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Einleitung 

I n den letzten zwei Jahrzehnten sind die G r a u w a c k e s t e i n b r ü c h e der n ö r d l i c h e n Ober lausi tz ( i m 
Gebie t K a m e n z - G r o ß e n h a i n ) als L ie fe ran ten interessanter Mineralparagenesen auch ü b e r die G r e n z e n 
der Laus i t z h inweg bekannt geworden. D a b e i hat besonders der g r o ß e Grauwackes te inbruch a m O ß l i n 
ger B e r g eine V i e l z a h l von Minera la r ten hervorgebracht. Vie l l e ich t auch durch die relat ive A r m u t der 
Laus i t z an interessanten M i n e r a l v o r k o m m e n bedingt, standen die Grauwackenmine ra l e seither i m Z e n 
t rum des Interesses vie ler e inheimischer Sammler . 

D u r c h systematische Aufsammiungen von Fre ize i tminera logen in Zusammenarbe i t mit Reg iona lmu
seen und der Bergakademie F re ibe rg konnte ü b e r viele J a h r e hinweg mineralogisch wer tvol les P roben
mater ia l zusammengetragen und bearbeitet werden . Neben der b l o ß e n Dokumenta t ion der v o r k o m m e n 
den Minera la r ten liegt das wissenschaftliche Interesse auch dar in , aus dem Vorhandense in bestimmter, 
mineral is ier ter Stoffe und aufbauend auf R ü c k s c h l ü s s e ü b e r abgelaufene Mineralbi ldungs- und U m w a n d 
l u n g s v o r g ä n g e Informat ionen ü b e r die geologische E n t w i c k l u n g der R e g i o n vor a l lem w ä h r e n d des V a r i s -
z ikums zu erhalten. 

Abgesehen von der eher sporadischen E r w ä h n u n g der Laus i t ze r G r a u w a c k e n m i n e r a l e in f r ü h e n geo
logischen A r b e i t e n (z . B . G L O C K E R , 1857), erfolgte die erste systematische mineralogische Bearbe i tung 
von S C H N E I D E R (1977) , der in D r u s e n h o h l r ä u m e n v o n Quarzb rekz i en vorkommende Minera le aus den 
zwischen Hoyer swerda und K a m e n z gelegenen O ß l i n g e r Be rgen beschrieb. Wenig s p ä t e r erschien von 
K U B E (1980) eine A r b e i t ü b e r Minera le v o m Grauwackes t e inb ruch am But te rbe rg bei K a m e n z . N a c h 
umfangreichen analytischen A r b e i t e n a m Institut für Minera logie der Bergakademie Fre ibe rg wurden 
diese und wei tere Publ ika t ionen ( u . a. M O S E S , 1983; L E H , 1985; N A S D A L A & P I L Z , 1992; N A S D A L A , 
P l E T Z S C H & U L L R I C H , 1992) ZU einer umfassenden Beschre ibung der G r a u w a c k e n m i n e r a l e in e inem 
E m s e r Heft ( N A S D A L A , 1993) z u s a m m e n g e f a ß t . 

D e r vorliegende A r t i k e l soll e inen Ü b e r b l i c k ü b e r die Mine ra l e des von der Laus i t ze r G r a u w a c k e 
G m b H am O ß l i n g e r B e r g betriebenen Grauwacketagebaus geben, welcher i m R a h m e n einer E x k u r s i o n 
w ä h r e n d der V F M G - S o m m e r t a g u n g 1997 besucht w i r d . E s kann nicht das A n l i e g e n dieser A r b e i t sein, 
nochmals alle vorkommenden Mine ra l e i m D e t a i l zu beschreiben, zuma l dies auch den U m f a n g u n n ö t i g 
aufweiten w ü r d e . Statt dessen dokument ier t der vorliegende A r t i k e l speziel l diejenigen Minera le , welche 
seit dem Ersche inen der a u s f ü h r l i c h e n Beschre ibung von N A S D A L A (1993) neu nachgewiesenen wurden , 
sowie die E n t w i c k l u n g in den letzten J ah ren . Z u d e m ist es unser A n l i e g e n , einige der für die O ß l i n g e r 
Berge typischen Mineralparagenesen vorzuste l len und dabei auf solche Minera le h inzuweisen, die immer 
wieder miteinander verwechsel t oder falsch angesprochen werden. D i e in der vorl iegenden A r b e i t ange
gebenen Minera l fo rmeln sind an die von H O L Z E L (1989) verwendete Schreibweise angelehnt. 

Überbl ick zur geologischen Situation 

D i e L o k a l i t ä t befindet sich unmittelbar n ö r d l i c h des Or tes O ß l i n g , in der n ö r d l i c h e n Ober lausi tz z w i 
schen K a m e n z und Hoye r swerda ( A b b . 1 ) . Geotek tonisch liegt sie i m Bernsdor fe r Te i lb lock des Laus i t 
zer An t ikUnor iums . D e r seit E n d e der sechziger J a h r e betriebene, inzwischen v ier Abbauebenen umfas-
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Abb. 1; Geographische Lage der Oßlinger Berge in der 
nördlichen Oberlausitz. 

sende Tagebau hat stattliche A u s m a ß e erreicht. 
B e i etwa 1,5 K i l o m e t e r n L ä n g e nimmt er die 
gesamte Nordwestsei te des O ß l i n g e r Berges ein. 
D i e anstehende G r a u w a c k e w i r d h a u p t s ä c h l i c h zur 
G e w i n n u n g von Schottern (Schotterung von 
Bahngle i sen) und Spli t ten ( S t r a ß e n b a u : bi tu
m i n ö s e Decksch ich ten) gebrochen. 

