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K u r z f a s s u n g
In dieser 69. Folge der „Neuen Mineralfunde aus Österreich“ werden 37 Beiträge 

mit 48 Abbildungen von Mineral-Neufunden und ergänzenden Mitteilungen zu bereits 
bekannten Fundorten und Mineralfunden aus sieben Bundesländern mitgeteilt. 

Besonders hervorzuheben sind mehrere Erstbeschreibungen von Mineral-
vorkommen für Österreich:

Fischesserit, Ag3AuSe2, Kochkarit, PbBi4Te7, und Rucklidgeit, PbBi2Te4, 
vom Steinbruch Lorüns, Montafon, Vorarlberg (Beitrag 2158).
Freieslebenit, AgPbSbS3, vom alten Bergbau Arzberg im oberen Hasental, 
Semmeringgebiet, Steiermark (Beitrag 2188).
Palenzonait, (NaCa2)Mn2+

2(VO4)3, vom Obernberger Tribulaun, Nordtirol 
(Beitrag 2159).
Šlikit, Zn2Mg(CO3)2(OH)2·4H2O, vom alten Blei-Zink-Bergbaurevier Deutsch-
feistritz, Steiermark (Beitrag 2186).
Tetraedrit-(Hg), Cu6(Cu4Hg2)Sb4S12S, vom Rotenstein, Komperdell 
(Komperdell-Alpe), Serfaus, Oberinntal, Nordtirol (Beitrag 2160).
In der anschließenden Liste sind die Minerale und ihre Fundorte, beginnend mit 

dem Bundesland Kärnten (Beiträge 2153–2156), gefolgt von Vorarlberg (2157–2158), 
Tirol (2159–2162), Salzburg (2163–2171), Niederösterreich (2172–2180), Steiermark 
(2181–2188) und Burgenland (2189) zusammengefasst.

K Ä R N T E N
2153)  Adular, Andradit, Calcit, Epidot, Hämatit, Tremolit und Quarz in einer alpinen Kluft 

südlich der Zwischenelendscharte, Großelendtal, Ankogelgruppe, Kärnten
2154)  Apatit, Autunit, Gorceixit, Gormanit, Goyazit, Kaolinit, Montebrasit, Plumbogum-

mit, Pyrit, Siderit, Souzalit, Sphalerit und Uraninit vom Zwenberger Graben,  
Reisseckgruppe, Kärnten

2155)  Graphit, Hydrozinkit, Pyrit, gediegen Selen, Smithsonit und Sphalerit vom  
Steinachbach bei Jadersdorf im Gitschtal, Kärnten

2156)  Apatit, Baryt, Monazit-(Ce) und Tetraedrit-(Fe) vom Quecksilber-Bergbau Hohes 
Kohr, Turracher Höhe, Kärnten

V o R a R l b E R g
2157)  Slavíkit aus dem Steinbruch Rhomberg bei Dornbirn, Vorarlberg
2158)  Albit, Altait, Cerussit, Fischesserit, Galenit, Kochkarit, Linarit, Linnéit-Siegenit, 

Monazit-(Ce), Munakatait, Muskovit, Naumannit, Rhodochrosit, Rucklidgeit,  
Silber, Tellurobismuthit und Tsumoit aus dem Zementsteinbruch bei Lorüns im 
Montafon, Vorarlberg
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T I R o l
2159)  Manganberzeliit und Palenzonait vom Obernberger Tribulaun, Nordtirol
2160)  Annabergit, Brannerit, Cobaltit, Florencit-(Ce), Florencit-(La), Gersdorffit,  

Uraninit und weitere Minerale vom Rotenstein, Komperdell (Komperdell-Alpe),  
Serfaus, Oberinntal, Nordtirol: ein Vorbericht

2161)  Adular, Albit, Calcit, Chabasit-Ca, Chlorit, Epidot, Fluorapatit, Muskovit, Titanit, 
Quarz (Bergkristall) und Zirkon aus dem Bereich des Hornkees, Zillertaler Alpen, 
Nordtirol

