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Rb - Sr UNTERSUCHUNGEN GRANITOIDER GESTEINE DES MOLDANUBIKUMS 
IN öSTERREICH 

Zusanmenfassung 

von 
Susanne Scharbert +) 

(ei ngel angt am 9 .  Apri l 1987) 

Die mi t der Rb - Sr Methode datierten Grani te vom Typ Wei nsberg , Mauthausen und 
Eisgarn i ntrudieren im österreichi schen Antei l des Moldanubi kums der Böhmi schen 
Masse Paragnei se der Monotonen Seri e .  Der grobkörni ge Weinsberger Gran it  mi t 
porphyri schen Mi krokl i nen und der fei nerkörni ge Mauthausener G�anit s i nd I -Typ 
Granitoide mit ni edri gem Sr-Ini ti al von . 7063 ± 2 biw . .  70730 - 13 . Die Al ter 
s ind innerhal b  des Fehl ers g le ich und betragen 349 - 4 b��· 353 ± 5 Mio . J .  Die 
Schmel zen werden aus der Unterkruste mit niedri gen 87sr/ Sr Verhäl tni ssen ab
gele itet . Die Mi schung mi t sedimentärem Krustenmaterial  erhöht das Initia l  des 
Wei nsberger Grani ts auf . 7088 ± 1 1 .  
Der E i sgarner Gran i t ,  der aus aufgeschmol zenem Krustenmateria l  entstanden i st ,  
hat e i n  Al ter von 316 + 7 Mio J .  und e i n  In it ia l  von . 7147 ± 7 .  I n  i hn i st e in  
jüngerer Granit mi t n i edri gerem Sr- In i ti a l  eingedrungen . In d ie  bere its abge
kühl ten äl teren Grani te i st  ein  Grani tstock intrudiert , dessen Pl atznahme und 
Vergrei sung mit 311 . 6  ± 1 . 4 Mio  J. (Sro . 7055 ± 4) dati ert wurde . 

Abstract 
The most prominent grani tes of the Mol danubi an Zone of the Bohemi an Massi f  i n  
Austria have been dated by the Rb - S r  method. The coarse grai ned Weinsberg 
grani te with porphyric mi croc l i nes and the finer grai ned Mauthausen grani te are 
withi n l i mi ts of errors of the iame age ( 349 ± 4 and 353 ± 5 m.y.  resp . ) .  Due 
to the l ow i ni ti al Sr of . 7063 - 2 and . 7073 ± 13 they must have ori gi nated from 
a source i n  the l ower crust characteri sed by l ow 87/86 Sr val ues . Mixing with 
sedimentary materi al  rai sed the i n i ti al Sr val ue of Wei nsberg grani te to . 7088 
± 1 1 .  

. 
Ei sgarn granite i s  a postorogeni c grani te of anatecti c  ori gin  wi th an age of 3 1 6  
± 7 m.y.  and a n  i ni ti al o f  . 7 147 ± 7 .  Late stages o f  magmati sm are a bi oti te 
granite i ntruding Ei sgarn type and a grei seni sed grani te stock ( 311 . 6  ± 1 . 4  m .y . , 
Sro . 7055 ± 4 )  occurring i n  the o lder  grani tes , probably documenting the phase 
of upl i ft and deep faul ting . 

E in lei tung 
Im österrei chi schen Antei l des Mol danubi kums treten großräumige Grani tmassen i n  
den ein-förmi gen Paragnei sen der Monotonen Serie  auf.  Der vari szi sche Südböhmi sche 
Pl uton i st kei n ei nhei tl i cher Granitbatho l i th ,  sondern besteht aus al tersmäßi g ,  
chemi sch und geneti sch unterschi edl i chen Granitkörpern . D ie  Gl i ederung i n  di e 
Hauptgranittypen geht auf GRABER ( 1933 ) und WALDMANN ( 1951 )  zurück . Demnach wi rd 

+ )  Anschri ft der Verfasseri n :  
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Abb . l :  Verei nfachte geol ogi sche Karte der Granitareal e des südl i chen Mol danubi 
kums i m  westl i chen Wal dv i ertel und im Müh l vi ertel mi t den Probeentnahme
stel l en ( nach STEYRER 1986 ) .  



der äl teste , grobkörni ge Weinsberger Granit  von mi ttel - bi s fei nkörni gen Grani 
ten vom Typ Mauthausen i ntrudi ert . Jüngster i st der Zweigl immergrani t vom Typ 
Ei sgarn , der den Südtei l des zentralmol danubi schen Pl utons einnimmt. 

E ine moderne Gl i ederung der grani ti schen Magmati te geben FINGER & HOCK (1987 ) . 
Sie unterschei den synorogene mi ttel körni ge S-Typ und grobkörni ge !-Typ (Wei ns
berger und Sch l i erengrani t mi t porphyrischen Kal i fel dspaten ) Grani toide von 
spät- bi s postorogenen Granitoi den . Di ese jüngere Gruppe unterte i l en die Auto
ren in fei n- bis  mi ttel körn i ge Zwei gl immergrani te vom S-Typ , fein- bi s mi ttel 
körn i ge Bi otitgrani te vom ! -Typ (Mauthausener Grani t ,  Frei städter Granodi ori t 
u . a . ) und grobkörn i ge Zwe ig l immergrani te mi t porphyri schem Kal i fel dspat vom 
S-Typ ( Eisgarner Grani t ) .  