D i e G r a u w a c k e ist relat iv e i n t ö n i g aufgebaut. 
Sie wurde i m oberen Pro te rozo ikum in einem 
g r o ß e n , relat iv f lachen Sedimentat ionstrog abgela
gert und verfestigt. Makrofoss i l ien sind dement
sprechend nicht zu finden. D i e bemerkenswert 
monotone Zusammensetzung des Gesteins , seine 
recht weite lokale Verbre i tung in der Laus i t z und 
die M ä c h t i g k e i t (ehemals bis ü b e r 2.000 Mete r ) 
lassen auf eine relat iv u n g e s t ö r t e und langanhal
tende Sedimentat ion s c h l i e ß e n (siehe z. B . SCHÖ
B E L , 1985; W E B E R , K E M N I T Z & P A E C H , 1990). 

D i e am O ß l i n g e r B e r g anstehende G r a u w a c k e 
ist zum g r ö ß e r e n T e i l k ö r n i g , d. h. sandsteinartig 

aufgebaut ( A b b . 2, l inker T e i l ) und erscheint i m frischen H a n d s t ü c k mit telgrau mit verschiedenen F a r b 
schattierungen. D i e ehemals hor izontal sedimentierten Schichten sind nahezu senkrecht aufgerichtet 
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D r Lutz NASDALA (Jahrgang 1964) studierte 1985-1990 Mineralogie an der Bergakademie Freiberg sowie ein Seme
ster an der Lomonossow-Universität Moskau. 1993 promovierte er am Institut für Theoretische Physik in Freiberg, wo 
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halb Jahre an der University of Hawan (Ramanmikrosonde) und hatte später an den Univershäten Perth ( S H R I M P ) 
und Wien (Infrarot) weitere Gelegenheiten, seine Erfahrungen mit modernen Mikromethoden zu vervollkommnen. 
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Abb. 2: Gegenüberstellung der DünnschlifiTjilder einer sandsteinartigen „körnigen Grauwacke" (links) und eines fein-
schluffigen „Grauwackenschiefers" (rechts), welcher infolge der Kontaktmetamorphose als Fleckengrauwacke vor
hegt. Bei letzterer ist deutlich erkennbar, daß die im Handstück dunkler als ihre Umgebung erscheinenden Flecken 
von einem Gemenge winziger, heller Muskovitblättchen aufgebaut werden. Beide Proben stammen vom Oßlinger 
Berg. Gekreuzte Nicols, Bildgrößen im Original je ca. 2,4 X 1,8 mm. 

worden (mit bevorzugter Streichrichtung E / W bis N E / S W ) , wobei hier sowohl die cadomische als auch 
die variszische Tek ton ik (als „ k a l t e Bruchve r fa l tung" ) bedeutsam sind (SCHWAB, 1962). J ü n g s t e tektoni-
sche Ereignisse , insbesondere Hebungen an Bruchzonen , werden in das Q u a r t ä r gestellt ( S C H N E I D E R , 
1977; B R A U S E , S C H U B E R T & H O R T E N B A C H , 1981). D i e an S t e i n b r u c h w ä n d e n anstehende G r a u w a c k e 
v e r f ä r b t sich b innen kurzer Zeit bräunlich, was auf oxidische Aussche idungen stark eisenhaltiger Tage
wässe r z u r ü c k z u f ü h r e n ist. 

D i e G r a u w a c k e wurde i m K a m b r i u m durch die In t rus ion des Westlausi tzer Granodior i t s schwach 
kontaktmetamorph ü b e r p r ä g t . D i e s ist im H a n d s t ü c k zumeist nur durch die schwach b r ä u n l i c h e F ä r b u n g 
(durch neugebildete Bio t i t e in der Grundmasse ; siehe A b b . 2, l inker T e i l ) und ein gewisses Verlorenge
hen der u r s p r ü n g l i c h a u s g e p r ä g t e n Sedimentat ionsschichtung erkennbar . D i e in den O ß l i n g e r Bergen nur 
untergeordnet auftretenden fe ins tkörn ig - sch lu f f igen Geste inspar t ien waren dagegen mehr reakt iv ( A b b . 
2, rechter T e i l ) . W i r finden F leckengrauwacken (Muskov i t - und Chlor i tanre icherungen) sowie K n o t e n -
grauwacken, welche gelegentlich in k le inen H o h l r ä u m e n h ü b s c h e v e r ä s t e l t e Chloritaggregate enthalten 
( A b b . 3 ) . A l s Besonderhei t für die n ö r d l i c h e Ober lausi tz entstand in den O ß l i n g e r B e r g e n auch Chias to-
lithschiefer ( K L E M M , 1891). Ka lks i l i ka t i s che Grauwackenpa r t i en , wie sie wei ter west l ich bei K a m e n z 
gehäuf t auftreten ( B R A U S E , S C H U B E R T & H O R T E N B A C H , 1981; N A S D A L A & P F E I F F E R , 1991), s ind u m 
O ß l i n g dagegen weniger anzutreffen. E s ist nicht g e k l ä r t , ob die selten in den O ß l i n g e r Bergen beobach
teten „ g r a n i t i s c h e n G e s t e i n s g ä n g e " (z. B . G L O C K E R , 1857; auch g e g e n w ä r t i g aufgeschlossen) mit dem 
Westlausitzer Granodior i t z u s a m m e n h ä n g e n oder genetisch von i h m u n a b h ä n g i g sind. 

