbach. Schuljahr 1864—1865.
— Geographische und naturhistorische Verhältnisse der Stadt Mühlbach und ihrer Umgebung. Verh. u. Mitteil, des Siebcnbiirg.

Ver. f. Naturwissenschaften, 1866.
A thanasiu, S. : Geologische Studien in den nordmoldauischen Karpathen. Jahrb. d. K. K. geol. Reichsanstalt, X L IX , 1899, p. 429. 
Barbour, G  P. : Origin of the Bedford Augengneiss. Amer. Journ. of Science, Fifth series, Vol. X IX , 1930, p. 351. 
B aumgärtel, В. : Uber Quarzinjektionen in der Umgebung der vogtländisch —westerzgebirgischen Granitmassive. Centralbl. 

f. Min., 190Г, p. Г16.
B ecke, F. : Petrographische Studien am Tonalit der Riesenferner. Tschermak’s Min. Petr. Mitteilungen, Vol. X X V III, 

1909, p. 369.
— Uber Mineralbestand und Struktur der kristallinischen Schiefer. Congr. géol. internat. Vienne, 1903. C. r. IX , p. 553.
— 1. Uber Mineralbestand und Struktur der kristallinischen Schiefer. 2. Optische Unfersuchungsmethoden. 3. Zur . Physio*

graphie der Gemengteile der kristallinischen Schiefer. Denkschriften d. k. Akad. d. W iss., Vol. LV II, Halbband I, 
Wien, 1913.

— Uber Kristallisationsschieferung und Piëzokrisfallisation. C. R. Internat. Geol. Congr. Mexico, 1906.
— Uber Myrmekit. Tschermak’s Min. Petr. Mitteilungen, X X V II, 1908, p. 3(T.
— Typen der Metamorphose. Geol. Foren. Förh., Stockholm, X LII, 1920, p. 180.
— Zur Facies*Klassifikation der metamorphen Gesteine. Jschermak’s Min. Petr. Mitteilungen, X X X V , 1922, p. 215.
— H immelbauer, A .—R einhold, F .—G örgey, R. : Das Niederösterreichische Waldviertel. Tschermak’s Min. Petr. Miltei*

lungen, X X X II, 1913, p. 185.
B ehagel, G. : Die Eisen* und Manganerze Osteuropas. Osteuropas Institut in Berlin. Berlin, 1922.
B erek, M. : Mikroskopische M'ineralbestimmung mit Hilfe der Universaldrehtischmethoden. Berlin, 1924.
B erg, G. : Die Entstehung der Orthogneise, Zeitschr. d. D. Geol. Gesellschaft, Vol. LX II, 1910, p. 344.
— Die kristallinen Schiefer des östlichen Riesengebirges. Abh. preuss. geol. Landesanstalt, N. F., 1912.
B ielz, A . : Beiträge zur geolog.—geognostischen Kenntnis von Siebenbürgen. Transylvania, 1833, 1834.
— Verzeichnis der goldführenden Haupt* und Nebenflüsse Siebenbürgens u. s. w. Verh. u. Mitt. des Siebenb. Ver. f.

Naturwissenschaften, III, p. 101.
Boeke, H. E .—E itel, W . : Grundlagen der physikalisch —chemischen Petrographie. II. Aufl., Berlin, 1923.
Böckh, J .  : A uf den südlichen Teil des Comitates Szörény bezügliche geologische Notizen. Földtani Közlöny, IX , 18Г9, p. 64.
— Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1881 im Comitate Krassó*Szörény. Földtani Közlöny, XI,

1881, p. 303.
— Geologische Notizen von der Aufnahme des Jahres 1882 im Komitate Krassó*Szörény. Földtani Közlöny, X III,

1883, Heft 4 - 6 .
— Daten zur geologischen Kenntnis des nordwestlich von Bozovics sich erhebenden Gebirges. Jahresber. d. königl. ungar.