Geol ogi sche Kurzbeschrei bung der untersuchten Grani ttypen 
I hre Vertei l ung im  österrei chi schen Tei l der Böhmi schen Masse i s t  der verein
fachten geol ogi schen Skizze der Abb . 1  zu entnehmen . 
Die synorogene Natur des W e i n s be r g e r  G r a n i t s und des mi t i hm geneti sch zu
sanunengehöri gen Schl i erengrani ts (F INGER , 1984 ) i st im  Mühl viertel westl i ch der 
Rodl störung wei taus ausgeprägter al s in sei nen östl i chen Verbrei tungsgebieten . 
Im westl i chen Mühl vi ertel , das FUCHS ( 1976 )  a l s  Bavari kum abtrennt ,  s i nd diese 
grobporphyri schen Grani toide mit oft undeutl i chen Grenzen zum Nebengestein  i n  
den NW strei chenden Gebi rgsbau eingeregel t .  Gegen Osten wi rd das GefUge deutl i ch 
weni ger gut geregel t ,  die Grenze zu den im  Wal dv iertel NNE strei chenden Gnei sen 
der Monotonen Serie i st ei n scharfer Intrus i vkontakt .  Die komplexe Entstehung 
des Weinsberger Grani ts l äßt s i ch schon an der Art der Ei nschl üsse ablesen : 
magmatogene Scho l l en diorit ischer bis  granodiori ti scher Zusalllllensetzung, beson
ders rei chl i ch in amph ibol - ( und pyroxen- ) führenden Schl ierengranit  s i nd für 
1-Typ Granitoide charakteri sti sch . Ei nschl üsse von Paragnei s  und resti ti schen 
( ? )  Kinz i g i ten , d ie  aus Granat ,  Cordieri t ,  B iot it ,  Si l l iman i t  und Plagiokl as 
bestehen , s i nd typi sch für S-Typ Granitoide und sprechen für die Aufarbei tung 
von sedimentärem Materi al  (WH ITE & CHAPPEL ,  1977 ) . 
Der M au t h a u sene r G ra n i t und andere fei n- b i s  mi ttel kömige Grani te treten 
i n  kl ei nen Stöcken und zah l l osen Gängen auf, die auch den Wei nsberger Grani t 
rei ch l i ch durchschl agen . Ihre im  Vergl eich zum Wei nsberger Grani t  geri nge Korn
größe und mass i ge Ausbi l dung verlei tet oft dazu ,  s ie  a l l e  zum Grani t  vom Typ 
Mauthausen zu stel l en trotz texturel l er ,  mi neral ogi scher und chemi scher Unter
sch iede . Der Mauthausener Grani t  s .  str . i st ein  mi ttel kömi ger Grani t mi t bi s 
zu 1 cm großen Al kal i fel dspaten und i st im  al l gemei nen nur bi oti tführend . 
Der E i  sqa r n e r  G ra n i t mi t seinen l ei s tenförmi gen Fel dspaten i st e in  sehr 
charakteri sti scher Bestandtei l des l anggestreckten zentra lmodanubi schen Pl u
tons , dessen Achse in NE Ri chtung in  der generel l en Strei chri chtung verl äuft . 
Ei sgarner Grani t  i st fast aussch l i eßl i ch auf das nördl i che Wal dv iertel be
schränkt und wi rd auf tschechoslowaki schem Gebiet von Grani ttypen abgel öst , die 
in  ei ner fei nerkörni gen Grundmasse häufi g l ei stenförmig Al kal i fel dspatporphyro
bl asten führen . Al s k leiner Körper i st der Ei sgarner Grani t s . str. nochma l s  WSW 
J i h l ava aufg.eschl ossen . Wei tere Vorkommen auf österrei chi schem Gebiet s i nd west-
1 ich von Wei tra und in der Zone des Böhmer Wal des im Müh lv iertel aufgeschl ossen . 
Typisch s i nd für diesen Grani t  sei n schl ieriges Aussehen , das durch d ie  fast mo
nomi neral i sche Anhäufung von Mi krokl im oder Quarz zustande kommt , und Bi oti tbut
zen . Der Geha l t von Anda l us it  und reichl ich primärem Muskovi t wei sen i hn a l s  
anatekti sch gebi l deten Grani t aus . 

B i sheri ge Al tersuntersuchungen 
Obwohl d i e  in dieser Arbeit  untersuchten Grani te zu den charakteri sti schen lntru
s i va der.Böhmi schen Masse in österrei ch gehören , l i egen nur weni ge Al tersunter-
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N Tab. 1: Rb - Sr Analysendaten der moldanubischen Granite +:> 

Probe Rb ppm Sr ppm 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr Lokalität System Mil Länge Breite 

Weinsberger Granit 

5/84 280 143 5.686 • 73451 ! 13 Herkunft unbekannt 
6/84 268 144 5.409 .73334 ! 9 Stbr Korninger, Naarntal ÖK 34 851500 5355760 
17/85 349 91.0 11.19 • 76242 + 10 II Fripess, Plochwald ÖK 17 844200 5384960 
17a/85 157 31.9 14.40 .77768 ! 12 II II II II II II 

22/85 290 117 7.20 .74199 ! 7 ESE Königswiesen ÖK 35 941165 5363500 
28/85 206 317 1.888 .71575 ! 13 Stbr N Pulgarn ÖK 33 830125 5351450 

3/84 219 146 4.358 .73090 ! 6 E Mitterschlag ÖK 18 941570 5383375 
18/85 206 175 3.422 .72660 + 11 N Unterweißenbach ÖK 34 857985 5369800 

18/85 MiE 300 294 2.958 .72440 + 10 
18/85 MiG 309 265 3.379 .72624 + 10 

19/85 211 163 3.768 .72760 ! 10 Unterweißenbach ÖK 34 857325 5367740 
21/85 189 239 2.298 • 72014 + 5 Stbr Gloxwald ÖK 53 948335 5345020 
27/85 218 174 3.655 .72627 ! 6 " Weingraben ÖK 33 832450 5351000 
31/85 227 148 4.469 • 

73056 ! 7 N Arbesbach ÖK 18 948300 5375240 
32/85 187 212 2.564 • 72190 ! 6 Nebelstein, NEK 8 32-37 m ÖK 17 936979.38 5395011.24 

20/85 182 181 2.924 .72299 ! 6 NE Grein ÖK 53 942170 5346360 
23/85 148 183 2.347 .72482 ! 11 W Donaubrücke Grein ÖK 53 939990 5341550 
24/85 161 135 3.455 .72730 ! 12 Stbr Stombauleitung, Ar- ÖK 53 939770 5340950 

24/85 MiK 300 292 2.993 • 72516 ! 14 dagger 

24/85 MiH 294 243 3.512 • 72777 ! 15 
24/85 MiG 293 215 3.972 • 72966 ! 10 

26/85 189 152 3.607 .72719 ! 9 Stbr Pichler SW Grein ÖK 53 939270 5342620 



Mauthausener Granit 

13/84 215 323 1.933 • 71706 + 4 Stbr Poschacher, Perg ÖK 34 846790 5342620 

3/85 224 303 2.146 • 71803 ! 10 II II II II II II 

11/85 231 231 2.900 • 72192 ! 10 stsir�i·A1ßt�ift§�H Granit- ÖK 51 837530 5345635 

16/84 237 212 3.255 .72382 ! 4 Stbr Poschacher, Gusen OK 33 834600 5347320 

16/85 241 203 3.462 • 72491 ! 6 St�rdsc�ärdin§er Granit- OK 33 834525 5346975 n us r e, usen 
29/85 323 127 7.42 .74456 ! 13 Stbr Falkenauer OK 52 851000 5346190 

