
Geologie und Erzmineralisation 

der Lagerstätte Ozbak-Kuh (Chorassan, Iran) 

von J . G .  H ad i t sc h* 

D iese A rbei t i st i n  V e re h r u ng H er rn w . H R .Prof . Dr . F ra n z  K A H LER 
( K l agenfu r t ) ,  d e r  s ich a u ch v ie lfach u m  d ie  K lä rung der i ra n i schen S t ra t i 
g ra p h i e  verd ient gemacrt hat , z u r  Vol lendung sei nes 8 0 .  Lebe n sja h re s  ge
w i d met . 

Z u sammenfassung 

B i sher wa r für d ie Pb- Z n - Lagerstä tten i n  den öst l ichen Rand ketten der 
G ro ßen Sa l zwüs te ( K av i r )  nur i h re im Tert i ä r  a bgela ufene metasomati sche 
B i ld u ng beka n n t . N u n bew e i s t  der Fund e i ner syngeneti schen E r zmi nera l i 
sation i m  S i b za r-Dolom i t  von O zbak-K u h  e i n e  paläozoi sch e  ( obe rdevonische ) 
An lage ( Protoe r z b i l d u n g ) d i e se r  sch ichtgebundenen u n d  se i ne r z e i t  bede.u
tenden - wen ngle ich  in der lagerstätten k u n d l iehen Li teratür noch· ka u m  be
handelten - B le i - Z i nk-Lagers tätte. E r s t  d i e  wah rsche i n l i c h  a uf den tert iäre n  
Andes i t-V u l ka n i sm u s  z u rückgehenden hydrothe rma len Mob i l i sa t ionen u n d  
m i t  d iesen i n  Z u sammen hang s te h�nden metasomat i schen Vorgä nge dürften 
zu bauwürd igen An reicheru ngen g efüh rt haben . 

S ummary 

· I n  the past  i t  was only pos s i b le  to establ i sh the metasomat ic  formation of the 
I ead and z i nc de pos its  i n  the eastern ranges of the G reat Sa l t  Desert ( K av i r )  
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in I ra n . Now the p roof of a syn genetic mineralization within the Sibzar 
dolomite of O z bak- K u h  demon st rates the pa l eozoic , i . e. upper-Devonian 
p rotore formation of t his strata-bound and in its time important Iead and 
zinc deposit , which remained u p  to

.
now nea r l y  u n known , as fa r as  it  con

cerns the metal logenetic l iteratu re. H yd roth ermal  mobilisation s ,  w hic h 
p roba b l y  we re cau sed by the andesitic vo lcanism of T ertia ry age, and 
metasomatic eve.n ts may have Iead to mineable e n richmen t s . 

Vorbeme rkung 

I m  I ra n  t reten in vie r Regionen Pb-Zn-Lagerstätten a uf ( T afel 1)  : 
a) in A serbeid.schan ( z .  B .  A n g u ra n )  u n d  im A l bu rs; 
b) in den Regionen von E sfa han und A ra k; 
c )  im B ereich Anarak - Ya zd ( beispie l s weise die in einer v u l k a nosedimentä

ren S erie liegende Lagerstätte von K usch k oder N ac h l a k ); 
d )  im Raum T abas - Fe rdou s ( z . B .  ·azba k- K uh )  

Für vie le dieser Lag erstätten wird eine epigenetisch e ,  ge naue r : hydro
therma l -meta somatische Bi ldung angenomme n . Für ein e  der größten dieser 
E r z minera lisation en , näm lich für Oz bak - K u h , kon nten vereinze l t  A n zeic hen 
g efu nden we rden , die ein e  oberdevonische u n d  u rs p rünglic h  syn geneti sche , 
sedimen täre .A n lage u n d  eine spätere , mehrphasige u n d  hyd rotherma le Mo
bilisation na helegen . 

Ein leitung 

Die Randketten d e r  G roßen S a l z wüste ( K avir )  enthal ten eine R eihe von 
B lei- Zink-Lagerstätten ( O . M . FR I E DR I C H 19 6 0; T afel 2); die bedeutend ste 
davon war Ozbak-K u h , etwa 24 0 S t ra ßen kilometer ( b z w . 180 km Luft l inie ) 
süd lich von Sab zewa r ,  60 km SSW von Do roneh u n d  1 20 km nörd lich von 
T abas gelegen . Das E r z  w u rde hie r  sc hon in vorgeschic h t licher Z eit bis zum 
G ru ndwasse rs piegel  a bgebau t .  N ach dem Z w eiten Wel t k rieg wiederaufgefun 
den , begann die Societe M aaden Loute ( T eh ran ) im Jahre 13 3 3  ( 19 5 4  n .  C h r . ) 
mit dem weite ren Abbau diese r  Lagerstätte wie auch mit dem in den nu r etwa 
1 k m  von ihr entfe rnten G ru ben von Schu reh . 

Der Bergbau von O z bak- K u h ging bis z u m  Ja h r e  1968 bis in 400 m 
T eu fe u m .  Bis z u r  25 0 m - Sohle bebau te ma n n u r  einen steil stehenden Gan g , 
näm lich den H au ptgang . A uf der 250 m - Soh l e  fa nd man im SW der Lager
stätte , nahe i h re r G re n ze einen Nebengang ( " 2. Hangendgang") und spä ter 
noc h einen weite ren ( "1 . H an gen dgang " ) .  Mit z u nehmender T eufe ve r ringer
te sich das bauwürdige G a n g st reichen infolge tektonischer Einflüsse , wie 
a uch die E r zkörper sel bst ve rarmten ( Ta b . 1) . 
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T a bel le 1 

17 5 m - Soh l e  
A bba u 250 
250 m - Soh le 
A bbau 275 

27 5 m - Sohle 
A bbau 300  
300  m - Soh l e  
A b bau 3 25 
3 25 m - Soh le 
A bbau 350 
3 5 0  m - Soh le 
A bbau 3 75 
3 7 5 m - Soh l e  

B a u würdiges G a n g s t re ichen ( a ngenä
hert ) in m 

200 
190 1) 

+ 25 2) 
= 21 5 

190 + 5 0 2) 
+ s 3 )  

= 24 5 
160 4 )  

10 0 
5 5 5 )  

30  
6 06 )  

3 0  
5 0 7 )  

6 0  
4 08 )  

4 0  

1) C a . 3 5  m über d e r  250 m - Soh l e  
2) 2. H angendgang , 6 m über der 250 m - Soh le 
3) 1 .  H angendgang 
4) Ca . 10 m über de r 275 m - Sohle 
S) 5 - 10 m übe r  der 30 0 m - Soh l e  
6 )  1 2  - 16 m über der 3 25 m - Soh le 

· 7) 12 - 15 m über der 3 50 m - Sohle 
8) 5 m übe r ·der 375  m - Sohle 

Diese Abna h me der St re ich längen der bauwürd igen Gänge m i t  z u neh
mender T eufe geht a uf d ie  Versc hn e i d u ng der N ördl ichen m i t  de r Süd l ichen 
R a n d stör u n g  ( s.  u . )  i m  SW de r Lage r stätte zu rüc k : Die Sch n i tt l i n i e  stre icht  
N E-SW u nd taucht  ste i l gegen NE e i n ,  wes ha l b  m i t  zunehmender Teufe d ie 
SW-G ren ze der La ge rstä tte bestä nd i g  gegen N E  z ieht . 

I m  N ordosten kei l t  auf den 275- und 300 m - Soh len der H a u ptgang a l l 
mähl ich au s ,  auf d e n  27 5 m - und 3 0 0  m - Soh len w i rd e r  vo r d e m  A u s kei len 
d u rch Stör u ngen abgesc h n i tten . Di e z u l e t z t  gena n n ten Ve rwürfe s i n d  wah r
schei n l ic h  m i t  jenen 160 m öst l i ch des Schach tes 1 i den t i sc h . Dort bew i rkten 
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s i e ,  neben Versetz ungen, auch e ine Mächt i g ke itsabnah m e  des S i b za r - Dolo-
m i tes. · 

Obwohl es a uch für O z ba k-K u h  beh au ptet wurd e ,  ist  b i s he r  für d i e se 
Lagerstätte ke i ne Ände rung des Meta l lgeha l tes m i t  z uneh mend e r  T eufe 
s icher beleg t . So w u rde be isp ie lswei se ber i c htet , da ß 1 9 5 7  und in den fol 
g enden Ja h ren d a s  Rohe r z , da s dama l s  a u s  den A b ba uen über d e r  250 m -
Soh le gefördert w u rd e ,  e i nen m itt leren Gehalt  von 1 5  % Pb a ufge w iesen, wo
gegen das Roherz  um das Ja h r  1 9 6 5  e inen solc hen von 1 2  % Pb und 2 % Zn 
gehabt hätte . D i es würde z wa r  an und für s ich gut zu den E rfa h rungen pas
sen , die man in ande ren z inkfüh renden B l e i lagers tätten O st i rans machte , 
da ß näml i c h  d i e  Zn - Geha l te der E r ze m i t  Annäherung an d i e  La ge rstätten
g renzen a l l mä h l ic h  z uneh men , 'doch konnte d i e se Anna h me d u rch e ine ge
z ie l te Probenah me nic h t  e rhä rtet werden : N ac h dem z unäc h s t  festges te l l t  
w e rden sol l te,  d a ß  O z bak- K u h  keine Zementa t ions zone i m  eigent l ichen S inn 
a ufwe i st , kann nunme h r  festgeha l t en we rden , da ß 57 z w i schen - 1 7 5 m und 
- 30 0  m ge zogene P roben keinen s i gnifi kanten T rend im Pb / Zn - Verhältn i s 
nac h wei sen konnten . Auch von al ten Flotat ions hal den g ezogene Proben w ie
sen e i nen bemerkenswerten Z inkgeha l t  auf, wom i t  woh l da s A uft reten e ine r 
Z n  - M ine ra l i sa t ion auch in den oberen T eu fen bew i e sen e rsch eint . Z u sa m
menfa ssend kann dam i t  woh l gesagt werden ,  da ß in O z ba k- K u h  e in p r i mä re r  
T eu fenuntersc h i ed n'i cht  s icher bew e i sba r i st .  E in solch e r  könnte gegebenen
fa l l s  nur du rch den höhe ren Py ritgehalt  de r E rze von den t ieferen Soh len 
angedeutet werden . 

l n  den Ja h ren 1 3 3 3  b i s 1 34 7, d . h . in fünfzehn Jah ren, l i efe rte d ie Auf
berei t ung von O z bak-K u h  i nsgesamt 7 2. 3 9 5  t K on zent ra t ( da z u  Abb . 1 ) . Da 
in den let zten d re i  B e t r i ebsjah ren sele k t i v  flot iert  w u rde,  i st in d i eser Men
ge auch e in g e r inge r  Ante i l  an Zn - K on zent ra ten entha lten . Z u dem wu rden 
i n  O zbak- K u h  a uch d i e  E r z e  der k l eineren G r uben der Umgebung ( z .  B. von 
G a rred u )  aufbe rei tet , über deren Menge zwar  keine genauen Aufzeichnun
g en erhä l t l ic h  wa ren , über d ie aber i mme rh in au sgesagt  we rden kann , da ß 
i h r  Antei l am A ufgabeg u t  in den letz ten Bet r i ebsjah ren zwa r verhä l tni smä ß i g  
g e r ing wa r ,  jedoch la ufend anst ieg . M i t  a l l en Vorbehal ten l ä ßt s ich e r rec h 
nen , da ß d i e  K onzent rate ( bei  e inem Meta l lgeh a l t  von annähernd 6 0  %) min
de stens 4 0 . 0 0 0  t Meta l l , vor w iegend B le i , l iefe rten . Auf d ie G angfläc h e  zw i
sc h en dem A u sb i ß und der 400 m - Soh l e  bezogen erg ibt  s ich bei e inem Me
tal lau sbringen von nu r 3 0 . 000 t für O zba k- K u h  ( de r  Rest entfä l l t  auf d i e  
Lage r stät ten der N ac h ba rsc haft ) d i e  d u rchaus beac h t l iche Meta l l schüttung 
von d u rc h sc hnitt l ich 4 5 0  kg . 

Den vo rh in g eb rac h ten Anga ben über den H a l t  der E r ze im Ja h r  1 9 5 7  
u nd i n  den darauffolgenden Jah ren ( du rc h sc hni t t l i c h  15 % Pb )  stehen d i e  
wa h rscheinl ich z u t reffenderen H inwei se entgegen, wonach d e r  Meta l l g eha l t  
d e r  E r ze in den e rsten B et r ieb sjah ren ( d .  h .  a b  1 95 4 )  d u rchschn i tt l ich 1 3  % 
Pb und 2- 3 % Zn betragen hätte . Für da s letzte B et r i ebsja h r  w u rde der A uf
g abeha l t  von 4 ,  7 % Pb und 3, 6 %. Zn ang egeben . Z weife l los kom men dabei in 
den z u l et z t  genannten Z a h len a uch d i e  F örderung der u m l i egenden k l e i nen 
G ru ben und die A ufgabe der Setzberge ( 2, 5 % Pb , 5- 6 % Zn) und Herdabg än
ge ( 1 , 5 % Pb , 4 %  Zn) z u m  A u s d ruc k . 