Geol. Anstalt für 1886, p. 135.
B onney, T. G .—H ill, Е. : Petrological notes on Guernsey, Herrn, Sark and Alderney. Quart. Journal, LXV 1II, 1912, p. 31. 
B ossard, L. ; Petrographie der unterpenninischen Decken im Gebiete der Tessiner Kulmination. Schweiz. Min. u. Petr. Mittci* 

Iungen, IX , 1929, p. 65.
B osworth, T. O. : On metamorphism around the Ross of Mull Granit. Quart. Journal, L X V I, 1910, p. ЗГ6.
B owen, N. L. : The Reaction Principle in Petrogenesis. Journ. of Geology, Vol. X X , 1922.
B rögger, W. C. : Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmafitgänge. I. Vidensk. Skr. mal. naturv. Kl., 1906, Heft 6.
— Das Fengebiet in Telemarken, Norwegen. Vidensk. Skr. mat. naturw. Kl., 1920, p. 9.
— Vogt, Th.—S chetelig, J .  : Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge II. Vidensk. Skr. mal. naturw. Kl.,

1922, Heft 1.
B utureanu, V. C. : Studii §i compozitia chimicä a minereurilor de fer si mangan din masivul crisiaiin Broçteni. Anal, çtiinfifice



LITERATUR 361

Jaçi, 1903. — Elude sur 1л composition chimique des minerais de manganèse cl de fer qui se trouvent dans le 
massiv cristallin de Broçteni. Ann.-Scient. Univ. Jassy, V.

Cantuniari, St. : Studii geologice in regiunea de la Sud de Reçinari. Dari de scama ale çedin|elor, IX, 1920—1921, p. 16—20, (1926).
— Studii geologice in Valea Sebeçului. Dari de seama ale çedinjelor, IX , 1920— 1921, p. 66—Tl (1926).
Clarke, F. W . : The data of Geochemistry. Washington, 1924.
— A  pseudo-serpentine from Stevens County, Washington. Amer. Journ. of Science, Vol. 165, 1903, p. 39Г.
Cloos, E. : Tektonik und Parallelgefüge im Granit und Granitporphyr des nördlichen Schwarzwaldes, mit Spezialkarte. Abhdl. 

preuss. geol. Landesansfalt. N. F„ 89, I. 1922.
Cloos, H. : Tektonik und Magma. Untersuchungen zur Geologie der Tiefen. Abhdl. preuss. geol. Landesanstalt, N . F., 

89, I, 1922.
Clouoh, C. T .—Crampton, C. B .—Fleet J .  S. : The Augengneis and Moine Sediments of Ross-Shire, Geol. Magazin, 

Vol. V II, 1910.
Dittler, E.—Köhler, A . : Zur Frage der Entmischbarkeit der Kali —Natronfeldspate und über das Verhalten des Mikroklins 

bei hohen Temperaturen. Tschermak’s Min. petr. Mitteilungen, Vol. X X X V III, 1925, p. 229.
Delhaye, F. : La stratification et la schistosité des schistes argileux au voisinage des récifs de calcaire. Bull. Soc. Géol. 

Belgique, X X X V , 1909, p. 342.
Duparc, L.—Reinhard, M. : La détermination des plagioclases dans les coupes minces. Mém. Soc. phys. et hist. nat. 

Genève, 1924.
— M razec, L. : Sur les phénomènes d’injection et de métamorphisme exercés par la Protogine et les roches granitiques en

général. Arch. sc. ph. et nat-, 1898.
Erdmannsdörfer, O. H  : Die Entstehung der Schwarzwälder Gneise. Geol. Rundschau, IV, 1913, p. 383.
— Uber die Biotitanreicherung in gewissen Granitkontaktgesteinen. Centralbl. f. Mineralogie etc., 1910, p. T90.
— Uber Mischgesteine von Granit und Sedimenten. Sifz.--Bcr. Akad. d. Wissenschaften, Berlin, 1912, p. 478.
— Petrographische Untersuchungen an einigen Granit—Schieferkontakten der Pyrenäen. Neues Jahrbuch f. Min., BB.