2162)  Gladit vom Felbertauern, Osttirol

S a l z b u R g
2163)  Gediegen Bismut, Bismuthinit, Ichnusait/Nuragheit, Sztrókayit und Wulfenit aus 

der Reichenspitzgruppe, Salzburg/Tirol
2164)  Alabandin, Clino-suenoit und Quarz in metamorphen Manganmineralisationen 

vom Krapfkühkarl, Kapruner Tal, Salzburg
2165)  Gold, Hessit, Irarsit, Petzit, Sperrylith, Tarkianit und Palladiumbismutotelluride 

aus einer Edelmetallparagenese vom Haidbachgraben, Felbertal, Salzburg
2166)  Cassiterit, Chamosit, Dravit, Fluorapatit, Monazit-(Ce), Paragonit, Schörl,  

Stilpnomelan(?), Ullmannit, Uraninit, Willyamit, Xenotim-(Y) und Zirkon von der 
Kieslagerstätte im Rettenbachgraben bei Mittersill, Salzburg

2167)  Tetraedrit-(Fe) und Ullmannit vom Scheelitbergbau im Felbertal bei Mittersill, 
Salzburg

2168)  Arseniosiderit(?), Brackebuschit, Cobaltit, Devillin, Gersdorffit, Hessit, Schul- 
tenit, ein Mineral aus der Symplesitgruppe und Tetradymit vom Rauriser Gold-
bergbau, Sonnblickgruppe, Salzburg

2169)  Felsőbányait und Gips vom Grießwies-Schwarzkogel, Rauris, Salzburg
2170)  Erythrin von der Arnoldhöhe, Ankogelgruppe, Salzburg
2171)  Mimetesit und Xenotim-(Y) vom ehemaligen Kupferbergbau Mühlbach am 

Hochkönig, Salzburg

N I E d E R Ö S T E R R E I c H
2172)  Almandin, Anatas, Apatit, Monazit-(Ce), Pyrit, Titanit und Zirkon aus dem Peg-

matitvorkommen am Knappenweg (Gründlweg), Alauntal, Krems an der Donau, 
Niederösterreich

2173)  Calcit, Fluorit und Pyrit von Münchreith an der Thaya, Waldviertel, Niederöster-
reich

2174)  Cassiterit und Columbit-(Fe) aus einem Pegmatit am Windeckberg im Miesling-
tal bei Spitz, Waldviertel, Niederösterreich

2175)  Ilmenit vom Mitterfeld bei Bengelbach, Mühldorf, Waldviertel, Niederöster-
reich

2176)  Ilmenit und Rutil vom Trastallhof bei Fohra nordwestlich Mühldorf, Waldviertel, 
Niederösterreich

2177)  Dravit und Schörl vom Steinbruch Schmoll bei Bernhards im Waldviertel,  
Niederösterreich

2178)  Baryt, Bertrandit, Columbit-(Mn), Eulytin, Hübnerit, rosa Olenit, Pezzottait(?),  
Pollucit, Rutil, Scheelit, Stibarsen, „Uranmikrolith“ und gediegen Wismut so- 
wie ein neues Cs-Al-Phosphat in einem rosa Turmaline enthaltenden Peg- 
matit im Steinbruch von Eibenstein im Waldviertel, Niederösterreich: ein Vor-
bericht

2179)  Apatit, Calcit („Lublinit“), Chamosit, Epidot, Ilmenit, Klinozoisit, Rutil („Sagenit“) 
und Xenotim-(Y) von einem neuen Forststraßenaufschluss im Pernegger  
Graben bei Pernegg, Waldviertel, Niederösterreich

