
E IN  BEITRAG ZU DEN PEGMATITVORKOMMEN IN D IOR ITINTRUSIONEN DES MOLDANUBI KUMS 

Zusammenfassung :  

von 

F .  Kol l er +) 

(ei ngel angt am 10 . 1 2 . 1982 ) 

In den k le i nen D i or i ti ntrus i onen des Mol danubi kums g i bt es oft i ntens ive pegma
ti ti sche b i s  apl i t i sche Durchäderungen . Basi erend auf ausführl i chen Beschrei bun
gen drei er Fundgebi ete im Nörd l i chen �Ja ldviertel , im  Bayri schen Wald und in der 
Oberpfal z  wurden d i e  Gemei nsamkei ten hervorgehoben und d i e  Unterschi ede d i s ku
tiert.  

Im Nörd l i chen Wa ldvi ertel fi nden s i ch neben den großen Gran i ti ntrusi onen noch 
k le inere Plu toni tkörper , d i e  im a l l gemei nen e i ne d i or i t i sche bis gabbro ide Zu
sammensetzung aufwei sen . Ihr Mi neral bes tand besteht aus P lag i okl as , Bi oti t ,  
Hornblend e ,  Quarz und Al kal i feldspat, desha l b  werden s i e  größtentei l s  a l s  Quarz
monzodi or i te b i s  Quarzmonzeni te bezei chnet ( KOLLER und NIEDERMAYR , 1981 ) . D ie  
Gestei ne wurden und werden in  e i ner größeren Anzahl von Stei nbrüchen in  der Um
gebung von Gebharts al s Bau- und Dekorsteine gewonne n .  Al tersmäßig werden s ie  
a l s  Vorl äufer der Fei nkorngran i te (Typus Mauthausen , Schrems ) aufgefaßt und 
s i nd dami t jünger a l s  d i e  Grobkorngrani te (Typus We i nsberger , Rastenberger ) .  
Di e dunkel grau gefärbten,  fei n- b i s  mi ttel körni gen Di ori te werden von zahl rei 
chen Pegmati t- und Apl i tgängen durchschlagen , deren Mächt igkei t von wen i gen cm 
bi s maximal 1 m  reicht.  S i ch kreuzende Gangsys teme , Verzwei gungen und Aufspa l 
tungen ei nzel ner Gänge , deutl iche Zoni erung der Gänge mi t apl i ti schen Saal bän
dern und kavernöse Zonen bel egen e i ne mehrphas ige Täti gke i t  bei der pegmatoiden 
Durchäderung .  In den flächenmäßi g wesentl i ch größeren Steinbrüchen i m  benach
barten Schremser- und E i s garner Grani t feh len  im Gegensatz zu den di ori ti schen 
Gestei nen verglei chbare Pegmati te und Apl i tgänge vö l l i g .  

Der Mi neral bestand der Pegmati te umfaßt Orthok l as ,  Quarz und lei stenförmi g nach 
{ 100} verzerrtem Bi oti t ,  Muskov i t  f i ndet man nur sehr sel ten . Von KOLLER und 
NI EDERMAYR ( 1 979)  werden d i e  akzessor ische Mi neral führung auf e i ne primär-peg
mati tische , ei ne hydrothermal -pneumatolyti sche und auf e i ne n i edrigthermal e  Mi 
neral i sation zugete i l t .  D ie  niedrig-thermal en Mi nera l paragenesen f i nden s i ch 
ni cht nur i n  den Hohl räumen und Drusen der Pegmat ite sondern auch a l s  Kl uftfül 
l ungen i n  den Di ori ten sel bst .  Diese M ineral i sation hat zumi ndest tei l we i se ver
g le i chbare �qu i val ente i n  den grani to i den Gestei nen ( KOLLER et al . ,  1978 ) . 