D i e  Gew innung betrug in O z bak-Kuh anfang s 5 0  t / Tag und stieg nac h  
dem B a u  der Flota t ionsanlage a uf 1 50 t / T ag . l n  den let z ten B et r i ebsjah ren 
f ie l  s i e  wieder a uf unter 1 0 0 t / Tag a b .  

D i e  G esamtbeleg schaft des B et r i ebes betrug in den e r sten Jah ren rund 
3 0 0  Mann, i m  Ja h re 1 3 4 2  ( d . h .  nac hdem bere i t s ,  entsprechend der A bb. 1 ,  
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d i e  höchste Prod u k tion e r reic h t  worden wa r )  annäh e rnd 400 Mann , welc h e  
insgesamt 113 . 8 00 Sc hich ten verfu h ren . 

Seit dem Ja h re 19 68 ru ht der Betrieb . Die  B edeutung der rela t i v  rei
chen Mine ra l isa tion von O z bak- K u h  und d i e  interes sante G en"e se dieser La 
gerstätte in Form e ine r  u rsp rünglich syngenetisc h - sedi mentä ren , in ih rer 
heu tig en A u sgestaltung aber als e ine r z wa r  schic h tg ebundenen ,  aber hau pt
säc h lich epigenetischen Meta llisation l eg en e ine a u sfüh r lich e  B esch reibung 
na h e .  

St ratigra phie und Tektonik 

Die S t rat ig ra phie der G egend von O zbak- K u h  kann nac h den A rbeiten 
von H . FLOG E L  ( 19 6 2) ,  H . F LOG EL & A . RUT T N ER ( 196 2) ,  A . RUT T N ER ( 19 61) 
und J. STOC K  L I  N et a l . ( 19 6 4 )  als geklä rt ang eseh en werden ( A bb . 2) . Da s 
Paläozoik u m  gehört hier . 
A )  der G u sc h k a ma r - G ru ppe , speziell der Padeha - Forma tion , und 
B )  der O z ba k- K u h - G ru ppe m i t  deren d rei unte ren Fo rma tionen ( S i b z a r; 

B a h ra m ,  Sc h i sch t u ) an . 
In unmitte l ba rer Nachba rschaft der Lage rstätte treten zudem noch G e

steine der Sch i rgesch t  - Forma tion ( M i l a  - G ru ppe ) auf . 

I m  e i nz el nen kann man folgende G esteine unte r schei den ( da z u : T af .  3) : 
An d e r  B a s i s  l ieg en h elle , unte rschied lich reine ( d. h .  unterschiedl ich dolo
mitisch e) G i pse der Padeha - Formation, die zeitwei se auch in Schu reh für 
den ö rt lichen B eda rf geb rannt wu rden . Diese Evapo r i t e  finden sich zwi schen 
den G ruben von O z ba k - K u h  und Sch u reh , sowie ( a u f  der T afel 3 nicht ein
getra g en,  weil sc hon zu we i t  südlich gelegen )  süd lic h  ansc hlie ßend an d ie 
K o ra l l en- und B rac h i opodenkalke längs der sogenannten 11Südlic h en S törung s
zone11 ( s. u .  ) . 

Eine Ana lyse dieses Pa deha - Gipses ( 1) und seine r  mega skopi sc h  er
k ennba ren Einschlüsse ( 2) i s t  in der T a belle 2 angegeben ( Analy tiker : 
F . LAS KO V IC ,  K i rchdorf / K r . , Oö. ) .  

A u s der G ipsana lyse l ä ßt sich e r rechnen ( a uf- b z w .  abgerundete Werte ) : 
a )  Mol- % CaS04 . 2  H 20 I CaS04 I K a rbona t = 6 4 , 5 I 4 , 3 I 31, 2 
b )  Mol - %  Dolomi t I Ca lcit = 4 5 , 7 / 5 4, 3 
c )  G ew . -% CaC03; MgC03 = 7 2, 2  I 27 , 8  
d )  Mol-% CaC0 3 I MgC03 = 6 8 , 6 I 31, 4 

Somit e rgibt s ich vor a llem ein rela tiv hoher K a rbona tgehalt m i t  einer 
beac h tlichen Calciu mka rbona tvormac h t  ( zu m  Vergleich : H . A N G E R E R  et al .  
19 8 0 : 29 4, 29 5 ) . 

A uch für die megaskopisc h erkennba ren , dunk l en ( fast  sch wa r zen) , 
dolomitisc h en E insc h lüsse ergibt  sich nac h der Berec hnung ein beac htlicher 
Calc i tgehalt 
a) Mol - %  Dol omit I C a lcit = 87, 6 I 1 2, 4 
b )  G e  w . - % Ca C 0 3 I Mg C 0 3 = 5 7 ,  5 I 4 2 , , 5 

c )  Mo i - % CaC03 I MgC03 = 5 3 , 3146 , 7  
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GRUPPE FORMATION MÄCHTIGKEIT (m) 

Schotori m.Trias 
T abas Sorch 1600 

Dschamal Perm 

Sardar Oberkarbon 

Ozbak-Kuh 
Schischtu 

-2000 Bahram 
Sibzar Oberdevon 

Guschkamar 
Padeha Unterdevon 1350 Ni ur Silur 

Schirgescht Ordovic 
Mila Da randschal 3000 

Kalschaneh Mit telkambrium 

Lalun Unterkambrium 
Zaigun bis Barut Infrakambrium Abbildung 2 Soltanieh 

A bbild ung 2: S t ratigraphi sche Ta belle , zusammengestellt nach H. F LüGE L  
( 196 2},  H . F LOGE L & A . RUT TNE R ( 19 6 2} ,  A . RUT TNER ( 19 61), 

J . ST öC K L I N  et al . ( 19 64} und der Geolog i sc hen K a rte des 
I ran 1 : 1, 0 0 0 . 0 0 0  von H . H U B E R  ( Nationa l l rariian Oil Com
pany : Geolog ica l Map of l rän; S heet No . 3 North-East l rän; 
T e h ran 1977} .  

N .  B . : E in i ge Synonyma : 

Sor kh ( =Sorch}; Jamal ( =Dscha mal}; S h i s t u , Shishtu 

( =Schischtu}; Zibsar ( =S i b z a r}; Derenjal  (=Da ran
d sc ha l } . 
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T a be l l e 2 

( 1) ( 2) 

Si02 7, 6 7  0 , 30 

A I 20 3 
+ 0, 32 

Fe2o 3 0 , 94 0 , 35  

H 0- 1) 13 , 01 . 0,  09 2 2) C 02 H 0 + 11, 21 4 6 , 93 + 2 
so 3 30 , 82 n . b .  
C aO 31, 40 31, 6 9  
M gO 3 , 23 19, 96 

S u m me: 9 8 , 82 99 , 64  

1) 2 50° 0 
2)  250 - 1000° C ( für d ie Be rec hnung der Ana l y se 1 angenommen : 

7 , 31 % C 02 , 3 , 90 % H 20) 

ln de r G ru be O zbak-K u h  wu rde Gips , i 'n g rößerer T eufe auch Anhyd r i t , 
oft m i t  Ande s i t  vergese l l sc haftet , verr i t z t . K lüfte im Dolomit und in den E r z
gäng en wu rden. h ä ufig d u rch Gip s ,  manchmal  in prachtvo l l en ,  b i s  zu 9 cm 
g ro ß en unve r z w i l l ing ten K ristal l en,  ausgehei l t . 

Auf  den G i p s b z w . Anhyd rit folgt mit wech selnder Mäch t i g keit ( 10 -
50 m )  der e rzfüh rende S i b za r  - Dolom i t ,  in se inen vere r z ten Bereichen sei
ne r z e i t  von O . M . F R I E DR I C H  ( 19 60 ) 11Metasomatischer Dolomit11  g enannt . Die
se r füh rt etwa 120 m öst lic h  des Schac htes 1 in seinen hangend sten Pa rt ien 
e i ni g e  gering mäc h ti ge K a l k bänke . 

Eine c h em i sc he Untersuchung ( Ana lytik e r: F .  LAS K O V I C )  wie s einen 
v e r h ä l tn i smä ß ig reinen Dolomi t  nach ( T abel le  3, Ana ly se 3 ) . 

Jünger a l s  diese Dolomite i s t  d i e  Folge d e r  B a h ram - Fo rma tion m i t  he l l 
b la uen bis g ra u en K a l ken - oft mit s tark g ra p h i t i sc hen Einsc ha ltungen - und 
b ra u nen dünnplatt ig b rech enden K a l k sc h i efe rn . Obertags stehen diese K a lke 
u nd Schiefe r l äng s der N ördl ichen R and störung und in g roßer  Verb reitung 
z w i sc hen der Süd l i ch en Rand s törung und der Süd l i chen S törung s zone an . 
G rob wel lig verfa l tete g raue K a lke ba uen den gesamten B e rg kamm süd lic h de r 
Lage r stätte auf und füh ren ört l ich rei c h l ich Koral len und B rach iopoden . Da 
d i ese B a h ram - K a l k e ,  d .  h .  eigentl ich nu r de r hel l b la\Je K a l k  mit den G raph it
schi�fern, in d e r  G rube jewe i l s  im N orden , d . h .  i m  B e rg männisch-H angenden ,  
a n  d e n  Dolom i t  ansch lie ßen, hat  s ich für d i ese S e r i e  d ie Bezeichnung 11H an
g end kalk 1 1  eingebürgert . 

l n  d ie  Schischtu - Fo rmat ion gehören eine R e i he von g u t  unte rscheid-
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ban�n K a l ke n  u n d  K a l kschiefe rn . Da s ä l teste G lied dieser Forma tion sind 
d u nkelb lau e  K a l k sc hiefer mit hel len  C a l citad e rn , die d ie Süd liche Randstö -
ru ng beg l eiten . Da rauf folgen b läu lich- rötliche , b rä u n lic h  a nwitternde K a lk
schiefer .  Z wischen d iese beiden eben genan n ten K a l k schiefer finden sich 
( ru n d  330 m östlic h  d es Schachtes 1) dünn ba n kig e Platten ka l k e  und h ell
b la u e  K a l ke engescha l tet , die im O s ten ( d . h .  süd lich d e r  G ruben von 
Sc h u re h )  rasch an Mächtig k eit g ewin nen . Da diese K a l k e  u nd K a l k schiefer 
in der Lagerstä tte stets im Süden , d .  h .  im B e rgmän n isc h - Lieg enden ( =G eo
l ogisc h - H angen den ) vorkommen , wa r in der G ru b e  für sie der A u sd ru c k  
11Liegendka l k 11 g e b räuchl ic h . 

Tabel l e  3 

( 3 )  Mol äquiv . Dolomit Magnesit Gips An h y d rit Rest 
X 10 00 

Si02 0, 61 10 1 0  
At2o 3 1, 38 14 14 
Fe2o 3 0, 60  ( FeO ) 4 4 
F eO 0, 5 4  8 8 
MnO 0,  10 
H 20 n . b . 

+ C02: co2 + H 2o 41, 78 941 88 6 55 
H 20 :  19 18 

so3 6 ,  14 77 9 68 
CaO 29 , 16 5 20 443  9 68 
MgO 19 , 5 6  485 430  55 

S u mme: 9 9 , 8 7  

N ac h  d en chemischen Ana lyse� ( Ta be l l e  4 ,  Ana l y sen 4- 7 )  handelt  e s  
sich b ei dieser ka rbonatisch en Abfolge bei den hel l b lauen fos silfüh renden 
Va rietäten um schwach dolomitfüh rende K a l ke ,  bei den liegend sten K a l k schie
fern u m  dolomitfüh ren d e ,  bei den mitt leren , b rau nen K a l k schiefe rn ( sieh e : 
T a f .  3 )  eigentlic h  u m  Dol omit-Calcit-Schiefer u n d  bei den hangend sten bla uen 
um dolomitische K a l k schiefe r .  Z u  dieser eben in Rede s tehenden K a l k - K a l k 
schiefer-Abfolge g ehöre n  a u c h  ve rschieden e Sandsteine u n d  ein g rüner san
d iger Schiefer .  Ein h e l l e r  Sandstein ist obe rtag s  zwa r a n  meh reren Ste l len  
a ufgesch los sen , u n tertag s aber nicht a ngefa h ren worden . Die g rünen Sand
steine und Schiefe r nehmen besonders südwest lic h  der Lag e rstätte eine n  b rei
ten Raum ein . Die G ren ze zwischen ihnen u nd den südlic h  an sie a n sch ließen 
den B a h ra m  - K a l k en wird ?u rc h  ein e  starke S törung ma rkie rt . 
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Postpa läozoisch ( nach A . RUTTNER postkreta zisc h )  drangen Andesite 
a uf .  Obertägig haben sie öst lic h  der Grube bis näch Schure h eine besonders 
s tarke Verbreitung . Wo diese Eru ptiva im Süden an die K arbona tgesteine 
grenzen, wurden diese konta ktmetamorph u mgewandel t ,  d .  h .  entweper so 
s tark umkrista l l isiert , da ß oft nur mehr grobkrista l l ine K a l k s patmas sen vor
l iegen ,  oder von einem engen K l uftnetz d urch zogen , das nachträg l ich durch 
Ca l cit a u sgeheil t w urde . A uf diese Weise kann , wie s päter noch nä her aus
g eführt werden sol l ,  die Net zk a l kbil d ung in einen direk ten Z u sammenhang 
mit der vu l kanischen Tä tig keit g ebracht werden.  