X X X V II, 1914, p. 739.
Eskola, P . : On the Eclogites of Norway. Videns. Skr. mat. naturv. Kh, 1921, p. 74.
— The Mineral Facies of Rocks. Norsk. Geol. Tidskr., V I, 1922, p. 143.
— On the Petrology of the Orijärvi region in Southwestern Finland. Bull, de la Commission géol. de Finlande, No. 40, 1914.
— On the occurrence of orthoclase and microcline in the finnish granites and pegmatites. C. R . Soc. géol. de Finlande,

1929, No. 1.
Fehr, W . : Injektions* und Intrusionserscheinungen im zentralen Teil der südlichen Gneise des Aarmassivs. Schweiz. Min. u. 

Petr. Mitteilungen, Vol. II, 1922, p. 331.
Fenner, Cl. N. : The mode of Formation of Certain Gneisses in the Highland of New Jersey. Journal of Geology, Vol. 

XXII, 1914, p. 594, 694.
Lettke, C. R. : Manhattan shist of southeastern New*York State and its associated igneous rocks. Annals of the New-York 

Acad, of science, Vol. X X III, 1914, p. 193.
Filtsch, E. : Mineralogische Mitteilungen über Oláhpián. Verh. u. Mitt. d. Siebenb. Ver. f. Naturwissenschaften, II, 1851, p. 155. 
Goldschmidt, V. M. : Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Vidensk. Skrift. Mat. Naturv. KI., 1911.
— Die Injektionsmetamorphose im Stavanger-Gebiet. Vidensk. Skrift., I, Mat. Naturv. Kl., 1920, Nr. 10.
— On the metasomatic processes in silicate rocks. Economic Geol-, X V II, 1922, p. 105.
Grandjean, M. F. : Sur une mesure du laminage des sédiments (calcaires et schistes) par celui de leurs cristaux élastiques de 

tourmaline. C. R. Acad. Paris, CLI, 1910.
Grubenmann, M. : Die Kristallinen Schiefer. I. u. II. Berlin, 1910.
— N iggli, P . : Die Gesteinsmetamorphose. I. Berlin. 1924.
Haidinger, W . : Der Perfschin von Oláhpián. Sitzungsberichte d. к. Akad. d. Wiss., W ien, X II, p. 480.
Halavâts, Gy. : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Üj*Gredistye, Zunkány und Hátszeg. Jahresbericht d. Königl. 

Ungar. Geol. Anstalt für 1898, p. 112.
— Geologische Verhältnisse der Umgebung von Kitid —Russ—Alsó-Jelek (Comitat Hunyad.) Jahresbericht d. Königl. Ungar.

Geol. Anstalt für 1900, p. 91.
— Geologische Verhältnisse der Umgebung von Szászváros. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt für 1901,

p. 103.
— Der geologische Bau der Umgebung von Kudsir, Csóra, Felsőpián. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt für 1904,

p. 127.
— Geologischer Bau der Umgebung von Szászsebes. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt für 1905, p. 82.
— Der geologische Bau der Umgebung von Szerdahely und Koncza. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt für 1906,

p. 134.



362 LITERATUR

— Der geologische Bau der Umgebung von Kisenycd—Szelistye—Kereszfényszigel. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol.
Anstalt für 1907, p. 99.

— und V. Roth, L.: Die Umgebung von Szászsebes. Erläuterungen zur geol. Spezialkarte der Länder der ungarischen Krone.
Herausg. von d. Königl. Ungar. Geol. Reichsanstalt, 1910.

— und V. Roth, L.: Geologische Karte 1:75000 der Umgebung von Szászsebes.
Hammer, W ,—v. John, C. : Augengneise und verwandte Gesteine aus dem oberen Vintschgau. Jahrbuch d. K. K. Geol. 

Reichsanstalt, L1X, 1909, p. 691.
Harker, A . : Migration of Material during Metamorphism of Rock Masses. Journ. of Geology, I, 1893, p. 574.
Hauer, F. : Geologie der Umgebung von Hermannstadt. Verhandlungen d. K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1859.
— und Stäche G. : Geologie Siebenbürgens. W ien, 1885.
H eim, A . : Geologie der Schweiz. Leipzig, 1919, 1922.
Hezner, L. : Ein Beitrag zur Kenntnis der Amphibolite und Eklogite mit besonderer Berücksichtigung der Vorkommnisse des 