D ie  D i or i t- und Gran itstei nbrüche be i Ti tt1 i ng im Bayri schen Wa ld  s i nd schon 
l ange wegen i hrer Mi neral vorkommen bekannt ( STRUNZ und TENNYSON , 1964 , HOCHLE IT
NER 1978 , TENNYSON 1981 ) .  Nach ei ner Beschrei bung von TENNYSON ( 1 981)  l i egen d i e  
M ineral vorkommen sowohl i n  den d i or i ti schen Geste inen a l s  auch i m  Ti ttl i nger Gra
n i t .  Di e Aufschl üsse ,  im wesentl i chen Stei nbrüche , zei chnen s i ch durch e i ne Viel 
zahl von Apl i t- und Pegmati tgängen (cm bi s ca.  1 m  mächti g )  aus . Pegmati ti sche 
Hohl räume und Mi arol enbi l dung s i nd rel ativ  häufi g .  D i e  B ioti t-rei chen Quarzdi o
r i te s tel l en auch h i er Vorl äufer der fe inkörni gen Ti ttl i nger Grani te dar.  HOCH
LEITNER ( 1 978) beschrei bt drei verschi edene Gangtypen mi t tei l we i se sehr ähnl i 
chem Mi nera l bestand , g l ei chze it ig  unterschei det er zwi schen e i nem pegmatit i schen 
Mineral bestand und hydrothermal en Paragenesen . Der von HOCHLEITNER ( 1 978)  ohne 
Angabe ei ner Bestimmungsmethode genannte Pumpel l eyi t wi rd von TENNYSON ( 1981 ) 
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nicht erwähnt . Der Nachweis  von Pumpel l eyit  erschei nt daher a l s  ni cht ausre i
chend gesi chert und wird daher i n  wei terer Folge i n  der tabel l ari schen Zusammen
stel l u ng ni cht angeführt.  

Im Steinbruch Himmel l ei ten bei Roßbach in der Oberpfal z i st e in  dem Österreichi
schen Vorkommen sehr ähnl i cher Bioti t-Quarzd i or it  aufgesch l ossen (TROLL 1975 ) . 
D ie  d i or iti schen Gestei ne ,  vari abl e Geha l te an Al kal i feldspat erl auben e i ne Be
zei chnung vom Quarzd i ori t bi s zum Quarzmonzoni t ,  s i nd jünger a l s  der Kri sta l l 
grani t I ,  d a  s i e  d i esen a l s  Ei nsch luß  führen . G le ichzei t ig  s i nd s i e  jedoch äl ter 
a l s  der Kri stal l grani t I I, der d i e  Di or ite durchdri ngt und m i t  dem es zu d iffusen 
Mi schungen kommt ( E IGLER und GEIPEL 1982 ) .  Die Di ori te werden von zahl rei chen 
Pegmati t- und Apl i tgängen durchsch l agen ,  d i e  häufig Hohl räume und Kr i stal l drusen 
aufwei sen.  Sehr häufig  f i nden s i ch b i s  10 cm große Rauchquarze und gutausgebi l 
dete Orthokl askri stal l e .  Zepterartiges Kri stal l wachstum der Quarzkri s tal l e  deu
tet auf ei n mehrphasiges Wachstum h i n .  Mi nera l neubi l dungen bel egen, daß eine 
Kri stal l i sati on u nter hydrothermal en Bed i ngungen stattgefunden hat .  

Auf Grundlage di eser drei Fundortbeschrei bungen aus dem Nördl i chen Wal dv iertel 
( KOLLER und NIEDERMAYR 1 979} , aus dem Bayri schen Wal d  (TENNYSON 1981 ) und aus 
der Oberpfal z ( E IGLER und GE IPEL 1982) , und ei gener Kenntni sse von Pegmati tmi ne
ral i sati onen im  Zusammenhang mi t di ori ti schen Intrusi vkörpern sol l auf augenfäl 
l i ge Gemei nsamkei ten hi ngewi esen und deren Bedeutung di skuti ert werden . In Ta
bel l e  1 si nd für d ie  drei Fundortgebi ete d ie  bi sher bekannten Mi nera l phasen i n  
al phabeti scher Rei henfol ge zusammengestel l t . Fol gende Ähnl i chkei ten i n  den Vor
kommen wurden festgeste l l t:  

1 .  Auffal l end häufi ge pegma ti ti sche u nd apl i ti sche Durchäderungen in d i or it i
schen Ges tei nen (Nörd l i ches Waldvi ertel , Roßbach , Ti ttl i ng )  bzw . im  Zus ammen
hang mi t d iori ti schen Ges tei nen (Ti ttl i ng) . 