Die eben genannten Erg u ßgesteine treten meist an der Grenze von Gips 
zu den K a l ken und zum Sib zar - Dolomit a uf,  doch konnten ab und zu auch 
Andesitma s sen in Form k l einer und geringmäch tiger Linsen im Gips se l b s t  
fes tgeste l l t  werden ( diese w urden wegen ihrer geringen Bedeut ung auf der 
K arte nicht gesondert vermerk t ) .  

T a bel l e  4 

Si0 2 
A I 20 3 + 
Fe 2o 3 
H 20 

H o + 
2 + co 2 

C aO 
MgO 

S u mme : 

( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 ) 
H el l blaue , fos si l- Liegendste Mittlere , brau- Hangend ste, b laue 
führende K a l ke K a l k schiefer ne K a l k schiefer K a l k schiefer 

2 , 3 8, 21, 24  30, 4 5  2 , 98  
0 , 12 4, 81 5 , 9 6  1 1 01 
0,  19 2 , 17 3 , 6 0  0 , 8 2  
n . b .  0 , 15 0 , 3 4  0 , 2 0  

4 3 , 0 4  3 1  1 3 6  2 7 , 2 2  4 2 , 9 2  
5 3 , 28  3 5 , 8 9  21, 03  4 5 , 2 8  
0 ,  91 2 , 2 2  9,  1 7 6 , 96 

99 , 9 2  97 , 84 9 7 , 7 7  1 0 0  I 1 7 

( Ana l ytiker : F .  LA S KOV I C )  

A n  einer Stel l e  südwest lic h  des Sc hachtes 1 ( in der Nä he der ehemaligen 
Werkstätten) kommt ein d unke lrot bra uner , feinkörniger , a uf den s-Fiächen 
g länzender Schiefer vor , der einen Andesitabkömmling darste l len könnte . 

l n  der Grube tra ten ( ab und zu ver schieferte l Andesite , immer im Lie
g enden ( Süden) des H a u ptganges ,  auf,  hä ufig z u sammen mit Gip s  oder An
h ydrit , so z . B .  auf der 2 50 m - Soh l e  beim Schacht 3 und südwestlich davon, 
dort die beiden Nebengänge diskordant d urch schneidend. Auf der 2 7 5  m -
Sohle  wurden im Westen , d .  h .  zwisc hen dem 1. H angendgang und dem 
Schacht 3 ,  drei versc hieferte Andesit linsen d urchörtert , welche dort mit ste-
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ril em Dolomit verschu ppt waren . I m  Osten der g leic hen Soh le  grenzt der An
des i tsc hiefer fa st an den H angend ka l k . Der da z w i sc henliegende Dolomit ist 
hier nur mehr einen Meter mäc h t i g . Auch auf der 300  m - Soh le  gab es Erup
t iva , hier a l l erding s so stark mit Gips und Anhydrit vermeng t ,  da ß man von 
einem te ktonisc hen 11Andesit-Gi ps-Anhydri t - K ong lomerat11 sprec hen konnte . 
D er Q u ersc h lag vom Schacht 2 stand a uf dieser Soh l e  2 4  m ,  entsprechend 
e iner wa hren Mächtig k e i t  von 20 m, in d iesem 11 K ong lomerat 1 1; 140 m weiter 
öst l ic h  war es nur mehr ·1, 5 m mäc h t ig . 

Wie man a uch a u s  dem Kartenb i l d  ersehen kann ,  s ind die Eru ptiva läng s 
te ktoni sch vorg ezeichneter Lini en a ufge stiegen, so beis p i e l swei se an der 
Grenze zw i sc hen dem Gips und den bräunl ichroten K a l k sc hiefern oder zwi
schen dem rela t iv starren Dolomit und dem hoch teil beweg lichen Gips . 

D i e  ganze Abfolge w ird von vie l en Störungen untersch i ed lich er Bedeu 
tung zerhac kt . Die wich tig sten von i hnen verla ufen ENE bis NE I WSW bis 
SW , wobei bei d iesen d ie NE - SW- stre ic henden j ünger a l s  jene in ENE - WSW 
sind . Nac h der meta soma tischen Vererzung wurde diese La gerstätte von vie
l en Verwürfen betroffen . Die w ic h t i g sten d ieser j ungen 8 rüche streic hen in 
NW - S E , NNW - SSE,  N - S ,  NNE - S SW und NE - S W ,  das hei ßt m i t  weni 
g en Worten : d i e  stärksten der j u ng en S törungen lieg en u m  N - S .  Ru pturen 
in anderen Rich tungen ( z . B . u m  E - W) sind sehr se l ten , besonders obertag s  
u nd mit einer einzigen A u snah me ( auf der 2 5 0  m - Soh l e ,  w o  der 1. Hangend
gang durch e ine d erartige Störung tota l abgeschni tten wurde ) konnten l äng s 
d i eser Brüche nirgends Versch iebungen in einem Au sma ße von ü ber 1 oder 
2 m fe stgeste l l t  werden . 

Wie A .  RUT TNER z eigen konnte , handelt  es s ic h  bei d en zuerst genann
ten , ENE - NE I WSW - SW - s tre ichenden Störungen um streichend die 
Rand ketten durc h ziehende Sch u p pengrenzen und Obersc hiebung sba hnen . 
Vier von ihnen z iehen auch durch Ozba k - K u h  und beeinfl u s sen, w i e  dies 
spä ter a u sfü hr! ich er dargeleg t  werden sol l ,  d i e  Lagerstätte nac h h a l t i g .  E s  
s ind dies ( von N W  g egen S E ) :  

· 

1) die Grenze der Schisc h t u  - Forma tion g eg en die B a hra m  - K a l ke 
2 )  d ie Nörd l iche Rand störung 
3) d i e  S ü d lich e  Rand störung 
4) d i e  S üd lich e  S törung s zone ( B e zeichnungen nac h  O . M . FRI EDR I C H  19 5 6 ) .  

D i e  Nörd lic he Rand störung fä l l t  sa i ger b i s  m i tte l ste i l geg en N ein und 
zersch lägt s ich etwa 180 m öst lich des Schach tes 2. Von h i er b i s  z u m  Ande
s i t  auf dem Weg nach Schureh sch eint e ine norma le Lagerung , d . h .  ein sedi
mentärer Verband Dolom i t  I B a hra m - K a l k , vorzu l i egen . 

Auch d ie S ü d lic h e  Randstörung steht sehr s teil , pend e l t  u m  die Verti
ka l e .  I m  SW sc hart sie auf die Nörd l iche Rand störung zu und zersch lägt sic h  
da bei in e inzelne T ei lverwürfe . 

Seide Rand störung en stre ichen ,  w i e  d ies auch a u s  der Tafel  3 zu ent
neh men ist , zuerst ENE - WSW , b i egen a ber a uf dem Merid ian des Schac h tes 
in die NE - SW - Richt ung u m ,  wom i t  sie sich der S treic hricht ung der 
Schischtu - Grünschiefer - Grenze ang l eichen .  Jenseits  dieser markanten 
Grenze ,  d ie die g esamte Fo lge ( beginnend vom Hang end k a l k  ü ber den erzfüh 
renden S i b zar - Dolomit  und den Liegendka l k  bis z u m  K a l k  s ü d l ich der S ü d 
lic h en Rand störung ) abschneidet , konnte b i sh er die Fort set z ung d e r  beiden 
Rand störungen u nd d er genannten A bfolge noch nic h t  a ufgefu nden werden . 
D i ese Schup pengrenze der Sch i sc h tu - Formation ist a l so z weife l los j ünger a l s  
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die beiden Rand störungen, wa s die Rich tig k eit der vorhin gebrachten und 
auf A .  RUT T NER zurückgehende Festste l l ung über da s unterschied lic h e  
A l ter dieser gro ßen S törungen beweist . Jedenfa l l s  hatte dieser B efund auch 
für den B erg ba u eine gro ße B edeu tung , hie ß dies doc h , da ß mit dieser 
Grenze g leich z eitig auch die Lagerstättengrenze erreich t  w urde . Da diese 
Störung , wie schon gesa g t ,  j ünger a l s  die s - F l ächen- und B - T ektonik 
des Sib zar - Dol omites und seiner Nac hbarg esteine ist , war zu erwarten, 
da ß sich eine Annä herung an diese S törung auch in den Gefüg ediagra mmen 
bemerkbar mac h en würde . 

Auch die l et z te dieser starken Verwerfungen war für den B erg bau be
deutung svo l l . 0 .M . FR I E DRI  CH nannte sie 1 956 1 1Süd l ic h e  S törung s zone11• 
Läng s dieser ENE - WSW-streich enden Zone grenzen die Ba hra m  - K a l k e  und 
der diese unterlagernde Gips einige h undert Meter s ü d lic h  der Gru be an die 
Schiefer und Sands teine der Schirgesc h t  - Forma tion . D ie Lage dieser Stö
rung s zone ist a u s  den Abbildung en 3 und 4 zu entneh men . 

D ie Nördl iche Rand s törung fol g t  pra k tisch vol l ständig dem sedimentären 
s, die S ü d liche Rand störung folgt  ihm zeitwei lig , sc hneidet es a ber meist dis
kordant ab ( N. N. 1 96 4 ) .  Die mitte l steil geg en N einfa l l ende S ü d liche S tö
rungs zone trennt die Schirg esch t- diskordant von d er Ba hram- und der Pa 
deha - Formation . Während die Süd liche Randstörung keinen oder nur einen 
unwesent lic h en Einfl u ß  auf die Dolomitmäch tig keit hat und da h er eine la tera
le und vertika l e  Fortsetz ung des erzfü hrenden Dolom ites und da mit das w ei
tere Niederset zen der Erzgäng e nic h t  au ssc h l ie ß t ,  sc hneidet die Süd lic he 
S törung s zone die Dol omite u nd da mit auch die erzführende Zone g latt  ab 
( A b b .  4) . Mit dem Erreich en dieser S törung szone in der Grube war demnac h  
die untere Lag erstättengrenze geg eben . Äl tere A ufnah men ( N .  N .  1 96 4 )  lie
ßen diese etwa ab 250 m T eufe erwarten . Die dra stische Verarmung unter
h a l b  der 275 m - Soh l e  sc hien zu bestätigen , da ß die Rand störung und da mit 
die La gerstättengrenz e  erreich t  sei . Um die se Frage a b er zu k lären , ent
sc h lo ß  sich die B ergbaugesel l sc haft zu einer gründ l ic h en g eologischen Auf
na hme . Die hau ptsäc h lic h e  Sch wierig keit lag da bei darin , da ß sowoh l der erz
führende Sib zar - Dolomit a l s  auch die S üd liche S törung s zone an Gip s  ( b zw . 
Anhydrit ) mit Andesitsc hol l en grenzt . E s  war a l so die Frag e z u  beantworten , 
ob der Gips auf den tiefsten Soh l en dem nörd l ic h  der S üd lichen Rand s törung 
oder dem die S üd l iche S törung s zone beg l eitenden ent spric h t .  Petrogra phisch 
sind beide Gipslagen völ lig g l eic h z u setzen .  Auch wurde der Gip s  bzw . Ande
sit schiefer nirg end s gegen S üd en durc hfa hren . Daher war es auch nic h t  
mög lic h , a u s  d e m  Liegenden auf die Rand störung oder die Störung s zone zu 
sc h lie ßen ,  denn die K a l k schiefer oder B ahra m - K a l ke hätten für j ene gespro
chen,  Gesteine der Sc hirgesc h t - Forma tion diese bewie sen . So verblieb zur 
K l ärung dieser Frage nur eine Ana l yse des Megag efüges , da z u  erwarten war, 
da ß sich bei Erreic hen b z w . Oberfahren der S üd l ic h en Randstörung die Ach
senlagen grund l egend ändern w ürden , was sich na türlic h  auch in der Gefüge
statistik au sdrücken sol l te .  