30/85 217 258 2.451 • 71937 ! 15 Stbr E Münzbach ÖK 34 853630 5348850 

Feinkorngranite 

4/84 198 345 1.668 .71469 ! 9 SW Sandl OK 17 843320 5377550 
17/84 255 238 3.117 .72219 ! 4 Stbr �t5ombauleitung, ÖK 53 939770 5340950 r agger 
18/84 168 285 1.715 • 71732 ! 3 Stbr Gloxwald ÖK 53 948335 5345020 
25/85 262 173 4.393 • 72843 ! 12 Stbr Pichler SW Grein ÖK 53 939275 5342620 
15/84 152 402 1.095 .71221 + 3 Stbr Schrems ÖK 5 ,55970 5406350 
43/85 222 278 2.318 .71688 ! 8 Nebelstein, NEK 7 49-50 m OK 17 936133.04 5393919.68 

Plöckinger Granit 

14/86 66.o 356 .537 .70876 ! 10 Stbr Resch, Kleinzell OK 31 799150 5368150 
15/86 6 3.7 413 .448 .70703 ! 9 ÖK 31 799450 5368350 
16/86 63.2 418 .439 .70719 ! 7 OK 31 799675 5367735 

17/86 69.6 406 .498 .70756 ! 11 OK 31 799565 5367560 

18/86 62.7 412 .441 • 70721 ! 9 Stbr Poschacher OK 31 798950 5367430 
19/86 59. 3 413 .416 .70692 ! 11 ÜK 31 799400 5367150 

Eisgarner Granit 

AB 178 354 62.2 16.64 N 
• 78972 + 18 Stbr Herschenberg ÜK 5 952435 5406425 

tn AB 180 367 67.9 15.70· .78658 ! 10 II „ II II II 



N Tab. 1: Fortsetzung °' 

Probe Rb ppm Sr ppm 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr Lokalität System Mil Länge Breite 

AB 182 371 63.9 17.00 .79376 ! 9 Stbr Kirchenvald ÖK 5 952675 5405970 

AB 182/KF 496 134 10.81 .76279 ! 11 

AB 182/Ap (8.5) (52.2) .477 .71780 ! 25 

M 377 66.5 16.57 .78827 ! 14 Mondteich OK 5 952665 5405210 
AB 176 340 83.0 11.97 .76948 ! 6 Stbr Falkendorf ÖK 5 957250 5411600 
AB 177 330 77.6 12.42 .77039 ! 13 II II II II " 

AB 177/KF 460 165 8.12 .75026 ! 6 

AB 177/Ap ( 5.6) ( 63. 9) .256 • 7156 +! 16 

A 1 338 81.8 12.16 .76760 ! 9 Stbr Falkendorf ÖK 5 956870 5411165 
F 1 353 81.2 12.71 .77014 ! 11 II " II· II II 

F 2 343 79.5 12.59 .77123 ! 11 " " " II II 

4/86 375 62.3 17.61 .79260 ! 14 Hirschenschlag,8���03m 
II 963270 5427779 

5/86 391 63.7 17.99 • 79503 ! 28 " ll>K 3 131-132,7 m II II II 

6/86 406 55.6 21.43 .81013 ! 14 " HOK 4 74-74,5 m II 963356 5426807 
25/86 392 69.6 16.50 .79119 + 9 " ll>K 3 31-32 m II 963270 5427779 
27/86 398 58.9 19.83 .80511 ! 7 II ll>K 4 92-94 m II 963356 5426807 
28/86 388 59.1 19.20 .80238 ! 14 II HOK 4 114-115 m " " II 

29/86 404 64. 3 18.4, .79914 + 11 II ll>K 1 47-48 m " 963122 5427752 
30/86 355 68.1 15.23 .78395 ! 16 " ll>K 1 94.6-95.4 m II lt lt 

31/86 393 67.9 16.95 • 79102 ! 18 II HOK 1 134-135 m II lt " 

c 1 364 47.4 22.4 • 81359 ! 12 „ • Cerinek SW Jihlava, CSSR 

c 3 355 46.7 22.2 • 81363 ! 8 II II II " 
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Roter Biotitgranit 

106 7.48 .73827 :!: 50 
110 7.65 • 73794 ! 16 
108 8.48 • 74155 ! 10 

98 8.61 .74308 ! 18 
105 8.53 .74 187 ! 16 
113 7.27 .73686 ! 45 
109 7.2 .73710 ! 36 

Greisen Nebelstein 

190 4.576 .?2608 ! 18 

149 6.051 • 73257 ! 13 
185 4.691 .72632 ! 12 
133 6.672 .73528 ! 1'+ 

49.2 17.59 .78380 ! 23 
44.6 21.38 .80005 ! 17 

50.8 19.18 .79007 ! 8 

13.08 72.7 1.02755 ! 20 
18.20 52.7 .93942 ! 10 
11.30 85.1 1.08626 '! 12 
12.37 78.1 1.01+991 + 19 

Hirachenschlag11JP-�1� m 
OK 5 9636;>4 5428205 

II ll>K 2 105-106 m II " " 
II HOK 2 45.3-46.o m II " II 

II ll>K 2 64.3-65.0 m II " " 
II ll>K 2 70.0-70.5 ID II " " 
II 11'.>K 2 90-93 • II " " 
II ll>K 2 118.7-119.2 m II II II 

NEK 9 155-156 m ÖK 17 936044.66 5393847. 26 

NEK 12 103-101+ • II 936976.99 5395013.77 

NEK 9 148-1'+9 m II 936044.66 5393847.26 

NEK 9 126-129 „ II II " 

NEK 10 112-113 m II 936976.99 5395013.77 

NEK 12 '+8-'+9 m lt 936976.99 5395013.77 
NEK 2 37-39 II II 937064.08 5394886.09 
NEK 5 '+2-43 • lt 936392.02 5393910.83 
NEK 7 80-82 m II 936133.85 5393919.68 

NEK 3 16-17 m II 9362?4.95 5393953. 81+ 

NEK 1 38-39 m II 936362.96 5393922.53 



suchungen vor . JÄGER et al . ( 1 965 ) geben U/Pb E inze l a l ter von Zi rkonen und Rb/Sr 
Al ter von Bi oti ten und Kal i fel dspaten des Wei nsberger und Mauthausener Grani ts 
an . Gl immera l ter verschi edener Granittypen s i nd i n  ei nem Zwi schenberi cht der 
Bundesanstal t rür Bodenforschuno i n  Hannover ( 1967 )  erwähnt .  
Jüngere Daten l i egen aus  dem bayeri schen Antei l des Mol danubi kums vor . Dem Wei ns
berger Grani t  entspri cht dort der Kri stal l grani t I ,  der von KöHLER & MOLLER
SOHNIUS ( 1986)  mi t 349 ± 11 Mio .  J .  dati ert wurde ( Rb/Sr) . Nach der Textur und 
der Spurenchemie i st der E i sgarner Grani t ein  Pendant zum Fal kenberger Gran i t ,  
den WENDT et al . ( 1987 )  m it  3 1 1  ± 4 Mi o . J .  ebenfal l s  mi t der Rb-Sr Methode da
tiert haben . 

