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Einleitung.
Im /Ju li 1907 unternahm Professor Dr. C. D o e l t e r  mit seinen 

letzten Schülern eino wissenschaftliche Reise in das um strittene Gebiet, 
■der N i e d e r e n  T a u e r n ,  und zwar wurde die reizend gelegene 
Sommerfrische S c h l a d m i n g  als Ausgangspunkt gewählt. Ü ber 
diese Reise, sowie deren beachtensw erte Ergebnisse habe ich in 
einer 1908 bei /J. H ans ProsI in Leoben ers.hienenen A rbeit: 
. . Dr e i  w i s s e n s c h a f t l i c h e  ' R e i s e n  d e s  m i n  er .  p«  t r o  g r a 
p h i s c h  e n I n s t i t u t s  d e r  G r a z e r  U n i v e r s i t ä t “ geschrieben.

A ngeregt durch jene wissenschaftlich belangvollen Fahrten  
und Fußtouren, setzte ich mich mit meinem Lehrer, Herrn Professor 
D r. A. J .  I p p e n  in Verbindung, der mir mit größter Bereitw illig
keit s e c h z i g  G e s t e i n e  dieser und der angrenzenden Gegenden 
zur Bearbeitung übergab.

Das verarbeitete M aterial bestand durchwegs aus k r i s t a l l i n e n  
S c h i e f e r n .  wie sie in der oberen Steierm ark in so großer Menge 
Vorkommen.

W as die A rt der U ntersuchung sowie V erarbeitung der 
betrettenden Gesteine anbelangt, so sei bemerkt, daß ich auch im 
vorliegenden Palle genau denselben W eg  eingeschlagen habe, wie 
seinerzeit bei meiner A rb e it: „ Ü b e r  d i e  I»a s a 11 g e s t e i n o
v o m  P l a t t e n s e e ,  v e r g l i c h e n  m i t  d e n e n  S t e i e r m a r k s “ , 
Graz 1907.

Bevor ich zum Gegenstände selbst übergehe, möchte ich gewissen* 
ha.ft.er W eise die mir zu Gebote gestandene einschlägige L itera tu r 
Anfuhren, natürlich nur so weit, als sie für meine U ntersuchungen 
zweckdienlich erschien.
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Citeratur.
K . Ba ue r :  Petrographische U ntersuchungen an Glimmerschiefern 

der K oralpe. 1896. (M itteilungen des naturwissenschaftlichen 
Vereines für Steierm ark.)

C D o e l t e r :  D as kristalline Schiefergebirge zwischen D rau- und 
K ainachtal. (M itteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines 
für Steierm ark. G raz 1895.)

D e r s e l b e :  Das kristalline Schiefergebirge der Niederen Tauern. 
Rottenm anner und Seetaler A lpen. (M itteilungen des natur
wissenschaftlichen Vereines für Steierm ark, G raz 1897.)

v. D r ä s c h e :  Serpentine von Steierm ark. (Jahrbuch der geologischen 
Reichsanstalt W ien, 1871.)

H. v. F o u l i o n :  Ü ber kristalline Schiefer. (Jahrbuch der geologischen 
R eichsanstalt W ien, 1883/84.)

D e r s e l b e :  Gneise von Steierm ark. (Jahrbuch der geologischen 
Reichsanstalt W ien, 1883.)

D e r s e l b e :  Glimmerschiefer der S teierm ark (namentlich aus den 
R adstädter Tauern). (Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt 
W ien, 1884.)

G e y e r  und V a c e k :  Ü ber Schiefer von Steierm ark. (Verhandlungen 
der geologischen R eichsanstalt W ien, 1886/90.)

G e y e r :  Geologische K artierungen der Niederen Tauern. (V er
handlungen der geologischen Reichsanstalt W ien, 1891; 
Nr. 5 und 17.)

U . G r u b e n m a n n :  Die kristallinen Schiefer. (Eine M onographie in 
ZAvei Teilen.) Berlin, 1. Teil 1904, I I . Teil 1907.

T . HOf e r :  Serpentine der Steierm ark (namentlich von K raubat und 
Umgebung). (Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt W ien, 
1866.)

D e r s e l b e :  Talkschiefer von Steierm ark. (Jahrbuch der geologischen 
R eichsanstalt W ien, 1866.)

R. I l o e r n e s :  Schöckel K a lk  und Sem riacher Schiefer im oberen 
M urtale. (M itteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines 
für Steierm ark, G raz 1891.)



,J. A . I p p e n :  Petrographische U ntersuchungen von kristallinen 
Schiefern der M ittelsteierm ark. (M itteilungen des n a tu r
wissenschaftlichen Vereines für Steierm ark, 189(5.) 

D e r s e l b e :  Gesteine der Schladminger Tauern. (M itteilungen des 
naturwissenschaftlichen Vereines für Steierm ark. G raz 1902.) 

R. Re i n i s c h :  Petrographisches Praktikum , II. Teil, Die Gesteine 
(speziell die kristallinen Schiefer), Berlin 1904.

F r. Ro l l e :  Das Gebiet der Niederen Tauern. (Jahrbuch der geolo
gischen R eichsanstalt W ien, 1854.)

D e r s e l b e :  B ericht über die im Sommer 1853 ausgeführte geogno- 
stischcs Untersuchung von Steierm ark und Illyrien. (Geogn.- 
mont. Verein, G raz 1854; U . A bteilung.)

R o s e n b u s c h :  Elem ente der Gesteinslehre. (II . Aufl.) S tu ttg art 1898. 

R o s i w a l :  Petrographische Notizen über Schiefer aus der Umgebung 
der R adstädter Tauern. (Verhandlungen der geologischen 
R eichsanstalt W ien, 1893.)

K . S c h m u t z :  Z ur K enntnis einiger archaeischer Schiefergesteine. 
G raz 1897.

S t e l z n e r :  Ü ber Garben- und Fruchtschiefer. (Berg- und hüttenm.
Zeitung. X X V I I 1. Jahrgang , Heft Nr. 41.)

S t u r :  Geologie von Steierm ark, G raz 1871.

T s c h e r m a k :  Über Chloritschiefer Österreichs. (Akademie der
W issenschaften, W ien 1891. [L.])

V a c e k :  Glimmerschiefer der R adstädter Tauein. (Geologische Reichs
anstalt in W ien 1884.)

D e r s e l b e :  Q uarzphyllit (des G razer Beckens namentlich). (V er
handlungen der geologischen Reichsanstalt in W ien 1891.) 

Z i r k e l :  Lehrbuch der Petrographie (II.  Teil). (Leipzig 1894.)