Obertag s  unterschieden sich die neun erfa ß ten H omogenitätsbereic h e  
d urch d i e  Form u n d  Anordnung d er s - F lächenpolhäufung en, der ß - G ürte l , 
des Jr und B .  Z u sa m menfa ssend kann über die Gefüg euntersuchungen a u sge
sag t  werden , da ß die Hangend k a l k e ,  der Dolomit und die K a l k schiefer im Lie
genden der Lagerstätte eine ähnlic he Verformung aufweisen . A bweichend da
von verhal ten sich die K a l k e  s ü d lich der S üd lichen Rand störung : Diese zeigen 
flacher liegende ß - Gürtel , die z u dem noch hinsic h t l ich ihrer S treichric h tun
gen s tark sch wank en. Auf Grund dieser Ergebnisse war zu erwarten , da ß 
sich beim Erreich en b z w . Oberfahren der S üd lich en Randstörung auch in der 
Gru be eine geänderte Gefüg eordnung bemerkbar mac h en m ü ßte . Diese sol l te 
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noch stärker beim Erreichen der S ü d l ichen Störungs zone z u m  A usdruck kom
men. 

ln der Grube von O zbak- K uh w urd en insgesamt über 320 0 G efü gedaten 
eingemessen , diese in Diagrammen zusammeng efaßt u nd a usgewertet. A u s  
Platzgründen und auch deshalb , weil hier Einzelheiten unwesentlich sind , 
werden nachstehend nur die wesentlichsten Ergebnisse zu sam mengefaßt : Die 
B - Achsen des Dolomites fa l len im W bis SW mit denen des Hangend ka l kes 
z usam men. Das flächige G efüge ( ss)  zeigt im Gru benbereich eine starke Ähn
lichkeit der K a l k e  und d es Dol omites. Unterschiede der Flächenlagen erga ben 
sich l edig lich für den Dolomit mit zunehmender T eu fenlage: Während nämlich 
die F l ächenpole in den oberen Teufen im NW - Q u adranten lieg en , sind sie ab 
d er 250 m - Sohle im SW gelagert. Auf der 300 m - Sohl e pendeln sie wieder 
gegen N W. Es ergibt sich somit das gleiche B ild , das auch z. B. für den 
H a u ptgang aus den verschiedenen Profilen hervorgeht ( T afel 6). Damit kann 
festgestel lt werden , daß der H a u ptgang in seinen wesentlichsten T eilen dem 
örtlichen und linearen G efüge folgt. 

Die Störungen,  die jünger als die metasomatischen Verer zungsphasen 
sind , bevor zugen zwei Richtungen : Eine ( besonders a u f  den Sohlen - 212 m 
und - 250 m )  streicht N E  - SW ; diese Verwürfe fa llen meist mittelsteil bis 
steil gegen SE ein. Die zweite Richtung verläu ft N W  - S E. Die z u l etzt ge
nannten· Brüche pendeln u m  saiger , einmal gegen SW , das andere Mal gegen 
N E  einta uchend. Diesem allgeJlleinen Schema junger Z erbrechungen folgen 
auch die Störungen auf der 300 m - Sohle. 

A us dem Vergleich der wesentlichsten Richtung en des sedimentären s 
mit dem genere llen G angstreichen a u f  den betreffenden Sohlen geht heryor , 
daß etliche j unge Störungen entweder dem ss fol gen oder sehr spit z winkelig 
darau f  stehen , was a uch ein allmähliches Verdrü cken des H a u ptganges dies
seits und auch eine langsa me Mächtig keitszunahme jenseits derartiger Störun
gen z ur Folge ha ben konnte. Recht eindrucksvol l zeigten sich diese E rschei
nung en im SW - T eil  der 175 m - Sohle und des A bba ues 212m." 

Z usa m mengefaßt ergaben die 1 96 5  d urchgeführten Untersuchu ngen tat
sächlich den N achweis , daß dama ls die S üdl iche Störungszone noch nicht er
reicht war , welche Erkenntnis da mals die Möglichkeit erö ffnete,  ü ber einen 
ge zielten H offnungsbau in der T e u fe weitere Vorräte a u fz uschließen. Diese 
wurden in der Fol ge auch gefunden und bis 1 96 8  abgebaut. 

N eben den bisher beschriebenen, den westl ichsten, Störungen kommt, 
wie schon frü her erwähnt , noch eine Reihe von weiteren NW - SE- bis N - $
streichenden , schwächeren , s - para llelen oder diskord anten A bschieb ung en 
vor. So konnten z. B. in einem T a l ,  das etw a  80 m östlich des Schachtes 2 
a us dem SE herab zieht , drei B l attverschieb ungen und A bschiebungen beob
achtet werd en, die u.  a. auch eine wesentl iche Eineng ung des er zführenden 
Dolomites bedingten. Während näml ich der Dolomit westlich dieser Struktur 
mind estens 30 m ,  meist aber an die 50 m mächtig ist , zeigt er östlich davon 
nur mehr eine Mächtig keit um 10 m. 

Die Dolomitgrenzen sind nur tei l weise stratigraphische ( so etwa gegen 
den Gips und die hellb la uen B ahram - K alke ) ;  meist sind diese später auch 
tektonisch ü berformt worden ( so z. B .  d urch die N ördliche Randstörung ) .  

Durch verschiedene Störungen wurden die K ora l l en- und Brachiopoden
k a lke in grobe Schol l en zerl egt , was dort , wo sie mit einem flachliegenden ss 
z usa m menwirken , bis in unsere Z eit z u m  A bgleiten großer B l öcke führt. Alle 
diese Brüche sind älter als die Südliche Randstörung ( denn sie werden von 
dieser abgeschnitten) und damit auch älter a l s  der Schup pen- und Deckenba u 
dieses G ebietes. 

3 2 3  



D ie Lagerstätte 

Wegen der schon z u m  Großteil versetzten höhergel egenen Baue mußte 
a u f  eine eingehende B earbeitung des tagnahen Gru benbereiches ver zichtet 
w erden. D ie A u fnahme beschränkte sich daher auf  den Rau m  unter der 
1 75 m - Sohle. A l lerdings wurde auch versucht , die a lten B etriebsa u fzeich
nung en für die Erfassung der darüberlieg enden Area l e  zu nutzen. 

Das Trägergestein, der Sibzar - Dolomit ,  bil d et in O zbak-K uh bis in 
etwa 250 m T e u fe eine rund 300 m l ange und maxima l 50 m mächtige E N E  -
W SW-streichende Linse , an die sich obertags, von ihr durch Störungen g e
trennt , ein etwa 250 m l anger und 1 0  m mächtiger Dolomitstreifen anschließt. 
A uch dieser Streifen w ar vererzt und wurde von den Alten bis in u nbekann
te T eu fen abgebaut. 

Die Mächtig keit der zuerst genannten Dolomitlinse nim mt zwischen 250 
u nd 3 0 0 m Teu fe rasch bis a u f  nur etwas ü ber 20 m ab. G leichzeitig weicht 
a uch die Westgrenze der Linse gegen E N E  z urück , sodaß auch die streichen
d e  Erstreckung der Linse mit zunehmender Teufe geringer wird ( Ta fe l  5 ) .  
A u f d er 275 m - Sohle und darunter wird zudem die T ektonik durch eine in
tensive Verschu ppung d es Dolomites mit seinem Liegenden ( Anhydrit , Gips , 
Andesit) noch komplizierter. So wurden beispielsweise in dem Q u erschlag , 
d er a u f  der 27� in - Sohle vom 1 .  Hangendgang g egen SS E führt , z uerst 9 l fm 
D olomit , dann 6 ,  5 l fm Andesitschiefer , dann wieder 1 2  lfm Dolomit , nochma ls 
7 ,  5 l f m  Andesitschiefer , aberma l s  1 0  l fm Dolomit d urchfahren , bis 2 m vor 
d e m  Schacht 3 nochma ls  verschieferter Andesit erreicht w urde. 

I m  Sib zar - Dolomit setzt , g l eichmäßig 4 bis 1 0  m von d er S üdgrenze 
d es Dolomites entfernt, der die  Linse entlang ziehende H a u p t g a n g a u f. 
A b  2 5 0  m T e u fe g ese l l en sich im SW noch z wei durch Störungen viel fach zer
hackte N ebengänge hinzu : der eine , der 1. H a n g e n d g a n g , etwa 
30 m u nter d er N örd lichen Randstörung , der andere , der 2. H a n g e n d -
g a n  g , nur etwa 5 bis 1 5 m unter ihr ( Ta fel  5 ) . 

Während der Ha u ptgang im großen und ganzen stets eine g l eichbleiben
de Mächtigkeit zeigte , sind beide N ebengänge durch eine sehr unrege l mäßige 
Form u nd d urch eine a bsetzige Erzführung charakterisiert . Die Form der Er z
k örper ist bei d en N ebengängen schlauchartig bis rund lich-knol l ig , die Er z
körper schwel l en manchenorts plötz l ich stark an und unmittel bar dara u f  ver
ta u ben sie wieder. Mächtig keitsahnahmen von 1 ,  5 bis 2 m a u f  eine Entfer
n u ng von 3 bis 4 m sind die Reg el. Während somit d er Ha u ptgang in seiner 
Form einem fl achen Q uader oder Brett sehr ähnlich sieht , zeigen die beiden 
N ebengäng e die G esta lt  unregel mäßig verteilter Erzbutzen längs zweier tekto
nisch. vorge zeichneter Z onen. Dies machte in d er B etriebszeit die Verfolg ung 
d er beiden N ebengäng e und das Abschätzen ihrer B a u würdig keit sehr schwie
rig. 

A u s  d en Untertagsa u fnahmen scheint hervorzugehen , daß in der T e u fe 
die Vererzung des Hau ptgang es teil weise oder ganz ·von den N ebengängen 
ü bernommen wird. So zeigte sich beispielsweise auf  der 250 m - Sohl e , daß 
z war etwa 30  m westlich des Schachtes 3 der H a u ptgang a l l mählich auskeilt ,  
u nmittel bar hernach aber der 1.  Hangendgang einsetzt. Dieses a uch a n  ande
ren O rten zu beobachten g ewesene überspringen der Vererz u ng gegen das 
H angende d ürfte wohl mit Änderungen der Festigkeitseigenschaften des erz
führenden Dolomites zusammengehangen sein. 
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D er H a u ptgang s i eht auf der K arte a u f  den ersten B l ick einer syngene
ti schen , sedimentären B i l d ung sehr oähnlich . Tatsächl ich folgt  dieser Gang 
streckenwe i se d em s s ,  intere s santerwei se bevor zugt dort , wo dem Dolomit 
fe ine gra phitische Lagen eingescha l tet s ind . Ober d ie Form des H a u ptgang es 
z wischen se inem A u sbiß und der 300  m - Sohle  informiert die T a fel  6 .  Wie 
a uch a u s  dieser zu l etztg enannten Darstel l u ng hervorg eht , konnte anhand 
d er Gru bena u fnahme kein eindeutiger Z u sa m menhang zwi schen der Gang 
u nd d er Dolomitmächtig k eit nachgewiesen werden . 

O. M . FR I E DR I C H  konnte 1 96 0  beweisen,  daß die Vererzung des H a u pt
g ang es hau ptsächlich an e ine Zerrüttung s zone g ebunden ist u nd meta soma
ti sch erfolgte. Z u dem l i eß s ich bei einiger A u fmerk samkeit übera l l  in der 
Grube erkennen, daß die Vererzung doch auch häu fi g  Richtung en fol gte , die 
schräg z u m  ss ver I iefen. B esonders schöne B e i s p i e l e  e iner dis kordanten Ver
er zung konnten in den A bbau en 250 und 275 beobachtet werden. So hatte 
d er H a u ptgang im 250 m - Abbau N E  an einer Stel l e  ein Stre ichen von 62/ 242, 
wog egen der Dolomit ein solches von 18 /1 98 au fwies . An einer anderen Stel l e  
d e s  g l eichen A bbaues la uteten d i e  entsprechenden Werte 6 0 / 24 0  b z w . 32/ 212 . 
G eringere Abwe ichu ngen d er Gangrichtung von der ss- Lage zeigten s ich i m  
275 m - Abbau , wo beisp ie l sweis e a n  zwei Stel l en für d a s  Gang streichen 7 9/ 
2 5 9 b z w. 5 3 / 23 3  gemes sen wurde , wogegen der Dol omit an den g l eichen Ste l 
l en ein Stre ichen von 5 9  I 23 9 b zw. 6 0 / 24 0  aufwies. 