V o n der bereits oben a n g e f ü h r t e n tektonischen Beanspruchung abgesehen, gab es seit dem K a m 
br ium nur wenige geologische Ere ign isse , die für das Grauwackengebirge bedeutsam waren . Z u e r w ä h -
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Abb. 3: Wurmförmige, verä
stelte Klinochloraggregate aus 
einem innen hohlen Chlorit-
knötchen (Knotcngrauwacke 
vom Oßlinger Berg). Die ein
zelnen Ästchen werden von 
radial (und nicht schichtparal
lel!) angeordneten Klinochlor-
blättchen aufgebaut und sind 
z. T . innen hohl, d. h. röhren
artig. Siehe hierzu N A S D A L A 
& U L L R I C H (1988). 

nen ist devonischer Magmatismus, durch den die in der Ober lausi tz weit verbrei te ten Gangbasal te ( D o l e -
r i te) gebildet wurden (z . B . K R A M E R , M Ü L L E R & P E S C H E L , 1977). Heu te ist der G r o ß t e i l des ehemali
gen Grauwackengebi rges abgetragen und von jungen Sedimenten ü b e r l a g e r t . D i e noch vorhandenen 
Grauwackenpar t i en sind obe r f l ä ch l i ch relat iv stark verwit ter t , was insbesondere auf eine tiefgreifende 
O b e r f l ä c h e n v e r w i t t e r u n g der G r a u w a c k e an der Wende K r e i d e - T e r t i ä r z u r ü c k z u f ü h r e n ist (z. B . L A S C H 
& R Ö S L E R , 1970): I m Steinbruch fällt in den o b e r f l ä c h e n n a h e n B e r e i c h e n das stark zersetzte Gesteins
grus auf. D i e Topographie der O ß l i n g e r Umgebung ist h a u p t s ä c h l i c h eiszeit l ich g e p r ä g t , was sich u . a. 
auch an O b e r f l ä c h e n m a r k e n auf der G r a u w a c k e (siehe z. B . H E R R M A N N , 1886; S C H U B E R T , 1980) nach
weisen l äß t . 

Die Mineralisationen 

V o n den G r a u w a c k e s t e i n b r ü c h e n der n ö r d l i c h e n Ober lausi tz war der g r o ß e B r u c h am O ß l i n g e r B e r g 
seit A n f a n g der achtziger J a h r e für Minera l sammler am ergiebigsten. D i e s liegt s icherl ich vor a l lem 
daran, d a ß in dem inzwischen sehr w e i t l ä u f i g e n B r u c h kont inuier l ich g r o ß e Mengen g e f ö r d e r t werden 
und der relativ schnel l fortschreitende A b b a u dadurch doch immer wieder e inmal eine der wenigen 
Gangminera l i sa t ionen g r ö ß e r e r M ä c h t i g k e i t anschneidet. 

I n O ß l i n g treten fast aus sch l i eß l i ch Quarzminera l i sa t ionen auf, wohingegen in anderen G r a u w a c k e 
b r ü c h e n der Umgebung h ä u f i g e r auch B a r y t - , Sider i t - und C a l c i t g ä n g e beobachtet wurden . G r ö ß e r e 
Q u a r z g ä n g e , welche M ä c h t i g k e i t e n von mehr als e inem halben Mete r erre ichen (siehe L E H , 1985), s ind 
sehr oft b r e k z i ö s ausgebildet und drusenreich ( S C H N E I D E R , 1977) und werden oft von Scharen kleinerer 
M i n e r a l g ä n g c h e n und -k lü f t chen begleitet. Wenngle ich auch etliche kontaktmetamorph und durch sekun
d ä r e Prozesse entstandene Minera le gefunden wurden , s ind die G a n g - und Kluf tminera l i sa t ionen für 
Sammler am ergiebigsten. 

D i e Ents tehung dieser Minera l i sa t ionen ist noch weitgehend unklar . D i e G ä n g e und Klüf te sind i m 
Vergle ich zur Bruchfa l tung der G r a u w a c k e z .T . ä l t e r (d . h. mitgefaltet) , ü b e r w i e g e n d jedoch jünge r . D i e s 
und die Ergebnisse erster ^'"Pb/^'*'Pb-Datierungen an Ga len i t en aus e inem Sulfidgang ( B l E L l C K l , 
S C H U S T , H I L L E R , H A A S E , G E R S T E N B E R G E R & H A B E D A N K , 1990) widerlegen f r ü h e r e Theo r i en , nach 
denen eine genetische Bez iehung der Minera l i sa t ionen z u m Westlausi tzer Granodior i t vermutet wurde 
(z. B . L E H , 1991) und weisen k la r auf variszische Minera lb i ldungen hin . 

