
Vom geologischen Bau und Werdegang 
' unserer hämailichen Landschaft 



Vom geologischen Bau und Werdegang 
der heimatlichen Landschaft 

Die Oßlinger Berge -

Von Dr. ffilfrid Schneider 

Redaktionelle Bearbeitung: K.-H. Förth 

Kulturbund der DDR 
Kreisleitung Hoyerswerda 
Fachgruppe Geologie/Mineralosie 
(Betriebsgruppe beim FüB Wohnungs
baukombinat Cottbus) 

Veröffentlicht mit Genehmigung H ^33/77 



- 2 -

Das S e i n wird i n seinem Umfang 
und inneren S e i n vollständig 
a l s e i n Gewordenes erkannt. 

Alexander v. Humboldt 

Die e i s z e i t l i c h e n Schmelzwässer haben im norddeutschen F l a c h 
land b r e i t e Flußauen h i n t e r l a s s e n . I h r e vollkommene Ebenheit 
macht diese "Urstromtäler", so auch unser L a u s i t z e r Urstrom
t a l , zu recht eintönigen Landschaften. Dem Bev;ohner des 
Hoyers-.vsrdaer Gebietes i s t dieses L a n d s c h a f t s b i l d allg^gen-
v/ärtig. V/enn v/ir im folgenden nicht die Ebene, sondern h e i 
matliche Berge beschreiben, scheint dies zunächst nic h t aas 
i7esen unserer Landschaft zu b e t r e f i e n . Wir wollen aber z e i 
gen, daß das Studium der geologischen Entwicklung der Oßlinger 
Berge auch E i n s i c h t e n zum vVesen unseres Urstromtales und s e i 
nes Untergrundes erschließt. 
Auf der von Hoyersvrerda nach Kamenz führendan Straße verläßt 
man das L a u s i t z e r Urstromtal. Die Straße Vf^rläuft w e s t l i c h 
t/ittichenau i n f l a c h welligem Gelände. l a Horden bestimmt 
e i n f l a c h e r Höhenzug mehr und mehr das Landsch:',ftsbild. Ws 
sin d die Oßlinger Berge, die den exgentlichen Oßlinger nerg 
(2üi> n über i l i i ) , den Dubring x und den L i e s k e r 3-;rg e i n 
schließen. 
Die menschliche Besiedelung bereicherte die Landschaft 7 A I -
näclist durch-d-ie Ortschaften Oßling, Liebegast, L l e s k e , Skaska, 
.Veißig, Zeißholz, Scheoktal und Dubring. Menschliches vvirken 
formte aber auch das morphologische Landsohaftsbild. Insbe
sondere durch die Gewinnung von Bodenschätzen wurde die Ob^r-
flächengestalt des Gebietes der Oßlinger Beri'e i n zwei J a h r 
hunderten stärker verändert, a l s es geologische K r i i f t e oft 
nur i n J a h r m i l l i o n e n vermochten. So si n d auch Schotter, K i e s , 
Braunkohle und Torf, die i n unserem Gebiet gewonnen vmrden 
und werden, i n langen geologischen Zeiträumen entstanden; 
s i e sind Rohstoffe auf der einen S e i t e und.geologisches Z e i t 
dokument auf der anderen. 
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Der geologische Bau unserer Landschaft i s t recht einfach, 
da nur wenige Abschnitte der Erdgeschichte Zeugnisse hinter
lassen haben. Wir können diese Zeugnisse folgendermaßen 
gliedern. 
A Nach dem sto f f l i c h e n Bestand 

1. die Oßlinger Berge a l s T e i l des Lausitzer 
Grauwackengebietes 

?.. die tertiären Braunkohlenschichten 
3 . die Lockersedimente aus der Zeit vor, während und 

nach den E i s z e i t e n . 
B Nach ihren strukturellen Wirkungen 

1. die Verformung dSr Grau7;ackensohichten 
2. die iVirkung magmatisoher Tiefenkörper 
3 . die Bewegungen großräumiger Blöcke der Erdkruste 
4. die Wirkungen der e i s z e i t l i c h e n Gletscher. 

Wir wollen nun versuchen, diesen scheraatisohen Kähmen mit der 
Darstellung der geologischen Gegebenheiten und Abläufe i n 
unserem Gebiet zu füllen. 

1. Die Grauwacke - ältestes Gestein im Gebiet der Oßlinger Berge 
Begeben wir uns zu Beginn unserer Betrachtung auf den Oßlinger 
Berg. E i n großer Steinbruch hat bereits einen T e i l des Ber
ges abgetragen. Der Oßlinger Berg, wie auch der Dubrlnger, der 
l i e s k e r und der bei Weißig gelegene Windmühlenberg besteht 
aus öraiwacke, einem grauen feinkörnigen Gestein mit schioht-
förmiger Lagerung. 
Die Grauwackenberge unseres Gebietes gehören dem Radeburg-
Kamenzer Gramvackengebirge an, das die Lausitzer Granodiorit-
Platte Im Nordwesten und Norden einrahmt, beginnend etwa an 
der L i n i e Radeburg - Grofienhaln über Königsbrück, Kamenz bis 
zu den UBlinger Bergen, die den nordöstlichen Vorposten des 
Grauwackenzuges bilden. 

Eine bedeutende, e r s t i n l e t z t e r Zeit erkannte tiefreichende 
Störungslinie, die Hoyerswerdaer Querstörung (Abb. 3 ) , folgt 
dem Oßlinger Höhenzug im Südosten und bildet die Begrenzung 
zum Lausitzer Granodiorit, der unter flacher Bedeckung junge-
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re r Lockersedimente bis zum südlichen Stadtrand von Hoyers
werda verstößt (Abb. 1 ) . 

B 2*2/99 0 S lOkm 

Abb. 1 : Geologische Karte der Umgebung 
von Hoyerswerda 

Die Ablagerungen der Erdneuzeit (Braunkohlenschich
ten und Eisz e i t s e d i m e n t e ) sind abgedeckt. 
- Starke L i n i e n ; B r u c h l i n i e n (wenn unterbrochen, 

vermutete Brüche) 
- punktierte L i n i e n : Grenzen von Gesteinen und 

Gesteinsformationen 
- G; Granodiorit, GH: Grauwacke, P: G e l a l t e t e S c h i e 

f e r der E r d a l t z e i t , M: Sedimentgesteine des E r d 
m i t t e l a l t e r s ( T r i a s , Kreide) 

- Orte: Hoy. : Hoyersv/erda, vVi: V/ittiohenau, Ka: Kamenz, 
Be: Bernsdorf, Se; Senftenberg, Spr: Spremberg 

- Berge: (mit + bezeichnet) 1 : Oßlinger Berg, 2 : S t e i n 
berg b e i Schwarzkollm, 3 : Koschenberg 

Gezeichnet unter Verwendung der Geologischen tJber-
s i o h t s k a r t e der Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt 
und L e i p z i g , F r e i b e r g 1972. 