Es gab in den B a u en auch immer wied er Orte, an denen das übersprin
g en d es H a u ptganges von einer Dol omitbank auf  die nächste festgeste l lt  wer
d en konnte. Mei stens bi ldeten in diesen Fäl l en ( ac) - und Okl  - Fl ächen das 
Sa l band , d .  h .  der H a u ptgang fol gte auf einigen d m  d i esen F lächenlagen. 

F ür d i e  beid en N ebengänge trifft prinz i p ie l l  das g le iche zu.  D ie Form 
d er Dolomitlinse geht - wie schon früher erwähnt - nur tei l we i s e  auf die j ün
g ere T ektonik zurück. ln der H a u ptsache war sie schon in der sed i mentären 
Anlage gegeben. D i e  Nebengänge - besonders d eutl ich war d ies  be im 2. H an
g end gang zu verfol gen - l i egen , w i e  der H au ptgang� in nahe z u  s s-:-para l l el en 
Trüm mer zonen . A uch bei  den N ebengängen konnte man die B eobachtung ma
chen , daß sie oft auf etliche m d erse lben Dolom itlage fol gten, dann aber 
p l ötz l ich a u f  andere Lagen übersprang en . E s  wurd e  früher auch schon der 
interessanten Tatsache gedacht , daß d i e  N ebengänge unvermittelt dort ein
s etzten , wo der H a u ptgang a u sk e i lte u nd damit e in Lagerstättenbereich z u  
verarmen drohte . S o  kei lte beispiel sweise a n  einer Stel l e  zwischen 4 und 8 m 
ü ber der 250 m - Sohle  der H a u ptgang a u s , wora u f  ein N ebengang ( s üd lich 
des Schachtes 2) 4 m über der erwähnten Sohl e e insetzte . A u f  der 250 m -
Sohl e erreichte d i eser N ebengang schon e ine Mächtigk eit von 1 ,  5 m .  

Ein weiteres B e i spiel möge die starke A b setz i g keit der N ebengänge ver
a nscha u l i chen: I m  Abbau des 2. Hangendganges südöstl i ch des Schachtes 2 
l a g  6 m ü ber der 250 m - Sohle ste l l enweise  noch eine Erz mächtigkeit von 
über 4 m vor , die Firste dieses Abbaues , l edig lich etwas über 2 m darü ber 
ge leg en ,  war schon nahez u  steril . Diese starken Mächtig k eits zu- und -a bnah
m en ka men a uch in einem Au fbruch von der 275 m - auf  d ie 250 m - Sohl e 
g ut z u  Ge ltung. H ier war d er 2 . H angendgang oft nur mehr an e iner m m 
d ick en Erz schnur k enntl ich, manchma l set zte er ü berhaupt a u s . 

Wie auch schon früher erwähnt , erwiesen sich d i e  N ebengänge z u m  Un
terschied vom H a u ptgang a uch i m  Stre ichen a l s  stark absetz ig.  D ies  ging 
nicht a u sschließl ich auf s-para l l e l e  u nd d i s kordante Verwerfungen zurück , 
sondern war auch in der Anlage der T rümmerzonen begründet . 

Stoffl iche , d . h. petrographi sche , l nhomogenitäten scheiden a l s  Erk lä
rung für d ie unterschiedliche A u sbil d ung der verschiedenen , s päter vererzten 
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Trüm merzonen a u s .  So verbleiben als Erklärung nur die Anna h me ungleich
artig wirkender tek tonischer K räfte : Während an der S üdgrenze des D olomi
tes gleic h mä ßig angreifende Sc herkräfte die Au sbild ung einer auf 1 00 m und 
me hr gleichbleibenden R u sc h elzone beding ten , w urden die ab setzigen Trüm
mer zonen im SW. durch versc hieden starke oder z u m indest ungleich artig an
greifende Scherspannung en verursac ht . 

E s  versteht sich nac h  dem Gesag ten von selb s t , da ß alle drei Trümmer
zonen älter als die Verer zung sind . Dies bedeu tet aber nic h t  ein gleiches Al
ter d er ENE - WSW- verlau fenden Ru schel des Ha u ptganges und der NE - SW
streic h enden Trümmerzonen der beiden N ebengänge .  A u s  dem bisher B e
sc h riebenen geht vielmehr h ervor , da ß der Hau p tg ang dem älteren Sch u p
penbau folgt ,  wogegen ( wie dies auch die Megagefü geanaly se bestätigte)  die 
N eb engänge den Ric h tungen der j üngeren Schu ppen , die nac h A .  RUT T N ER 
b ei O z ba k - K u h  den älteren B a u  überwältigten ,  ent s prechen .  D araus ergibt 
sich d er wich tige Schlu ß ,  da ß die meta soma tisc h e  Vererzung ers t nac h  abge
sch lossenem Schuppenbau a blief .  

A blau f·der Mineralisation 

O.M . FR I E DR I CH ( 1 956 , 1 96 0 )  wies den h y drothermal- metasoma tisch en C ha
ra k ter der bis  damals bekannten Pb - Zn - Mine_ralisa tion und den dreistufi
gen A blau f der Lagerstät teng enese nach : 
a )  Bildung des sogenannten N etzkalkes , 
b )  M g  - Fe - Meta soma tose, die da s Trägergestein ( d .  h .  den 11 Meta soma ti

sch en D ol6mit11 b z w .  "Ankerit") bildete , 
c )  eig entlich e  P b  - Zn - Mineralisation . 

Nach A .  RUT T N ER ist 'die vulkanische T ätig keit als sicher postkreta
zisc h anzu sehen . Wie schon frü h er erwähnt , w urden beim Au fstieg der Vul
kanite die N ebengesteine kontaktmeta morphosiert . Möglich erweise gehört zu 
die sen Vorgängen auch die Bild ung d er Net zkalk e ,  d .  h .  die sich er postun
terkreta zische s tarke Z erbrech ung d er paläozoisc hen K alke ( Alter der Z er
brec hung nach A .  RUT T N ER :  A pt- Alb ) und die mich träglieh e A u sh eilung 
der K lü fte durc h  Calcit . 

Die Mg - F e - Mobilisa tion bzw . - Meta somatose könnte nach O .M . FRIED
R I CH von tiefmag matisc h en B ereichen au sg egang en. sein , dies etwa während 
einer Orogenphase in der Z eit O berkreide I Untertertiär ( A . RUT T N ER ) . 

Wie A .  RUT T N  ER zeigen konnte, wurden auch noc h untertertiäre Gestei
ne von der metasomatisch en Erzmineralisation betroffen . D ara u s  ergibt sich 
für diese Verer zung ein tertiäres Alter und für die pos tgenetisc hen Deforma
tionen ein obertertiäres bis re zentes . 

D u rch die vorliegenden Untersu c hungen des Verfas sers ergibt sich eine 
weitgehende B estätig ung des von O .M .  FR. I E DRICH festgestellten Vererzung s 
sch ema s ,  darüb er hinau s  aber auch , da ß die tertiäre Pb - Zn - Mineralisa 
tion möglicherweise nur eine hydrot h ermale Konzentration ( und metasomati
sch e  Lag erstättenbild ung ) einer bereit s im Oberd evon syngenetisch erfolg ten 
Pb - Z n  - ( Fe- )Metallisa tion ( Protoerz bild ung ) darstellt . Als Agens kann da
bei der andesitische V ulkanismu s ang esehen werd en .  
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Die einzelnen Stufen der Lag erstättenbil d ung sol l en durc h  die Photota 
feln 2 - 10 belegt werden . 

D a s  Pa läosom wird üblicherweise von einem von Pyrit durch stäu bten Do
l omit ( Phototaf .  3,  Fig . 1, 2 )  gebild e t ,  doch zeig en wenig e erhal tene Reste , da ß 
eine Dolomitvarietät z u mindest Zinkblende a l s  syngenetisch e  A u s scheid ung 
führt ( Photota f .  3, Fig . 2- 4,  6 , 8 ) . Leider konnten bish er ähnliche Relikte von 
B l eigl anz noch nic h t  nac hgewiesen werden . . · 

. .  

Postgenetisch erfolgte eine Z erbrechung ,  offensicht l ic h  in verschiede
nen Einze l pha sen, denen wieder K l u ftfü l l ungen unterschiedlicher Z u sammen
set zung fol gten ( Photota f .  3, Fig . 3-8) . G an z  augensch einlic h kam es im Zuge 
dieser K a takla sen auc h zu einer teil weisen chemischen Mobilisation des Paläo
soms ( und damit der Zn - Minera lisa tion) , die in der Folge zu einer ersten 
K onzentration in Form an Zinkb l ende reich er K l u ftfü l l ungen führte . Diese 
Mobil isation brach te eine teil weise Um- u nd Sammelkrista l l isa tion der karbona
tisc hen Grund ma sse mit sich ( Phototaf .  4, Fig . 1- 4) ; dies geschah ansch einend 
in einer tektonischen Ru hephase,  wie örtlich reliktische K l u ftfü l l ungen im 
Pa läosom beweisen können ( Photota f.  4,  Fig . 1, 2 ) .  

Während diese erste Phase einer epigenetischen Zinkb l endevererz ung 
nur mikros kopisch nac h weisbar is t ,  fäl l t  die nac h folgende Bild ung der ver
sc hiedenen T y pen einer eigenartig -krümeligen ( und vermut l ic h  u rs prünglich 
gel förmig au sgeschiedenen) Zinkblende bereit s meg a skopisch auf . Z wischen 

· d en beiden epigenetischen Zn - Minera lisationen lieg t ein deut licher Hia tu s ,  
denn e s  kann immer wieder gezeig t werden , da ß die krü meligen B l enden nicht 
nur j üng er a ls  der Dol omit des Pa läosoms sind ( Photota f .  2 ,  Fig . 1, 4) , sondern 
a uc h  der Bi ldung des Meta soma tisch en Dolomits (MD ) nac h folgen ( Photota f .  2 ,  
Fig . 2 ,  5 ,  6 ) . 

Wie schon früher erwähnt,  tritt die krümelig e  Z inkbl ende in mehreren 
Varietäten auf,  manch ma l  mehr od er minder rein ( Phototaf.  4, Fig . 5 ) , das  an
d ere Ma l zu sammen mit Pyrit , K arbonat und Q uarz ( Phototaf.  4, Fig. 6- 8 ;  Pho
tota f .  5, F ig . 1- 3 ;  Photota f .  6, Fig . 4, 5 ) . Ha u ptgangart der krü meligen B l enden 
ist ein weiß er Dolomit . 

D en krüme ligen Zinkbl enden folgte eine hel l e ,  g l a tte,  schalig a u fgebaute 
und verhäl tnismäßig reine B l ende ( Honig bl ende)  nac h .  Diese kann fal l weise in 
der krümeligen B l end e nac hgewiesen werden ( Phototaf .  4, Fig . 8) , häufiger 
an den Rändern von Paläosomscho l l en ( Photota f . 5 ,  Fig . 4 , 8 ; Photota f . 6 ,  Fig . 1, 
2 ,  7 ) , Zinkb l endebrocken { Photota f.  2 ,  Fig . 5) oder verschiedenen äl teren K l ü f
ten und Ru scheln fol g end ( Phototaf . 5 ,  Fig . 6 ,  7 ) . Fal l weise kam es auch zu ei
ner Verdräng ung des A l tbestandes d urch diese Honigb l end e . Da bei gesc hah 
diese in Form einer reinigenden Meta somatose ( Photota f .  6 ,  Fig . 2 ) , die manc h 
ma l a u c h  einen zonaren A u fba u des Meta som s  h ervorbrac hte ( Phototaf.  6 ,  
Fig . 1) . Auch bei dieser Minera l isationsphase bil det Dolomit die G angart . I m  
Lau fe dieser Me ta soma tose scheint e s  auch z u  einer Marka sitbild ung gekommen 
zu sein ( Photota f .  6, Fig . 2 ) . 

Wahrsc h einlich g l eich zeitig tritt an anderen Stel l en eine sattbraune, der
be Zink b l ende a u f ,  die manchmal  feinkörnige B l eig lanzeinsch l ü sse enthäl t .  
Diese könnten die frü hesten B elege für die P b  - Minera lisa tion darstel l en .  

Auch d er erste m egaskopisch nachweisbare B l eig l anz ( mög licherweise 
wieder z u sa mmen mit Marka sit und Dolomit g ebil det)  d ürfte , wenn ü berhaupt , 
so nur unwesentlic h  j ünger a l s  die Honig b l ende sein ( Photota f . 6 ,  Fig . 5- 7) . 

Man kann ört lic h  zwei B l eigl anzarten unterschiedlic hen A l ters festste l l en 
( Photota f . 2 ,  Fig . 2 , 6 ; Phototaf . 6 ,  Fig . 8 ; Phototaf . 7, Fig . l ) , die in ihrer·G e-
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nese d urc h eine kur.z zeitig e Eisensulfidabsc heid ung zeitlich voneinander ge
trennt sind . 