mittleren ötztales. Tschermak’s Min. petr. Mitteilungen, Vol. X X II, 1903, p. 437.
— Petrographische Untersuchung der kristallinen Schiefer auf der Südseite des St. Gotthard (Tremolaserie). Neues Jahrbuch

f. Min. 1908, p. 157.
— Uber manganreiche kristalline Schiefer Indiens. Neues Jahrbuch f. Min., 1919, p. 7.
van Hise, R. : Metamorphism of rocks and rockflowage. Bulletin of Geol. Soc. Amer., IX , 1898, p. 269.
— A  treatise on Metamorphism. U. S. Geol. Surv. Monographs, X LV II, 1904.
H ofmann, K .—Inkey, B .: Geologische Karte (1:75000) von Petrozsény. Herausg. von d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt, 1885.
— — Geologische Karte (1:75000) vom Vulkanpass. Herausg. von d. Königl. Ung. Geol. Anstalt, 1886.
H örner, F. : Beiträge zur Kenntnis des Stauroliths. Inaug. Diss. Heidelberg. 1915.
Hradil, G. : Uber einen Augengneis aus dem Pustertal. Verhandlungen d. K. K. Geol. Reichsanstalt, 1914. 
v. Inkey, B. : Geotektonische Skizze der westlichen Hälfte des ungarisch-rumänischen Grenzgebirges. Földtani Közlöny, X IV , 

1884, p. 116.
— Die Transylvanischen Alpen vom Rotenturmpasse bis zum Eisernen Tor. Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn, IX,

1891, p. 20.
Jakob, I. : Magmatische Injektionserscheinungen im Oberwallis. Diss. Zürich, 1919.
Julien, à . A . : Genesis of the amphibole schists and serpentines of Manhattan Island, New-York. Contrib. from the geol. 

Dep. of Columbia Univers., XI, 1913, No. 99.
Katzer, F. : Die geologischen Verhältnisse des Mangangebietes von Cesljanovic in Bosnien. Berg* und Hüttenm. Jahrb. 

der Montan. Hochschulen, LIV, 1906.
Kispatic, M. : Disihen*, Sillimanit* und Staurolitfuführende Schiefer aus dem Krndijagebirge in Kroatien. Centralbl. für 

Min., 1912, p. 578.
Kossmat, F. —v. John, C. : Das Manganeisenerzlager von Macskamező in Ungarn. Zeitschrift für prakt. Geologie, 1905, p. 305. 
Köniosberoer, J .  : Die durch Dislokationsmelamorphose ohne Intrusion entstandenen kristallinen Schiefer. Congr. internat. 

Géol. Stockholm, 1910, C. R., I, p. 667.
— Uber Gneisbildung und Aufschmelzungszonen der Erdkruste in Europa. Geol. Rundschau, Ш, 1912, p. 297.
Kozu, S. —Endo, Y. : X*ray analysis of Adularia and Moonstone and the influence of temperature on the atomic arrangement 

of these minerals. Sc. report of the Tohoku imperial University, Ser. Ill, I, p. 1, 1921.
Kräutner, T h. : Die Spuren der Eiszeit in den^Ost* und Südkarpathen. Verhandl. und Mi'teil. d. Siebenbürg. Vereins, f. 

Naturw. zu Hermannstadt, L X X IX —L X X X , I, 1930, p. 10.
Lackner, A . : Bericht über meine im Jahre 1906 durchgeführte geologische Aufnahme in dem Hochgebirge bei Szászváros 

und Kudsir. Jahresbericht d. Königl. Ung. Geol. Anstalt für 19C6, p. 151.
Lacroix, A . : Les enclaves des roches volcaniques. 1893.
— Le granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact. Bulletin Serv. de la Carte géol. de la hrance, LX1V, 1908, p.