Al l e rd ings sind die für die Minera lb i ldung u r s ä c h l i c h e n geologischen V o r g ä n g e und vor a l lem die 
Stoffherkunft nach wie vor fraglich. W ä h r e n d die g r ö ß e r e n , Sulfide f ü h r e n d e n Quarzbrekz ien zumeist 
ü b e r e i n s t i m m e n d als (magmatogene) H y d r o t h e r m a l g ä n g e interpretiert werden, gibt es nach wie vor kon
troverse Auffassungen z u den Kluf tminera l i sa t ionen . Le tz t e re werden wegen ihres Mineralbestandes 
(neben Bergkr i s t a l l en vo r a l l em A n a t a s , Chamosi t , T i t an i t , A U a n i t - C e ) von manchen Sammle rn leider 
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Tabelle 1: Minera le des Grauwackens te inbruchs am O ß l i n g e r B e r g . D i e Z a h l der in K l a m m e r n nachge
stellten Sternchen r e p r ä s e n t i e r t die relat ive H ä u f i g k e i t des Auf t re tens , v o n sehr sei len ( * ) bis g e w ö h n l i c h 
vorkommend ( * * * * ) ; 

Elemente: R u t i l ( * ) H e x a h y d r i t ( * ) 
ged. Kupfe r ( * ) Tenor i t ( * ) Lang i t ( * ) 

T r i d y m i t ( „ O p a l - T " ) ( * * * ) L i n a r i t ( * ) 
Sulfide: Magnesiocopiapi t ( * ) 
Arsenopyr i t ( * * ) Karbonate: Melanter i t ( * ) 
Cha lkopyr i t ( * * * ) Aragon i t ( * ) P icker ingi t ( * * * ) 
Cha lkos in ( * ) Aur i cha l c i t ( * * ) Rozen i t ( * * ) 
Cove l l in ( * ) A z u r i t ( * ) 

Rozen i t ( * * ) 

Galen i t ( * * ) Caic i t ( * * ) Phosphate: 
Markas i t ( * * ) Cerussi t ( * ) F luorapat i t ( * * ) 
Pyr i t ( * * * * ) H y d r o x y l b a s t n ä s i t - ( C e ) ( * ) M o n a z i t - ( C e ) ( * * * ) 
Pyrrhot in ( * ) H y d r o z i n k i t ( * ) 

Silikate: Sphaleri t ( * * * * ) Malach i t ( * ) Silikate: Sphaleri t ( * * * * ) 
Rosas i t ( * ) A l b i t ( * * ) 

Oxide/Hydroxide: Sideri t ( * * * * ) A l l a n i t - ( C e ) ( * * * ) 
Ana ta s ( * * * ) Chamosi t ( * * * * ) 
B r o o k i t ( * ) Sulfate: Ferrohornblende ( * ) 
Cupr i t ( * ) A lunogen ( * ) H a r m o t o m ( * ) 
Goethi t ( * * * ) Angles i t ( * ) K l i n o c h l o r ( * * * ) 
Haemat i t ( * * ) B a r y t ( * * ) M i k r o k l i n ( * * ) 
Hol landi t ( * ) Brochant i t ( * ) Muskov i t ( * * ) 
Manganit ( * ) D e v i l l i n ( * ) Ti tan i t ( * * ) 
O p a l ( * ) E p s o m i t ( * ) T u r m a l i n ( * ) 
Quarz (Bergkristal l , Chaicedon, G i p s ( * * ) 
sehr selten A m e t h y s t ) ( * * * * ) Ha lo t r ich i t ( * * * ) 

immer wieder als „ a l p i n e Z e r r k l ü f t e " angesprochen. W i r wissen inzwischen, d a ß die minera l i s ier ten 
Stoffe g r ö ß t e n t e i l s nicht aus der G r a u w a c k e selbst s tammen (also nicht von einer „ l a t e r a l s e k r e t i o n ä r e n 
Aus laugung" gesprochen werden k a n n ) und d a ß es auch bei wei tem keine hinreichende regionalmeta-
morphe Beanspruchung der G r a u w a c k e gab. E i n Stoffabsatz aus magmatogenen F l u i d a bzw. aus F l u i d a , 
welche durch Aus laugung tiefergelegener Geste ine „ m i n e r a l s t o f f b e l a d e n " wurden , erscheint nach dem 
g e g e n w ä r t i g e n Kenntn iss tand wesent l ich plausibler. A u f eine a u s f ü h r l i c h e r e Diskuss ion der bestehenden 
Probleme und offenen Fragen soll hier jedoch verzichtet werden; in diesem Zusammenhang w i r d auf 
N A S D A L A (1993) verwiesen. 

Vorkommende Mineralspezies 

D i e meisten der aus den O ß l i n g e r B e r g e n bekannten Minera la r t en wurden nur sehr selten und in 
mikroskopischer Ausb i ldung gefunden. I n den letzten J a h r e n gelangten jedoch auch ve rmehr t at t rakt ive 
MakroStufen (wie bis 10 cm lange Bergkr i s ta l l e , s c h ö n e Sphaerosider i tkugeln oder D r u s e n mit c m - g r o ß e n 
Sphaler i tkr is ta l len) in den Tauschhandel . Dennoch liegt das Interesse vie ler e inheimischer Sammle r eher 
bei den selteneren Spezies. E i n e A u s w a h l von für die O ß l i n g e r Be rge typischen Proben w i r d in der vor
liegenden Arbe i t b i ld l ich gezeigt. E i n i g e dieser Abbi ldungen belegen woh l sehr e indrucksvo l l , d a ß 
Mikrominera le g r o ß e n Schaustufen hinsichtl ich ihrer Ä s t h e t i k u m nichts nachstehen. D i e s gilt auch für 
häuf ige Spezies wie Pyr i t ( A b b . 4 ) , kugeligen Chaicedon ( A b b . 5 ) , Sider i t ( A b b . 6 ) und B a r y t ( A b b . 7 ) . 

Neben den h ü b s c h e n Bergkr i s t a l l en ( A b b . 8 ) sind die O ß l i n g e r Be rge vor a l lem durch das bemer
kenswerte V o r k o m m e n von nadeligem A l l a n i t - ( C e ) ( A b b . 9 und 10) und auch durch die interessanten 
Ti tanminera le bekannt geworden. So wurden rosafarbene T i tan i t e bis 1 cm G r ö ß e gefunden, in P a r a -
genese mit max imal 3 m m g r o ß e n Ana tasen von d ipyramidalem ( A b b . 11) oder tafeligem Habi tus ( A b b . 
12). B r o o k i t und R u t i l t reten dagegen nur ä u ß e r s t selten auf. 