Der Bleiglanz drang längs von Rissen in den Altbestand ein ( Photota f .  
6 ,  Fig . 8 ; Phototaf . 7 , Fig . 1, 5, 8 ;  Phototaf . 8 , Fig . 1, 2 ) und verdrängte die
sen,  teilweise u nter Bild u ng von K arbonatidiobla sten ( Phototaf . 7, Fig . 5, 8 ;  
Photota f . 8 ,  Fig . _1, 3- 8 ;  Phototaf. 9 ,  Fig . 1- 3 , 5- 7) .Manc hmal füllte der Glanz 
a uc h  Risse in älteren Mineralen, wie Pyrit ( Phototaf .  7 ,  Fig . 3) oder Zink blen
de ( Phototaf .  7, Fig . 7) . A uc h  die z ulet zt genannten Minerale w urden ange
läst (Photota f . 7 ,  Fig . 4 , 6 ; Phototaf . 8, Fig . 3 ) .  Der im Zuge dieser metasoma
tisc h en Phase gebildete Dolomit ist siebartig von B leiglanz durc h set z t  ( Pho
tota f .  8, Fig . 3- 8 ;  Photota f .  9, Fig . 1- 3) , zonar a u fgebaut , wobei diese Zonari
tät teilweise schon g u t  d urch die Anordnung der B leiglanzeinsc hlü sse z u m  
A u s druck kommt ( Photota f .  8 ,  Fig . 4- 6 ,  8) , besonders a ber nac h der Ätz ung 
mit einer Alu miniu mnitratlösung ( Photota f .  8, Fig . 6 ,  7; Photota f .  9, Fig . 2- 4) . 

D er oben gesc hilderten Bleiglanz - Dolomit - Phase folg te eine K a ta kla
s e  und die A b sc h eidung eines nich t zonaren Dolomits ,  dann eine Pb - Zn -
Phase ( Phototaf .  2 ,  Fig . 3 ;  Phototaf .  9 ,  Fig . 7 ) . 

Wie die S palt au sbrüche vermu ten la s sen , geschah die Bleiglanzbild ung 
z u mindest fallweise z u  Zeiten tektonisc her Unru he ( Photota f .  7, Fig . 5, 6 ;  Pho
totaf . 9 , Fig . 8 ; Photota f . 10,  Fig . l ) . 

Postgenetische Deformationen fü hrten häufig z ur B l eischweifbildung 
u nd zu gleic h z eitiger K arbonatidiobla stese ( Photota f.  2 ,  Fig . 2 ,  3 ) . 

Diese bisher gesc hilderte Abfolge konnte auch d urc h den B efund in den 
O z ba k -Ku h benachbarten Gruben von Sc h ureh bestätig t werden ( als B eispiel 
dafür : Photota f .  10 , Fig . 4- 6 ) . 

An s u pergenen Bildungen konnte von O zba k- K u h  und Sc hureh nur Gips 
nach g ewiesen werden (Phototaf . 10 ,  Fig . 6 ) ,  von Schureh sind noch Fund stük
k e  von Wulfenit , aus  Sibzar noch solche von Hemimorphit und Pyromorphit 
erhalten ( Phototaf.  10, Fig . 7 ,  8) . Ober weitere sek undäre Bildungen berichte
te O .M . FR I E DR I CH ( 19 6 0 ) . 

Somit ergibt sic h  für O z bak- K uh z u sa mmenfa s send die in der T a belle 5 
wiedergegebene Mineralisationsabfolge .  
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T a belle 5 

1. Paläosom ( Dolomit� Pyrit� Zinkblend e )  

2 .  Zerbrechung 
3 .  N e t z kalkbildung ( nach O .M . FR I EDR I C H ) , 

?gleic h z eitig erste Zn - K onz entration ( K I u ft
füllung mit Dolomit und Zink blend e )  

Oberdevon 

Apt -
.

Alb 

4 .  Bild ung des Metasomatischen Dolomit s  (MD ) Oberkreide /Untertertiär 
5 .  Hau ptphase der Erz mineralisation: 

K rü melige Zinkblende + Pyrit + Q uarz + 
wei ßer Dolomit 

6 .  K okardenbildung: Honig blende + Dolomit 
(? + Pyrit ? + Markasit ) ; ?gleic h z eitig: satt
braune Zink biene + Bleiglanz 

7 .  Bleiglan z + Dolomit (? + Markasit ) 
8 .  Bleiglanz +zonarer Dolomit 
9 .  Z erbrechung 
1 0 .  nichtzonarer Dolomit 
11. N ac h phase ( B I eiglanz + Zink blende ) 
12 . Postgenetisc he Deformation ( Bleisc hweifbil

d ung ) 
13.  Bildung su pergener Minerale 
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Pb-Zn-Mineralisationen 
in Iran 

TAFEL 1 J. G. HADITSCH 

Die T afel 1 sol l die Verteil ung der Pb - Zn-Vorkommen im I ran veranscha u lic h en . 
Ha u p tsäc hlic h  sind diese Vererz ungen a u f  die die Gro ß e  Sal zwüste u mgebenden 
Randgebirge beschränk t .  G eolog isc h - l a g erstättenk und l ieh l a ssen sich vier 
versc hiedene Regionen abgrenzen : 

1 .  A serbeid sc han und A l b urs 
2. R a u m  E sfa han-Ara k  
3 .  B ereic h Anara k -Ya z d  
4 .  O s tk ette d e r  K a vir z wischen F erdou s u n d  T a b a s  
I m  z uerst genannten G ebiet l iegt die grö ß te u n d  z .  T .  karstiforme B l ei

Zink-L..agerstätte des I ran: Angu ran . Z wisc hen ihr und den Vorkommen in 
den A l burs - K etten gibt es bei R a sc h t  einige Gang minera l isa tionen in tertiären 
V u l kaniten ( z . B .  Za hbad ). 

I m  zentra l en T eil des I ran gib t  es bekannte Vererz ungen in d er unmittel
baren Umg eb ung von E s fa han und w eitere gegen NW gegen Golpa ygan und 
Ara k  ( z . B . Lakan , Hos seinaba d ) . 

Die R egion um Ana ra k  und Ya zd birg t mit K u sc h k ,  N a c h la k , M erd sch erd 
( M erja rd ) und Zira kan einige bekannte Vorkommen . 

Von den Minera l isa tionen in den öst l ic hen Randketten der K a vir ist 
O zba k - K u h  die bekannte ste und größte. 
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A u f der Tafel 2 w urden a lle Pb - Zn - , C u - und Ba -Mineral isa tionen der 
Umgeb ung von O zba k - K uh z u sa mmengefa ß t . B esonders k lar  tritt a u s  die ser 
Darstell ung die enge B ind ung der Pn- Zn-Erzvorkom men ( O zba k - K u h , 
Sc h ureh , Sib zar , G u sc h ka mar , . K a l a te )  an den Sib zar-Dol omit hervor. 

A uf der Tafel 3 ist die unmittelbare Umg eb ung der Lagerstätte O zba k - K u h  
dargestellt . D er B ergba u ( mit den Sc häc h ten 1 und 2 )  ging ha u ptsäc hlic h  
i m  Sib zar-Dolomit ( in der Mitte der Tafel 3 )  u m .  Sehr deu tlich tritt hier die 
tek tonisc he B eanspruc h ung dieses Ra u mes und die unterschied l ic h e  B edeu tung 
der versc hiedenen tek tonisch en Trennfl äc h en hervor : E s  ist k lar zu erkennen , 
da ß den SW-N E -verlaufenden Störung en die grö ßte B ede u tung z u kommt . 
D erartig e  B ruchflächen ,  nämlic h  die b eiden a ufeinander zu scharenden Rand
störungen , führen a uc h  z u  eine m A u skeil en des Erzträgers im SW. A uc h  die 
in der T eu fe wirk sa me S ü dlic he S törung s zone ( bereits a u ßerha lb  des darg e
s tel l ten B ereic hes gelegen )  zeig t ein ähnlic h es Streic h en .  

ln der Tafel  4 ist da s Grubengebäu de von O zba k - K u h  im Grund- und A ufri ß 
wiedergeg eben. Die Lagers tätte w urde d urc h z wölf Sc häc h te und mehrere 
Soh l en bis in eine T eu fe von - 3 7 5  m a ufge sc hlos sen. B is z u m  Grund wa s ser
s piegel h era b ( bei etwa - 42 m) wurde O zba k - K uh bereits von den A l ten 
beba u t .  Die tieferen Soh l en sta mmen a us der j üng sten Z eit . 

Dem A ufri ß kann sehr deu tlich die A bna h me der ba u würdig en B ereic he 
mit z uneh mender T eufe entnom men werden . Dies.e G egebenheit wird im SW 
und in der T eufe sehr stark d urc h die örtlic h e  T ektonik beding t ,  in der 
T eufe a u s sc h l ie ßlic h  durc h  da s A b sc hneiden des erzführenden Sib zar-Dolomit s 
d urc h die S ü dlic he S törung szone . 
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TAFEL 5 

Erzgäng_e 
von Ozbak - Kuh 

A uf der Tafel 5 wurde versuc h t ,  den V erl a uf und d i e  Mäc h t ig k e i ten des 
H a u ptganges und der be iden H angendgänge a uf versc h iedenen Soh l en und 
den Z u sa mmenhang der Vererzung mit der F orm und tek ton i sc hen Prägung 
des S i b zar-Dolom i t s  darz u s tel l en .  

· · 

4 .  

A u s  der Tafel i s t  d ie tek ton i sc h e  K ontro l l e  der M inera l i sa t ion deut l ic h 
entneh mbar . So ze igt  s ic h  z . B . a uf der 2 50-m-Soh l e  e ine deutl iche B indung 
des Ha u ptganges und des 2 .  Hangendganges an die gren zna h en B ereic h e  des 
Dolom i t s . Darüber h ina u s  erkennt man a uc h  sehr k lar d ie Mäc h t i g ke i t sa b 
na h me d e s  Dolom i t s  und , da m i t  e inhergehend , d i e  z unehmende Verarmung 
und A b se t z i g k e i t  der V erer zung m i t  z unehmender T eufe. 
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Gangfläche des Hauptganges 
von 
Ozbak - Kuh 

1 / )-_ 
;· . 

I aso 

TAFEL 6 

D ie Tafel 6 sol l d i e  Form des H a u ptganges und dessen in b e z ug a uf d ie ep i
g ene t i sche Vere r zung postgenet i sc h e  Ve rformung , vor  al lem d u rc h  flac h l ie
g ende S törungen ( 11D ec k el k l üfte 11 ) , ve ra nsc hau l ic hen . Das wel l enförmige 
N ieder setzen· des H a u p tganges verläuft nu r be i  e ine r obe rfläc h t  ichen B et rach
tung nahe z u  pa ralle l  z u r  s üdl ichen' B eg renzung des E rzträg e rs , d .  h .  des 
S ib z� r - Dolomits . l n  W i r k !  ic h k e i t  l iegt d ie Vere r z ung h ie r  in eine r  tek ton i sc h  
a ufbe re iteten Zone inne rha lb  d e s  Dolom i t s ,  d ie z wa r a n  manc hen O rten 
s t reng de m ss fol g t ,  an a nde ren O rten aber sc h räg da z u  verläuft . 

3 36 



E r. l äu teru ng der Photota fel n  

PHOT O T A F E L  1 
F i g . 1 :  

F i g . 2 :  

F i g . 3 :  
F i g . 4 :  

F i g . 5 :  

F i g . 6 :  

B I i ek von SW gegen den Höhenrücken m i t  den K oten 120 8 ,  1238 
u nd 1258 m s üdöst l i c h  des B ergbaues O zbak- K u h  ( di e ser lag 
j enseits  des B ergkamme s ) . l n  der B i l d m i tte ( am Weg von Ozbak 
K uh nac h  G u sc h kamar )  s i nd d i e  K a l ksc h iefer der Sch irgescht -
Format ion aufgesc h l os sen . D er oben genannte B erg kamm w ird 
d urch Bahra m  - K a l ke a u fgebaut . D iese werden d i s kordant 
d urch d i e  Süd l iche Störungs zone m i t  den hel len G i p sen der Pa
deha - Forma tion ,  denen Schol len anderer G esteine e ingelagert 
s ind ,  u nter lagert . 