Die Rb - Sr Analysen 
Di e Probenl okal i täten und Analysendaten al l er untersuchten Gesteine s ind der 
Abb . l  und der Tabel l e  1 zu entnehmen . Das mei ste Materi al stammt aus Stei nbrü
chen , sel tener von fri schen Straßenaufschl üssen oder Bohrungen . Natürl i che Auf
sch l üsse s i nd wegen der mi ndestens seit dem Terti är wi rkenden Verwi tterung un
brauchbar .  Vom Wei n sberger Gran i t  wurden 50-90 kg schwere Proben genonunen, doch 
war ni cht i n  a l l en Fäl l en so v i el hal bwegs fri sches Materi al  zu gewi nnen . D ie  
Probenmenge der feinerkörni gen Grani te l ag zwi schen 10  und 20 kg . 
Rb und Sr wurden mi t der I sotopenverdünnungsanalyse bestimmt . D ie  Prob§� wurden 
mi t ei nem gemi schten Spi ke di rekt gespi ked . In den mei sten Fäl l en war Sr 
> 99 % angerei chert , bei weni gen Analysen 80 % .  D ie  Isotopenverhäl tni sse wurden 
auf einem VG MM30 Festkörpermassenspektrometer gemessen . Zur Berechnung der Kon
zentrati onen und der 87sr;86sr Verhäl tni sse wurden die von STEIGER & JÄGER A1977 )  
angegebene� 1Konstgnten verwendet . Die Al tersberechnung ( Zerfal l konstante A 7Rb = 

1 . 42 x 10- x a-1 ) erfol gte nach der Isochronenmethode von YORK ( 1 969 )  mi t einem 
Prograrrm von McSAVENEY in FAURE ( 1977 ) , wobei al l e  Analysenpunkte i m  Sr-Entwi ck
l ungsdi agranvn gl ei ch gewi chtet wurden (Model l 1 ) .  Die Fehler am Al ter s i nd 2 a 
Fehl er,  auf 87Rb/86sr w ird ein  Fehl er von 1 % angenonvnen , bei den 87Sr/86Sr Ver
häl tni ssen wurde der Fehl er a l s  2cr Standardfehl er des Mitte lwertes angegeben . 

Der Wei nsberger Grani t 
Die untersuchten Proben stammen aus dem Grani tareal östl i ch der Rodl störung 
(westl i ch davon i st der Wei nsberger und besonders der Sch l i erengrani t Sr-rei cher 
und Rb-ärmer) .  S ie  schwanken i n  i hrer Korngröße , ohne i hren typi schen Habitus zu 
verl i eren . Der grobkörn i ge porphyri sche B ioti tgran i t ,  der aus ei ner Schmel ze 
kri sta l l i s iert i st ( KURAT , 1 965) enthä l t  außer den Mi krokl i neinsprengl i ngen 
kl eine Al kal i fel dspate in der Grundmasse und fast übera l l  sekundären Muskov it . 
Südwestl i ch von Grein enthäl t der Grani t Granat , der durch Reaktion mi t i n  der 
Nachbarschaft aufgeschl ossenen Paragnei sen entstanden i s t .  
Auf den ersten Bl i ck s i nd die I sotopendaten verwi rrend , da al l e  Proben zusanunen
genorrmen kei ne Gerade im Sr-Entwi ckl ungsdi agramm defin ieren . Auf Grund der Rb 
und Sr Konzentrati onen und spärl i cher geo logi sch-petrographi s cher Hi nwe i se l as
sen s i ch drei Gruppen unterschei den . 