Es scheint n i c h t wert zu s e i n , dem t r i s t anzuschauenden Grau
wackengestein, das uns i n den Steinbrüchen der Oßlinger Berge 
sowie a l s Schotter und S p l i t t begegnet, Aufmerksamkeit oder 
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gar eine eingehende Beschreibung zu T/idmen. Doch schon eine 
Lupe oder gar e i n Mikroskop h i l f t dem Geologen, i n die V i e l 
f a l t auch des einförmigsten Gesteinsmaterials einzudringen. 
Die schon mit dem unbewaffneten Auge erkennbaren hell-dunkel 
wechselnden Schichten v e r r a t e n , daß die Grauwacke e i n über 
Ja h r m i l l i o n e n v e r f e s t i g t e r , mit tonigen Lagen durchsetzter 
Sand i s t . D e u t l i c h zeigt dies der mikroskopische Befund. Each 
der Korngröße l a s s e n s i c h verschiedene Grauvjaokenvarietäten 
unterscheiden, die auch für i h r e Verwertung bedeutsam sind : 
a) KörniKe Grauwacken bestehen aus Mineralkörnern von 0 ,02 

b i s etv/a 1 mm Durchmesser. Die Körner werden zu 40 b i s 60 % 
von Quarz, zu 10 b i s 25 % aus Feldspat und zu 10 b i s 50 % 
aus Glimmer (vorwiegend h e l l e r Muskovit, weniger schwarzer 
B i o t i t ) g e b i l d e t . Dazu kommen a l s zusätzliche Gemengteile 
grüne Sprödglimmer ( " C h l o r i t e " ) , Turmalin und S t a u r o l i t h . 

b) Dichte Grauwacken s i n d d e u t l i c h feinkörniger (iCorngrößen 
0,005 b i s 0 ,02 mm). S i e enthalten etwas weniger Quarz, da
für mehr Glimmer und C h l o r l t a l s die körnige Varietät. 

c) Grauwackenschiefer oder t o n s c h i e f e r i g e Grauwacken 
Körnige und dichte Grauwacken können durch f e i n e p a r a l l e l e 
Einlagerungen von Glimmerschüppchen oder P y r i t , gemeinsam 
mit einem m i l l i m e t e r f e i n e n Jechcel gröberer und i'einer'=r 
Grauwackenlagen eine enge Sohicntung annehmen. Besonders 
gut i s t diese Varietät im östlichen V o r f e l d des großen 
Oßlinger Steinoruches zu beobachten, wo die Gesteinsblöcke 
durch Verwitterungseinflüsse i n dachschieferähnliche P l a t 
ten z e r f a l l e n , auf deren Schichtflächen zahlreiche m i l l i 
metergroße Glimmerschüppchen l i e g e n . 

Zusammensetzung und S t r u k t u r der Grauwacke kennzeichnen das 
Gestein a l s Ablagerung eines großflächigen Gev/ässers. Ob es 
e i n Meer m unserem heutigen binne war, wissen w i r n i c h t , 
v.eil seine Merkmale n i c h t vollständig rekonstruierbar s i n d . 
Immerhin übersteigt das A l t e r der Grauwacke pOO M i l l i o n e n 
Jahre. I n d i e s e r Z e i t waren die L u f t und das uasser ärmer an 
Sau e r s t o f f und r e i c h e r an Kohlendioxid a l s heute. 
Auch war die Wassertemperatur wesentlich höher und der S a l z 
gehalt geringer. Dennoch wissen v;ir aus anderen g l e i c h a l t r i g e n 
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Ablagerungen, daS i n dieser der kambrisoben Z e i t vorangegan
genen üpoche p f l a n z l i c h e s und t i e r i s c h e s Leben e x i s t i e r t e . 
I n den l e t z t e n zv;ei Jahrzehnten l i e f orte auch die L a u s i t z e r 
Grauwacke si c h e r e Zeugnisse. 
I n den s c h i e f e r i g e n Grauwacken i s t i n geringen Mengen Kohlen
s t o f f f e s t s t e l l b a r , der organisches Leben im vorkambrischen 
Grauwacken-Meer bezeugt. Nach makroskopischen T i e r - und P f l a n 
zenresten i n der L a u s i t z e r Grauwacke hat man bishe r v e r g e b l i c h 
gesucht. Dafür gelang es, b e i der mikroskopischen Untersuchung 
ei n e r großen Anzahl von Gesteinsdünnschliffen der Grauwacke 
vjinzige Organismenreete nachzuweisen, die p f l a n z l i c h e r und 
t i e r i s c h e r Katur s e i n können. Auch der i n einzelnen Grauv;acken-
lagen f e s t s t e l l b a r e Kalkgehalt weist auf e r s t e Wirkungen 
p f l a n z l i c h e r Photosynthese h i n . 
Senkungen des "Meeres"-Bodens führten zu t e i l w e i s e sehr großen 
Mächtigkeiten der Grauwackensohichten, die im Gebiet von E l -
sterwerda 2000 m e r r e i c h t e n . Im Gebiet der Oßlinger Berge, das 
schon zur Bi l d u n g s z e i t der Grauwacke weniger zur Absenkung und 
mehr zur Heraushebung neigte, i s f dagegen die Mächtigkeit der 
Grauwacke v;esentlich geringer. 
Die Grauwacke i s t e i n auf flachem Meeresboden gebildetes Ab
s a t z - oder Sedimentgestein. Betrachtet man aber die Steinbruch
wände i n Oßling oder Dubring, dann s i e h t man die Schichtflächen 
nich t i n ebener, sondern i n s t e i l e r , o f t senkrechter Lage. Ge
waltige Erdkräfte müssen die mächtigen Grauwackensohichten auf
g e r i c h t e t haben. Es i s t die älteste i n unserem Gebiet nachweis
bare, a l s "assyntische" bezeichnete Gebirgsbildung. Nach d i e 
ser Strukturformung drang großflächig Granodiorit - Magma i n 
die verformten Grauwackensohichten auf. Es v;aren J a h r m i l l i o n e n 
eines starken, durch gewaltige erdinnere thermische Reaktionen 
ausgelösten Wärmeflusses. Grauv/ackenschollen versanden im 
Magma und wurden aufgeschmolzen. G l e i c h z e i t i g verstärkten s i c h 
die Hebungen i n unserem Gebiet. Das Gebiet der Oßlinger Berge 
v e r b l i e b über dem Meeresspiegel und v/urde abgetragen. Jeden
f a l l s g i b t es aus dem Zeitraum von der assyntischen Gebirgs
bildung b i s zum Beginn der Braunkohlenzeit k e i n Zeugnis da
für, daß das Oßlinger Grauv/ackengebiet vom Meer oder einem 



anderem Gewässer bedeckt wurde. 