Schon aus der Zusammenstellung der einschlägigen L iteratur 
ist wohl ohne Aveiteres zu ersehen, w e l c h e  S c h i e f e r  in diesen 
von mir behandelten Gebieten der Steierm ark vorzukommen pflegen, 
es sind, um es an anderer Stelle nicht nochmals wiederholen zu 
müssen, folgende G e s t e i n s a r t e n ,  die ich im nachstehenden Teil 
meiner A rbeit dann a u s f ü h r l i c h  vornehmen w erde:



1. G n e i s ;
2. G n e i s g r a n i t . ;
3. Gl  i m m e r  s c h i e f e r ;
L  A m p h i b o l  g e  s t  ei  n e ;
5. C h l o r i t s c h i e f e r ;
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Um dem Leser die ermüdende A rbeit beim Aufsuchen der 
einzelnen Lokalitäten auf der S p e z i a l  k a r t e  v o n  S t e i e r m a r k  
zu eileichtern, verweise ich auf die bekannten K arten  von H a u e r  
und S t u r ,  auf denen alle im V erlauf der A rbeit genannten 
Ortschaften, Berge, Täler, G räben und Flüsse gewissenhaft ver
zeichnet sind.

W as die vorhin angegebene Einteilung der untersuchten 
Gesteine anbelangt, so möchte ich dazu bemerken, daß jene 
G ruppierung bis heute allgemein von den Geologen und Petrogi aphen 
angenommen wird. In  alleijüngster Z eit versuchte L. G r u b e n m a n i i  
in seiner M onographie ü b e r : „ Di e  k r i s t a l l i n e n  S c h i e f e r ' 1) eine 
zweckm äßigere K lassifizierung der Schiefergesteine vurzum-hnien.

ln  der beiliegenden T a b e l l e  habe ich es zum erstenmale 
versucht, analog der E inteilung G r u b e n m a n n s ,  eine G ruppierung 
der steirischen Schiefergesteine vorzunehmen und glaube damit einen 
glücklichen V ersuch, wenigstens in seinen Umrissen gemacht zu haben..

Zum 'Verständnisse der besagten Tabelle füge ich eine kurze 
Bemerkung an:

D ie  T a b e l l e  ist in 3 Spalten eingeteilt (von links nach 
rechts) und mit den Buchstaben A , B und C bezeichnet.

In  der Kolumne A steh t unsere gebräuchliche Bezeichnung, 
in der Kolumne B steht eine der drei Unterscheidungsgruppen 
Grubenm anns näm lich :

oberste Zone — E p ig este in e ; 
m ittlere —  M esogesteine und 
untere „ — K atagesteine.
In  der Kolumne C endlich ist eine der sogenannten X I I .  

charakteristischen G esteinsgruppen nach Grubenmann untergebracht. 
Diese „ G e s t e i n s g r u p p e n “ führen folgende Nam en:

[T. G r u b e n m a n n :  K rista lline Schiefer (I. u. 1 f. T eil) Berlin 1904,07

6. S e r i c i t s  c h i e f e  r ;
7. K  a l k g 1 i m m e r s c h i e f o r : 
S. P h y l l i t  und
9 S e r p e n t i n .



I. A lkalifeldspatgneise (Orthoklasgneise);
11. Tonerdereiche Gesteine (Tonerdesilikatg’ncise);

I I I .  Kalknatronfeldspatg-neise (Plag'ioklasgneise);
IV  Eklog'it und A m phibolitgruppe;
V. M ag'nesium silikatschiefer;

VI. Jad e itg ru p p e ;
V II. Ohloromelanitg-esteine;

VILI . Q uarzitgesteine;
IX . K alksilikatgeste ine;
X . V larniorgruppe;

X I . Eisenoxydische G esteine;
X I I .  Alhnniniumoxydische Gesteine.

Die G ruppen JH. ,  VI., VfL.  VLII. ,  XL. und X LI. kommen 
bei unseren Schiefergesteinen nicht in Betracht, weshalb ich sie  aus. 
praktischen Gründen in der Tabelle ausgelassen habe.

Um das G esagte an einem B e i s p i e l e  zu zeigen, will icli 
einen unserer in der S c h ü d e r a l m  o b e r  M u r  a u  so häutig' vor
kommenden, glimmerarmen G n e i s g r a n i t e  in die Tabelle G ruben
manns einreihen.

Diesei1 G neisgranit ist unsere gewöhnliche Bezeichnung- für 
jen es  Gestein (Kolumne A) Nun zählt dieser kristalline Schiefer 
bekanntlich zu den Mesogesteinen, was in der Kolumne B) ver
zeichnet wird und endlich rechnet G r u b e n m a n n  den Typus der 
glimmerarmen G neisgranite zu den AL, 0 ;s armen Feldspatg’neisoii. 
was aus Kolumne C) in meiner Tabelle leicht zu ersehen ist.
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f l B c

G neisgranit (Glim m erarm ) M esogesteine A lk a life ld sp a t
gn e ise  I.

G neisglim m erschiefer  
(Ü bergang zw ischen  
G lim m erschiefer u. Gneis)

M esogesteine I. u. 11. Gruppe 
(tonerdereiche G esteine)

e igen tliche  G lim m erschiefer M esogesteine tonerd ereich e G e
stein e II.

G ranatphyllit ^Übergang 
in echte G lim m ersch.) E p igeste in e K alk silik a tg este in e lX .

e igen tliche  P h y llite E p igeste in e G ruppe JX. 
(K a lk silik a tgeste in e)

K alk glim m erschiefer M esogesteine K a lk silik a tgeste in e lX .

K alksteine E pi-M eso- u. K ata- 
gestein e M arm or; Gruppe X.

jün gere P h y llite E p igeste in e Gruppe T u. II.

jüngere (sib irische) Sch iefer E p igeste in e V. M agnesium 
silik a tsch iefer

Sericitsch iefer) (N orizit) 
S ericitp hyllitej

E p igeste in e
(oberste Zone)

(A l2 0 3 arm -G ruppe I. 
\A l2 0 3reich - II.

P egm atite-G lim m ersch iefer M esogesteine K a lk silik a tgeste in c  IX.

c v  e (Sericit-Sch ief. 
jung. Schief. ( o h lo r it . S ch ie f

E p igeste in e
(oberste Zone)

M agnesium sili- 
k atsch iefer  V.

A m phibolgesteine M esogesteine
(m ittlere Zone)

E k lo g ite  u. A m phi- ! 
b o lite  Gruppe 1Y.
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W ie bereits gesagt, standen mir 60 verseil edene Gesteine, die 
man in 9 verschiedene, ausgesprochene Typen einteilen konnte, zur 
Verfügung. Um ein möglichst sicheres A rbeiten  zu ermöglichen, ließ 
ich im Ganzen gegen 100 D ü n n s c h l i f f e  für die petrograjJhische 
U ntersuchung anfertigen, so daß im allgemeinen ca. je  zwei Schliffe 
auf ein und dasselbe Gestein kamen. Selbstredend diente in den 
meisten Fällen  der z w e i t e  G e s t e i n s  s c h l i f f  m e h r  z u r  K o n 
t r o l l e  der im ersten Dünnschliff gefundenen M ineralien, L agerungs
verhältnisse und Um wandlungserscheinungen.

B c s o n d  e r s  g e n a u  u n t  e r s  u ch  t e  i c h : 

zwei verschiedene G neisaiten vom Kantengraben und Z irb litzkoge l; 
einen G neisgranit von Zeyring— Pusterw ald  ; 
den bem erkenswerten Gneisglimmerschiefer vom E trachsee; 
den Judenburger Glim m erschiefer; 
den Glanzschiefer von Donnersbachwald; 
einen Fruchtschiefer von der S ö lk ; 
den bekannten Phyllit vom Sölkgraben und 
das interessante Arnphibolgestein vom A llgau-Eck.