Sechs Proben l i egen auf ei ner I sochrone d ie  ei n Al ter von 349 ! 4 Mio . J . und 
ein i ni tial es Sr-Verhäl tn i s  von . 70636 ! 24 ergi bt (Abb . 2 ) .  Vier Proben gehören 
zu den Rb-rei chsten und Sr-ärmsten Grani ten . E i ne Probe i st e in  Ki nzi gi t ,  der 
zusanvnen mi t der Probe mi t dem größten Rb/Sr Verhä l tni s vorkommt . Wi r müssen 
daraus sch l i eßen , daß di eser bas i sche Restit mi t der Grani tschme lze isotopi sch 
im Gl ei chgewi cht gestanden i s t .  Di e sechste Probe hat das k l ei nste Rb/Sr Verhäl t
ni s und wei cht im  Rb- und Sr-Geha l t  sehr stark von den durchschn ittl i chen Werten 
al l er Grani tproben ab .  S ie  wurde jedoch zur g le i chen Grani tsui te gestel l t ,  da 
s ie  im Mi schungsdi agramm ( s . u . )  das Sr-rei che Endgl i ed ei ner Mischungsre i he dar
stel l t . Sel bst wenn d ie  zwei Punkte mi t dem höchsten und niedri gsten Rb/Sr Ver
häl tn i s  weggel assen werden , ändert s ich am Al ter i nnerha l b  der Fehl ergrenze ni chts . 
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Abb . 2 :  I sochronendiagramm des Wei nsberger Graniis .  Große Kre i se :  "unkontami -
ni erter" Grani t mi t e i nem Al ter von 349 - 4 Mi o .J . und ei nem Initi al 
von . 70636 ± 24 . Kl ei ne Krei se : mi t Paramateri a l  kontami ni erter Grani t ,  
sei ne Errorchrone ergi bt e i n  Al ter von 352 ± 43  Mi o .J .  und ei n erhöhtes 
I ni tia l  von . 7088 ± 11 . Kreuze : Proben aus dem Kontaktbereich .  
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11 Sr • 1000 
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Abb . 3 :  Mi schungsgerade im D iagramm 87sr;86sr gegen rezi proke Sr-Gehal te des kon
tami nierten Wei nsberger Grani t s .  Großer Krei s :  Probe 28/85 , d ie  Sr-rei ch
ste Probe der unkontami n ierten Probensuite.  Kl e i ne Krei se : Mi schungen 
zwi schen Materi al der Zusammensetzung von Probe 28/85 und ei ner rad io
generen , Sr-armen Komponente aus Paramaterial . Kreuze : granatführende 
Proben aus dem Kontaktbereich von Paragnei sen . 
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Die zweite Gruppe von Weinsberger Grani ten i st Rb-ärmer und hat eine geringe Va
ri ationsbreite im Rb/Sr Verhäl tni s .  S ie  wurde §�f Grund des Mi schungsdiagrammes 
(Abb . 3 )  ausgeschieden . Im Diagramm 1/Sr gegen Sr;86sr ( FAURE . 1977) l i egen di e 
Proben auf ei ner Geraden . d . h .  s i e  stel len Mi schungen zwi schen ei nem Sr-rei chen 
und ei nem Sr-armen Endgl i ed mi t unterschiedl i chen 87sr;86sr Verhäl tni ssen dar. 
wobei das Sr-rei che von der Zusammensetzung der Probe 28/85 anzunehmen i s t .  die 
zugl ei ch auf der Isochrone der ersten Gruppe l i egt . Sind die Rb Gehal te von Pro
ben jedoch gl ei ch oder sehr ähnl i ch .  wi rd die Gerade von der �nterschi edl i chen 
Sr-Konzentration bestimmt und täuscht eine Mi schungs l i nie  vor .  Im hier beschri e
benen Fal l unterschei den s i ch die Rb Gehal te um maximal 40 ppm . es i st n i cht 
ganz eindeuti g .  ob tatsächl i ch ei ne echte Mi schungs l i ni e  vorl i egt . In der I so
chronendarstel l ung der Abb . 2  l i egen die Punkte über der I sochrone von 349 Mi o .J .  
E ine daraus errechnete Errorchrone ergi bt ein  Al ter von 352 t 43 Mi o . J .  mi t ei 
nem deutl i ch höheren Sr- In it ia l  von . 7088 t 1 1 . 

Die dri tte Gruppe zei gt ei ndeuti g den Ei nfl uß des Nebengeste ins auf den I sotopen
haushal t  des Granits . Sie i st i n  der Umgebung von Grein  a .d .  Donau aufgesch l os
sen . D ie  Proben haben den geri ngsten Rb-Gehal t  von al l en untersuchten Wei nsber
ger Typen . Drei Proben streuen um die Errorchrone der zwei ten Gruppe und wurden 
zur Al tersberechnung dazugenommen . Läßt man s i e  weg . b lei bt das Al ter im Fehler
bere ich gl ei ch . Di e vi erte Probe ( 23/85 ) l i egt wei t  über der Errorchrone . S ie  
wurden i n  12 m Entfernung vom Kontakt mi t Paragnei sen genommen , d ie  dort mas s i g  
rekri stal l i s iert s i nd .  S ie  enthäl t Granat und Muskovi t .  Nebul ose und ecki ge 
dunkle  Schol l en .  l etztere mi t Pegmati tummantel ungen . s i nd im Aufsch l uß zu be
obachten . H ier hat die i ntrudi erende Schmel ze Nebengestei n  aufgenommen . und das 
I sotopenverhäl tn i s  des Granits kommt dem der Paragnei se sehr nahe . Proben in  
eini ger Entfernung zur  Kontaktzone zei gen wi eder den typi schen grani ti schen Ha
bi tu s ,  führen aber rei chl i ch Granat . Nordöstl i ch von Grein stammt Probe 20/85 , 
die makroskopi sch keine Nebengestei nsbeei nfl ussung zei gt , jedoch so wi e d ie  
anderen e ine  systemati sche Änderung im  i ni tia l en Sr-Verhä l tni s .  Die hier be
schri ebenen Proben l i egen ni cht auf der Mi schungs l i ni e  der Abb . 3 ,  Punkt 23/85 
(d ie  kontaktnächste )  nur zufäl l i g ,  wohl aber auf einer Mi schungs l in ie  in i t ia les 
Sr-Verhäl tni s ( bezogen auf 352 Mi o . J . )  gegen l/Sr (Abb . 4 ) .  Di e kontaktnächste 
Probe wi rd offens i chtl ich  vom Isotopenverhäl tn i s  des Nebengesteins domin i ert . 

Proben 24/85 , 26/85 und 20/85 l i egen auf einer Geraden . d ie  wi eder durch die 
Sr-rei chste Probe 28/85 l äuft ( Sr 317 ppm , Sro . 7063 ) .  Di ese Zusammensetzung 
kann demnach a l s  Endg l i ed ei ner Mi schungs re ihe zwi schen grani ti scher Schmel ze 
mit ni ederem In it ia l  und ei ner radiogeneren Sr-armen Tei l schme l ze ( hauptsäch
l ich  durch Abbau von Bioti t? ) aus dem Nebengestein  gedeutet werden . Der Mi 
schungsfaktor nimmt mi t wachsender Entfernung vom Kontakt ab . 

Die Streuung der Sr-Ini ti alwerte der zwei ten Probengruppe (Abb . 4 )  i st n icht 
systemati sch , s i e  ze i gt l edigl i ch die Inhomogeni täten der Stronti umzusanunen
setzung in der Schmel ze .  