2180)  Baryt, Chromit, Enstatit, Galenit, Limonit, Magnetit und Tremolit aus Lesefunden 
von Langau bei Geras, Waldviertel, Niederösterreich
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S T E I E R M a R K
2181)  Allanit-(Ce) und Klinozoisit in Löllingit-Massiverzen von der Zinkwand, Schlad-

minger Tauern, Steiermark
2182)  Pyromorphit vom Erzberg, Eisenerz, Steiermark
2183)  Gips und Tschermigit von einem Forstwegaufschluss nahe der Weinebene, 

westlich von Glashütten, Koralpe, Steiermark
2184)  Siderit aus dem Steinbruch im Lieschengraben bei Oberhaag, Eibiswald, Steier-

mark
2185)  Ein Mineral der Cancrinit-Gruppe (Pitiglianoit?) aus dem Steinbruch am Stradner 

Kogel, Wilhelmsdorf, südlich Bad Gleichenberg, Steiermark
2186)  Alumohydrocalcit, Aurichalcit, Brianyoungit, ged. Schwefel, Siderit sowie Šlikit 

vom alten Blei-Zink-Bergbaurevier Deutschfeistritz, Steiermark
2187)  Ankerit, Bastnäsit-(Ce), Se-hältiger Bismuthinit, Clausthalit, Coffinit(?), Galenit, 

ged. Arsen, Gersdorffit, Glaukodot(?), Greenockit, Löllingit, Magnetit, Monazit-
(Ce), Sphalerit, Stibnit(?), Tennantit-(Fe), ein Glied aus der Reihe Aikinit-Bis-
muthinit und Xenotim-(Y) vom Steinbachgraben („Knappenkeusche“) bei Stein-
haus am Semmering, Steiermark

2188)  Boulangerit, Chamosit, Corkit, Diaphorit, Freieslebenit, Ilmenit, Manjiroit(?) 
sowie ein Fahlerz aus der Reihe Tetraedrit-(Fe)–„Freibergit“ vom alten Bergbau 
Arzberg im oberen Hasental, Semmeringgebiet, Steiermark

b u R g E N l a N d
2189)   Sphalerit aus dem Steinbruch bei Badersdorf, südwestlich Großpetersdorf,  

Burgenland

In den Beiträgen werden folgende Abkürzungen verwendet: 
PXRD für Phasenanalyse mittels Pulver-Röntgendiffraktometrie; 
SXRD für Phasenanalyse mittels Einkristall-Röntgendiffraktometrie; 
REM für Rasterelektronenmikroskopie; 
EDS für energiedispersive Röntgenmikroanalyse; 
WDS für wellenlängendispersive Röntgenmikroanalyse; 
BSE-Modus für Fotos mittels rückgestreuter Elektronen; 
SE-Modus für Fotos mittels Sekundärelektronen.

2 1 5 3 )  a d u l a r ,  a n d r a d i t ,  c a l c i t ,  E p i d o t ,  H ä m a t i t , 
Tr e m o l i t  u n d  Q u a r z  i n  e i n e r  a l p i n e n  K l u f t  s ü d l i c h 
d e r  z w i s c h e n e l e n d s c h a r t e ,  g r o ß e l e n d t a l , 
a n k o g e l g r u p p e ,  K ä r n t e n
Im Sommer 2019 war Herr Alfred Pichler, Viktring, im Großelendtal 

im Gebiet der Zwischenelendscharte, Ankogelgruppe, Kärnten, auf der 
Suche nach Bergbauresten. Dabei fand er einen etwa 20 cm großen 
Gneisbrocken mit einer durch Calcit mineralisierten Kluftfläche. Das 
Anstehende der Kluft konnte er nicht finden, dieses dürfte aber wahr-
scheinlich etwa 300 m südlich der Zwischenelendscharte am Grat in 
Richtung Ankogel liegen.

Bei der Reinigung der Kluftfläche und der Auflösung des eher 
schlecht ausgebildeten Calcits mittels Salzsäure kam eine überraschend 
perfekt entwickelte alpine Kluftparagenese zum Vorschein. Die Kluft-
fläche ist mit zahlreichen scharfkantig entwickelten, dunkelbraun bis 
schwarz gefärbten, bis 5 mm großen Rhombendodekaedern übersät 
(Abb. 1). Die PXRD-Analyse bestätigte den Verdacht auf Andradit und 
die REM-EDS-Analyse zeigte über den gesamten Querschnitt eines 
Rhombendodekaeders eine sehr homogene chemische Zusammen- 
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setzung. Die daraus berechnete 
Formel lautet (Ca2,93Mn0,06Mg0,01)
Σ3,00 (Fe3+