I I " " 

Abb. 2: Geologische Karte der OBlinger Berge und 
i h r e r Umgebung 

Erläuterung: 
Grauwacke 
Kiese und Sande der E l s t e r - E i s z e i t 
Sande der S a a l e - E i s z e i t 
B a c h e i s z e i t l i c h e Talsande und Moorbildungen 
Gebiete mit altem Braunkohlentiefbau 
Ehemalige Braunkohlentage- und -tiefbaue 

H ü 
Bezirksgrenze 
Geologische Grenzen 

1 - Steinbruch Schotterwerk Oßling (Aufschluß 1968 
b i s 1971) 

2 - Auflässige Steinbrüche ( B e t r i e b b i s 19*5) 
3 - Steinbruch Natursteinv/erk Dubring (Aufschluß 

1905/06) 
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11 ; 

4 -

10 
13 

14 
16; 17; 18 

Ehemaliger Braunkohlentiefbau (etwa 1871 "bis 
1905) und B r i k e t t f a b r i k "Saxonia" (1886 b i s 
1909) 
Ehemaliger Tagebau " E l i s a b e t h I I " 
Ehemaliger Tagebau (Ton, K i e s , Kohle) 
Ehemaliger Braunkohlentage- und - t i e f b a u 
Ehemalige Ziegeleigruben 
"Langer Gieser" 
Ehemalige Braunkohlengruben der Skaskaer 
Brikett-JÜctiengesellschait (1865 b i s 1902) 
Kiesgrube Skaska des BMK Hoyerswerda 
Kiesgrube des \4BK Hoyerswerda 
Ehemalige T o r f s t i c h e 

Gezeichnet unter Verwendung der geologischen Karte 
1 : 25 000, Blätter Wittiohenau und Straßgräbohen 
(1892) 

3 — 

HOGERS— 

B«rn>4«r/tr 
II, 

Tailblock 

'I 
-T- B a a i u n e r 

Tsilbleck 

10 

' M l l i l l l l l l l l l l l 

BAUTZEN 

Blitz ff? 

Abb. 3 ; S t r u k t u r k a r t e der Umgebung von Hoyerswerda 
1 - L a u s i t z e r Hauptabbruch 
2 - I n n e r l a u s i t z e r Hauptverwerfung 
3 - Hoyerswerdaer Querstörung 
b - Vorkommen tertiärer Ba s a l t e 

Quelle: wie Abb. 1 
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2. Gesteins - und MlneralaänRe - Boten aer T i e f e 
Dem aufmerksamen Beooachter der Steinbruohwände i n Oßling 
und Dubring werden G e s t e i n s p l a t t e n a u f f a l l e n , die die s t e i l 
a u f g e r i c h t e t e n Grauvrackenschichten w i n k l i g durchschlagen. 
Diese Gesteinsgänge bestehen n i c h t aus Grauwacke, sondern 
aus e r s t a r r t e r Lava. Das Gestein wurde b i s h e r a l s "Lamprophyr" 
bezeichnet. I n neuerer Z e i t s p r i c h t man r i c h t i g e r von D o l e r i t e n . 
Das L a u s i t z e r Granitgebiet v;ird von ganzen Schwärmen d e r a r t i 
ger Doleritgänge durchsetzt. Trägt man s i e auf e i n e r Karte e i n , 
dann erkennt man, daß die Hord-Süd-Richtung, die die Gänge 
im Oßlinger Gebiet einnehmen, v/eiter südlich i n einem weiten 
Bogen um e i n Zentrum, das etwa im Raum Bautzen l i e g t , zunächst 
i n eine Wordwest-Südost-Hichtung und dannach f a s t i n eine 
Ost-V/est-Eichtung umbiegt. Messungen der Schwerkraft i n der 
Oberlausitz konnten den Nachweis erbringen, daß s i c h unter 
der L a u s i t z e r G r a n i t p l a t t e i n mindestens 8, meist jedoch v/eit 
mehr Kilometern T i e f e , e i n r i e s i g e r d o l e r i t i s o h e r Magmenherd 
a u s b r e i t e t , der s i c h i n Form eines zungenförmigen Körpers von 
etwa Nordwesten b i s i n das Gebiet von Löbau e r s t r e c k t . Beim 
Vordringen der Magmenzunge wölbte s i c h die g r a n i t i s c h e Decke, 
Spalten r i s s e n auf und die Doleritsohmelze drang durch den 
b e r e i t s e r s t a r r t e n Granodiorit b i s i n die L a u s i t z e r Grauwak
kenschichten vor. Diese Vorgänge l i e f e n , wie r a d i o a k t i v e A l 
tersbestimmungen an den D o l e r i t e n zeigten, vor etwa 400 
M i l l i o n e n Jahren ab. 

Die D o l e r i t e des Oßlinger Gebietes sind verhältnismäßig h e l l , 
f a h l g r a u , brechen i n frischem Zustand s p l i t t r i g und l a s s e n 
mit der Lupe k l e i n e F e l d s p a t l e i s t c h e n und auf Klüften Anflü
ge von glitzerndem Schv/efelkies ( P y r i t ) erkennen. Mit H i l f e 
des Mikroskopes löst s i c h die dichte G e s t e i n s s t r u k t u r i n e i n 
Gewirr von Feldspat- ( P l a g i o k l a s - ) , Augit- und Hornblende
k r i s t a l l e n auf. 
Die Steinbrüche der Oßlinger Berge legen nur Grauwacke f r e i , 
im nahegelegenen Steinberg bei Schwarzkollm i s t unter der 
Grauwacke der L a u s i t z e r Grsuiodiorit angeschnitten. Mit zu
nehmender Teufe wird man auch i n unserem Gebiet auf den 
Granodiorit stoßen. Hoch wissen w i r n i c h t , wie t i e f s i c h da
zu unsere Steinbrüche noch v o r a r b e i t e n müssen. 
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Als Abgesandte des t i e f e n Granodlorits sind vereinzelte granl-
tlsche Gesteinsgänge i n der Grauwacke des Dubrlnger Gebietes 
anzusehen. I n der älteren L i t e r a t u r wird e i n solcher Gang vom 
Osthang des Dubrlnger Berges erwähnt, der jedoch nicht mehr 
aufgeschlossen i s t . 
Bei einer neueren Untersuchung Im verfallenen Steinbruch west
l i c h der StraQe Schecktal - F 96 fand s i c h ein flac h e i n f a l l e n 
der Gesteinsgang, bei dessen Eindringen die Grauwacke stark 
e r h i t z t und zu mit feinen schwarzen Ulneralknötchen durch
setztem splittrigem "Hornfels" verdichtet wurde. Das Vorkom
men dieser Gänge im Dubrlnger Gebiet deutet zweifellos an, 
daß hier der Granodiorit weniger t i e f l i e g t a l s i n Oßling, 
wo bisher keine Granodloritgänge beobachtet wurden. 
Das Gestein des erwähnten Ganges enthält im Gegensatz zu den 
oben beschriebenen Doleriten kaum dunkle Gemengtelle wie Auglte 
und Hornblende, dafür aber Quarz und Glimmer. Wie im Mineral
bestand, so unterscheidet s i c h der Granodioritgang auch i n 
seinem etwa Ostnordost gerichteten Verlauf von den Do l e r i t -
gängen. Das deutet schon darauf hin, daß die Entstehung des 
Granodiorltganges durch andere Vorgänge verursacht wurde a l s 
die der einem sehr t i e f e n Magmenherd entstammenden Dolerite. 