E s sei darauf verwiesen , d a ß es sich bei fast a l len i m Tauschhandel angebotenen „ R u t i l e n " v o m 
O ß l i n g e r B e r g um den hier sehr h ä u f i g e n , nadeligen bis s ä u h g e n A l l a n i t - ( C e ) handelt (siehe N A S D A L A , 
1993). Gle iches gilt für den von M O S E S (1983) beschriebenen Gonnard i t : D a sich noch immer „ G o n n a r -
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Abb. 4: So attraktiv können 
SEM-Aufnahmen sein: Pyrit
kristalle, Kombinationen von 
Würfel und Oktaeder, sind in 
einer an Schaschlik erinnern
den Weise auf Allanit-(Ce)-
Nadcln ..aufgespießt". 

Abb. 5: Kugeliger Chaicedon, 
dessen bräunliche Farbe 
durch Einlagerung von Eisen
oxiden hervorgerufen wird. 
Bildbreite ca. 2,5 cm. Foto: R . 
BODE. 

dite" aus der N o r d s ä c h s i s c h e n G r a u w a c k e in den Sammlungen befinden, sei auch hier nochmals darauf 
verwiesen , d a ß die u r s p r ü n g l i c h e Gonnard i t ident i f ika t ion offensichtlich eine Fehlbes t immung war. S ä m t 
liche untersuchten „ G o n n a r d i t e " erwiesen sich (wie auch an freundlicherweise von H e r r n T . M O S E S zur 
V e r f ü g u n g gestelltem Mate r i a l nachgewiesen werden konnte) als A l l a n i t - ( C e ) . D i e Unterscheidung von 
A l l a n i t - ( C e ) und R u t i l ist nach der kr is tal lographischen F o r m nur in A u s n a h m e f ä l l e n , d. h . bei g r o ß e n 
Kr i s t a l l en m ö g l i c h . R u t i l ist al lerdings ex t rem selten (es d ü r f t e n k a u m mehr als zehn sicher identifizierte 
Ru t i lp roben exis t ieren!) , w ä h r e n d A l l a n i t - ( C e ) , w e n n auch nur in mikroskopischer G r ö ß e , jederzeit 
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Abb. 6: Die Innenräume von 
Quarzdrusen sind gelegentlich 
mit hell bräunlichem Siderit 
gefüllt, welcher interessante 
plaltige, ein dreidimensionales 
Netzwerk formende Aggre
gate bildet. Größe der Stufe 
ca. 6 X 10 cm. Foto: R . B O D E . 

Abb. 7: Eine der seltenen 
Barytstufen guter Qualität: 
E in klar durchsichtiges, aus 
tafeligen Kristallen bestehen
des Aggregat sitzt neben klei
nen, gelblichbraunen Harmo-
tomkriställchen auf bräunli
chem Siderit. Bildbreite ca. 
4 cm. Sammlung: T. LADEWIG 
(Hoyerswerda). Foto: R. BODE. 

gefunden werden kann. Ve rwi r rung mag bei den Sammle rn a u ß e r durch den inzwischen widerlegten G o n 
nardit dadurch hervorgerufen worden sein, d a ß der A l i a n i t - ( C e ) erst 1987 als solcher identif iziert wurde , 
w ä h r e n d R u t i l schon von S C H N E I D E R (1977) und K U B E (1980) beschrieben wurde . 

Analoges gilt für den M o n a z i t - ( C e ) und den H y d r o x y l b a s t n ä s i t - ( C e ) . M o n a z i t - ( C e ) tritt am O ß l i n g e r 
B e r g in den tieferen Abbaubere ichen durchaus nicht selten auf, w ä h r e n d bisher nur zwei ( ! ) sichere 
Funde von H y d r o x y l b a s t n ä s i t - ( C e ) bekannt wurden . Be ide Minera le bi lden sechsseitige Ind iv iduen 
( A b b . 13 und 14, diese Arbe i t ; A b b . 42 in N A S D A L A , 1993) von k u r z s ä u l i g e m bis dicktafel igem Habi tus . 
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Abb. 8: Hübsche Bergkristalle 
mit weißgrauen „Phantomen" 
wurden am Oßhnger Berg 
nicht selten beobachtet. Büd-
breite ca. 4 cm. Foto: R. BODE. 

Abb. 9: Bräunliches Ahanit-
(Ce)-Aggregat mit gelblichen 
Sideritflocken auf Mikroklin. 
Bildbreite ca. 1 cm. Foto: R. 
BODE. 
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Abb. 10: Winzige, hell bräunli
che Allanit-(Ce)-Nadeln bil
den einen dichten Filz, wel
cher längliche Bergkristalle in 
einer Druse überlagert. Bi ld
breite ca. 1.5 cm. Foto: R. 
BODE. 

Abb. 11: Anataskristahe und 
-aggregate mit dem typischen 
dipyramidalen Habitus in 
einer Quarzdruse. Bildbreite 
ca. 5 mm. Foto: R. BODE. 
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Abb. 12: Tafeliger Anataskri-
stall auf Chlorit (Chamosit). 
S E M - A u f nähme. 