2 .  D ie  hier beschri ebenen D iori tkörper können a l s  Vorl äufer der Fei nkorngrani t
i ntrusi onen aufgefaßt werden und zei gen i n  al l en drei Vorkommen d i ffuse Mi 
schungen mit den Gran i ten .  

3 .  Rei che und ähnl i che akzessori sche Mi neral phasen pegmati ti scher bi s pneumato
lyti scher Bi l dung : zahlreiche Su l fide (Pyrrhoti n ,  Chal copyri t ,  Spha l eri t ,  
Pyri t ,  etc . ) ,  Fl uori t ,  Apat i t ,  Turmal i n ,  Beryl l ,  Zirkon. 

4.  Immer deutl i ch erkennbare hydrothermal e Oberprägung und Neubi l dung von M i ne
ral phasen wi e Chl ori t ,  Prehni t ,  di v .  Zeol i the . 

5 .  Rei chtum von primären ( pegmati ti sch-pneuma tholytisch} Be-Mi nera l en ( Beryl l ,  
Danal i th ,  Hel v i n )  sowi e zahl reiche unter hydrothermalen Bed i ngungen neuge
b i l dete Be-Mi neral phasen (Mi l ari t ,  Baven i t ,  Bertrandi t ,  etc . )  in den Pegma
ti tgängen von Gebharts und Ti ttl i ng .  Für Roßbach wurde Bery l l  ebenfa l l s  
nachgewi esen , obwohl er i n  d i esem Vorkommen sehr sel ten i s t .  

6 .  Der Hel v i n  von Ti ttl i ng ( 58 , 2 % He l vin- und 41 ,8 % Dana l i thkomponente , STRUNZ 
und TENNYSON 1 964 ) i st h i ns ichtl i ch sei ner Farbe , Auftreten und der Zusammen
setzung mi t dem rotbraunen Danal i th von Arto l z  ( 28 ,4 % Hel v i n- ,  59 ,7 % Dana
l i th- und 1 1 ,9 % Genthel vi nkomponente , KOLLER und N IEDERMAYR 1979)  gut ver
glei chbar . 

Das Auftreten von zahl rei chen Pegmati tgängen geri nger Mächtigke it  im Zusammen
hang mi t Diori tkörpern i s t  entweder in di rekter Wei se mi t der I ntrusi vfo l ge 
D iori t-Fei nkorngrani te oder mi t späteren magmati schen Tätigkei ten ( z . B .  Zwe i 
g l immergrani te )  korrel i erbar.  D ie  Tatsache , daß d ie  beschri ebenen Pegmati te vor 
al lem im Zusarnmenhang mi t den D i ori ten zu fi nden si nd und i n  den großen Areal en 
der Fe i nkorngran ite übl i cherweise  fehl en , spri cht für d ie  erstere Mögl i chke i t .  
Aus der Beschrei bung der Pegmati te v o n  Ti ttl i ng i s t  abzu l e i ten ,  daß vor a l l em 
d i e  au f d i e  D i ori te nachfo l gende Intrusion der Fe i nkorngrani te für d ie  i ntensive 
pegmati tische und apl i ti sche Durchäderung verantwortl i ch i st .  Das häuf i ge Auf
treten von d iffusen Mi schungen zwi schen den d i or i ti schen Gestei nen  und den 
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Tabel l e  1 :  Pegmatitmi nera l e  i n  D i ori tvorkommen des Moldanubi kums 

Gebharts , Arto l z  Ti ttl i ng Roßbach 
Nördl .Wa ldvi ertel Bayri scher Wal d  Oberpfal z 