Abb. 4; Herkunft und Altersbe
ziehungen der Gesteinsgänge 
i n der Oßlinger Grauwacke 
(unmaßstäblich) 

Wenn die Dolerite, wie oben vermerkt, 400 Millionen Jahre 
a l t sind, dann muß der Granodiorit wie auch die Grauwacke, 
i n deren Spalten die Doleritsohmelze empordrang,, älter sein. 
Tatsächlich ergaben radioaktive Altersbestimmungen am Grano
d i o r i t ein Erstarrungsalter von 400 bis 5 0 0 Millionen Jahren. 



E r i s t also i n s e i n e r Sesamthsit wesentlich älter a l s bisher 
angenommen wurde. 
Mit der E r s t a r r u n g der Doleritgänge endeten also b e r e i t s vor 
400 M i l l i o n e n Jahren im Gebiet der Oßlinger Berge a i e magma-
tisoh-vulkanischen Vorgänge. Die jüngeren magn-itischen A k t i v i 
täten der weiteren Umgebung, wie das Eindringen des Granites 
der Königshainer Berge vor etwa 25O H i l l i o n e n Jahren oder der 
BasaltvulkaniSEUS von Baruth und bei Uhyst vor etv;a 15 ?3'iiiioj 
Jahren w i r k t e n ' s i c h auf unser Gebiet n i c h t oder nur i n g e r i n 
gem Maße aus. ^ 
Als .airgebnis der I?ernv;irkui:ig eines t i e f l i e g e n d e n Magmenkör-. 
pers müssen jedoch auch gangiörmige Mineralabsätze angesehen 
werden, die i n der Oßlinger Grauwacke vorkommen und 'in den 
l e t z t e n Jahren (iegenstand reger Samtaeltätigkeit wurden. Man 
beobachtet i n aen bteinbrüchen um Oßling o f t Störungszonen, 
an denen das Grauv;aokengestein zerbrochen oder zerrieben und 
nachträglich durch Mineralbildungen, meist Quarz, wieder v e r 
k i t t e t vvurde. Der Geologe s p r i c h t von gangi örmigen Brekzien. 
I n diesen Brekzien s i n d zahlreiche Hohlräume verblieben, i n 
denen aus heißen, mineralhaltigen Dämpfen und wässern K r i s t a l 
l e v;aohsen konnten; es entstanden E r i s t - i l l d r u s e n . 

B i s her s i n d folgende Minerale gefunden worden: 
- P y r i t ( S c h w e f e l k i e s ) i n vnirfeligen K r i s t a l l e n , EeS, 
- Chalkopyrit ( K u p f e r k i e s ) , CuEeSg 
- Quarz, SiOg, i n folgenden Varietäten: 

B e r g k r i s t a l l , k l a r d u r c h s i c h t i g oder g e l b l i c h 
K r i s t a l l e biö 2 cm, 
Milohguarz, weiße K r i s t a l l e 

Abb. 5 : Mineralgang, a l s Brekzie ^ ^ -.-..Q , ŴM ^ 

ausgebild-rt, mit Quarz
druse, aus dem Steinbruch 
Sohotterwerk Oßling 

5cn» 
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- S p h a l e r i t (Zinkblende), schwarz glänzende K r i s t a l l e , ZnS 
- G a l e n i t ( B l e i g l a n z ) , s i l b r i g glänzende würfelige K r i s t a l 

l e , PbS 
- C a l c i t ( K a l k s p a t ) , s p i t z e pyramidenförmige K r i s t a l l e , CaCO^ 
- Aragonit, dichte Abart des C a l c i t s , CaCO^ 
- Malachit, dunkelgrüne dichte Krusten, UmwandlungsProdukt 

von Kupfermineralien, Cug ZtOH)2C02_7 
- Sphen ( T i t a n i t ) , sehr k l e i n e braune t a f e l i g e Kriställchen, 

CaTi/C S 1 0 ^ 7 
- R u t i l , k l e i n e braiine säulen- oder nadeiförmige Kriställ

chen, Ti02 
- Limonit, braune, erdige Krusten, FeOOH 
- G h l o r i t , dunkelgrüne, glimmerähnliche Spaltblättchen, 

E i s e n - Aluminium - S i l i k a t 
- Desmin, k l e i n e Garben nadeliger K r i s t a l l c h e n , v ; a s s e r h a l t i -

ges Kalzium - Aluminium - S i l i k a t 
- Bphärosiderit, kugelige braune oder braungraue Bildungen 

b i s 4- mm groß, FeCO^ 
Ein i g e d i e s e r Mi^nerale, so Limonit und Sphärosiderit, b i l d e n 
s i c h heute,noch. Im Steinbruch Dubring b l u t e t an der gesam
ten Steinbruohwand, besonders aus Spalten und Schichtfugen, 
braunes e i s e n h a l t i g e s V/asser aus. Eindringende huminsäurehal-
t i g e Moorvrässer begünstigen den Transport von gelöstem E i s e n , 
das dann an geeigneten S t e l l e n a l s Eisenrainerai (Sphärosiderit 
oder Limonit) zum Absatz kommt. 
Während also Quarz, Zinkblende, Kupferkies und B l e i g l a n z ohne 
Z w e i f e l Absätze aus heißen, einen llagmenherd entstammenden 
"Wässern s i n d , l a s s e n s i c h Eisenrainerale a i s Abscheidungen aus 
Verwitterungslösungen erklären. 
I n den Steinbrüchen i s t d e u t l i c h zu erkennen, daß die Mineral
gänge im Gegensatz zu den Eora-Süd gerichtft'^n Doieritgängen 
etwa Ost-V/est o r i e n t i e r t s i n d , •^bonso K : ! - ' die Schiohtiläohen 
der Grauwacken. Für den Kineraliensamniler wird es i n Zukunft 
v/iohtig s e i n , die Kreuzungslinien von Mineral- und D o l e r i t -
gängen zu finden. 
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Abb. 6: Schema der räumlichen Lage der d e s t e i n s -
und Mineralgänge i n der Oßlinger Grauwacke 