Diese P r i smen scheinen i m Fa l l e des M o n a z i t s - ( C e ) pseudomorph erhaltene Fo rmen eines p r i m ä r e n 
(hexagonalen oder pseudohexagonalen) Minera l s z u sein ( A b b . 14). O b es sich dabei um Pseudomorpho-
sen von M o n a z i t - ( C c ) nach H y d r o x y l b a s t n ä s i t - ( C e ) , nach Apa t i t oder nach e inem anderen, noch nicht 
aus den O ß l i n g e r Bergen bekannten M i n e r a l handelt (vergl . auch A b b . 15), ist noch unklar. D a auch die 
F ä r b u n g beider Minera le durchaus ähn l i ch sein kann , ist auch hier die Unterscheidung durch Bemuste-
rung unter dem B i n o k u l a r nicht m ö g l i c h und erfordert zumindest die D u r c h f ü h r u n g von energiedispersi-
ven S E M - A n a l y s e n (Phosphorgehal t !) bzw. R ö n t g e n d i f f r a k t o m e t r i e . E r g ä n z e n d sei noch e r w ä h n t , d a ß 
bei allen untersuchten Monaz i ten (vereinfacht ( C e , L a , Nd ) [P04]) nur sehr wenig C a l c i u m gefunden 
wurde . E i n m ö g l i c h e r Ü b e r g a n g zum Chera l i t . ( C a . C e , Th ) [ (P, S i )04] , ist daher z u n ä c h s t a u s z u s c h l i e ß e n . 

Tabel le 1 gibt einen Ü b e r b l i c k ü b e r die bisher im Grauwackes te inbruch am O ß l i n g e r B e r g gefunde
nen Minera le . Von den a n g e f ü h r t e n Minera la r t en waren einige bisher noch nicht bekannt; diese sollen im 
A n s c h l u ß detail l iert beschrieben werden: 

Cuprit, CuiO wurde in besonders s c h ö n e r Ausb i ldung auf Proben entdeckt, die 1986/87 an der S ü d 
westecke des O ß l i n g e r B r u c h s auf der dritten Abbausohle gewonnen wurden . Z u jener Ze i t wurde dort 
eine m ä c h t i g e , drusenreiche Quarzbrekz ie angeschnitten, welche bereits 1982 auf der zweiten Sohle 
durch ihren R e i c h t u m an Sulfiden (insbesondere Sphaler i t ) aufgefallen war (siehe L E H , 1985). I n den 
h ö h e r e n Bere ichen trat neben s c h ö n e n Sphaler i ten (siehe A b b . 16 und 17) u . a. gediegen Kupfer auf k l e i 
nen Klü f t en in unmit te lbarer Nachbarschaft des Ganges auf. Cupr i t bildet hier, allerdings offenbar 
ä u ß e r s t selten, typische hellrote N ä d e l c h e n von max ima l e inem halben Mi l l imete r L ä n g e , die dann zuwei 
len zu einem filzartigen G e w i r r aggregiert sind. Neue Cupri tfunde (wie auch solche von ged. K u p f e r ) sind 
in den tieferen Abbaubere ichen k a u m zu erwar ten , wohl aber in dem noch liegengebliebenen, inzwischen 
stark angewitterten Gangmate r ia l auf der zwei ten Abbauebene . 

Devillin, CaCu4[(OH)/SOj2 • 3H2O wurde bisher nur auf einer Probe aus dem Grauwackebruch 
O ß l i n g nachgewiesen. D e v i l l i n tritt hier in hel lblauen, d ü n n b l ä t t r i g e n Kr i s t a l l en von etwa 0,5 Mi l l imeter 
G r ö ß e auf, welche ein r o s e t t e n f ö r m i g e s Aggregat bi lden. 

Epsomit, MgSO^ • 7H2O tritt in farblosen bis grauen, g l a s g l ä n z e n d e n K r u s t e n auf stark verwit ter ter 
G r a u w a c k e auf. W e i ß e Aggregate in der N ä h e von E p s o m i t erwiesen sich als das E n t w ä s s e r u n g s p r o d u k t 
Hexahydrit, MgSO^ • 4H2O. 

A n der Nordwand der v ier ten Sohle steht ein Quarzgang an, welcher h a u p t s ä c h l i c h Manganit, 
MnO(OH) führ t . Besonders massive B r o c k e n ( F a u s t g r ö ß e und d a r ü b e r ) wurden 1996 in einer inzwi 
schen restlos abgebauten l i n s e n f ö r m i g e n E r w e i t e r u n g des Ganges gefunden. D a s grauschwarze Mater ia l 
ist teils strahlig, teils schalig aufgebaut. Strahlige, sehr dicht erscheinende Aggregate mit halbmetal l i 
schem G l a n z erwiesen sich als nahezu monomineral ischer Manganit . Schalige bis pulvrige Par t ien sind 
s c h w ä r z l i c h b r a u n ge fä rb t und wurden r ö n t g e n o g r a p h i s c h als Gemenge v o n Mangani t und einem Minera l 
der Cryptomelangruppe bestimmt. B e i le tzterem wurde mittels energiedispersiver R ö n t g e n d e t c k t i o n am 
S E M neben Mangan und B a r i u m nur Spuren von K a l i u m nachgewiesen. Dami t handelt es sich bei diesem 
(offenbar z .T . auch r ö n t g e n a m o r p h e n ) Mine ra l um Hollandit, BaMnMnyO,/,. D a s schalige Manganit-
Hol land i t -Gemenge zeigt in kle insten D r u s e n h o h l r ä u m e n von wenigen Mi l l ime te rn G r ö ß e eine s p h ä r o l i -
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Abb. 13: Monazit-(Ce)-Aggre-
gate von (pseudo-)hexagona-
lem Habitus, mit winzigen 
Pyriten Uberwachsen. auf 
Chamosit. Bildbreite ca. 12 
mm. Sammlung: Niederlausit-
zer Landesmuseum Cottbus. 
Foto: R. BODE. 