· 

I m  Vordergrund Bahra m  - K a l k e ,  der G i pfe l  des Gatsch- K u h  
( " G i ps- Berg " )  - i m  Hintergrund - wird von dunk l e m  S i bzar -
Dolomi t und hellem Padeha - G i p s  a u fgebau t  . . 
S ib zar - Dolo m i t  ( l i nks ) und G i ps .  Umgebung des Ga tsc h - K uh . 
D er G i p fel des  Z a c h - K u h  ( am l inken J3 ildrand ) w ird d urch K ora l 
l enk a l k e  der Sch i schtu - Format ion a u fgeba u t . D arunter und i m  
Sattel  z w i schen d e m  Zach - K u h  u nd d e m  näc h sten G ip fel ( P .  1 3 9 5) 
l iegt d i e  sand i g - sc h ieferige Abfolge der Sch ischtu - Formation . 
D er z u l e t z t  g enannte G i pfel  w ird von Bahra m - Brach iopodenkal
ken geb ildet , d i e  i n  e i nem tektoni schen K ontakt zu den Gesteinen 
der D erend sch a l  - Formati on stehen . 
Bergbau Ozba k- K u h . I m  H intergrund der Z ac h - K u h ,  d irekt da
vor ( he l ler F l ec k )  G ips , der , zusammen mit  den bräunl i c h-röt l i
c hen K alk sch i efern der S c h i schtu - Forma t ion , d i e  auch i m  B i ld 
e i ni germa ßen g u t  erkennbare , g egen rec h t s  e infa l l ende S ü d l iche 
R andstörung begle i tet . D i e B ergflanke a m  rech ten B i ldrand ze igt  
B ahra m  - K a l ke . L inks vom Gips  ( und deu t l i c h  dunk ler a l s  d i eser) 
i st der er z fü hrende S i b zar - Dolom i t  zu sehen , der ( oberha lb der 
Erzbunker) d urc h die N örd l iche Rand störung (i m B i l d deu t l ich 
d unkler ) begrenzt w ird . Links da von, etwa in der B i l d m i tt e ,  der 
T urm des Schachtes 2. 
B ergbau Ozba k - K u h . Links der B ild m itte der Turm des Schachtes 
2, dessen S p i tze auf d ie N ördliche Rands törung wei s t , die von 
dort , i m  B i l d le icht we l l ig ,  zu m l inken B i l drand zieh t . Darunter 
l i egen d i e  Hangendka l ke ( Bahra m ) , darü ber und rec h t s  davon, 
jense i t s  e i ner k l ei nen R i nne , die verer zten S i b zar - Dolomite . D i e  
G ebäude a u f  d e r  H alde beherbergten d i e  Marksche i de re i  u n d  d i e  
Werk stätten . 

PHOT O T A F E L  2 

F i g . 1 :  

F i g . 2 :  

Pol i ertes Hands t üc k .  E ine tei l wei se verdrängte Scho l l e  des S i b zar
Dolo m i te s  sch w i mmt in  e iner krü me l igen Z inkblende , d i e  nac hträg
l ich zerbroch en w urde . D i e  R i sse wurden d urch B le i g lanz 
{ sc h warz ) , e i ne j ü ng ere , sc hali ge Z inkblende { hellgra u , a m  unte
ren Rand der Dolomitsc ho l l e )  und spätiges K arbonat { we i ß )  au sge
hei l t .  
Pol i erte s  Handstüc k . G rob spät i g e  Dolomitbrock en { M D )  sch w i m men 
( l inks und unten ) in Z inkblende und wei ßem Dolom i t . D i ese Mine
ra l e  he i l ten a u ch d ie K l ü fte in den Dolom i t bruch s tücken au s .  S pä-
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F ig .  3 :  

F i g . 4 :  

F i g . 5 :  

F i g . 6 :  

ter drang längs bevorzugter R upturen ( G renze Dolom i t / Z i nk 
b lende ; S pa l t r i s se des wei ßen Dolomites ) B le i g l anz ( schwa r z )  
e i n .  A n  der G renz e  des B le i g l anzes gegen den Dolomi t  erkennt 
man e inen fei nen K i essaum . 
A us schnitt aus vor iger A ufnahme . Der Metasom a t i sc h e  Dolo m i t  
w i rd von K l ü ften durc h sc h l agen, d i e  durch Z inkblende und wei
ßen Dol omit  a usgeh e i l t  wurden . D i e  R i sse im wei ßen, g robspät i 
gen Dolom i t  s i nd m i t  B l ei g lanz gefü l l t  ( rech t s  oben ) . 
Pa läosom - Schol l e  ( dunkel ) sch wi mmt in k rümel iger  Z ink b l ende . 
Pa l äo- und Meta som wurden s päter z erbroch en ,  R i s s e ,  w i e  z .  B .  
auc h  die R up turen der vor l i egenden A bb i l dung , durc h e ine he l le  
Z inkb l ende ausgehei l t .  
Dol omi t ( rech t s  oben ; rechte untere Eck e )  sch w i m mt i n  k r ü me l i 
g e r  Z inkb l ende , die zerbroc hen und· tei l we i s e  a uc h  mob i l i s i e rt 
wurde . D i e  R i sse wurden zunäc h st von e i ne r  jüng eren Z inkblende 
( welche z usa mmen m i t  der äl teren auc h  K ok a rden b i l det ) , später 
auc h  durc h B l e i g lanz ausgeh ei l t . 

A us schnitt aus F ig .'2 : Z w i schen z we i  sta rk katakl a s t i sc h en und 
s päte r  zusät z l ic h  von e inem Z ink bl endegeäder durch zog enen MD -
Schol l en ( äl tere)  Z inkbl ende und ( j üngere r )  B l ei g l anz . An der 
G renze des MD g eg en den B l ei g l an z  e i n  fei ner K i es saum ( wei ß ) . 

PH O T O T A F E L  3 

F i g . 1 :  

F i g . 2 :  

F i g . 3 :  

F i g . 4 :  

F i g . 5 :  
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Pa läoso m : Dolom i tpflaster , von Py r i t  durch stäub t . D urch die 
K ornfläc h enätzung ( 2 1  mit 30  %ig e r  A l um i niumni t ra tlösung ) kommt 
das G efüge g ut zur Gel tung . 
K ein Pol . ,  50 x .  

Feinkörniger Dol om i t  ( i m B i l d  unten) enthäl t nur Py r i t .  D e r  g rö
berkörnige Dolo m i t  der oberen B i l dhälft e  fü h rt Z inkblende . I m  
G renzbereich bei de r  Dolom ite  t r i tt die Z i nk b l ende auc h  i m  feiner
körnigen K a rbonat auf ( a m  rech ten B i ldrand) . D i e s  k ann auf e ine 
S yngenese des feinerkörnigen D olom i t s  m i t  der B lende ode r auf 
e i ne ep igenet i sc h e  Verdrängung I die vorzug s w e i se de r G renzflä
che gefo l g t  wäre , h indeuten . 
1 Pol . ,  21 x .  

L i nsenförmige Pa läo somschol l en sch w i m men in jüng erem K a rbonat .  
Wäh rend die Schol l e  aus feinerkörnigem Dolomit  ( i m B i l d  unten) 
an syng eneti schen Mine ra l en nur Py r i t  enthäl t ,  ze igt  die andere 
L inse neben g röberem Dolomit  auc h  e ine g le icha l te Z inkb l ende . I m  
g roben K a rbonat z w i schen den Schol l en und i n  den R upturen 
Z inkb l ende und Py r i t .  
1 Pol . ,  2 0 x .  

Pal äo somsc ho l l e  m i t  syng enet isc h er Z inkb l ende, umgeben von e i 
n e m  zona ren, verhäl tnismä ß i g  e i senre ichen K a rbona t . D ieses w i rd 
te i l we i s e  durch Z ink b l ende verdräng t .  E in nich t zona rer Dolomi t ,  
der l inks de r B i ldmi tte e ine K luft aushei l t ,  i s t  j ünge r  al s da s zo
na re K a rbona t . 
1 Pol . ,  Ätzung ( 21 m i t  30 %ig e·r A l uminiumni t ra tlösung ) ,  1 9  x .  

D a s  Pa l äosom ( py ri tfüh render Dglomi t )  w i rd von versc h ieden a l ten 
dolom i t i sc h en und ank e r i t i schen K l ü ften durc h r i s sen . T e i lwe ise 



F i g . 6 :  

F ig . 7 :  

F i g . 8 :  

i st da s K arbonat in diesen Ru pturen zonar a u fgeba u t .  E ine der 
j üng sten Ru pturen , näm l ich die den u nteren B i ldrand ent lang 
führende K l u ft enthält  ( a u ßerh a l b  des B i lde s )  Zinkb l ende . 
K ei n  Pol . ,  Ätzung ( w i e  oben ) , 51 x .  

Z ink b l ende i m  Pa läosom u nd i n  versc h i eden a lten K lu ftfü l l u ng en .  
1 Pol . ,  20  x .  

Z inkbl ende i n  versch ieden a l ten K l u ftfül l ungen ,  te i l w e i s e ,  w ie 
z .  B .  a m  oberen B i l drand, das Pal äosom verdrängend . 
1 Pol . ,  geät z t  ( w i e  oben ) , 2 0  x .  

D urch Z inkblende u nd K arbona t a u sgeh e i l te K l u ft i m  Pa läosom , 
da s auch vere inzel te B lendekörner enthäl t .  
1 Pol . ,  2 0  x .  
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E ine K l u ft i m  Pa läosom wurde durc h Z ink b l en de au sgehei l t . Von 
d ieser Minera l i sat ion wurde auch e in  B l ende führender R i ß er
fa ß t ,  dessen K arbonat i m  K l u ftbereich ( B i l d m i tte) u m kri sta l l i 
s iert wurde . 
1 Pol . ,  19 x .  

A u s schnitt au s voriger Abbi l du ng . K arbona t i diobla sten a l s  Pro
du k t  e iner Umkri sta l l i sat ion i m  Z ug e  e iner Z n  - Vererzung . D ie
ses j üngere K arbonat i st von Z i nk b l ende durch set z t .  I m  Pa läosom 
Pyr i t .  
1 Pol . ,  46  x .  

A u flösung des Pa läosoms unter te i l we i ser V erdräng ung durch 
Z inkbl ende u nd unter rand l ic her Umkr i s ta l l i sat ion ( I diob la s ten
b i l dung ) des K arbonats . 
1 Pol . ,  46 , 5 x .  

Rekri sta l l i s i ertes K arbona t in Z inkbl ende . l n  der rech ten unteren 
B i l dec k e  i st noch e in  w enig Pa l äosom zu sehen . 
1 Pol . ,  46 x .  

K rü mel i ge Z ink b l ende . 
1 Pol . ,  19 x .  

K rü mel ige Z inkb l ende m i t  tei l wei ser F ü l l ung der Z w ic kel d urch 
K arbonat . 
1 Po l . ,  19 x .  

E in anderer T y p  der krü mel i gen Z ink bl end� . . 
1 Po I .  , 1 8 , 5 x . 

K rü mel i g e  Z inkb l ende ( mi t  K arbonat )  w ird von g l a tte r durc h sc h la
g en .  
1 Po l . ,  18 , 5 x .  

PHOT O T A F E L  5 
F ig . 1 :  

F i g . 2 :  

K rü mel ige Z inkb l ende e ine s  weiteren T y p s  enthäl t v ie l  K arbona t 
u nd etwas Pyri t .  
1 Pol . , 19 x .  

Q uarz- und K arbonat idiob las ten i n  krüme l i g er Z ink b l ende . 
1 Pol . , 18 , 5 x .  
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A u s sc h n i tt a u s  vor iger A u fn a h me . I d iomorphe Q ua r z k r ista l l e  u m
sch l ie ßen K ie s  u n d  Z i n k b l en d e .  
1 Pol . ,  46  x .  
Pa l äosom ( fe i n körn i ger Dolom i t ,  a m  un teren B i l d ra n d ) ,  z .  T .  a u f
gelöst ( B i l dm i tte l , m it  g röbe rkö rn igem K a rbon a t  u n d  Z i n kb lende 
mit  K a rbonat i d iob l a sten . 
1 Pol . ,  1 9  x .  

Pal äosom m i t  un tersch ied l ich al ten K l ü ften , deren e i n e  auch 
Z i n k b l ende fü h rt . 
1 Pol . ,  geätzt ( w ie  oben ) ,  46 x .  
Pa l äosom w i rd d u rc h  K a rbonat u n d  Z i n k b l en d e  verdräng t .  
K ei n  Pol . ,  geätzt ( w ie oben ) , 1 8  x .  

D ie Verd rä n g u n g  folgt fa l l w e i se ä l teren K l ü ften ( m i t  dem zona ren 
K a rbon a t ) . 
1 Pol . ,  geät z t  ( w ie oben ) ,  1 8  x .  
Z i n k b l en defreies Pa läosom ( rech t s )  u n d  b l en defüh rendes u n d  
g röberkörn iges ( B i l d m i tte l . D ieses w i rd aufgel öst u n d  d u rch 
Z i n kbl en d e  verd rän gt . Scho l l en des Pa l äosoms , K ie s  und i m  Z uge 
der Meta soma tose gebi l d ete D olomit id iob l a s ten schw i mmen in der 
j ü ngeren Z i n k b l en d e . 
1 Pol . ,  1 9  x .  