302 ; L X X I, 1900, p. 9.
Lahee, F. H . : Crystalloblastic order and minerai development in metamorphism. Journ. of Geology, X X II, 1914, p. 500.
Laitakari, A .: Einige Àlbitepidotgesteine von Südfinnland. Bull. Comm. Géol. de Finlande, Nr. 51, 1918.
Lane, A . C : The rôle of possible eutectics in rock magmas. Journ. of Geology, X II, 1904, p. 83.
Lehmann, P. : Die Südkarpathen zwischen Retyezáf und Königsfein. Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, X X , 1885, p. 325.
— Schneeverhältnisse und Gletscherspuren in den Transilvanischen Alpen. Jahresbericht d. Geogr. Ges. Greifswald, IX, 1905. 
Leith, C. K. : Metamorphic studies. Convergence to Mineral Type in Dynamic Metamorphism. Journ. of Geology, X X III,

1915, p. 600.
— Metamorphic Geology. A  Textbook. New--Y ork, 1915.
Liffa, A . — Vendl, A . : Beiträge zur Geologie von Kudzsir und Szeben. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Reichsanst. 

für 1912, p. 74.



LITERATUR 363

;— Die geologischen Verhältnisse der Umgebung des Cindrel. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Rcichsanstalt für 1913,
p. 182.

Louohlin, G. F . : Primary gneises. Amer. Journal of science ; X X , 1910, p. 44Г.
M äkinen E. : Die Granifpegmatite von Tammela in Finnland. Bull. Comm. Géol. de Finlande, Nr. 35, 1913.
— Uber die Alkalifeldspate. Geol. För. Stockholm, Förh. X X X IX , 191Г, p. 121.
M archet, A . : Zur Kenntnis der Amphibolite des niederösterreichischen Waldviertels. Tschermak’s Min. petr. Mitteilungen, 

X X V I, 1925, p. i n ,  229.
de M artonne, E . : Sur la période glaciaire dans les Karpates méridionales. C. R. Acad., Paris, 1899.
— Contributions à l’étude de la période glaciaire dans les Karpates méridionales. Bulletin Soc. Géol. France, X X V III,

1900, p. 275.
— La période glaciaire dans les Karpates méridionales. C. R. Congr. internat. Géol., Vienne, 1903.
— Recherches sur l’évolution morphologique des Alpes de Transylvanie, Paris, 1907.
M etta, N .: Câteva analize çi observatiuni asupra pegmatitelor din Muntii Lotrului. Dari de searna ale ^edinjclor, X IV , 1930. 
V. M ooilnicki, R .:  Manganerzlagerstätten der südlichen Bukowina. Berg* und Hüttenm. Jahresbericht, 1917, Heft 1.
M orey, G. : The development of pressure in Magmas as a Result of Crystallisation. Journal Washington Acad. Science 

XII, 1922, p. 219.
M erian, A . : Beobachtungen am Tridymit. Jahrb. f. Min. 1884, I, p. 193.
M öckel, К . : Pelrographische Verhältnisse der Gebirgsgegend südlich von Resinär (ungarisch.) Diss. 1918.
— Hornblendegesteine aus der Umgebung der „Hohen Rinne“. Verh. u. Miit. d. Siebenbürg. Ver. für Naturw. zu Hermann*

Stadt, LX X I, 1921.
M razec, L. : Essai d’une classification des roches crystallines. Arch, des sc. phys. et »at. Genève, 1897.
— Despre classificarea crisiallinului din Carpathi meridion. Bucarest, 1899.
— Contribution à l’étude de la dépression subcarpaiique. Bulletin soc. des sciences, Bucarest, IX , 1900, Nr. 6.
— Sur les schistes cristallins des Carpathes méridionales (versant roumain). C. R. IX . Congr. Géol. internat. Vienne, 1904. 
M urgoci, G . М. : Contribution à la tectonique des Carpathes méridionales. C. R. Acad. Roumanie, 3. Juli 1905.
— Sur l’existence d’une grande nappe de recouvrement dans les Carpathes méridionales. C. R. Acad. Roumanie, 31 Juli 1905.
— Sur l’âge de la grande nappe de charriage des Carpathes méridionales. C. R. Acad. Roumanie, 4. Sept. 1905.
— The Geological Synthesis of the South Carpatians. C. R . XL Congrès internat. Géol. 1910, p. 871.
N igqli, P . : Gesteins* und Mineralprovinzen. Bd. I, Berlin, 1923.
— Die leichtflüchtigen Bestandteile im Magma. Leipzig, 1920.
— Die chemisch mineralogische Charakteristik der metamorphen Paragesteinsprovinz am Südrande des Gotthardmassivs.