D er E infachheit halber will ich gleichzeitig zu den einzelnen 
Gosteinstypen noch s ä m m t l i e h e  F u n d o r t e  beifügen, soweit sie 
natürlich in den Bereich meiner A rbeit fallen. Es fanden sich also:

1. Gneis:

in Judenburg— O bdach; 
in St. Oswald (E ib isw alder); 
im Kantengraben (W asserm ann);
auf der Neualpe und Neualm (speziell dort eia B iotit-Gneis); 
auf der Schöderalm ober M urau und 
im Feistritzgraben (hornblendeführende Gneise).

2. Gneisgranit:
in St. Ruprecht und
auf der Schöderalm ober Murau.
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8. G lim m erschiefer:

a) G i' a 11 a t g 1 i 111 m e r s c h i e f e r : 

im Feßnach- und Feistritz ,graben; 
in Petersdorf. A lthofen, Lutzm annsdorf Murau;
Irdning- -Donnersbach und 
auf der Giinsteralm  bei Angern.

ß ) I) i o t i t g I i m m e r s c h i e f  e r :

auf der N euinarkter S traße;
im Steinbruch bei Zeyring;
am R eiter beim Sauriissel und am Predig 'stuhl:
im Rantengraben und
an der Oäcilienbrücke bei Bodendorf.

y)  G n e i ,s g I i m m c r s c h i c f e r : 

nur im E trachgraben  und 
im Etrach-Seebad.

ö)  G l i mmer sch i e fe r :
(zwei Glimmer) von Judenburg-.

4. flm phibol(sch iefer)gesteine:

F u n d o rte : Faßnachgraben. Lutzm annsdorf;
P uste rw ald —Z ey rin g ;
Rottenm ann bei der R eiteralm ;
AVildsee-Hochwart. F e is tritzg rab en :
R antengraben— W  asserm ann: 
vor St. W olfgang' (Obdach);
E trachgraben  und Seebad;
G eorgner-G raben bei M u rau ;
Schöderalm ober Murau.

5. Chloritschiefer:

im G eorgner-G raben bei Murau.

NB. T a l k c h l o r i t s c h i e f e r  fand sich ausnahmsweise im 
Gebiete „von der Sölk“ .
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6. Sericitschiefer:

im Bad Einöd bei Pöllau und 
im G eorgner-G raben bei Murau.

7. Kalkglimmerschiefer

fand sich nui' auf der Stolzalpc. aber da in ziemlich bedeutendei' 
Menge.

8. P h yllif:

D a hätten  wir zu unterscheiden:

a) G r a n a t p  h y l l  i t: 

im Paalgraben, in der T rattenscharte ; 
bei K rakaudorf, in Lutzm annsdorf; 
im A llgaueck und in St. Lorenzen (im Paltental).

ß) j (i n g e r e n P  h y 11 i t : 

in Laßnitz im Sölkgraben und an der Cäcilienbrücke bei Bodendorf.
NB. A n der Cäcilienbrücke kommen, wie 0 . D o  e i t  e r  nach

gewiesen hat. beide A rten  a) und ß) von Phylliten vor.

9 . Serpentin:

an der Sunkcr Brücke, in Trieben und 
au der N eum arkter-Straße (nach St. Marein).

A n h a n g.

10. fruchtschiefer von der Sölk und
11. Glanzschiefer von Donnersbachwald.

Schon vor mehreren Jah ren  haben die Professoren D r. C. 
D o e l t e r  und Dr .  J .  A.  I p p e n  über die kristallinen Schiefer von 
Steierm ark gearbeitet und ihre wichtigen Befunde zum größten Teil 
in den M i t t e i l u n g e n  d e s  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e s  
f ü r  S t e i e r m a r k  niedergelegt, welche A rbeiten ich ja  in der im 
A nfänge m itgcteilten L i t e r a t u r  verzeichnet habe. In teressant daran 
ist nun die Tatsache, daß beide Forscher zum größtenteil unabhängig 
von einander zu d e m s e l b e n  R e s u l t a t e  b e i  d e n  G e s  t e i n s 
t y p e n - B e s t i m m u n g e n  kamen. K leine Differenzen, die auch ich 
konstatieren muß. sind lediglich auf die mehr oder w eniger in Betracht 
kommende Spezialisierung zurückzu führen.



In  der beifolgenden T a b e l l e  habe ich das Gesagte zusammen
getragen, wobei ich vier Kolumnen au fste llte :

A) Fundort.
B) Bezeichnung des gefundenen Gesteins nach C. D  o e 11 e r.
C) J . A . I p p e n .
D) „ „ „ C. P r e i ß .

E s ist wohl selbstverständlich, daß ich nicht alle gegen 40 
v e r s c h i e d e n e  F u n d o r t e  herausarbeiten kann, sondern nur die
jenigen, bei welchen eine einheitliche Bestimmung bisher nicht erzielt
w urde oder noch strittig  ist.



T A B E L L E .

f l )  fundort B)
Bezeichnung C. Doelfer

C)
Bezeichnung 1. H. Jppen

D)
Bezeichnung C. preifj

A llgaueck  (Krakaudorf; G ranatphyllit granatf. A m phibolit A m phibolit im  G lim m er
sch iefer

Feßnachgraben A m phibolgestein G ranat- 1 Phy U it und
l G lim m erschiefer. .

L utzm annsdorf G ranatphvllit A m phibolgestein A m phibolgestein

T rattenscharte d ioritische G esteine d ioritische und gran itisch e  
G esteine

von der Sülk T alk ch loritsch iefer A m phibolschiefer T alkch lorit- und 1 c u . t  . | Schiefer  A m phibol- 1

R antengraben A m phibolit im  G lim m er
sch iefer — G n eisg lim m ersch iefer

Feistritzgraben A m phibolgestein A m phibolgestein A m phibolgestein

Bodendorf P h v llit G ranatphyllit G ranatphyllit

Etracligraben U neisg lim m ersch iefer — G neisglim m erschiefer

G eorgnergraben jüngere Sch iefer S ericit u. (Chloritschiefer S ericit- und \ Schiefer  
Chlorit- J bcm eter

Ebner-See A m p hibolgestein A m phibolgestein —
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Beschreibung der 11 Gesfeinstypen.
I.

a) Gneis uom Zirblitjkogel.

Das Gestein ist verhältnismäßig- sehr schwer im Gewichte, zeigt 
Quarzbänder in den einzelnen Schichtungen, ist mikroskopisch be
trachtet teilweise zersetzt (Eisenlivdroxyd) und weist einen deutlich 
tonig'en Geruch auf. Von den M ineralbestandteilen sind nur Quarz 
und Hornblende deutlich sichtbar.

Das m i k r o s k o p i s c h e  Bi l d  ist ein ungemein interessantes, 
fast charakteristisches.