1,45Al0,46Ti0,07)Σ1,98(SiO4)3, 
das entspricht einem Granat mit 
rund 75 % Andradit- und 25 % 
Grossularkomponente. In der Para-
genese treten 1 cm großer, dünn-
tafelig entwickelter Hämatit und 
körniger, bis mm großer, dunkel-
grüner Epidot sowie bis 3 mm  
großer Adular auf. Quarz, in Form 
wenige cm langer, wasserklarer 
Bergkristalle, ist nur vereinzelt zu 
beobachten. Andradit überwächst 
Hämatit, Epidot, Adular und 

Quarz, als letzte Mineralbildungen folgen weißer, faseriger und filzig 
entwickelter Tremolit und Calcit, der vom Finder bereits weggelöst 
wurde. (Walter/Bojar)

2 1 5 4 )  a p a t i t ,  a u t u n i t ,  g o r c e i x i t ,  g o r m a n i t , 
g o y a z i t ,  K a o l i n i t ,  M o n t e b r a s i t ,  P l u m b o g u m m i t , 
P y r i t ,  S i d e r i t ,  S o u z a l i t ,  S p h a l e r i t  u n d  u r a n i n i t 
v o m  z w e n b e r g e r  g r a b e n ,  R e i s s e c k g r u p p e ,  K ä r n t e n
Im Frühjahr 2018 fand Herr Thomas Wabnig jr., Napplach, in einem 

Lawinenkegel nahe dem Zwenberger Bach abgestürzte Pegmatitblöcke, 
die auffallend grünlich-blaue Flecken führen. Im Fundbereich tritt Hang-
schutt aus Granitgneis, Amphibolit und Kalkglimmerschiefer auf. Nach 
der geologischen Karte der Reisseckgruppe (Cliff et al. 1971) könnte der 
Pegmatit aus dem Zentralgneis nahe dem Übergang zur „Peripheren 
Schieferhülle“ stammen.

Der Pegmatit ist mittelkörnig, teilweise stark geschiefert und boudi-
niert und besteht nach der PXRD-Analyse überwiegend aus Quarz, Albit 
und Muskovit. Die grünlich-blau gefärbten Flecken sind unregelmäßig 
im Pegmatit verteilte Mineralisationen, die teils parallel zur Schieferung, 
aber auch quer dazu verlaufen (Abb. 2). Als Mineralbestand konnte mit-
tels PXRD-Analyse überwiegend Montebrasit und Quarz bestimmt wer-
den, mengenmäßig viel geringer, aber doch noch im Röntgendiagramm 
erkennbar, treten Gormanit, Goyazit, Siderit und Kaolinit hinzu.

Im Anschliff (Abb. 3) und mittels REM-EDS-Analysen sind die ein-
zelnen Mineralphasen deutlich zu unterscheiden: Montebrasit tritt in 
über 0,2 mm großen Kristallen in unmittelbarer Berührungsparagenese 
mit Quarz auf. Siderit ist in > 0,5 mm großen Kristallen ausgebildet, 
zeigt jedoch wie Montebrasit eine teilweise sehr fortgeschrittene Um-
wandlung zu feinkörnigen Mineralphasen mit Korngrößen < 10 μm.  
Die Paragenese Siderit + Quarz scheint stabil zu sein; grenzt Siderit  
an Montebrasit, kam es hier durch hydrothermale Überprägung zu Mine-
ralneubildungen von Gormanit, Souzalit und Goyazit. Siderit ist che-
misch leicht zoniert und hat die mittlere Zusammensetzung von 
(Fe0,82Mg0,17Mn0,01)CO3. Gormanit und Souzalit variieren als Mischkris-
talle um 50 Mol-% der beiden Endglieder und haben Mg:(Fe2++Mn2+)-
Verhältnisse von 1,42:(1,51+0,07) bis 1,56:(1,34+0,10) mit jeweils Al4,0 