Schweiz. Min. u. petr. Mitt. IX ., 1929, p. 160.
— Q uervain, F .—W interhalter, R. U. : Chemismus schweizerischer Gesteine. Bern, 1930.
N opcsa, F. (Baron) : Zur Geologie der Gegend zwischen Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya und der rumänischen Landes* 

grenze. Mitteilungen aus d. Jahrb. d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt, XIV, 1902— 1906, p. 93.
— Geological and fectonical map of the county of Hunyad and its environments. Published by the Royal Geol. Surv. of

Hungary, Budapest, 1929.
O sann, À .:  Versuch einer chemischen Klassifikation der Eruptivgesteine. Tschermak’s Min. petr. Mitt., X IX , 371, X X , 399, 

X X I, 365, X X II, 322, 1900-1903.
— Petrochemische Untersuchungen. I. Teil. Abhdl. der Heidelberger Akad. d. W iss. Math, naturw. Kl. Nr. 2, 1913.
— Der chemische Faktor in einer natürlichen Klassifikation der Eruptivgesteine. Abhdl. der Heidelberger Akad. d. W iss.

Math, naturw. Kl. Nr. 8 und 9, 1919, 1920.
P artsch, P . ; Uber die geognostischen Verhältnisse von Oláhpián. Sitzungsbericht d. k. Akad. d. W iss. W ien, I, 1848, p. 35. 
P ascu, R. : Manganerzlagerstätten in der Region Brojeni, Bezirk Neam(. Anuarul Inst. Geol. al României, X I, 1925 — 

1926, p. 77.
P enfield, S. L .—Stanley, C. F.: Uber die chemische Zusammensetzung des Amphibols. Zeitschrift f. Krist., X LIII, 1907, p. 232. 
P hleps, O. : Studien an den Hochgebirgsseen auf dem Nordgehänge des Fogarascher Gebirges. Festschrift zur Wander* 

Versammlung ungar. Ärzte und Naturforscher. Hermannstadt, 1914,
P rimics, G  : Die geologischen Verhältnisse der Fogarascher Alpen und des benachbarten rumänischen Gebirges. Mitteilungen 

aus d. Jahrb. d. Königl. Ungar. Geol. Anstalt, VI, 1884, 9. Heft.
Q uiring, H. : Uber das Manganeisenerzvorkommen von Macskamező (Masca) in Siebenbürgen. Zeitschr. f. prakt. Geol., 1919, p. 133. 
R einhard, M. : Der Coziagneiszug in den rumänischen Karpathen. Bulletin Soc. Sc. Bucarest, X V I, 1906, Nr. 3 und 4.
— Die kristallinen Schiefer des Fagaraçer Gebirges. A n. Inst. geol. al României, III, 1909.
— Die granitisch*körnigen Gesteine der transylvanischen Decke. A n. Inst. Geol. al Romaniei, V, 1911, Bukarest, 1914. 
R einhold, F. : Pegmatit* und Aplifadern aus den Liegendschiefern des Gföhlergneiscs im niederösterreichischen Waldvicrtc!

Tschermak’s Min. petr. Mitt., X X IX , 1910, p. 43.



364 LITERATUR

Kinne, F. : Uber Mikroklinstrukiur. Neues Jahrb. f. Min., 1890, II, p. 66.
Rittmann, A . : Die Zonenmethode. Schweiz. Min. petr. МШ., IX , 1929, p. 1.
Rosenbusch, H. : Elemente der Gesteinsichre (4. Aufl. von A . Osann). Stuttgart, 1923.
— W ülfino, E. A . — M ügqe, O. : Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. V. Aufl., I. 1. und 2. Hälfte.