W ir bemerken da große Mengen von Feldspat! eist clien. die sich 
beim genauen Beobachten als Plagioklase erkennen lassen und zwar 
meistenteils als O ligoklas; vereinzelt ist auch Orthoklas zu linden.

Rutil kommt nicht nur akzessorisch vor, wird aber nie vor
herrschend ; am häufigsten begegnen uns typisch zu nennende Knie
zwillinge.

Quarz tr itt schön ausgebildet und in großer Menge auf, ebenso 
der G ranat von rötlicher Farbe, der bisweilen eine ganz imposante 
Größe erreicht und nicht selten in G ruppen von m ehreren Individuen 
erscheint.

Die Hornblende kommt in großer Menge und wolilausgebildet 
in beträchtlicher Größe vor; wir haben es da m it der biotitisclien 
H ornblendeart zu tun. Z erse tz t bildet sie eine chloritähnliche Masse.

Besonders auffallend an dem G n e i s  vom Z i r b l i t z k o g e l  ist 
das häufige Vorkommen eingeschlossener Feldspatkerne und der Um
stand, daß Quarz und Feldspat in den meisten Fällen von der Horn
blende gewissermaßen umschmiegt werden.

Im Anschlüsse an den Gneis vom Zirblitzkogel möchte ich 
ganz kurz den von

b) 5t. Eorenzen
behandeln.

Das H andstück w ar ungemein frisch, sehr schwer im Gewichte, 
hatte fast keinen m erklichen Tongeruch und zeigte keine ausge-



sprochene Schieferung. Avas bei den beobachteten Gneisen äußerst, 
selten der Fall A var. Als deutliche E insprenglinge konnte man Quarz. 
Feldspat und Glimmer erkennen.

Im m i k r o s k o p i s c h e n  .Bi lde war ein Vorherrschen von Mus- 
kovitglimmer zu konstatieren, außerdem ein bedeutender G ehalt an 
Feldspat, (Plagioklas vornehmlich der Oligoklasreihe angehörend). 
G eringer Avar der G ehalt an M agnetit und Quarz. Avelch letzterer 
zumeist in K örnern auftrat. E in  wesentlicher Bestandteil, biotitische 
H ornblende, wäre noch namhaft zu machen.

Betrachten wir auch den im p h o t o g r a p h i s c h e n  B i l d e  oft 
wiedergegebenen

c) Gneis uom Rantengraben.

Ä u ß e r l i c h  bemerken wir, daß das Gestein teilweise von einer 
Eisenhydroxvdschicht umgeben ist. und daß ohne A nstrengung Erze 
und Hornblende deutlich erkennbar sind. Im GeAvichte ziemlich 
schwer, macht sich ebenso wie bei dem „ G n e i s  v o m Z i r b l i t z k o g e  1;< 
beim Anhauchen ein ausgesprochener Tongeruch bemerkbar. \u c h  bei 
unserem je tz t zu betrachtenden Gestein können wir eine deutliche 
Querschieferung in parallelen Lagen beobachten, außerdem sind starke 
Adern von Quarz ausnehmend gut sichtbar

U n t e r  d e m M i k r o s k o p e  nehmen wir zunächst die zahlreichen 
Plagioklasleistclien wahr, weiters die großen Mengen von teilweise 
zersetzten G ranaten, die auch hier zumeist in Gruppen, seltener als, 
Einzelindividuen auftreten. Einen beträchtlichen Teil nimmt auch 
die H ornblende ein und zw ar linden wir da sowohl chloritisierte, als 
auch gemeine Hornblende. Nicht zu vernachlässigen sind die Bestand
teile des Eisen (M agnetit) und der E rze  z. B. Pyrit.

A k z e s s o r i s c h  finden sich nicht selten A patite  und kleine 
Zirkone.

Es sind echte Gneise, Avelche die typische K ontak tstruk tur 
zeigen und aus einem holokristallinen Geliige aufgebaut erscheinen.

N ur in den seltensten Fällen zeigen die Gneise von Steierm ark, 
die ich in der A rbeit untersuchte, eine unterdrückte Parallel- oder 
«rar eine flaseiige S truk tur. Das sind zweifelsohne Argum ente, di«' 
ganz besonders hervorgehoben zu Averden verdienen !
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I I .

Gneisgranif uon Zeiring— Pusterujald.

Ä u ß e r l i c h e s  A u s s e h e n :  Ein zuin geringen Teile ver
w ittertes H andstück, das einen starken Tongeruch besitzt und schwer 
im Gewicht ist. A ls wesentliche Bestandteile sind schon makroskopisch 
deutlich erkennbar: die H ornblende und der schön ausgebildete Quarz.

A ls interessante Tatsache wäre noch hervorzuheben, duß an 
diesem G neisgranit ein ins A uge fallender eingefritteter Quarz zu 
konstatieren war.

Bekanntlich stellt nach R o s e n b u s c h 1) der Typus der G neis
granite eine eruptive Masse vor.

Die S tru k tu r ist richtungslos, körnig- oder andeutungsweise flaserig. 
E s ist ein körniger Gneis, in welchem die Glim m erbcstandteile mehr 
oder w eniger regellos verteilt sind. D er genannte Forscher glaubt, 
man sollte die Bezeichnung nur für die von G ranit sich ableitenden 
O r t o g n e i s e  gebrauchen.

U n t e r  d e m  M i k r o s k o p e  fallt uns vor allem die große 
Menge von biotitischer Hornblende und Plagioklas. Oligoklas und 
Labrador, (dieser zumeist in breiten Leisten und voizwillingt) auf. 
ln ziemlich reichlicher Menge tiitt, der M agnetit hervor. D er Zoisit- 
gehalt ist nur sehr spärlich, größer der von Rutil, der in K niezwillingen 
gar n ich t\selten auftritt und bisweilen einen Leukoxenhof aufweist.

Ich habe jenen G neisgranit auch zum Teil c h e m i s c h  u n t e r 
s u c h t  und bin bei der A nalyse nach den zur Genüge erprobten 
A ngaben meines Lehrers H errn  P r o f e s s o r  Dr .  J .  A.  I p p e n  
vorgegangen.

Bei einer Einw age von f l  517 betrug d ie  B e r g f e u c h t  i g 
le e i t  in Grammen ausgedrückt 0*0012 g. was einem Prozentsatz von
0*1042'yo entspricht.

Dagegen w ar der W a s s e r g e h a l t  als solcher, wobei die 
P rüfung  bei 110 ‘ C im Trockenofen vorgenommen wurde 0*0085 g. 
was dem entsprechenden Prozentsatz von 0*7:579'V0 gleichkommt.

V ergleicht man meine Befunde mit denen analoger (»esteine 
bei R o s e n  b u s c h .  so wird man eine überraschende Ueberein- 
stimmung linden.

') R o s e n b u s c h  E lem ente der G esteinslehrc (II. Aufl.). S tuttgart 1898.
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1. Granatglimmerschiefer uom feistrifjgraben.

Bei diesem Gesteine verdient nur die 'Betrachtung des 
m i k r o s k o p i s c h e n  B i l d e s  einige Aufm erksam keit.