P H O T O T A F E L  6 
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Der  A n g r i ff der hydrotherma len Lösun gen bew i rkte ört l ic h  e i n en 
zona ren A u fb a u  des Metasoms· :  A m  R a n d  des Paläosoms s i n d  D olo
m i t i d iob l a s ten z u  e rkennen , d ie von e i ner: Zone aus Z i n k b lende 
u n d  Dolom i t i d i ob l as ten u mgeben werden . Auf e i n en B ereich m i t  
g röberkör n i gem K a rbonat fol g t  rei n e  Z in kb l end e ; D u rc h  h y pog e
n e  Vorgän g e  wu rden später S u l fid- ( wa h rsc h e i n l i c h  B l e i g la n z - )  
K örner i n  G i p s  u mg esetz t  ( du n k l er F l ec k  i n  de r rech ten oberen 
Ecke ) . 
1 Pol . ,  · geät z t  ( m i t  Wasse r ) , 47 x .  
R e i n i gende M eta somatose : Der  Pyr i t  des  Pa läosoms wu rde bei der 
Verd rä n g u n g  an d e r  G re n z e  A l tbesta n d  / Meta som ( Z n S ) kon zen
t riert , z .  T .  auch i n  Ma rkas i t  u n d  g röbe rkör n i g en Py r i t  u mgesetzt . 
1 Pol . , 4 7 x .  
D ie Dolomi t i d i ob la s ten i n  d e r  Z i n k b lende ze igen e i n en zona ren 
A u fba u , der auch d u rc h  d i e  ZnS - E i n sc h l ü s se angedeu tet w i rd . 
1 Pol . ,  1 2 0 x ,  Ö l i mmersion . 
Marka s i t  u n d  K a rbona t i d iobl asten an d e r  G renze e i n ze lner  Z in k 
b l endek r ü me l . 
1 Pol . ·' 1 8 ,  5 x . 
Marka si t ,  K a r bonat und B le i g l a n z  { we i ß ,  g l a t t )  an den K erng ren 
zen der Z i n k b l en d e .  
1 Pol . , 1 8 , 5 x ... 
D ie g röbe ren Ma rka s i tkörner s i n d  an B l e i g l a n z  und e i n e  j u n g e ,  
he l l e  Z in k b l en d e  gebunden . Ganga rt i s t  e i n  id iob l a s t i scher e in
sch l u ß re icher Dolomi t .  
1 Pol . , 1 8 , 5 x .  



F i g . 7 :  

F i g . 8 :  

E i nschl u ß reiche Z i n k b l en d e  ( rech t s ) , j üngere , fa s t  re ine  Z i n k 
b l ende ( B i ld m itte)  u n d  B l e ig la.n z  m i t  angeläs ten Z i n kb l endeschol 
len ( l i n ke r  B i l d rand ) .  Den B l ei g la n z  t r i fft man manch ma l  auch i n  

· besonders wegsa men K l ü ften ( rech t s  d e r  B i l d m i tte l . 
1 Pol . ,  1 8  x .  
E i n  ä l terer B l e ig lan z ( mi t  K a rbonat i d iobl a sten ) du rc h sc h l u g  das  
Pa l äosom , e i n  j üngerer verd rängt den ä l teren u n d  das Pa läosom . 
Be ide  B l e i g lan·za rten werden vonei nander d u rc h  e i n en K iessau m 
getren nt . 
1 Pol . ,  47 x .  

PH O T O T A F E L  7 
F i g . 1 :  

F i g . 2 :  

F i g . 3 :  

F ig . 4 :  

F i g . 5 :  

F ig . 6 :  

F i g . 7 :  

F i g . 8 :  

.Ä h n l iche Verh ä l t n i sse,  w i e  i n  Photota f .  6 ,  F i g . 8 da rgestel l t . I m  
J U n geren B l e i g l a n z  sch w i mmt e i n e  Z n S  - Schol l e .  
1 Pol . ,  4 6 , 5 x .  

A n i sotroper ,  por i g e r  u n d  g la tter Py r i t ,  z .  T .  i d iomorph , a m  obe
ren B i l d ra n d  Z in k b l ende,  dan eben Dolom i t . 
1 Pol . ,  1 8  x .  
A n i sot rope r por i g e r  u n d  g l a t te r  Py r i t , . i n  den K l ü ften B l e i g l an z .  
1 Pol . , 4 5 ,  5 x .  

I m  B I e ig lan z ( we i ß )  Dolom i t i d iobla sten ( sc h wa rz ) u nd zwei  g rö ße
re K ieskörn e r .  Das rechte besteht a u s sc h l i e ß l ic h  aus Py r it , da s 
l i n k e  tei l we i se auch a u s  Marka s i t .  l n  der l in ken oberen Ecke 
Z i n k bl en d e .  
1 Pol . , 1 1 8  x ,  Ö l i mmers ion . 

B l e i g l a n z  ve r d rän g t ,  von e i n e r  K l u ft a u sgehend , das  Pa läosom 
u n d  j ü n g e re Z i n kblend e .  
1 Pol . ,  1 8 , 5 x .  
Verd rängung d e r  Z in k bl en d e  u n te r  N e u b i l d u n g  von e i n sc h l u ß re i 
c hem K a rbon a t  ( an d e n  B l enderändern ) u n d  K ies . 
1 Pol . ,  1 9  x .  

· · 

B l e i g l a n z  verdrängt j ü ngere Z i n k bl en d e . 
1 Pol . , 1 9  x .  
Verdrängung des Pa l äosoms u n te r  B i ld u n g  von e i n sch lu ß reic hem 
K a rbonat ( an den Pa l äosomrände rn und a l s  I d iobla sten im B l e i 
g l an z ) . 
1 Pol . ,  47 , 5 x .  

PH O T O T A F E L  8 

F i g . 1 :  

F i g . 2 :  

F i g .  3 :  

Wei tergehende A u flösung des A l tbestandes u n d  Ve rd rän g u n g  
d u rc h  B l eig lan z .  
1 Pol . ,  4 8  x .  

Pa l äosom w i rd von K l ü ften m i t -B i e i g la n z  u n d  wen i g  Z i n k b l ende 
( oben rec h t s )  d u rc h sc h lagen . 
1 Pol . ,  1 9  x .  

T e i l we i se resorb i erter Py r i t  ( mi t  starkem R e l ief) , zon a re r  u n d  
e i n sc h l u  ß reicher .·Dolom i t ,  B l e ig lan z . 
1 Po l . ,  48 x .  

3 4 1  



F i g . 4 :  

F i g . 5 :  

F i g . 6 :  

F ig . 7 :  

F i g . 8 :  

Z in k bl ende m i t  K a rbonat i d iobla s ten w i rd von B l e ig lan z u n d  g rö
beren , zon a ren D olomi t i d i ob l a sten verd rän g t . 
1 Pol . , 1 9  x .  

A u ssc h n i t t  a u s  voriger A u fn ahme . D i e  I d iob l a s ten entha l t en E i n 
sch l ü s s e ,  d i e  dem jewe i l igen W i rtsm i n e ra l  en tsprechen : Z i nkblen
de ( rech t s ) b z w . B l eig la n z  ( l i n k s  oben ) . 
1 Pol . ,  48 x .  

Zon a re r  Dolomit  u n d  B l e ig lan z .  
1 Pol . ,  geä t z t  ( 2 1  m i t  3 0  %ig e r  A l u m i n i u m n i t rat lösu n g ) , 4 8  x .  

Z i n k bl en d e  ( u n t en ) , zona rer , e i n sc h l u ß reiche r ,  id iomorpher Do
l om i t  u n d  B Ie ig ia n z . 
1 Pol . ,  geät z t  { w i e  oben ) , 47 x .  

Dolomi t i d iobla sten schei nen i m  B l e i g l a n z  besonders häufi g  i n  der 
N äh e  resorbierter Z in k b l ende aufg espro ß t  z u  se in . 
1 Pol . ,  48 x .  

P H O T O T A F E L  9 

F i g . 1 : 

F ig . 2 :  

F ig .  3 :  

F ig . 4 :  

F i g . 5 :  

F i g . 6 :  

F i g . 7 :  

F ig . 8 :  

Zonarer Dolomit id ioblast i n  B le i g l a n z .  
1 Pol . ,  1 1 0  x ,  Ö l i mmersion . 
Zona rer Dolomit  i n  B le ig l an z ,  daneben g roßte i l s  resorbie rte Z i nk
b l en d e  { a m  u n teren B i l d rand ) und etw;;� s Py ri t .  
1 Pol . ,  geätzt  ( w i e  oben ) ,  4 6  x .  

Zon a re r  Dolom i t ,  B l e ig lan z ,  e i n z e l n e  Py r i tkörnc h en . 
1 Pol . ,  geä t z t  ( wi e  oben ) , 1 1 9  x .  

Der zon a re u n d  m i t  dem B l e i g la n z  sy ngen et i sc h e  Dolom i t  ka n n  
auch fe rnab der E r z m i n e ra l i sa t ion n ac hg e w iesen werden . l n  d e r  
A b b i l d u n g  s i n d  d re i  versc h i edene D olomitgenerationen festgeha l 
ten : Dolom i t  des Pa läosom s ;  ä l te re ,  n ichtzona re Dolom i t i d ioblasten ; 
zon a re r  Dolomi t .  
1 Pol . ,  geätz t  ( w ie  oben ) ,  4 7  x .  

Zona re r ,  wei ßer Dolomi t ,  z u sa mmen m i t  wen ig Z i n k b l en d e , in  
B Ie ig ian z . 
1 Po l . ,  geätzt ( w i e  oben ) ,  46 x .  

Zona re r ,  wei ßer Dolom i t ,  tei l we i se d u rch B l e i g l a n z  angeg r i ffen . 
D e r  G l a n z  d rang auch längs fei n e r  R i s se in den Dolom i t  e i n . 
1 Pol . ,  geät z t  ( w i e  oben ) , 1 9  x .  . 

Meh rere D olomitgen erat ionen . A uc h  der j ün g st e ,  n ic h t zona re Do
lomi t w u rde vom B l e ig lan z verdrängt . I m  G l a n z  e i n ze lne K i esfu n 
k en . 
1 Pol . , geä t z t  ( w i e  oben ) , 1 9  x .  

D i e Spa l ta u sb rüche des B l e ig lan zes geben d ie syn- b i s  postgen e
t i sc h en Defo rmat ion en w i ede r .  
1 Po I .  , 1 8 ,  5 x . 

P H O T OTA F E L  1 0  
F i g . 1 :  

3 4 2  

I n terngefüge d e s  B le ig lan zes , k ennt l ich a n  d e n  S pa l tau s b rüchen . 
1 Pol . ,  1 8  x .  



Fig . 2 :  

F i g . 3 :  

F i g . 4 :  

F i g . 5 :  

F ig . 6 :  

F ig . 7 :  

F ig . 8 :  

E i n e  postg en et i sche Deforma t ion füh rte a uc h  z u r  B l e i schwei fb i l 
dung , d .  h .  z u  e i ner der  tekton i sc hen B ean spruc h u n g  en tspre
c henden A u s r ic h tung der K a rbonat - ( du n kelg rau ) ,  Z i n kb l ende -
( mi t tel g ra u ) u nd K i es - ( hel l g ra u ) B ruchstücke im B l e ig lan z .  
1 Pol . ,  1 8  x .  
Wäh ren d der B l e i sc h we i fb i l d u n g  i s t  e s  offen ba r auch z u m  Auf
s p rossen von K a rbonat gekommen ( du n k l e  I d iob lasten , beson ders 
i n  der l i n k en B i l d h ä l fte) . 
1 Pol . , 46 x .  

� �g_b�� �c���h_: Fa st völ l ig resorb ie rte Z i n kb l ende i n  B l e i 
g la n z m i t  Dolom i t i d ioblasten . 
1 Pol . ,  46 x .  

� �g_b�� �c���h_: A l tbestand ( ve r za h n ter D olomi t m i t  e i n zelnen 
Py r i t kö rn e rn ) , B le ig lan z u n d  i d iob l a s t i scher  Dolom i t  m i t  B l e ig lan z
e i n sc h l ü s sen . 
1 Po l . ,  60 x .  

� �g_b� � �c� ��h_: Dolom i t  a l s  Pa l äo som u n d  i n  Form mit  B l e ig lan z 
syngenet i scher I d iobla s ten . Der B l e i g l a n z  i s t am A u sgehenden 
des G anges in G i ps u mgeset z t  worden ( du n kelg ra u , streifi g ) . 
1 Pol . ,  46 x .  

� �g_b� � �i �z� r_: H em i morp h i t-xx . 
l eg .  O . M .  F R I E D R I C H 

� �g_b�� �i �z� r_: Py romorph i t- x x . 
l eg .  O . M .  F R I E D R I C H  

3 4 3  
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