Stuttgart, 1921 — 1922.
Rotman, D : Les gisements de mica blanc (muscovite) de Roumanie. A nn. des mines de Roumanie, V, 1922, p. 1.
— Note préliminaire sur le gisement de muscovite de Mänäileasa, Monts du Lotru (Alpes de Transylvanie, Carpathes méri"

dionales.) Bull. Sc. Acad. Bucarest, 1920, Nr. 4/6.
Rozlozsnik, P . : Uber die Verbreitung des Erzlagerstäffentypus „Macskamező“ in Siebenbürgen. Földtani Közlöny, X LIX , 

1919, p. 122.
Rüger, L. : Das Alter des Jungtertiärs im Alttal (Siebenbürgen) und die jungen Hebungen der südöstl. Karpathen. Centralbl. 

f. Min. etc. 1931, Abt. B, p. 390.
S ander, B. : Uber tektonische Gesteinsfazies. Verhandlungen d. Geol. Bundesanstalt, 1912, p. 249.
— Uber Zusammenhänge zwischen Teilbewegung und Gefüge in Gesteinen. Tschermak’s Min. petr. Mitt., X X X , 1911, p. 281.
— Uber einige Gesteinsgefüge. Tschermak’s Min. petr. Miit., X X X III. 1915, p. 547.
— Zur pelrographisch"iektonischen Analyse. Jahrbuch d. Geol. Bundesanstalt, 1923—1925.
Savul, M. : Étude sur les schistes cristallins et les gisements de manganèse de la région Sarui Dornei (Câmpulung). A n. Inst. 

Geol. al României, X II, 1927, p. 473.
Schafarzik, F. : Uber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von örményes und Vercserova im Komitat Krassószörény. 

Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Reichsanstalt für 1896, p. 108.
— Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse des Gebirges am Eisernen Tore etc. Földtani Közlöny, 1903, p. 402.
— Reambulation in den südlichen Karpathen und im Krassószörényer Mittelgebirge im Jahre 1909. Jahresbericht d. Königl.

Ungar. Geol. Reichsanstalt für 1909, p. 69.
— Geologische Reambulation der Umgebung von Berzäszka. Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Reichsanstalt für 1910,

p. 125.
— Uber die Reambulation in der Umgebung von Berzäszka und im Almäsbecken im Sommer 1911. Jahresbericht d. Königl.

Ungar. Geol. Reichsanstalt für 1911, p. 150.
— Revision der kristallinischen Schiefer des Krassószörényer Grundgebirges in petrographischer und tektonischer Beziehung.

Jahresbericht d. Königl. Ungar. Geol. Reichsanstalt für 1913, p. 195.
Schardt, H. : Die Injektionsgneise und die tektonische Bedeutung der Aplitinjektion. Eclogae Geol. Helv., X II, 1912. 
Schmidt, W . : Statistische Methode beim Gefügesludium der kristallinen Schiefer. Sitzber. Akad. d. W iss. Wien, C X X V I, 1917.
— Die Gesteinsumformung. Denkschriften d. A k. W iss. Wien, 1924.
Schumann, H. : Uber moldanubische Paraschiefer aus dem niederösterreichischen Waldviertel zwischen Gföhler Gneis und 

Bittescher Gneis. Min. u. petr. Mitt., XL, 1930, p. 73.
Schwenkel, H. : Die Eruptivgneise des Schwarzwaldcs und ihr Verhältnis zum Granit. Tschermak's Min. petr. Mitt. X X X I,

1912, p. 139.
S ederholm, J .  J .  : Om Granit och Gneis. Bull. Comm. Géol. de Finlande, No 23, 1907.
— Uber die Entstehung der migmatitischen Gesteine. Geol. Rundschau, IV , 1913, p. 174.
— On Synantetic Minerals and Related Phenomena. Bull. Comm. Géol. de Finlande, No 48, 1916.

On Migmalites and Associated Pre^Cambrian Rocks of Southwestern Finland. I. The Pellinge Region. Bull. Comm. Géol. 
de Finlande No 58, 1923. II. The Region around the Barösundsfjärd W  of Helsingfors and Neighbouring Areas. 
Bull. Comm. Géol. de Finlande, No 77, 1926.

Spezia, G .: Il Dinamomefamorphismo e la minerogenesi. Accad. reale, sc. Torino, 1904—1905.
Streckeisen, A . : Geologie und Petrographie der Flüelagruppe. Schweiz. Min. u. petr. Mitt., V III, 1923, p. 87.
— Geologische und petrographische Probleme in den Südkarpathen. Schweiz. Min. u. Petr. Mitt., IX, 1929, Heft 2.
— Observafiuni geologici in Carpajii Meridionali intre Valea Oltului §i Valea Jiului. Dari de Seamä aie S e4in(elor, Inst.