Bisher wurden Mi krokl i ne an zwei Proben untersucht ( s . Tab . 1 ) .  Der Rb-Geha l t  
der Einsprengl i nge und der Mi krokl ine der Grundmasse l i egt unabhängi g vom Rb
Gehal t der Gesamtgesteine bei 300 ppm . Sr i st im Kal i fel dspat gegenüber dem 
Gesamtgestein konzentriert ( nach vorl äufi gen Untersuchungen enthäl t auch Pl a
gioklas wei taus wenige r  Sr a l s  Mi krokl i n ) . Die E insprengl i nge s ind Sr-rei cher 
a l s  die Fel dspate der Grundmasse,  der Sr-Geha l t  nimmt vom Kern zur Hül l e  ab . 
Analysendaten l i egen recht gut auf I sochronen , s i nd wegen des geri ngen spreads 
mi t ei nem großen Al tersfehl er behaftet (Abb . 5 ) . Die Al ter von 325 Mio . J .  da
tieren eine schwer faßbare Schl i eßungstemperatur, die Korngrößen abhängi g i st 
und umso ti efer l i egt , j e  l angsamer die Abkühl ung vor s i ch geht (MISRA & 
VENKATASUBRAMANIAM,  1 977 ) . Sie dürfte ungefähr im Sch l i eßungstemperaturberei ch 
von Bi oti t ( .... 3000 C )  l i egen . 
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Abb . 4 :  Di agranvn rez i proke Sr-Werte gegen i n i t i a l e  87sr;86sr Verhäl tni sse vor 
ca . 3 50 Mio . J .  Symbol e  wie in Abb . 3 .  Aus der Mi schungs l i n i e  i st d ie  Kon
tami nation von grani ti scher Schmel ze mi t niedri gem In i ti al mi t einer Kom
ponente mi t höherem Ini t ial abzul e iten . Die kontaktnächste Probe 23/85 
hat mehr oder weni ger die Zusanrnensetzung ( das I n i ti al )  der Paragne i se .  
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Abb . 5 :  Mi krokl i ne der Proben 18/85 und 24/85 dargestel l t  im Isochronend iagramm . 
Die Daten geben Abkühl a l ter an . T Gesamtgeste i n ,  E Mi krokl i ne i nspreng
l i ng , K und H Kern bzw. Hül l e  ei nes E insprengl ings , G Mi krol i n  der Grund
masse .  

3 1  



Der Mauthausener Gran i t  
Nach se i ner Pl agiokl asvormacht ( RI CHTER,  1965) i st der Mauthausener Grani t nach 
der Nomenkl atur von STRECKE ISEN ( 1 974 ) e in  Monzograni t .  Die Proben aus den Stei n
brüchen in der Umgebung von Mauthausen haben e ine sehr geri nge Streuung im Rb/Sr 
Verhäl tni s .  Vom Zentrum aus nimmt der Sr-Geha l t  nach E und W ab ;  auf ei ne Distanz 
von 12 km s i nkt er nach W um ca . 30 %, das Rb nimmt um 10 % zu (Tab . 1 ) .  Di e Un
tersuchung von 5 Proben mi t ei ner maximal en Streuung im Rb/Sr Verhäl tn is  ergaben 
ein  Al ter von 362 : 7 Mio . J . mi t ei nem In it ial von .70701 . Dieses Ergebn i s  wi der
spri cht vö l l i g  al l en Ge l ändebeobachtungen , wonach die sogenannten Fei nkorngrani te 
stets den Weinsberger Grani t durchschl agen und Schol l en des ä l teren Granits i n  
al l en Stadi en der Aufl ösung rühren . Weitere Proben aus dem Grani tkörper von Maut
hausen - Perg , der s ich  nach NE erstreckt und z . T .  von Störungen begrenzt i s t ,  
s i nd fei nkörni g und führen gegen den Kontakt Muskovit . Makros kopi sch untersche i 
den s i e  s ich  dadurch von den Grani ten um Mauthausen . Die si eben Proben {Tab . 1 ,  
Abb. 6 )  ergeben ei n Al ter von 353 ! 5 Mio . J . mi t ei nem Sro von . 70730 ± 1 3 .  Sie 
s i nd i nnerhal b  des Feh lers al tersgl ei ch mi t dem Weinsberger Grani t ,  haben aber 
ein etwas höheres Sr-Ini t ia l . Feinkorngrani te anderer Vorkommen ze i gen , daß s i e  
m it  der Schmel ze des Mauthausener Granits s . str . ni chts z u  tun haben . 
Um di e Wi dersprüche zwi schen geol ogi schen Gel ändebefunden und Isotopendaten zu 
kl ären , wurde versucht , den Pl öckinger Granit  im westl i chen MUh l vi ertel ( Abb . 1 )  
zu dati eren . E r  intrudiert al s kl einer Stock i n  We insberger und Schl i erengran i t .  
Der Granit  i st s o  homogen i n  seiner Chemi e ,  daß der Versuch ni cht ziel  rührend 
war ( Tab . 1 ,  Abb . 6) . Er i st außerdem hydrothermal stark verändert : d ie  B iot ite 
s i nd chl ori ti si ert, d ie  Fel dspate kaol i ni s i ert . Das n iedri ge 87sr/86sr Verhäl t
n i s  könnte ebenfal l s  auf e ine sekundäre Veränderung h inwei sen . 

Nach den vorl i egenden Ergebni ssen s ind  Mauthausener Granit s .str . und Wei nsber
ger Grani t i nnerhal b der Fehl ergrenze gl e ich al t .  Die Verstei l ung e i ner jUngeren 
Mauthausener Isochrone mi t gl ei chem In it ia l , d i e  ei n Al ter entsprechend dem 
We insberger Grani t vortäuscht , könnte nur durch Rb Verl ust oder Zufuhr von radio
genem Sr zustande gekonvnen sei n ,  und bei des m"Ußte mi t e inem konstanten Faktor ge
schehen sei n ,  um di e Punkte wi eder auf eine Gerade zu bringen . Das i st e i n  sehr 
unwahrschei n l i cher Vorgang . Stoffaustausch l äßt s i ch auch ni cht nachwei sen . Es 
müssen daher zwei Schmel zen nebenei nander exi sti ert haben , d ie  g le ichze iti g  aus
kri stal l i si ert s i nd . Es wi rd zu pr"Ufen sei n ,  ob die Feinkorngrani te ,  die Wei ns
berger Grani t durchschl agen oder i n  Ei nschl üssen führen , a l ters- und i sotopenmä
ßi g mit  dem Mauthausener Granit in Verbi ndung stehen . 

Der E i sgarner Grani t  
Der l anggestreckte Körper des E i sgarner Grani ts i st chemisch sehr homogen . E in  
l eichtes Gefäl l e  im  Sr-Geha l t  vom Zentrum gegen S und N bei  l eichter Rb-Zunahme 
ist festste l l bar (Tab . l ) .  Der Grani t hat etn Rb - Sr Al ter von 316 t 7 Mi o . J . 
und e in  i n i ti a l es Sr-Verhäl tn i s von . 7147 - 7 (Abb . 7 ) . Um e inen größeren Spread 
der Rb/Sr V erhäl tni sse im Sr-Entwi ckl ungsdi agramm zu erziel en, wurden Apatite 
und Mi krokl i ne von zwe i Proben analys iert ,  d i e  das Al ter besser absi chern sol l 
ten .  Auch h ier zei gt s i c h ,  daß Kal ifel dspate beträchtl i che Mengen Sr ei nbauen . 
Interessanterwei se zei gen s i e  n i cht die be im Weinsberger Granit beobachtbare 
Verj"Ungung .  D ie  Streuung der Analysenpunkte um d ie  Gerade und der hohe Ini ti al 
wert bekräfti gen die Interpretation ,  daß hi er ei n S-Typ Granit  vorl iegt , bei 
dessen B i l dung durch Anatexi s ( SCHARBERT , 1966 ) von Paramaterial kei ne perfekte 
I sotopenhomogenis i erung stattgefunden hat . 