3 . Die Braunkohlenzeit - Küstenmoor und Plußlandschaft im 
s t e t e n Wechsel 

i'i." 
Während des gesamten E r d m i t t e l a l t e r s ( T r i a s , J u r a , Kreide) 
war das Gebiet der Oßlinger Berge a l s T e i l der " L a u s i t z e r 
A n t i k l i n a l z o n e " Hochgebiet. Die großen Meeresüberflutungen 
di e s e r Z e i t beließen unser Gebiet meist a l s I n s e l oder Halb
i n s e l . So war es auch i n der e r s t e n Hälfte der Tertiärzeit. 
Zwei große Vorstöße des Meeres e r r e i c h t e n f a s t unser Gebiet. 
Die Moorgürtel, die dem Meer Jew e i l s b e i seinem Rückzug 
f o l g t e n , hinterließen nur we i t e r im Norden Braunkohlenflö
ze (fünfter und v i e r t e r L a u s i t z e r Flözhorizont). Das Zu
rückweichen des Meeres wurde vom Donner der za h l r e i c h e n 
O b e r l a u s i tze r Basaltvulkane b e g l e i t e t , deren Ascheregen mit 
S i c h e r h e i t auch das Gebiet von Hoyerswerda e r r e i c h t e n . Im
merhin waren die näohstgelegenen Vulkane (Baruth b e i Bautzen) 
nur etwa 3 0 km e n t f e r n t . Die durch die tiefgründige Verw i t 
terung des Granodiorits entstandenen Lockermassen ( K a o l i n -
Ton, Sand) wurden durch e i n Flußsystem nach Horden t r a n s -
p o r t i i e r t und zu einem Sohuttfächer aufgetürmt. Wach und 
nach wurde das Gefälle geringer. Im Vorland der G r a n i t - und 
Grauwackengebiete l a g e r t e n s i c h i n f l a c h e n Seebecken r e i n 
weiße Kaolinsande ab. 
Der K a o l i n , e i n w e r t v o l l e r Rohstoff für die P o r z e l l a n - und 
Peirifceramikindustrie, i s t durch chemische Verwitterung des 
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Feldspats im L a u s i t z e r Granodiorit entstanden. Im ufernahen 
bewegten vrfasser der Seebecken oder auch durch den Wind konnten 
Quarzsand und Kaolinton aufgeschlämmt und aufgewirbelt werden, 
um danach getrennt zur Ablagerung zu kommen. So erklärt s i c h 
die Entstehung von Schichten sehr reinen Quarzsandes und 
sa n d f r e i e r Kaolintone. 
Mit s t a r k k a o l i n h a l t i g e n Sanden und S c h l u f t e n verschiedener 
Korngröße und Lagen reinen Kaolintones beginnt auch die t e r 
tiäre Schichtenfolge i n der Umgebung der Oßlinger Berge. Die 
Mächtigkeit beträgt o f t 40 b i s 50 m. Die untere ("liegende") 
Grenze i s t , ^a der K a o l i n s c h l u f f allmählich i n k a o l i n r e i c h e n 
Grauwackenzereatz übergeht, u n s c h a ^ und uneben. 
Die k a o l i n r e i c h e n Sedimente werden vom L a u s i t z e r Unterflöz 
(z w e i t e r L a u s i t z e r Plözhorizont) überdeckt. Im nördlich der 
Oßlinger Berge gelegenen Kohlenfeld Zeißholz - Wittiohenau 
i s t das Kohlenflöz durch e i n d u r c h s c h n i t t l i c h 5 m mächtiges 
s c h l u f f i g t o n i g e s Zwischenmittel i n eine Unter- ( 3 m)- und 
eine Oberbank ( 8 m ) aufgespalten. 
Die Kohle unterscheidet s i c h i n i h r e n Eigenschaften n i c h t 
von der im aPntralen Lagerstättengebiet, b e i s p i e l s w e i s e im 
Raum Welzow - S p r e e t a l . I h r e S t r u k t u r i s t geschichtet mit 
zahlreichen p f l a n z l i c h e n Fragmenten b i s ungeschichtet und 
d i c h t . Auch die ungezählten p f l a n z l i c h e n Reste, die die 
Kohle enthält, zeigen i n i h r e n Artenzusammensetzung ge
ringe Unterschiede zu anderen Lagerstätten i p L a u s i t z e r Un
terflöz. 
I n b i s h e r gegebenen Beschreibungen der tertiären, Braunkohlen
moore herrschte die Vor s t e l l u n g von überfluteten Sumpfzypres-
sen-V/äldern, wie s i e gegenwärtig noch i n F l o r i d a vorkommen. 
Heute kennen wir die Ergebnisse der Untersuchungen an den 
zahllosen Blütenstaubkörnern, den Fr u c h t - und Samenresten 
und den Blattgeweben, die i n der Braunkohle vorkommen, und 
wi r müssen unsere V o r s t e l l u n g ergänzen und verbessern. 
Bevor die H i e d e r l a u s i t z zu einer Moorlandschaft wurde, b r e i 
t e t e s i c h i n unserem Gebiet e i n durch z a h l r e i c h e stehende 
oder fließende Gewässer g e g l i e d e r t e r Auenwald aus, i n dem 
E r l e n , B i r k e n , Ahorn und dichte Parnbestände wuchsen. Mehr-
und mehr gewannen Nadelbäume (Sumpfzypresse, Wasserfichte) 



die Oberhand; die Vermooruns begann. Die ivasaerzirkulation 
stagnierte mehr und mehr, die Nährstoife wurden nicht stän
dig erneuert, und es formierte sic h 6ine Pflanzengemeinschaft, 
die diesen Verhältnissen angepaßt war. Es waren vorwiegend 
Laubgewächse mit derben, ganarandigen Blättern, so b e i s p i e l s 
weise eine Eichenart, deren große lanzettliche und ungezähn
te Blätter, Eicheln und auch Blütenstaubkörner i n der ICohle 
zu finden sind, und ein mit unserem Rhododendron verwandter 
Strauch. Dazu kamen Magnoliengev/ächse, Vertreter der Stech-
palmei^ewächse' und Schmetterlingsblütler. 
Stieg der .Vasserspiegel an, dann tr a t anstelle der immer
grünen Buschvegetation ein ßiedmoor mit zahlreichen j a s s e r -
pflanzen, vor allem Gräsern. Dieser Moortyp war im Gebiet 
der Oßlinger Berge ausgeprägt entiviokelt, während es weiter 
westlich im Senftenberger Gebiet nicht zur Bildung größerer 
Riedmoore kam. I n diesen etwas trockeneren Gebieten konnten 
s i c h ausgedehnte Kiefernbestände entwickeln, d i e mit Zwerg
palmen, Gagelsträuohern und Lorbeergewächsen durchsetzt 
waren. 
Das Klefernnoor verdrängte auch im Oßlinger Gebiet nach und 
nach das Riedmoor. Das Moor wurde trockener und bot nun auch 
gi^öBeren Bäumen (Mammutbaum, Schirmtanne) genügend Btand-
f e s t i g k e i t . An den Jahresringen der oft im Flöz zu finden
den Baumstubben kann man ablesen, daß die Torfanhäuiung oft 
Tausende von Jahren unterbrochen war. Schließlich, und das 
bezeugen die im obersten Flözabschnitt.anzutreffenden Stub
ben, f i e l das Moorgebiet völlig trocken, da die stetige und 
langsame Absenkung des Untergrundss, die die^Moorbildung 
immer aufs neue Delebte, beendet war. 
Hir wissen heute, daß das Sraunkohlenmoor, das unser Lau
s i t z e r Unterflöz hervorbrachte, im v/eiteren Sinne ein Küsten
moor war, v;obei das Meeresufer mehr oder ;venlger weit im Hor
den und Kordwesten lag. Jedenfalls überflutete das ileer das 
verlandete Moor und lagerte über dem Flöz den feingsachichte-
ten, gliramerführenden, vom Braunkohlenbergmann so bezeich
neten "Hangendschluff" ab. Unmittelbare Zeugnisse von Meeres
überflutungen, die aus dem Gebiet Bluno - Spreetal vorliegen, 
fehlen im Kohlenfeld Zeißholz bisher noch, da nicht genügend 
Aufschlüsse vorhanden sind. Nach neueren Forschungsergebnis
sen i s t jedoch damit zu rechnen, daß einer dieser bis heute 