abb. 1: 
Schwarze Rhom-
bendodekaeder von 
andradit auf adular 
und Quarz mit  
Hämatit (abgebro-
chener tafeliger 
Kristall) und Tremo-
lit (weiße Masse 
beim Hämatit) aus 
einer Kluft südlich 
der zwischen-
elendscharte, 
großelendtal,  
ankogelgruppe, 
Kärnten.  
bildbreite: 3,5 cm. 
Sammlung: 
H. Prasnik, 
Foto: H.-P. bojar
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und P4,0 und sind daher einerseits 
als Gormanit und andererseits als 
Souzalit zu benennen. Gormanit 
und Souzalit sind auch die farbge-
benden Mineralien in dieser Phos-
phatparagenese. Grenzt Montebra-
sit an Quarz, kommt es teilweise 
zur Bildung von Kaolinit. Diese 
Mineralreaktion wurde bereits vom 
Pegmatitvorkommen am Lagger-
hof beschrieben (Niedermayr et al., 
Beitrag 970 in Niedermayr et al. 
1995). Die REM-EDS-Analysen 
von Goyazit zeigen teils sehr hohe 
Gehalte an Barium mit Ba:Sr bis 
0,51:0,49, dass in dem sehr fein-
körnigen Mineralgemenge je nach 
Mengenverhältnis Ba:Sr sowohl Barium-reicher Goyazit als auch Stron-
tium-reicher Gorceixit vorliegen. Auch Calcium kann in diesen Kristal-
len signifikant sein, so dass auch eine Crandallit-Komponente hinzu-
kommt. Das Verhältnis von Al:P ist stets 3:2 und entspricht dem Chemis-
mus der Al-hältigen Phosphate der Plumbogummit-Gruppe.

Bis 0,3 mm großer Apatit ist nur teilweise korrodiert und mit Gorma-
nit-Souzalit gefüllt. Ein rund 20 μm kleiner Einschluss im Apatit konnte 
als das Blei-Aluminium-Phosphat Plumbogummit bestimmt werden.  
Ein 3 μm kleines Korn in Apatit ist Uraninit und im feinkörnigen Gorma-
nit-Souzalit-Gemenge konnte bis zu 10 μm großer Autunit (oder Meta-
Autunit) als sekundäres Uranmineral nachgewiesen werden. An weiteren 
Erzmineralen treten eisenarmer Sphalerit (< 10 μm) mit 0,1 Gew.-% Fe 
und Pyrit (< 20 μm) auf.

Das Lithium-Aluminium-Phosphat Montebrasit gehört wie Siderit zu 
den primären Mineralbildungen im Pegmatit vom Zwenberger Graben. 
Eine nachfolgende hydrothermale Überprägung des Pegmatits mit Zufuhr 
von Barium und Strontium entlang von Rissen und Schieferungsflächen 

abb. 2: 
grünlich-blau 
gefärbte Ein-
schlüsse, die als 
gemenge von  
Montebrasit, gor-
manit-Souzalit und 
goyazit-gorceixit 
bestimmt wurden, 
im Pegmatit vom 
zwenberger  
graben, Reisseck-
gruppe, Kärnten. 
bildbreite: 2 cm. 
Sammlung:  
Th. Wabnig jr.,  
Foto: F. Walter

abb. 3: 
Siderit (Sid) und 
Montebrasit (Mont) 
mit Reaktionssäu-
men und deutlich 
erkennbaren Mine-
ralneubildungen zu 
gormanit-Souzalit 
(gm) und goyazit-
gorceixit (gy) im 
Pegmatit mit Quarz 
(Qu) und autunit 
(aut) vom zwenber-
ger graben, Reiss-
eckgruppe, Kärnten.  
REM-Foto  
(bSE-Modus):  
H.-P. bojar
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führte zur teilweisen Zersetzung von Montebrasit und Siderit und zur 
Neubildung u. a. von Kaolinit, Gormanit-Souzalit und Goyazit-Gorceixit.