Nahe der tschechi schen Grenze wurde ei n rötl i ch  gefärbter B i oti tgrani t erbohrt , 
der den Ei sgarner Granit  i ntrud iert . Er i st ke i n  Di fferenti ati onsprodukt des 
Eisgarner Granits , da die Analysenpunkte {Ab b . 7 )  unter den Werten des Ei sgarner 
Gran its l i egen und auf ein ni edri geres Ini ti al deuten .  Er i st außerdem Rb-ärmer 
und Sr-reicher al s der äl tere Magmati t  { Tab . 1 ) . 
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Abb.6 : I sochronendi agramm des Mauth�usener Grani ts ( g roße Krei se ) .  Die Gerade 
defini ert e in  Al ter von 353 - 5 Mi o .J .  mi t e inem Ini t ia l  von . 70730 ± 13 . 
Kl e i ne Krei se : Fei nkorngrani te von verschiedenen Loka l i täten , Kreuze : 
Pl öcki nger Grani t .  
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Abb . 7 :  Sr-Entwickl ungsdjagra11111 des Ei sgarner Granits . Die Gerade ergibt e in  Al 
ter von 316 ± 7 M io .J . ,  das hohe I n it i al von . 7147 ± 7 we ist das Geste i n  
a l s  anatekti sch entstandenen S-Typ Granit aus . KF Mi krokl i n ,  Ap Apati t ,  
offene Quadrate : roter Bi oti tgrani t ,  der den E i sgarner Granit i ntrud iert . 
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Der Gre i sen vom Nebel stei n 
Im Zuge von Prospekt ionsarbei ten wurde SW von We itra i n  ei nem Gebi et , das von 
Wei nsberger und Fe i nkorngran i t  aufgebaut wi rd , e i ne Intrusi vfol ge erbohrt , deren 
ausführl i che petrol ogi sche und geochemi sche Beschreibung von R .  GöD & F .  KOLLER 
in d i esem Heft ersche i nt .  Das zur Dati erung verwendete Mater ial  umfaßt Zwe igl im
mergranit mi t abnehmenden Mengen Bioti t ,  Mu skov i tgran i te und grobschuppi ge Mus
kov i tflatschengranite mi t auffal l enden Magnetitkl umpen . Di e  Stärke der Al terati on 
b is  hi n zur Vergrei sung nimmt von unten nach oben zu . Dabei verschwi ndet der 
B ioti t ,  statt dessen b i l det s i ch Magnet i t ,  Muskovit kri stal l i s iert auf Kosten 
von Al kal i fel dspat , zul etzt verschwi ndet der Pl agi oklas . Der Rb-Geha l t  bl eibt i n  
a l l en Umwandl ungsstad i en prakti sch konstant, der Sr-Geha l t  hat i m  Muskovi tfl at· 
schengran it  auf ein Zehntel des ursprüngl i chen Gehal ts abgenommen (Tab . 1 ) . D ie  
Proben al l er Gestei nstypen l i egen auf e i ner I sochrone (Abb . 8 )  mi t e i nem Al ter 
von 311 .6  ± 1 .4 Mio . J . und ei nem In it ial von . 7055 ± 4 .  Die Zah l dati ert m . E .  
den Zeitpunkt der Al teration und der Vergreisung , z u  dem s i ch d i e  neue Sr-Chemie 
e i ngeste l l t  hat . Zei tl i ch wi rd d i ese r Vorgang eng mi t der Pl atznahme zusammen
fal l en .  D ie  Intrusion erfol gte in s i cherl i ch bere its abgekühl tes Nebengeste i n ;  
di e mi tgeführten Fl u i da haben i n  den kontaktnächsten Dachpart ien des Stocks d i e  
intens i vsten Mi neral umsetzungen bewi rkt , wo auch d ie  Schwermetal l sul f ide ange
re ichert worden s i nd .  
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Abb .8 :  I sochrone des Grei sengeste ins vom Nebel stei n .  Al l e  Proben von ± unverän
derter bi s stark veränderter mineral ogi scher Zu sammensetzung ergeben e i n  
Al ter von 311 . 6 t 1 .4 Mi o .J . , das d i e  Vergrei sung unmi tte lbar nach der 
Intrus ion dat iert . 

Das ni edere I ni ti al i st ungewöhnl i ch für ei ne späte Intrusion mi t geochemi schen 
Kri ter ien , d i e  für einen S -Typ Grani t sprechen (mündl i che Mi ttei l ung F. KOLLER) . 
Es g i bt dafür drei Erkl ärungsmögl i chke iten : 
1 )  Der Wert von . 7055 entspricht tatsächl i c h  dem i ni tia l en Sr- I sotopenverhäl t

ni s ,  wi e i hn S-Typen sel ten haben ( FLOOD & SHAW , 1977 ) .  
2 )  Austausch von rad iogenem Sr während der Vergrei sung gegen Sr mi t ni edri gen 

87Sr/86Sr Verhäl tni ssen unbekannter Herkunft . Dabe i könnten Fl u i da aus der 
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Unterkruste/Mantel l o kal Krustenmateri al aufgeschmol zen haben . Durch diese 
Interakti on trägt der Intrusivstock Merkma l e  von I-Typ ( n iedri ges 87sr/86sr,  
Mo Vererzung ) und S-Typ Magmati ten . 

3 )  Rotation ei ner jüngeren I sochrone mit höherem Ini tial , wobe i - Rb b l e i bt 
konstant - bei ei nem Tei l der Proben Sr entfernt (das wären aber im  beschrie
benen Fal l die Sr-reichen ) ,  bei den Sr-armen Proben oberhal b des Drehpunktes 
Stronti um zugeführt worden se i n  müßte . Der Fal l schei nt wegen der kompl i 
z i erten Stoffverschi ebung am weni gsten pl ausi bel . 

Auf Grund der Rb- und Sr-Chemi e der besterhal tenen Gestei nstypen i st e i n  stoff
l i cher Zusanrnenhang m it  dem E i sgarner Gran i t  n i cht wahrsche i nl i ch .  