Geol., XVII, 29. April, 1929.
— Profilul delà Vai de Ei (Carpa(ii Meridionali. Jud. Gorj ). Dari de seamä ale Sedin(clor Inst. Geol., X V II, 15 Mai, 1929. 
Stur, D. : Bericht über die geologische Ubersichtsaufnahme d. südwestl. Siebenbürgens im Sommer I860. Jahrbuch K. K.

Geol. Reichsanst., X III, 1863, p. 33.
Sundius, N. : Zur Frage der Albitisierung im Kirunagebiete. Geol. F'ör. Stockholm Förh., X X X V III, 1916, p. 446.
Suzuki, J .  : Uber die Staurolith"Andalusit*Paragcnesis im Glimmergneis von Piodina bei Brissago (Tessin). Schweiz. Min. 

u. petr. Mitt., X , 1930, p. 117.
'Fermier, P. : Les schistes cristallins des Alpes occidentals. Paris, 1903.
— Sur la genèse des terrains crisiallophylliens. C. R. XL Congrès internat. Géol. Stockholm, 1910, II, 587.
Tilley, С. Е .: The Granite^Gneisses of Southern Eyre peninsula. Quarterly Journ. of Geology, L X X V II, 1921, p. 75.



LITERATUR 365

T óth , M. : Magyarország ásványai. (Ungarns Mineralien.) Budapest, 1883.
Trener, G . B. : Die Quarzgefügercgcl. Jahrbuch d. K. K. Geol. Reichsanst. 1906, p. 469.
Trueman, J .  D. : The Value of certain Criteria for the Determination of the origin of foliated cristalline Rocks. Journ. of 

Geology, X X , 1912, p. 228 -300 .
Vendl, A . : Die geologischen und petrographischcn Verhältnisse des Gebirges von Velence. Mitteilungen aus dem Jahrbuch 

der Königl. Ungar. Geol. Reichsanst., X X II, 1. Heft, 1914.
— À  Surián környékének amfibolitjai. Mathematikai és természettudományi Értesítő, X X X III, 1915, p. 261. U nd : Uber die

Amphibolite der Surián-Gebirgsgruppe. Math. u. naturw. Ber. aus Ungarn, X X X IV , 1926—1927, p. 91.
— Beiträge zur Klassifikation der Amphibolite. Math. u. naturw. Ber. aus Ungarn, X X X III, p. 59.
— Magnetifgneis im Sebestal. Math. u. naturw. Ber. aus Ungarn, X X III, p. 96.
— Uber einige gesteinsbildende Mineralien aus den Südkarpaten. Centralblatt f. Min-, 1924, p. 1.
— Vendl, M. : Uber Amphibolite aus den Südkarpaten. Centralbl. f. Min., 1922, p. 3.
Vernadsky, W . : La Géochimie. Paris, 1924.
W ahl, W . : Analogien zwischen den Gliedern der Pyroxen* und Feldspatgruppe und über die Perthitstrukturen. översikt af 

Finska Vet. Soc. Förh., 50, 1906—190Г, Nr. 2.
Walter, B. : Die Erzlagerstätten der südlichen Bukovina. Jahrbuch d. K. K. Geol. Reichsanstalt, X X V I, 18Г6, p. 314. 
Weber, M. : Beispiele von Primärschieferung innerhalb der Böhmischen Masse. Centralblatt f. Min., 1913, p. 772.
Williams, G. H . : On the paramorphosis of pyroxene to hornblende in rocks. American Journal, X X V III, 1884, p. 259.
— The gabbros and associated hornblende rocks occurring in the neighbourhood of Baltimore. U. S. Geol. Surv. Bull., 28, 1886.
Zerrenner, K. : Geognostische Verhältnisse von Oláhpián in Siebenbürgen. Jahrbuch d. К . К . Geol. Reichsanstalt, IV, 1853,

p. 484.





T Ä B L A M A G Y Á R Á Z A T O K .

T A F E L E R K L Ä R U N G E N .




	003-019
	001-365