Phosphatreiche Pegmatite mit Montebrasit und zahlreichen sekun-
dären Mineralneubildungen (z. B.: Gormanit usw.) sind aus dem Ostalpi-
nen Kristallin des Millstätter See-Rückens bekannt geworden (vgl. Zu-
sammenstellung in Walter 1998). Das Vorkommen im Zwenberger 
Graben ist der Erstnachweis von Montebrasit mit sekundären Phosphaten 
im Tauernfenster. (Walter/Bojar)

2 1 5 5 )  g r a p h i t ,  H y d r o z i n k i t ,  P y r i t ,  g e d i e g e n  S e l e n , 
S m i t h s o n i t  u n d  S p h a l e r i t  v o m  S t e i n a c h b a c h  b e i 
J a d e r s d o r f  i m  g i t s c h t a l ,  K ä r n t e n
Im Sommer 2018 war einer der Autoren (H. P.) im Bachbett des 

Steinachbaches bei Jadersdorf im Gitschtal auf der Suche nach Mine-
ralien. Aus diesem Gebiet waren bisher keine Mineralfunde bekannt ge-
worden, so war er auch überrascht, dass im Bachbett des Steinachbaches 
zahlreiche Dolomitblöcke mit faustgroßen Einschlüssen aus Sphalerit 
liegen. Ein ehemaliger Bergbau auf Blei-Zink-Erze ist in diesem Gebiet 
nicht bekannt (vgl. PiChler 2009).

Der Fundort liegt im oberen Steinachbach-Graben auf rund 1200 m 
Seehöhe unter der Schwarzwand, woher auch die vererzten Dolomit-
blöcke stammen könnten. Die anstehende Vererzung konnte wegen der 
Steilheit des Geländes nicht gefunden werden. Nach der geologischen 
Karte Blatt 198 Weissbriach (SChöNlaub 1987) grenzen im Bereich der 
Schwarzwand grauer Wettersteindolomit (Unterkarn) und dunkelgrauer 
Partnach-Plattenkalk (Ladin) durch eine Störung getrennt an Zwischen-
dolomit (Anis).

Das vererzte Gestein ist eine Brekzie aus einem feinkörnigen, dun-
kelgrau gefärbten Dolomit, dessen Gesteinstrümmer durch grobkörnigen 
Dolomit in Korngrößen bis 5 mm, „Asphalt“-ähnlichen Knollen und La-
gen sowie massiven Sphalerit verbunden sind. Der hell gelblich-grün 
gefärbte Sphalerit bildet bis zu 1 cm große Kristalle in einem dichten 
Gefüge in Knollen bis zu 10 cm im Durchmesser und ist innerhalb der 
Messgenauigkeit frei von Eisen und enthält nur wenig Cadmium (REM-
EDS-Analyse in Atom-%: Zn 49,9; S 49,8; Cd 0,2; Fe 0,05). Teilweise 
sind diese Sphalerit-Anreicherungen durch ein netzartiges Auftreten 
feinster (Mächtigkeit < 1 mm) Dolomitgängchen durchsetzt. Die stark 
glänzenden, schwarzen, „Asphalt“-ähnlichen Knollen und Lagen, die 
überwiegend zwischen Sphalerit und dem feinkörnigen Dolomitgestein 
auftreten, bestehen, wie die PXRD-Analyse ergeben hat, aus einem eher 
schlecht kristallisiertem Illit (breite Röntgenreflexe), Graphit und Pyrit. 
Pyrit bildet bis 0,1 mm große Kristalle, die in Form von Schnüren und 
Haufen nur in den Graphit-führenden Partien vorkommen.