Al b i t  X X X 
Anatas X 
Apati t  X X X 
Apophyl l i t  X ? X 
Arsenopyri t X 
Baven i t  X X 
Bertrand it X X 
Bery l l  X X ( x) 
Bi oti t X X X 
Bityi t X 
Cal ci t X X X 
Chabasi t X 
Chal kopyri t X X X 
Chl ori t X X X 
Columb i t  X 
Danal i th X 
Desmi n X X X 
Epidot/Kl i nozo i s i t  X X X 
Euxeni t X 
Fl uori t X (x ) X 
Gal en i t  (x) (x ) X 
Haemati t X 
Hel v i n  X 
Heul andi t X ( x ) X 
Hyal i t  X 
I lmeni t X X 
Laumond i t  X X X 
Magneti t X X 
MiT  ar i t  X X 
Molybdängl anz (x ) X X 
Monazi t X 
Muskov i t  X ( x ) X 
Orth i t  X X X 
Orthokl as X X X 
Phenak it  X 
Prehni t X X (x ) 
Psi l omel an X 
Pyri t  X X X 
Pyrrhoti n X X X 
Quarz X X X 
Saponi t X 
Sarmarski t X 
Spessarti n X X 
Spah ler it  X ( x )  X 
Ti tani t X X X 
Topas X 
Tri pl i t  X 
Turmal i n  X X X 
Zi rkon X X 

( x = nachgewi esen , ( x ) =sel ten , ? = fragl i eh) 
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nachfol genden gran i ti schen Schmel zen schei nt d ie  Vorstel l ung zu bestätigen . Das 
rei ch l i che Auftreten von B ioti t und den Sul fi dmi nera l phasen , i nsbesondere der 
Fe-Sul fide ,  kann aber auch auf eine Bee influ ssung der Pegma t i te durch d i e  B io
ti t-Quarzd i ori te zurückgeführt werden. 

Ei nen der wichtigsten Punkte für e i ne Verg lei chbarkei t  der drei Pegmati tvorkom
men s i nd neben i hren Auftreten vor al l em d i e  hydrothermal e Oberprägung , d i e  s i ch 
besonders i n  der Ch lor i tfül l ung der Hohl räume und i n  der B i l dung von Zeol i thmi ne
ra l i en sowi e Prehni t dokumentiert .  D i e  Oberprägung der Pegmati te steht durchaus 
im Ei nkl ang mi t der Vorstel l ung ei ner synorogen Intrusion  der Di ori te und Fei n
korngranite und i s t  entweder durch d i e  thermi sche Beei nfl ussung durch d i e  Regi o
nalmetamorphose oder durch den Wärme i nha l t d er nachfol genden Grani ti ntrusi onen 
verursacht .  KOLLER et a l . ( 1978) führten auf Grund der reg i onal en Verbrei tung 
der Zeo l i thparagenesen diese Bee i nflussung auf d ie  Reg ionalmetamorphose zurück .  
In di esem Zusammenhang s i nd auch d ie  zahl reichen sekundären Beryl l i ummi nera l pha
sen , wi e Mi l ari t ,  Bertrand i t ,  Baveni t,  Bi tyi t und Phenaki t ,  d i e  vorwi egend an 
häufi ges Auftreten von Beryl l gebunden s i nd ,  zu sehen . Dami t verknüpft schei nt 
auch das Auftreten von bl au gefärbten T i tani t zu se in  ( KOLLER und NIEDERMAYR 
1979 ,  STRUNZ und TENNYSON 1964 ) .  

E i n  gemei nsames Merkmal der Pegmati te stel l t  auch das häufige Auftreten von 
F l uor i t  dar, der übl i cherweise  hel l rosa bis v i ol ett gefärbt i s t .  KOLLER und 
N IEDERMAYR ( 1 979 )  haben i n  di esem Zusammenhang auf d i e  hohen F-Gehal te der Dio
ri te hi ngewi esen . 

Neben den auffal l enden Gemei nsamkeiten,  g i bt es aber au ch Unterschiede i n  den 
drei Fundgebi eten , d i e  s ich vor al l em im al l e i nigen Auftreten e i nzel ner Mi nera l 
phasen , wi e Topas , Anatas , Hyal i t , Monazi t ,  Arsenopyri t ,  Bi tyi t ,  Columb i t ,  
Tri pl i t ,  etc .  i n  den Mineralvorkommen (Tab . 1 ) . D i e s  i s t  a l l erdi ngs k e i n  aus
rei chendes Unterscheidungsmerkmal , da ei nersei ts d i e  in den anderen Vorkommen 
feh lenden Mi neral phasen durchaus noch gefunden werden können,  andererseits 
var iabl e Gehal te an akzessor i schen Gemengtei l en in Pegmati tgängen bekannte Ei 
genschaften s i nd .  
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