l e t z t e n SleeresvorotoSs mindestens das Gebiet von i ^ s c h -
v ; i t z / . / e t r o (nördlich .Baubzsn) e r r e i c h t e . 
Erneute Hebungen der L a u s i t z e r Scholle drängten das Meer bald 
wieder zurück. Der Gchutttächer, aurchsetzt mit zahlreichen 
ceen, Altwassern und k l e i n e r e n Mooren, Schoo s i c h wiederum 
iiach Horden vor. I n i l a c h e n öe-)becken la g e r t e n s i c h tonige 
Sodiniente ab, so auch aer L a u s i t z e r "u'laschenton", der i n 
unserem Ge')iet ausgebildet i s t und auch i n za h l r e i c h e n Gru
ben a l s Ziegelton ge\7onnen wurde und wird, z. B. b e i Heukollm 
und i n der Vergang-^nheit auch i n der we i t s r e n Umgebung do,r 
6h";i.ialigT'n Braunkohlengrube "Saxonia". I n den Flaschenton a i n -
g-älagert i s t s c h l i e S l i c h der e r s t e L a u s i t z e r Flözhorizont, 
auch Oberflöz sen=aint, von dem jedoch i n f o l g e der abtragenden 
./irlvung der e i s z e i t l i c h e n Gletscher nur geringe Beste g e b l i e 
ben s i n d . S i e waren aber groß genug, um i n früheren Ze i t e n 
e i n e n Abbau zu eriuöglichen. Vor a l l e m im i f o r d t e i l des Zeiß-
holzer Kohlenfeldes befinden s i c h noch Beste des Oberflözes, 
die gegenwärtig i n der Tongrube Heukollm, aber auch i n der 
auflässigen Grube nahe der F 97 (l^ i n k t 6 Abb.2) aufgeschlos
sen s i n d . 
Von den tertiären Ablagerungen über dem Oberflöz v;issen w i r 
wenig, da s i e vollständig den Gletschern zum Opfer g e f a l l e n 
s i n d . Zwei:^ellos w i r d unser L a n d s c h a f t s b i l d i n d i e s e r Z e i t 
von einem Fiu^isystem beherrscht, das die Geologen mit Recht 
Elbe nennen. Der Durchbruch durch das Meißener Granitmassiv 
war damals noch n i c h t erzwungen, die Blbe floß über Otten
d o r f - O k r i l l a nach Königsbrück, von dort i n nordöstlicher 
Richtung, berührte f a s t das Gebiet der Oßlinger Berge, um 
nördlich Hoyerswerda scharf naÄi rfesten i n Richtung Senften
berg abzubiegen. Daß unser Flu;;lauf '.'rirklich die Elbe w a r , 
v e r r a t e n die G-erölle. Dabei überwiegt weitgehendst der 
Quarz, beigemenjt sind aber auch Gesteine böhmischer Her
kunft und a l s kennzeichnende Komponenten rotbunte Achate, 
gelblich-orange gefärbte Achatmandeln, v e r k i e s e l t e Hölzer 
und Amethystgerölle. 
4. Unter Gletschern begraben 
Zum Ende der Braunkohlenzeit b i l d e t das Gebiet- der Oßlinger 
Berge einen Abschnitt des i n diesem Gebiet wohl z i e m l i c h 
i'laoheu rechten E l b u f e r s . Das Klima v;ar trocken, die Gerolle 
der nur spärlich bewachsenen Schotterilächen überzogen s i c h 
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rait KieselJiäurekrusten, ähnlich dem "Wüsteniack". 
iUlmähiich gingen die Temperaturen zurück. Die Elbe f r o r zu, 
ih r e T r a n s o o r t k r a f t erlahmte. Vom IJoraen drang die Gletscher-
i r o n t der e r s t e n E i s z e i t , der E l s t e r - E i s z e i t vor und uberfuhr 
die ganze I J i e d e r l a u n i t z . k u r z z e i t i g e n Rückzügen f o l g t e n neue 
Vorstöße. I n ei n e r der Rüciczugsphasen la g e r t e n Schmelzv/asser-
strome im Raun Skaska - Liebegast, aber auch zv/lschen Zeiß
holz und Bernsdorf, mächtige Sande und Kiese ab. Diese Fluß
schotter unterscheiden s i c h von denen der v o r e i s z e i t l i c h e n 
Elbe durch den A n t e i l an Peueriiteinen und anderen im Ostsee
raum und Skandinavien beheimateten Gesteinen, vor-.viegend Gra
n i t e n und roten quarz.itischen Sandsteinen, die von den G l e t 
schern mitgeführt vjurden. Die Feuerstejne durchziehen die 
K r e i d e f e l s e n Rügens a l s p a r a l l e l e Bänder. Die Gletscher mahl
ten die i-jeiche Kreide auf, es b l i e b der harte F e u e r s t e i n , der 
den Transport über 400 b i s 5OO km aberstand. I n den Liebe
gast - oicas-^aer iViesgruben finden w i r sowohl h e l l g e l b l i c h -
grauen ivie auch schwarzgrauen Fe u e r s t e i n . Vor a l l e n im h e l l e n 
F e u e r s t e i n sifid sehr häuiig i n f e i n s t e n Strulcturen erhaltene 
Seste von Lleerestieren zu entdecken, so b e i s p i e l s w e i s e von 
i'einverästelten Koostierchen, w e i t e r h i n S e e i g e l s t a c h e l n , mit
unter sogar halbkugelige S e e i g e l . Der Schmelzwasnerstrom führ
te außer den Geschieben der Koranen auch Gerolle des a l t e n 
E l b e l a u f e s mit s i c h , so daß die Llebegaster Kiese eine ivTischung 
von Gerollen nordischer und südlicher Herkunft entaalten: 

Gerolle nordischer Herkuiift 
- F e u e r s t e i n 
- r o t e r geschichteter Sandstein (ßala-Quarzit) 
- Gr a n i t 
Gerolle südlicher Herkunft ( G e r o l l e des a l t e n 
E l b e l a u f s ) 
- K i e s e l s c h i e f e r (schivarz) 
- Gangquarz, t e i l w e i s e mit Achatbändern 
- B a s a l t 
- Sandstein (ähnlich Elbsandstein) 