Mineralisierte Hohlräume mit gut ausgebildeten Kristallen sind sehr 
selten. Nur an wenigen Stücken konnten winzige < 0,1 mm messende 
Kristalle von hellbraunem Smithsonit in radialstrahligen Aggregaten 
oder traubigen Partien nachgewiesen werden. Viele unregelmäßig ange-
ordnete Hohlräume sind zellenartig aufgebaute Lösungshohlräume nach 
Sphalerit, die überwiegend mit weißem, pulverigem, eher schlecht  
kristallisiertem Hydrozinkit gefüllt sind. Die Stege der Zellen bestehen 
aus Dolomit, der den Sphalerit netzartig in kleinen Gängen durchsetzt. In 
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einem dieser Hohlräume konnte perfekt kristallisierter, weißer, seiden-
glänzender, zu kugeligen Aggregaten zusammengesetzter Hydrozinkit 
mittels PXRD-Analyse nachgewiesen werden.

Besonders auffallend in dieser Vererzung sind an kleinen Kluftflä-
chen auftretende zitronengelb gefärbte, dünne Krusten, die sowohl auf 
Sphalerit als auch auf grobspätigem Dolomit vorkommen. Die Vermu-
tung, dass es sich hier um Greenockit handelt, konnte mittels PXRD-
Analyse nicht bestätigt werden, da diese gelben Krusten röntgenamorph 
sind. Die REM-EDS-Analyse ergab die Elemente Zink, Schwefel und 
Cadmium und weiters Magnesium, Calcium und Sauerstoff, wobei die 
letzten drei Elemente wahrscheinlich zur Unterlage (Dolomit) der gelben 
Kruste gehören. Wie in der Abbildung 4 ersichtlich ist, besteht diese  
Kruste aus winzigen kugeligen Aggregaten (Kugeldurchmesser < 1 μm). 
Als eigentliche Überraschung dieser Paragenese sind die nadeligen, oft 
zu Gruppen zusammengesetzten Kristalle, die analytisch als einziges 
Element Selen ergeben. Da in diesen Kristallen kein Sauerstoff messbar 
war, kann angenommen werden, dass sie aus gediegen Selen bestehen. 
Wegen der extrem kleinen Kristalle (Längen bis 60 μm und Querschnitte 
< 2 μm) konnte eine Bestimmung mittels PXRD nicht erfolgen. Gedie-
gen Selen tritt nur mit den gelben Krusten auf, sitzt auf Dolomit oder 
Sphalerit und wird teilweise bis vollständig von den röntgenamorphen, 
kugeligen Aggregaten überzogen. 

In Erzanschliffen konnten neben Sphalerit und Pyrit keine weiteren 
Erzminerale nachgewiesen werden. Die Herkunft des Selens könnte 
demnach aus den organischen Ablagerungen stammen, die zu Graphit 
umgewandelt wurden. Über ein Vorkommen von gediegen Selen berich-
tet meixNer (1954) aus den Seegrabener Kohlehalden (Steiermark) und 
zählt dabei neben der Nennung von γ-Selen zahlreiche Mineralien auf, 
die er von Dr. H. Scholz, einem Sammler aus Regensburg, im Jahr 1943 
als Auflistung erhalten hat. Auch hier wäre eine organische Herkunft des  
Selens als Erklärung der Mineralisierung zu gediegen Selen möglich, da 
Selen in der α-Aminosäure in Pflanzen vorkommt.  
 (Walter/Prasnik/Bojar)

abb. 4: 
die nadeligen 
Kristalle von gedie-
gen Selen auf dolo-
mit sind teilweise 
überkrustet von 
röntgenamorphen, 
kugeligen aggre-
gaten. Steinach-
bach bei Jadersdorf 
im gitschtal, 
Kärnten. 
REM-Foto (bSE-
Modus): 
H.-P. bojar
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2 1 5 6 )  a p a t i t ,  b a r y t ,  M o n a z i t - ( c e )  u n d  
Te t r a e d r i t - ( F e )  v o m  Q u e c k s i l b e r - b e r g b a u  H o h e s 
K o h r ,  Tu r r a c h e r  H ö h e ,  K ä r n t e n
Bei einer Grubenbefahrung des Quecksilber-Bergbaues Hohes Kohr 