Vorherrschend ist selbstredend der gemeine G ranat, der in 
großen selbständig ausgebildeten Individuen wie auch in Gruppen, 
m itunter an den Rändern teilweise zersetzt, vorkommt.

Die biotitische H ornblende zählt ebenso wie der Biotitglimmer 
zu den integrierenden Bestandteilen; der G ehalt an Quarz und 
M agnetit tr itt  gegenüber den vorgenannten M ineralien bedeutend 
zurück.

2 . G ranafglim m ersdiiefer uom fefjnachgraben.

Dieser zeigt u n t e r  d e m  M i k r o s k o p e  als deutlich erkenn
bare B estandteile:
M agnetit in geringerer M enge;
wunderschöne, 3— 1 mm große G ranate als Einzelindividuen und

in G ru p p en ;
Quarz (als K örner) zumeist mit Kaligiimmer zusammen, der bei

diesem Schiefer vorherrschend ist; 
biotitische Hornblende, nicht vorherrschend, in der Größe von

0-5 mm bis ] cm.

Immerhin w äre noch der G ehalt von Rutil (oft mit Leukoxen- 
höfen umgeben) und die auftretende Lim onitsubstanz hervorzuheben.

3 . Granat-Glimmerschiefer uon Cufzmannsdorf.

M a k r o s k o p i s c li ohne besonderes Interesse.

U n t e r  d e m  M i k r o s k o p e  fällt uns vornehmlich der große 
G ehalt an Glimmer auf, und zw ar haben wir es in diesem Falle 
mit Biotit und M uskovitglimmer zu t u n ; letzterer ist in größerer 
Menge vorhanden.

Die gemeine Hornblende ist teilweise zersetzt, ebenso der 
Magnetit, der stellenweise von ganzen Eisenhydroxydhöfen umgeben ist.

D er akzessorische Feldspat (Plagioklas), ebenso der G ranat, 
zeigen nichts, was unsere Aufmerksamkeit erwecken könnte.
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;j )  Biotit-Glimmerschiefer uon Bodendorf (Cäcilienbrücke).

D a s  H a n d  s t ü c k  zeigt das gewohnte, typische Bild dieser 
G esteinsart, weshalb ich nur auf das m k r o s k o p i s c h e  B i l d  kurz 
eingehen will:

V orherrschend ist der Biotitglinnner und der Quarz, der auch 
in kleinen und größeren K örnern au ft ritt, akzessorisch der Feldspat; 
natürlich haben wir es auch hier mit Plagioklas der Oligoklasreihe 
zu tun.

A'on anderen Bestandteilen verdienen nur die biotitische H orn
blende und das gelegentliche Vorkommen von Erzen (Pyrit) hervor
gehoben zu Averderi.

y )  Gneisglimmerschiefer uom Cfrachsee.

M a k r o s k o p i s c h  bemerken wir eine deutliche Anordnung der 
einzelnen Schieferlagen, von denen die zu äußerst liegenden selbst
redend von einer zersetzten Eisenschicht bedeckt sind. Das Hand- 
sttick zeigt einen echten schieferigen Bruch, ist ungemein schwer im 
Gewicht. Beim A nhauchen ist kein ausgesprochener Tongeruch 
wahrzunehmen.

D o e i t  e r 1) kam zu der interessanten, wirklich zutreffenden 
Annahme, daß die Gneisglimmerschiefer in Steierm ark zumeist neben 
Granitgneisen, zwischen Glimmerschiefer und Gneis Vorkommen.

D a s  m i k r o s k o p i s c h e  Bi l d  weist das bei Gneisglimmer- 
schiefern gewohnte Bild auf, allerdings ist das Feld in seiner Gesanmit- 
heit genommen, wohl mehr gneisartig.

Die G ranate, wesentlich akzessorisch, sind [gut ausgebildet 
und tre ten  sowohl einzeln als in Gl uppen von m ehreren Individuen 
auf. Quarz und M agnetit (zum Teil zersetzt), dieser zum Teil als 
Einschluß, bilden einen wesentlichen Bestandteil des Gesteines.

Die Feldspate, ebenfalls wesentlich akzessorisch, sind tast 
durchwegs P lagioklase und ließen sich im allgemeinen in die Oligo- 
klasreihc einordnen. In  Bezug auf die Glimmer wäre zu bemerken, 
daß w ir es hier mit beiden A rten , M uskovit und Biotit zu tun haben; 
daneben kommt auch noch biotitische Hornblende in beträchtlicher 
Menge vor. j

') C. D o c l t e r :  D as k rista llin e  Scliiefprgebiet zw ischen Drau und K ainach- 
tal. (M itteilungen  des n atu rw issensch aftlich en  V ereines für Steierm ark, Graz 1895.



d) Glimmerschiefer uon Judenburg.

Vor allem möchte ich bemerken, daß es wohl heute niemandem 
mehr einfallen wird (bei genauer Betrachtung), dieses Gestein als 
G n e i s  anzusehen, fällt doch schon auf den ersten Blick es auf, 
daß die typische G neisstruktur dem Judenburger Schiefer vollständig 
abgeht.

Ä u ß e r l i c h  wäre Nachstehendem zu konsta tie ren :

Ungemein stark  toniger Geruch, der namentlich beim A nhauchen 
des Gesteines auftritt; keine E isenzersetzungen, da w ir in diesem 
Falle ein sehr frisches, im G ewichte äußerst schweres Handstück 
vor uns haben. Außerdem sind noch wahrzunehmen : Die deutlichen 
Querschichten und von den wesentlichen Bestandteilen Quarz und 
Glimmer.

Im  m i k r o s k o p i s c h e n  B i l d e  gewahren wir das V or
herrschen des Feldspates (Plagioklas) und zwar Oligoklas mit T itanit 
als Einschluß; der Quarz (auch bisweilen in Körnern) tritt gegen 
den Feldspat ganz bedeutend zurück. D er Hornblendebestandteil 
wäre als sehr gering anzuschlagen. Ganz besondere Beachtung ver
dienen aber die beiden Glimmer, die w ir schon makroskopisch, als 
H auptbestandteile, wahrgenommen haben. Die zwei Glimmerarten, 
mit denen wir eß im vorliegenden Falle zu tun haben, sind der 
H uskovit und titanhältiger Biotit und zw ar tr itt der erstere in 
größerer Mßnge last ausnahmslos auf, ein Umstand, der immerhin 
bem erkensw ert ist.

D ie  S t r u k t u r  ist eine parallele und umso deutlicher, je  
mehi1 Glimmer vorhanden ist. Typisch ist die A rt des Glimmer
schiefers -bekanntlich dann, wenn bei einem phaneromeren K ern  der 
G ehalt an Glimmer und Quarz als wesentlichster Gemengteil, wie 
beinahe in unserem Falle, vorkommt.

A n a k z e s s o r i s c h e n  M ineralien wären zu nennen:

D er gemeine G ranat, der in brauner oder roter F arbe a u f tr i t t ; 
der Rutil als Einzelindividuum, auch in Kniezwillingen, Zirkon, 
A patit und Titaneisen (selten).
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LY.

Rm phibolgesfein uom Rllgauech.