Abb. 14: Monazit-(Ce) mit 
Anatas auf winzigen Chamo-
sitkriställchen. Nicht nur an 
der für Monazit untypischen 
Kristallgestalt, sondern auch 
an der porösen Struktur die
ser Individuen ist erkennbar, 
daß es sich bei den hexagona
len Pyramiden vermutlich 
nicht um Kristalle, sondern 
Pseudomorphosen von Mona-
zit-(Ce) nach einem hexago
nalen (?) Mineral handelt. 
SEM-Aufnahme. 

tische O b e r f l ä c h e . D a r a u f aufgewachsene kugelige Aggregate (Durchmesse r mehrere hundert M i k r o m e 
ter) eines w e i ß e n Manganminera ls konnten bisher noch nicht sicher identif iziert werden. 

Fhiorapatit, COf/F/PO^jJ bildet w e i ß e bis farblose, oftmals k la r durchsichtige Kr i s t a l l e von tafeli
gem Habi tus ( A b b . 18 und 19). D i e G r ö ß e der Kr i s t a l l e ü b e r s c h r e i t e t selten einen halben Mil l imeter . D i e 
Apa t i t e wurden stets auf bzw. zwischen d u n k e l g r ü n e m Chamosi t gefunden, in Paragenese mit b lauem 
Ana tas , A l l a n i t - ( C e ) , T i t an i t und Quarz . R ö n t g e n d i f f r a k t o m e t r i e und energiedispersive E lemen tana ly t ik 
am S E M reichen zur sicheren Unterscheidung von F luor - , H y d r o x y l - , Chlor - und Karbonatapat i t oftmals 
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Abb. 16: Aggregat aus tetra-
edrischen Sphaleritkristallen. 
welche von einer grauen Ver
witterungskruste überzogen 
sind, mit Pyrit auf Quarz. 
Bildbreite ca. 1 cm. Foto: R. 
B O D E . 
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Abb. 17: Bunt angelaufenes, 
rundliches Sphaleritkorn auf 
Quarz. Bildbreite ca. 12 mm. 
Foto: R. BODE. 

nicht aus. D i e I d e n t i t ä t der O ß l i n g e r Proben als F luorapa t i t wurde deshalb ramanspektroskopisch nach
gewiesen (h ie rzu siehe z. B . M A I T I & G H O S H , 1991). 

Scheinbar gibt es zwei verschiedene T y p e n von Apa t i tk r i s t a l l en . W e i ß e Individuen sind einfache 
Kombina t ionen von hexagonalem Pr i sma und Bas i sp inako id (d . h. hexagonale T a f e l n ) , w ä h r e n d die farb
los-durchsichtigen Kr i s t a l l e als Kombina t ionen dieser F o r m e n u. a. mit mehreren hexagonalen D i p y r a m i -
den sehr f l ä c h e n r e i c h sind ( A b b . 18 und 19). E s sei noch darauf hingewiesen, d a ß die durchsichtigen A p a 
tittafeln den ebenfalls tafeligen und ebenfalls auf Chamosi t auftretenden Alb i tk r i s t a l l en sehr ähn l i ch 
sehen k ö n n e n . B e i der Mineralansprache unter dem B i n o k u l a r ist daher Vors ich t geboten. E i n e g r ü n d l i 
che Bemusterung der ausgebildeten Kr i s t a l l f l ä chen gestattet zwar meist die sichere Unterscheidung, ist 
wegen der geringen G r ö ß e der Ind iv iduen jedoch oft nicht einfach. 

I m S ü d o s t t e i l des Bruches wurden in den letzten Jah ren wiederhol t helle G e s t e i n s g ä n g e in der G r a u 
wacke beobachtet, die - da bisher noch keine petrologischen Untersuchungsergebnisse vorliegen - hier 
ganz allgemein als „grani t isch" ' bezeichnet werden sollen. Neben den Hauptgemengteilen (vor a l lem F e l d 
s p ä t e , Ouarz und M u s k o v i t b l ä t t c h e n ) treten durchaus häuf ig radialstrahlige Aggregate d u n k e l g r ü n e r bis 
mittelbrauner Farbe auf, welche mehrere Zent imeter L ä n g e erreichen k ö n n e n . In beiden F ä l l e n handelt es 
sich um Turmalin, welcher von Chlor i t und Pyr i t begleitet w i rd . D i e bisher d u r c h g e f ü h r t e n R ö n t g e n - und 
energiedispersiven S E M - E l e m e n t a n a l y s e n reichen für die zweifelsfreie Mineralansprache noch nicht aus. 
Beide ( g r ü n e und braune) Turmahne sind ext rem eisenreich und nahezu völl ig magnesiumfrei, dazu ist auf 
der Natr iumposit ion bemerkenswert v ie l K a l i u m eingebaut. D i e Zusammensetzung kommt der des Bue r -
gerits nahe; sie kann vereinfacht mit (Na ,K )Fe3AI ( , [ (F ,OH )4 / (B03 )3 /S i | ;Oi8] angegeben werden. 