Die E l s t e r e i s z e i t endete mit dem völligen Rückzug des E i s e s . 
Das Klima wurde wärmer, die Jahresmitteltenperaturen über
stiegen t e i l w e i s e unsere gegenwärtigen Vierte. Bald stießen die 
Gletscher jedoch erneut nach Süden vor. Diese zv;eite, die 



- 20 -

" S a a l e - E i s z e i t " , -prägte nun sehr v/esentlich d-.is Landschafts
b i l d der Oßlinger Berge. Der gewaltigen L a s t der vorrücken
den Eismassen h i e l t e n die lockeren Ablagerungen und s e l b s t 
die Braunkohlenflöze nicht stand. S i e wurden auf i h r e r Unter
lage, der tonigen Zersatzzone von Grauwacke und Granodiorit, 
wie eine Tischdecke zusammengeschoben, zerri.osen und über 
Kilometer nur i n i s o l i e r t e n Schollen e r h a l t e n , die o f t s t e i l 
a u f g e r i c h t e t , g e f a l t e t oder zu schuppenförmigen Strukturen 
gestaucht wurden. (Abb. 7 ) - Bei Jeder Flözscholle i s t ge
trennt zu entscheiden, ob das Ober- oder Unterflöz v o r l i e g t . 
Die Aufrichtung der Flöze hatte Aus'.virkuiTgen auf die heutige 
Landschaftsform. Der an die lirdohe r f lache reichende, Flöz-
"Kopf" v e r w i t t e r t e . E r v e r w i t t e r t e s c a n G l l e r a l s u i e benach
barten Ablagerungen; es b i l d e t e n s i c h schmale r i n n e n i :rmig-D 
Hohlformen, die sogenannten "Gieser" oder J e s e r . 

Biegt man von der Straße Zei-^aholz - Liecits etwa 1 km von 
Zeißholz e n t f e r n t i n Hioütuag ./esten ab, dann kann man i n 
solch einem Gieser, dem "Langen Gieser", wie i n einem J a l l -
graben entlang gehen. Die Bezeichnung "Schwedenschanze" 
weist zumindest auf entsprechende gedankliche AsEosiationen. 
Koben dem "Langen Gieser" g i b t es jedoch noch zah l r e i c h e 
v e t t e r e . Würde man diese i n eine Karte eintragen, e r h i e l t e 
man ungefähr die ütorisse der auf dem T i t e l b i l d d a r g e s t e l l t e n 
Gletscherzunge. Die Gieser b i l d e n f o l g l i c h die ,L;ndmoräne d i e 
ses Gletschers nach, die i h r e r inneren S t r u k t u r entsprechend 
eine Stauchaoräne i s t . 
Der abgebildete Gletscher i s t nur e i n k u r z z e i t i g e r Zustand 
im Verlauf der S a a l e - E i s z e i t i n unserem Gebiet. Durch e i n 
gehende Untersuchung der Störungsbilder, also der F a l t e n , 
Schuppen und Klüfte konnten a l l e i n i n der S a a l e - E i s z e i t im 



nördlichen Vorland der Oßlinger Berge d r e i Gletscher r e 
k o n s t r u i e r t werden, die nacheinander aus verschiedenen Hich-
tungen gegen den nun a l s f l a c h e Bergkette sichtbaren Oßling 
anrannten. Einem d i e s e r Vorstöße h i e l t aber auch er n i c h t 
stand. Dies beweisen die t e i l w e i s e aufgerichteten K i e s - und 
Gandschichten i n der Skaskaer Kiesgrube. Auch das Braunkohlen
flöz von Skaska befindet s i c h n i c h t mehr i n se i n e r ursprüng
l i c h e n Lage. 

5. Mach der E i s z e i t 
Die Gletscher hinterließen eine t i e f g e f r o r e n e Schuttvmste; 
die Oßlinger Berge a l s abradierte rundliche Höcker, südlich 
die mächtigen Flußschotter aus den Zwischeneiszeiten und nörd
l i c h eine t e i l w e i s e b i s auf die Braunkohlenflöze abgehobelte 
Ebene, die e r s t nach und nach durch k l e i n e r e Flußläufe mit 
eine r Talsandschicht überzogen wurde. Diese Decke war dünn 
genüg, um S a u e r s t o f f r e i c h e m Grundwasser Zugang zur Braun
kohle zu ermöglichen. Inf o l g e der Oxidation schrumpfte die 
Kohle, das Land s e n l v t e s i c h und vernäßte. Es entstanden die 
Moorgebiete zwischen Dubring und Heudorf, die insgesamt etwa 
eine Fläche von 6 km" einnehmen. 
Die Torfablagerungen e r r e i c h e n s t e l l e n w e i s e d r e i Meter Mäch
t i g k e i t . Die i n dem To r f l a g e r eingebetteten und h i e r v o r 
züglich konservierten Blütenstaubkörner haben, da die T o r f 
ablagerung i n s t e t i g e r Folge vor s i c h ging, die Waldgeschichte 
unseres Gebietes s e i t dem Zurückweichen der Gletscher lücken
los aufgezeichnet. 
Von der Eisdecke kaum b e f r e i t , bedeckte s i c h das kahle Gelän
de mit erstem kümmerlichen Pflanzenwuchs. I n f l a c h e n , zunächst 
nur kurze Z e i t e i s f r e i e n Seen lebten K i e s e l a l g e n . Im ufernahen 
Bereich wuchsen Moose, die Moosbeere, verschiedene Gräser 
(Segge, f l u t e n d e r Schwaden, Wollgras), der Fieberklee und das 
Blutauge, Gev/ächse, die w i r auch heute noch i n der Kraut
s c h i c h t u n s e r e r Moore finden. Die e r s t e n Bäume, d i e i n der 
öden und unv/irtlichen Landschaft heimisch vmrden, waren B i r 
ke, Bergkiefer und Weide. Eine e r s t e Erwärmung kündigt s i c h 
mit dem Einwandern der Hasel und v e r e i n z e l t e r Eichen und 
Ulmen i n den d i c h t e r gewordenen Kieferbeständen an ("Borehl-
z e i t " ) . 
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Die folgende Klinaperiode, das "Atlantikum", brachte reiche 
Eiedersohläge; i n die Moorgebiete drangen dichte Erlenbestän
de vor, die jedoch bald wieder trockeneren Kiefernwäldern 
P l a t z machten. I n d i e s e r Z e i t , dem "Subboreal", wurde auch 
die Tanne i n unseren Wäldern heimisch. 
riehr und mehr nahm nun das Waldbild s e i n heutiges Aussehen 
an: Kiefernwald, abwechselnd mit Birkenbeständen und Eichen
mischwäldern. Darin eingebettet i s t das großenteils baum.lose 
Dubrlnger Plachmoor, das nur im Süden und Westen Hochmoor
charakter annimmt, dort also a l s f l a c h e s Torimooskissen f o r t 
wächst und sogar auf Grauv/ackenuntergrund übergreift. 
I n der Z e i t s e i t dem Zurückweichen der Gletscher, die w i r an
hand der Torfbildungen verfolgen können, beginnt nun die erd
g e s c h i c h t l i c h b e i s p i e l l o s e Explosion der höchstentwickelten 
Art von Lebewesen, nämlich des Menschen. Mit se i n e r Eähigkeit, 
bewußt zu ar b e i t e n und auf seine Umwelt mit dem Z i e l der pro
g r e s s i v e n Portentwicklung s e i n e r / i r t und seiner G e s e l l s c h a f t s 
formen einzuwirken, brachte er Vorgänge und Veränderungen von 
erdgeschichtlichem Rang zustande. 
Auch unser Oßlinger Gebiet l e g t davon Zeugnis ab. Ki c h t zu
l e t z t die Dubrlnger Moorprofile werden e i n s t den Beginn der 
I n d u s t r i e a l i s i e r u n g mit einer sehr scharfen Zeitmarke konser
v i e r e n : mit einem starken Rückgang der Baurabestände i n einer 
S c h i c h t , die v i e l Braunkohlenstaub und lüireicherungen von 
Gchwefelverblndungen enthalten wird. 
Vora-Wirken des Menschen werden aber auch die Gewinnungsstätten 
des Torfe, die T o r f s t i c h e , zeugen. Die Torfgev/innung zu Brenn
zwecken im Haushalt und i n den Glashütten geht i n sehr frühe 
Zei t e n zurück. Der Torf wurde gestochen, zu Soden geformt und 
getrocknet- Bemerkenswert i s t die früher wenigstens versuchs
weise vorgenommene D e s t i l l a t i o n von P a r a f f i n und "Photogen" 
(Leuchtöl) auch aus Torf des ehemaligen "Königlichen T o r f l a 
gers" von Michalken. Die dünne ölschicht, die auf manchen Ge
wässern des Heudorf.es Moores f e s t s t e l l b a r i s t , s t e l l t meist 
keine Umweltverschmutzung dar, sondern entstand bituminösen 
Bestandteilen ( p f l a n z l i c h e Fette und öle) des Torf e s . 