Ä u ß e r e s  A u s s e h e n :  E in  ungemein grobes M aterial, das 
zum Teil zersetzt erscheint und von organischen Substanzen wie 
Moosen bedeckt ist. A n manchen Stellen kann man sogar ganze 
Eisenhydroxyd-A nhäufungen bemerken. Beim A nhauchen ze itt das 
Gestein einen deutlichen Tongeruch.

D ie  S c h i c h t u n g  ist ziemlich undeutlich, von den H au p t
bestandteilen sind nur Hornblende und Glimmer deutlich sichtbar.

Man kann dieses Gestein nicht zu den F e l d s p a t a m p h i -  
b o l i t e n  zählen, denn dann müßte der Pyroxon zum Amphibol 
umgewandelt sein. In chemischer H insicht steh t der eine Umstand 
■außer Frage, daß nämlich der Tonerdegehalt von der Feldspat- 
.substanz geliefert wird.

U n t e r  d e m  M i k r o s k o p  ist nicht selten eine granitische 
V erw achsung der Gemengteile zu konstatieren.

Der Feldspat ist ein Plagioklas der Anorthitreihe, zeigt ein 
Irisches Aussehen, ist größtenteils frei von Spaltrissen und Zwillings- 
lam ellen; bisAveilen kommt auch eine Um wandlung in Epidot vor.

D er G ranat, manchmal in A ugit umgewandelt, ist der von den 
Petrographen als der sogenannte „G em eine“ bezeichneto und tritt 
sowohl in selbständig ausgewachsenen Individuen, als auch, und dies 
ist weit häufiger der Fall, in K örnern  auf.

Die Hornblende zeigt bisweilen Chloritisierungserscheinungen, 
wie denn der Chlorit überhaupt aus der Hornblende stammt, und 
weist eine Auslöschung von 15 — 18 1 auf ;  ab und zu begegnet man 
auch der gemeinen, grünen Hornblende Gelegentlich treten noch in 
den V ordergrund Biotit und M agnetit, ab und zu auch zersetzter T itanit.

D as Vorkommen von Erzen in den Amphibolgesteinen ist schon 
öfter beobachtet worden.

NB. Die Um wandlungserscheinungen sind im allgemeinen die 
gleichen wie bei E ruptivgesteinen ')

*) J. A. T p p e n  A m phibolgesteine der N iederen Tauern und Seeta ler  
A lpen. (M itteilungen  des n aturw issenschaftlichen  V ereines für S teierm ark. 

•Graz 1896.)



21

Y.

Talkchloritschiefer uon der Sölk.

D a w äre wohl nicht viel Bemerkenswertes mitzuteilen.
D as  H a n d s t i i c k  interessiert fast gar nicht, nur das m i k r o 

s k o p i s c h e  Bi l d wollen wir etwas näher betrachten:
ln großer Menge tr itt die gemeine Hornblende auf, die zum 

größten Teil chloritisiert erscheint.
D er Feldspat ist ausnahmslos Plagioklas und kommt in dünnen 

Leistchen und verzw illingt vor.
M agnetit tr itt  neben zersetzten und frischen Partien wiederholt 

auf. namentlich aber Quarz.
D er G ehalt an chloritisierten .Bestandteilen, wie an Biotit ist 

ein ziemlich beträchtlicher; der Chlorit ist zumeist Klinochlor.
A k z e s s o r i s c h  findet sich noch : K al iglimmcr, Talk, M agnetit 

und gemeiner G ranat.
D a s  ä u ß e r e  A u s s e h e n  ist weich, scliwärzlichgrün in der 

Farbe, schuppig und schiefrig in der Anordnung der einzelnen Lagen. 
Diese Lagen lassen schon makroskopisch die wesentlichen Bestand
teile, Chlorit und Quarz, erkennen.

Diese T a l k c h l o r i t s c h i e f e r  bilden E inlagerungen entweder 
im oberen Gneis, im Glimmerschiefer, oder seltener in den Phylliten.

R o s e n b u s c h ' )  bem erkt mit Recht, daß die Übergem engteile 
Strahlstein, Epidot, Rutil und T itanit sehr selten und da nie zusammen 
Vorkommen.

YI.

Sericitschiefer aus Bad £inöd bei Pöllau.

U e i n i s c h  u n d  R o s e n b u s c h  (L iteratur siehe a. a. 0 .)  
zählen die Sericitschiefer zu den Q u a r z p o r p h y r e n ,  deren sonder
bare chemische Zusammensetzung durch den G ebirgsdruck zu 
erklären wäre.

Diese Gesteine sind von der sogenannten S e r i c i t s u b s t a n z ,  
einem fettig sich anfühlenden, weißlich, geblich oder grünlichem 
Überzüge, einem Muskovit, überdeckt.

‘) R o s e n b a s c h  E lem ente dev G esteinslehre. II. Aufl.. S tu ttgart 1898



M i k r o s k o p i s c Ji.e s 1 i i 1 d :
In  einer dichten, grauen oder braunen G r u n d m a s s e .  finden 

w ir zunächst korrodierte (Quarze mit Glaseinschlüssen, typische A lkali
feldspäte, schön geformte Biotite und einen wohlausgebildeten Pyroxen.

A k z e s s o r i s c h  treten  auf:  A patit in Nadeln und Säulchen, 
Zirkon und Erze, zumeist Pyrit.

V II.
Kalkglimmerschiefer uon der Sfolzalpe.

Ä ußerlich sind die wechselnden Lagen von Glimmer und ein 
G eirenge von Quarz, Glimmer und Calcit in Gesellschaft w ahr
zunehmen. D er Kalkglim m erschieler kommt zumeist zusammen mit 
Gneis, Glimmerschiefer, Chloritschiefer und körnigem K alk  vor.

Im  m i k r o s k o p i s c h e n  B i l d e  treten uns die H auptbestand
teile deutlich entgegen, nämlich:

Muskovit und seltener Biotitglimmer:
Calcit in großer Menge und
Quarzkörner.
A k z e s s o r i s c h  kommen vor:  Der gemeine G ranat, T itanit. 

M agnetit, gemeine Hornblende, Turmalin, Biotit, Plagioklas und Graphit.

VIII.
«) Granafphyllii uom Rllgaueck.

N ur mikroskopisch von Belang.
Bereits D o e i t  e r 1) machtc auf diesen charakteristischen A ll

gäuer Phyllit aufmerksam, ja  schon S t u r 9) fand in .jenen 
Gesteinen aus dieser Gegend das Vorkommen von Erzen, 
namentlich Pyriten. Vorherrschend ist, wie schon der Name 
sagt, der G ranat, w elcher in großen Individuen, zumeist aber in 
Gruppen au ftritt; von Glimmer kommen sowohl Muskovit, als auch 
Biotit, ersterer vorherrschend vor. Der Plagioklasfeldspat zeigt die 
gewöhnlichen Erscheinungsformen, der Quarz tr itt  uns in Form von 
K örnern entgegen und der M agnetit in Tafeln, ab und zu auch 
zersetzt, von Eisenhydroxydhöfen umgeben.