Di s kuss i on 
Der Wei nsberger Gran i t  hat nach den vorl i egenden Untersuchungen e i n  B i l dungsal ter 
von 349 ± 4 Mio .J . D ie  Herkunft der Schmel ze  i st aus ei nem Reservo i r  mi t n i ederen 
87sr/86Sr Verhä l tni ssen abzul eiten . Auf Grund des I ni ti alwertes von .7063 i st se
di mentäres Krustenmateri al wei tgehend auszuschl i eßen . D ie  begl ei tenden Di ori te ,  
Ei nschl üsse von d iori ti scher Zusammensetzung , der Geha l t  an Hornbl enden und Py
roxenrel i kten ( l etztere vor a l l em im  Schl i erengrani t)  wei sen auf ei n Edukt bas i 
scherer Zusanrnensetzung hi n .  Unveröffentl i chte E i nzel daten von Di oriten haben 
ähnl i ch n iedere 87sr/86sr Werte . Al l e  d iese I nd iz ien wei sen darauf h i n ,  daß das 
Reservoi r des frühvari szi schen I-Typ Grani toi de , zu denen nach vorl i egenden Er
gebni ssen auch der Mauthausener Grani t gehört ,  i n  der Unterkruste zu suchen i st ,  
d i e  - bei wel chen geodynami schen Vorgängen auch immer - auch au s  Mantel d i fferen
z i aten aufgebaut worden i st .  Die Entstehung d ieser Unterkruste muß n i cht i n  Zu
sanrnenhang mi t der vari szi schen Tektogenese gesehen werden , da nach T . C .  L IEW 
(mündl i che M ittei l ung ) Neodymdaten der mol danubi schen Intrusi va Krustenverwei l 
zei ten von mehr al s e i ner Mi l l i arde Jahren haben .  Die von KöHLER & MOLLER-SOHN I US 
( 1986 ) postul i erte ei nhei tl i che Unterkruste mi t ni edri gen 87sr/86Sr-Verhäl tni ssen 
wi rd durch d ie vorl i egenden Untersuchungen bestät i gt und kann über den ganzen Be
rei ch der Monotonen Seri e der Mol danub ikums nachgewiesen werden . 
Wel che kompl i z i erten petrologi schen Prozesse während der vari szi schen Gebi rgs
b i l dung zu graniti schen Schmel zen geführt haben , i st auf Grund der vorgel egten 
Daten ni cht abzul ei ten . S icher nachzuwei sen i st ,  daß ste l l enwei se Materi al der 
Oberkruste an der Schme lze betei l i gt gewesen i st . Bedeutende Vol umi na des Wei ns
berger Gran i ts , s ie  führen auch i m  Gel ände immer wi eder E inschl üsse von Para
gnei sen und Granat , haben e i n  erhöhtes i ni t i a les Sr-Verhäl tni s von . 7088 . Es 
l i egt zwi schen dem Unterkrusteni ni ti al der I sochrone und dem Ini t ia l  der Probe 
i n  unmi ttel barer Nachbarschaft zu den Paragne i sen ,  das i n  das Fel d  der Krusten
gestei ne nach KöHLER & MOLLER-SOHN IUS ( 1986 ) fäl l t .  Bei der Mi schung von I -Typ 
Schmel ze und Krustenmaterial hat kein perfekter I sotopenaustausch stattgefunden , 
wie Abb .2  und 3 ze i gen . Beim gl ei chal tri gen Mauthausener Grani t  mi t e i nem Ini 
tial  von . 7073 i st ebenfal l s  e ine Beimengung von Krustenmateri a l  anzunehmen . 
Cognate Di ori tschol l en wei sen aber ebenfal l s  auf Te i l schmel zen aus der tiefen 
Kruste h i n . 
Es muß auf Grund der gl ei chen Al tersdaten von Wei nsberger und Mauthausener Gra
n it  angenommen werd en ,  daß l okal zwei Schmel zen g le i chze i t i g  kri stal l i s iert ha
ben . Di e im Gel ände beobachtete Intrusi onsabfo l ge We insberger - Mauthausener 
Grani t i s t  entweder wegen des geri ngen Al tersunterschi edes mi t der Datierung 
ni cht faßbar ,  oder eben nur an w irk l i ch jüngeren Fei n korngrani ten beobachtet 
worden . E i ne andere Mögl i chkeit  i st ,  daß be i untersch i ed l i ch hohem Wassergehal t  
( und unterschi edl ich hoher Temperatur? ) Schmel zen bzw . Kri stal l -Schmel zgemi sche 
s ich mechani sch verschi eden verhal ten . Letztl i ch i s t  auch zu überl egen,  ob der 
We i nsberger Gran it  über  l ängere Zei t i n  ei nem hohen Temperaturbereich verbl i e
ben i st ,  i n  dem e in  I sotopenaustausch des Sr i nnerhal b des Granits stattgefunden 
haben kann . E ine Verwei l dauer von ca . 25 Mi o .  J .  ern iedri gt das I n it ia l  dann auf 
ungefähr . 704 , was im großen und ganzen doch recht unwahrschein l i ch i st .  
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Gegen Nordosten,  i n  den Raum nordwestl i ches Wal dv i ertel und Tschechos l owakei 
wi rd di e Metamorphose , d i e bi s zur Mi gmati tbi l dung und Anatexi s führt ,  j ünger 
( unveröffentl i chte Daten ) .  Dami t stimmt das Al ter des E i s garner Grani ts mi t 
316 ± 7 Mio .J . und ei nem I n i ti al von . 7147 überei n .  E i ne l etzte Phase magma
t ischer Akt i v i tät wird durch d ie  Intrusion ei nes Grei sen mi t 311  Mio . J . und ei 
nem In i ti al von .7055 i n  äl tere Grani te datiert .  S ie  steht vermutl i ch i m  Zusam
menhang mi t T iefenbrüchen und der Heraushebung e i nzel ner Blöcke ,  die berei ts 
abgekühl t  waren . 
An Hand des gegenwärti gen Kenntni sstandes i st es schwi eri g ,  d ie  Entstehung der 
Granite in e i n  geodynami sches Model l ei nzubauen . Sol ch e in  Versuch kann erst  
nach Vorl i egen zahl rei cher I sotopendaten ( Sr ,  Nd , Pb )  und geochemi scher Kri 
teri en aus e inem überregional en Bl i ckwinkel unternommen werden . 
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