Z u den gegenwärt igen Fundmögl i chke i t en 

Sicher l ich werden so manche Minera l sammler - insbesondere solche, die sich mit M i k r o m i n e r a l e n 
b e s c h ä f t i g e n - nach der E x k u r s i o n im R a h m e n der V F M G - S o m m e r t a g u n g daran interessiert sein, sich 
intensiver mit den Laus i t ze r G r a u w a c k e n m i n e r a l e n zu befassen und den B r u c h am O ß l i n g e r B e r g 
nochmals besuchen wol len . H i e r z u m u ß man aber leider sagen, d a ß die g e g e n w ä r t i g e Si tuat ion dies nur 
sehr b e s c h r ä n k t z u l ä ß t . 
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Abb. 18: Apatit auf Chamosit. 
Die in den Oßlinger Bergen 
vorkommenden Apatite 
haben zumeist einen tafeligen 
Habitus und sind charakteri
stisch sehr flächenreich. S E M -
Aufnahmen. 

Abb. 19: Apatükristall von 
gedrungenem Habitus, eben
falls sehr flächenreich, auf 
Chamosit. SEM-Aufnahme. 

O b w o h l auch in anderen n o r d s ä c h s i s c h e n G r a u w a c k e s t e i n b r ü c h e n (z . B . Mit te lberg bei Dubr ing , 
But te rberg bei K a m e n z , Eber sbach bei G r o ß e n h a i n ) h in und wieder s c h ö n e und interessante Funde 
g e t ä t i g t werden, ist in mineralogischer Hins icht - wie eingangs bereits e r w ä h n t - der Tagebau am O ß l i n 
ger B e r g mit A b s t a n d am ergiebigsten. Mine ra l s ammmle rn ist das Be t re ten des B r u c h e s derzeit jedoch 
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nicht m ö g l i c h . Ausgenommen hiervon sind angemeldete und von e inem W e r k s a n g e h ö r i g e n g e f ü h r t e 
Gruppenexkurs ionen . I m R a h m e n solcher F ü h r u n g e n bestehen besonders für „ M i c r o m o u n t e r " fast 
immer gute F u n d m ö g l i c h k e i t e n , wohingegen at t rakt ive Makros tufen nur selten, w ä h r e n d des Ü b e r f a h 
rens der g r ö ß e r e n Q u a r z g ä n g e zu finden sein d ü r f t e n . F ü r Anmeldungen bei der Betr iebs le i tung hier die 
Postanschrift: Laus i t ze r G r a u w a c k e G m b H , W e r k s t r a ß e 1, 01920 L i e s k e . 

Wie ist die g e g e n w ä r t i g e Si tuat ion entstanden? B i s vor wenigen J ah ren waren Minera l sammler am 
O ß l i n g e r B e r g gern gesehene G ä s t e . So wurden z. B . oftmals höffige Grauwackenpa r t i en nach der Spren
gung nicht sofort abgefahren, sondern im Liegenden belassen, um Minera l sammlern die M ö g l i c h k e i t für 
interessante Funde zu geben. Manche Sammler wurden sogar informiert , wenn bei einer Sprengung 
g r ö ß e r e G ä n g e zutage getreten waren . M a n konnte also von e inem w i r k l i c h wohlwol lenden Entgegen
kommen seitens des Betr iebes sprechen. Seit e inem Vor fa l l , in den drei Minera lsucher verwicke l t waren , 
hat sich diese Situat ion jedoch völ l ig g e ä n d e r t . 

E s ist unseres E rach tens unerhebl ich, ob sich die drei Sammler nachts im Schein der Autosche inwer -
fer an einer frisch geschossenen Ste inbruchwand abseilten oder „ n u r " in der M o r g e n d ä m m e r u n g mit 
angelegter Fa l l s icherung ü b e r der Abbruchkan te arbeiten wol l ten . I n beiden F ä l l e n sind diese Sammle r 
nicht im entferntesten den Rege ln des Arbei tsschutzes gerecht geworden, deren Beachtung die einzige -
und völ l ig berechtigte und notwendige - Forde rung darstellt , welche die Betr iebslei tung den besuchen
den Sammlern stellt. D i e Konsequenz der Betr iebsle i tung, seit diesem Vor fa l l Sammlern das unbeaufsich
tigte Bet re ten des Grauwackebruchs zu verbieten und dies auch mit Hi l fe des Wachschutzes konsequent 
durchzusetzen, ist wohl mehr als v e r s t ä n d l i c h . 

D e r Schaden für die Gesamthe i t der e inheimischen Minera l f reunde ist g r o ß , zumal lohnende L o k a 
l i t ä t en für Sammle r in der L a u s i t z rar s ind. E s ist s icher l ich bitter, d a ß der G r o ß t e i l der e inheimischen 
Sammler nun für die Unvernunf t und U n ü b e r l e g t h e i t einiger Weniger b ü ß e n m u ß . B i t t e r auch, d a ß auch 
die regionalen Museen , die doch sehr von der S a m m e l t ä t i g k e i t von Fre ize i tminera logen profi t ieren, unter 
dieser Si tuat ion leiden. B i t t e r vor a l lem, d a ß alle drei Verursacher Mitgl ieder der V F M G sind. E s bleibt 
zu hoffen, d a ß es den einheimischen Sammlern in der Zukunf t gelingen w i r d , sich in den A u g e n der 
Betr iebsle i tung wieder als kompetenter und z u v e r l ä s s i g e r Pa r tne r zu etablieren. Vie l le ich t kann h ierzu 
auch die E x k u r s i o n im R a h m e n der V F M G - S o m m e r t a g u n g ein kle ines S t ü c k beitragen. 
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