1) C.  D o e l t e r :  Das k rista llin e  S ch iefergeb irge der N iederen Tauern. 
(M itteilungen  des naturw issenschaftlichen  V ereines für Steierm ark. Graz 1897.)

2) S t u r :  G eologie von Steierm ark. Graz 1871.



ß)  P hyllit uom Sölkgraben.

Dieses t a l k i s i e r t e  G e s t e i n  ist im Gewichte verhältn is
mäßig viel leichter als der später zu beschreibende F r u c h t s c h i e f e r ,  
ä u ß e r l i c h  w ar der P hyllit ziemlich stark  von zersetztem  Eisen 

umgeben und zeigte eine deutliche Lagenanordnung. E in ausge
sprochener Tongeruch ist nicht wahrzunehmen.

Von den H a u p t b e s t a n d t e i l e n  sind erkennnbar: der Quarz. 
Gl immer und die Hornblende.

R o s e n b u s c h :  „Elem ente der G esteinslehre“ , rechnet die 
Phyllite bekanntlich nicht zu den kristallinen Schiefern, sondern zu 
den Tongesteinen unter d ie  S e d i m e n t e .

E s wären dünnblätterige, gefaltete, schieferartige Gesteine, die 
höher kristallin entwickelt sind. Ihr äußeres Aussehen ist ja  grünlich 
oder bläulichgrau 'was die Farbe anbelangt und außerdem sind die 
Phyllite glimmerahnlich, glänzend und schimmernd.

I m VI i k r o s k o p e  gewahren wir. daß es sich in bezug auf 
die Glimmer vornehmlich um Muskovitglimmer (Sericit) und nur 
selten um den natronhältigen, den Paragonit, handelt.

Die Hornblende ist die gemeine, zum Teil chloritisiert. der 
Feldspat nui caolinisierter Plagioklas.

Der Quarz tritt nicht in so großer Menge auf, daß sein Vor
handensein gegen die N atur des Phvllits sprechen würde.

A k z  e s s o r i s c h finden sich noch geringe Q uantitäten von 
R util. M agnetit. G ranat, E rze (Pyrit) und sogar — Kohle.

IX .
Serpentin uon der Sunher Brücke.

Diese Gesteine sind in unserem Falle s e k u n d ä r  a u s  A m- 
j) h i b o 1 g e s t e i n e n entstanden, natürlich nicht eruptiven Charakters.

Im ä u ß e r e n  C h a r a k t e r  ist der Serpentin von der Sunker 
liriicke dicht gefügt, besitzt einen m atten Glanz, ist ungemein weich 
und zeigt einen splitterigen Bruch.

Die Farbe ist schmutzig, dunkelgrün und rührt von dem reichlichen 
G ehalt an Chlorit her.

D ie  S e r p e n t i n s u b s t a n z  besteht aus Chrysotil und F aser
serpentin. Durch Zunahme des Serpentin als Bestandteil entstehen



die S e r p e n t i n c h l o r i t s c h i e  fe r und endlich die S e r p e n t i n 
s chi e f e i * ,  wie sie ja  in der ganzen Steierm ark, namentlich in 
Trieben und K raubat, Vorkommen.

X.
fruchtschiefer uon der SöLk.

M a k r o s k o p i s c h :
Auffallend ist das hohe G ew icht des Gesteines, der beim 

Anhauchen wahrnehm bare Tongeruch und die deutliche Schieferung. 
Daß die Fruchtschiefer im allgemeinen mit dem Stahlmesser ritzbar 
sind, ist eine bekannte Tatsache.

Von den H a u p t b e s t a n d t e i l e n  sind äußerlich bereits 
Avahrnehmbar:

der G rana t;
die Glimmer und
zahlreiche G arben der olivengrünen Hornblende.
Der Quarz, m eid  in K örnern, erscheint sekundär eingebettet. 

Im  besonderen nimmt man an, daß die Fruchtschiefer durch lvontakt- 
metamorphose der kristallinen Schiefer am G ranit entstanden sind. 
(Grabenschiefer nach R o s e n  b u s c h . )

Äußerlich auffallend ist noch der lebhafte, glimmerartige G lanz 
und der mehr kristalline Habitus.

D a s  m i k r o s k o p i s c h e  B i l d :
Vorwaltend sind der G ranat, die zahlreichen G arben von H orn

blende die ineinandergreifen, und die Glimmer. Die Hornblende tr itt 
in zwei A rten  auf :  als olivengrüne, gemeine und als talk isierte  
Hornblende.

Die G lim m erart ist vorwiegend die kalihältige.
In reicher M enge tr itt  Quarz (Körnchen) mit den Plagioklas- 

leistchen vergesellschaftet vor.
M agnetit und Rutil treten  bedeutend zurück, nur der Turm alin 

macht sich noch immerhin geltend.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß W e i n s c h e n k  

einen ganz ähnlichen Fruchtschiefer, dessen Hornblende ebenfalls 
in grünen nach blaugrauen F arben polarisirirt, im G e b i e t e  v o n  
Z e m m g r u n d  i m Z i l l e r t a l e  f a n d .
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X I.

Glanzschiefer uon Donnersbachtuald.

M a k r o s k o p i s c h :

Das Gestein w ar teilweise von E isen zersetzt, zeigte gewellte 
und deutlich geschichtete Lagen und eine ziemlich homogene A us
bildung. Im Gewichte m ittelschwer und einen ausgesprochen tonigen 
Geruch aufweisend, wären keine sonstigen äußeren Kennzeichen 
nam haft zu machen.

M i k r o s k o p i s c h :
D a fallen vor allem die großen, schön ausgebildeten G ranate 

ins Auge, desgleichen die in beträchtlicher A nzahl vorhandenen 
M agnetitfetzen.

Die Feldspäte sind caolinisierte P lagioklase von bekannter 
Auslöschung, dem Labrador entsprechend. D er Quarz tr i t t  zumeist 
in K örnern auf und die gemeine Hornblende zeigt das gewohnte 
Aussehen.

Von diesem interessanten Glanzschiefer von Donnersbaclnvald 
bestimmte ich auch die Bergfeuchtigkeit und den W assergehalt, 
genau in derselben Weise, wie beim G n e i s g r a n i t  vo n  P u s t e r w a l d .

Als E i n  w a g e  wurden 1*9293 g genommen.

A n B e r g f e u c h t i g k e i t  enthielt der Glanzschiefer 0*0020 g. 
was in Prozentzahlen ausgedrückt 0-135%  entsprechen würde.

D er beträchtliche W a s s e r g e h a l t  betrug 0*9483% oder in 
Grammen =  0*0183 g.

Die Befunde stimmen mit den Untersuchungen von R o s e n 
b u s c h .  Z i r k e l  und G r u b e n m a n n  an ähnlichen Gesteinen voll
kommen überein. Die darauf bezüglichen Bücher habe ich am A nfänge 
in dem L iteraturverzeichnis angeführt.
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Zusammenfassung.
Das kristalline Schiefergebirge von O bersteierm ark besteht also 

vornehmlich a u s :
1. G n e i s  am Hauptkam m  (wie in den Niederen T auern);

II .  G l i m m e r s c h i e f e r n ,  Avohl zum größten Teil;
III.  P h y l l i t e n ;
IV  A  m p h i b o 1 g e s t  e i n e n und sonstigen

V h a l b  k r  i s t  a l l i n e n  S c h i e f e r n .