i j i c h t natürlichen Ursprungs sind dagegen aie Kohlenstaub
s c h l e i e r , die s i c h auf den Gewässern i n der Umgebung der 
B r i k e t t f a b r i k Zeißholz ausbreiten. Schadwirkungen auf die 
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Moorvegetation s t e l l t e n s i c h schon bald nach der Inbetrieb
nahme der Brikettfabrik (Baubeginn-1909) ein* E l s e n - und 
schwefelsäurebaltige 4bwässer v e r u r t e i l t e n ganze Waldbestän
de zum Absterben. Das einst reiche Pflanzen- und Tierleben 
des Vlnoenz-Baches verarmte. Die erdgeschichtliche, bisher 
recht s t e t i g abgelaufene Entwicklung des Beudorfer Moores 
al s jüngstes geologisches Zeugnlä i n unserem Gebiet hat also 
durch die Einwirkung des Menschen und seiner Industrie einen 
jähen E i n g r i f f erfahren. Unser Streifzug durch die Erdge
schichte der Oßlinger Berge und ihrer Umgebung hat damit un
sere Gegenwart e r r e i c h t . 

6. Die Entwicklung geht weiter 
Wir s i n d es gewohnt, eine Landschaft wie die OlSlinger Berge 
a l s etwas F e r t i g e s hinzunehmen. Geologisch gesehen g i b t es 
aber n i c h t s Endgültiges. Gerade die Erdbeben der l e t z t e n 
Jahre, deren Fernwirkung i n einem F a l l auch i n der DDE zu 
spüren war, machen immer wieder d e u t l i c h , daß die Erdkruste 
niemals zur Ruhe kommt. V i e l e neue geologische und geophysi
k a l i s c h e Erkenntnisse der l e t z t e n Jahre haben unser Wissen 
über den Bau der Erdkruste im L a u s i t z e r Raum b e r r e i c h e r t . 
Danach w i r d die Erdkruste aus s t a b i l e n Schollen und Blöcken 
aufgebaut, die an den zwischengelagerten Fugenzonen gegen
einander h o r i z o n t a l und v e r t i k a l beweglich s i n d . Im südöst
l i c h e n Handgebiet eines solchen Blockes, des sogenannten 
Bernsdorfer T e i l b l o c k e s l i e g t , wie w i r i n Abb. 3 gesehen ha
ben, das Grauwackengebiet der Oßlinger Berge. Der Bernsdor- • 
f e r T e i l b l o c k w i r d im Südosten durch eine "Fuge" begrenzt, die 
die Bezeichnung "Hoyerswerdaer Querstörung" e r h a l t e n hat. 
Diese bedeutende Störungszone i s t bereits bei Kamenz nach
weisbar, z i e h t etwas nordöstlich an Hoyerswerda, vorbei i n 
Richtung Spremberg und i s t b i s i n das Gebiet nördlich von 
Cottbus zu verfolgen. 

Im Südosten schließen s i c h der Bautzener T e i l b l o c k mit s e i 
nem Granodioritgebiet von Bisohofswerda, Bautzen und Löbau 
und der Mulkwitzer T e i l b l o c k an. Beide Teilblöcke s i n d 
wiederum durch eine "Fuge" den "Lausitzer Hauptabbruch" ge
trennt. Diese Störungszone kreuzt f a s t rechtwinklig etwa 
im Gebiet von Burghammer die Hoyerswerdaer Querstörung 
(Abb. 3 ) . 
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Bsida Stöpungssysteme sind s e i t ihrer Anlage i n wechselnder 
Intensität ständig atctlv gewesen. Ihre Wirkungen sind bis 
i n die jüngste geologische Vergangenheit, bis i n die E i s z e l 
ten hinein, nachweisbar. So gibt es Hinweise dafür, daB die 
morphologische Heraushebung der Oßlinger Berge e r s t im Ver
lauf des Elsaeit&lters erfolgte. Es fehlen beispielsweise 
Anzeichen eines Qrauwackenrückens i n den mlozänen Braunkoh-
lenmooren, die ohne Unterbrechung bis i n das Gebiet von 
SlEaska und möglicherweise noch weiter nach Süden übergrif
fen. Weiterhin sind i n den Liebegast- Skaskaer Plußkiesen 
Grauwackengerdlle recht selten. Die Flüsse fraßen s i c h dem
nach vorwiegend durch ältere Flußablagerungen und Moränen, 
nicht aber oder nur ganz begrenzt durch Grauwackenberge. 
Den ersten deutlichen Nachweis ihrer Existenz l i e f e r n die 
Oßlinger Berge tatsächlich ers t mit ih r e r Stauwirkung ge
gen die BeAleseltliche B i s f l u t ; s i e sind demnach sehr jung, 
und e s - i s t - da wir nun um die Hoyerswerdaer Querstörung 
wissen - sogar wahrscheinlich, daß s i e s i c h noch weiter her
ausheben, wohl nur Zentimeter i n Jahrtausenden, aber das 
i s t v i e l , wenn wir geologische Maßstäbe anlegen. 