C. D o e l t e r 1) gab 1897 eine A ltersfolge der auch hier in 
B etracht kommenden Gesteine heraus, die ich in großen Zügen an 
dieser Stelle wiedergeben will.

R ltersfolge nach Doelter.

A ) G n e i s e :
1.. G lim m ergneise;
2. Hornblendeführende Gneise;
:3. G ranitführende Gneise.

B) G  n e i s g 1 i m m e r s c h i e fe  r :
1. Gneisglimmerschiefer mit A m phiboliten;
2. „ hornblendeführenden Gneisen, 

ü)  G l i m m e r s c h i e f e r :
1. Glimmerschiefer mit A m phiboliten;
2. Pegmatiten.

D) G r a n a t p h y  l l i t e  
mit Amphiboliten.

E) P h y l l i t e  (jüngere).
F) K  a 1 k g 1 i m m e r s c h i e fe  r 

(K alksteine).

G) P h y l l i t e  
(noch jüngerer N atur).

H) S e r i c i t s c h i e f e r :  
grüner Sericitschiefer (Norizit).

x) (J. D o e l t e r  D as k rista llin e  S ch iefergeb irge der X iederen Tauern, 
R ottenm anner und Seetaler A lpen. (M itteilungen  des n atu rw issensch aftlich en  
V ereines für S teierm ark, Graz 1897.)
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NB. Hievon gehören die drei letzten G ruppen: F ). G) und
H ) dem S i l u r  an.

D i e  G n e i s g r a n i t e  (G ruppe A), 3.) dürften ebenso wie in 
den Rottenm anner Tauern eruptiven Ursprungs sein. In  petrographischer 
H insicht hätte man zu unterscheiden:

a) porphyrartige G neisgran ite ;
b) Augengneise und
o  glimmerarme Gneise.
Die G n e i s  gl  i m m e r s c h i e f e r  (Gruppe 1 >), 2.) treten  in den 

von mir beschriebenen Fällen  zwischen Glimmerschiefer und Gneis 
auf und bilden die Glimmerschiefer demnach einen natürlichen Ü ber
gang zwischen dem Gneisglimmerschiefer einerseits und den G ranit
gneisen andererseits.

D ie  G - r a n a t p h y l  l i t e  (Gruppe D) stellen zweifelsohne das- 
Bindeglied, die Brücke, zu den echten Glimmerschiefern dar.

W as die unter der G ruppe E) einbezogenen j ü n g e r e n  
P h y l l i t e  anbelangt, so nimmt G e y e r 1) von ihnen an, daß sie dem 
Alter nach jünger wären als die K a l k e .

C D o e l t e r  rechnet in seiner vorhin genannten A rbeit zu 
diesen Phylliten auch die metallisch-glänzenden Schiefer von Boden
dorf und Lutzmannsdorf.

Von den noch jüngeren P h y l l i t e n  (Gruppe G) nehmen 
G e y e r  u n d  R.  H o o r n  es  an, daß dieselben noch jüngeren Datums, 
seien als die K alke der Stolzalpe. E s sind dies die Phyllite, die ein 
graphitähnliches Aussehen besitzen und südlich von der Mur 
Vorkommen.

Endlich der S e r i c i t  u n d  d i e  j ü n g e r e n  S c h i e f e r  
(Gruppe H  teilweise) sind im äußeren H abitus ähnlich den Quarz- 
phylliten. Sic kommen über den Gneisen und auf dem H angenden 
vor. An der Stink z. B. liegen darüber dichte K alksteine und am 
K ontakt M agnetite. In teressan t ist an jener Stelle die Tatsache zu

Ge y : e r  u n d  V a c e k  G lim m ersch iefer der R adstädter Tauern. 
(G eologische R eichsanstalt. W ien  1884.)



beobachten, daß der Glimmerschiefer, der in der Nähe zu finden ist, 
ä lter als der G ranit sein dürfte. Die einzelnen Schichten haben da 
eine horizontale Lagerung'.

Zum Schlüsse möchte ich noch auf die zweifelsohne beachtens
werten A rbeiten von B a u e r 1) u n d  S c h m u t z 2) hinweisen, nachdem 
die genannten Petrographen in mancher H insicht schon ganz bem erkens
w erte Studien über die angrenzenden Gebiete, von denen ich im 
Vorliegenden sprach, behandelt haben.

ln  den Jah ren  1895 und 189(i unternahm nämlich Professor 
Dr. C. D o e l t e r  im Vereine mit Dr. J .  A. T p p e n  und mehreren 
vorgeschrittenen Schülern (K . B a u e r .  K.  S c h m u t z  und E f f e n -  
b e r g e r )  Exkursionen zur E rforschung der kristallinen Schiefer in 
Steierm ark.

S c h m u t z behandelte namentlich :
L G neisgranite und echte Gneise;

II . Glimmerschiefer;
III .  G ranatphyllite.

Um Irrtiim ern vorzubeugen, möchte ich ausdrücklich bemerken, 
daß der obgenannte A utor k e i n e s  d e r  v o n  m i r  b e l i a n d e  1 t e i l  
G e s t e i n e  (nach dem betreffenden Fundorte) in seiner A rbeit 
beschrieb; er hielt sich eben nur lediglich an die auch von mir 
akzeptierten T v p e n.

Man möge daher in meiner Studie nur eine notwendige E r 
gänzung und detailiertere Behandlung der bisher leider nur stief
mütterlich bedachten mineralogisch-petrographischen V erhältnisse der 
kristallinen Schiefergesteine von O bersteierm ark erblicken und keines
wegs eine abgeschlossene Monographie über die gesamten Schiefer
gesteine jener Gebiete, denn das würde einen ganzen Band bean
spruchen, somit den Rahmen „dieser B eiträge“ bei weitem überschreiten.

l) K. B a u e r :  I ’etrographische U ntersuchungen an G lim m erschiefern und 
l ’eg in atiten  der Ivoralpc. 1896.

-) K. S c h m u t z :  Zur K enntn is e in iger  archaeischer S ch iefergestein e der 
Niederen T auern und Seetaler Alpen.

(Beide A rbeiten in den M itteilungen  des n aturw issenschaftlichen  Vereines 
für Steierm ark. Graz 1897.)
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J cli bin am Ende meiner Ausführungen und halte es nur noch 
für meine Pflicht, dem derzeitigen Leiter des mineralogisch-petro- 
graphisclien Institutes, H errn  P r o f e s s o r  Dr .  J .  A.  I p p e n ,  meinen 
wärmsten D ank auszusjfrechen. für die mir bei der vorliegenden 
A rbeit geAvährte U nterstützung, ebenso H errn  P r o f e s s o r  D r .  R.  
H o e r n e s  für so manchen wohlgemeinten R at, wie für die freundliche 
D urchsicht der gesaramten Arbeit.

G r a z ,  im Mai 1908.
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