konnte der Autor im Sommer 2019 aus der großen Abbaukammer  
umfangreiches Probenmaterial der Vererzung gewinnen. Aus einem  
typischen Gangstück mit reichlicher Zinnoberführung wurde an der  
Geologischen Bundesanstalt ein Dünnschliff angefertigt, der mittels 
REM-EDS analysiert wurde. Die Gangart besteht aus Quarz und Dolo-
mit. Zinnober ist im Schliff reichlich in bis zu 100 µm großen unregel-
mäßigen Körnern vorhanden. Pyrit tritt dominant in bis zu 2 mm großen 
idiomorphen Aggregaten in Erscheinung. Chalkopyrit tritt quantitativ et-
was zurück, kommt aber in bis zu 200 µm großen Erzputzen vor. In un-
mittelbarer Nähe dieses Chalkopyrits tritt sehr selten ein Fahlerz auf. 
friedriCh (1965) konnte mit den damaligen Untersuchungsmethoden 
nicht feststellen, ob es quecksilberführend ist. Tatsächlich bestätigen nun 
die neuen REM-EDS-Analysen, dass es sich um einen schwach queck-
silberhältigen Tetraedrit-(Fe) handelt. Bei schwammig angelösten, bis zu 
200 µm großen Aggregaten handelt es sich um Baryt, der selten auch 
schwach Strontium-haltig sein kann (Abb. 5). An Akzessorien sind stel-
lenweise massenhaft ein Mineral der Apatitgruppe (Spuren von Fluor bei 
der Messung mittels REM-EDS deuten auf einen Fluorapatit hin) und 
Monazit-(Ce) in bis zu 20 µm großen Körnern zugegen. (Auer)

2 1 5 7 )  S l a v í k i t  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  R h o m b e r g  b e i 
d o r n b i r n ,  V o r a r l b e r g
Im Steinbruch Rhomberg fand Martin Strobl, Lustenau, ungefähr  

im Jahr 2017 an einer von Witterungseinflüssen geschützten Stelle  
der Steinbruchwand blassgelbliche, schimmernde, nierig-kugelige  

abb. 5: 
Ein 200 µm großes, 
angelöstes baryt-
aggregat (ba) mit 
Pyrit (Py) und zin-
nober (Hg) in 
Quarzmatrix (Qu) 
vom Quecksilber-
bergbau Hohes 
Kohr, Turracher 
Höhe, Kärnten. 
REM-Foto 
(bSE-Modus): 
c. auer
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Aggregate auf einer oberflächlich 
stark verrosteten Karbonat-Matrix. 
Diese Aggregate bestehen aus win-
zigen (undeutlich sechsseitigen?) 
Schüppchen und zeigen im An-
bruch teilweise blasenartige Hohl-
räume (Abb. 6). Damit lag der Ver-
dacht nahe, dass es sich um ein re-
zent aus der Verwitterung von Py-
rit/Markasit gebildetes (Metall-)
Eisen-Sulfat handelt. Das Erschei-
nungsbild der Probe erinnerte stark 
an Slavíkit von anderen österrei-
chischen Vorkommen. Eine PXRD-
Analyse konnte dies dann auch  
bestätigen. Das Magnesium in der chemischen Formel des Minerals, 
(H3O+)3 Mg6Fe15(SO4)21(OH)18·98H2O, ist aus Dolomit ableitbar. 

 (Kolitsch)

2 1 5 8 )  a l b i t ,  a l t a i t ,  c e r u s s i t ,  F i s c h e s s e r i t ,  g a l e n i t , 
K o c h k a r i t ,  l i n a r i t ,  l i n n é i t - S i e g e n i t ,  M o n a z i t - ( c e ) , 
M u n a k a t a i t ,  M u s k o v i t ,  N a u m a n n i t ,  R h o d o c h r o s i t , 
R u c k l i d g e i t ,  S i l b e r ,  Te l l u r o b i s m u t h i t  u n d  
Ts u m o i t  a u s  d e m  z e m e n t s t e i n b r u c h  b e i  l o r ü n s  i m  
M o n t a f o n ,  V o r a r l b e r g
Im aktiv betriebenen Zementsteinbruch bei Lorüns im Montafon tre-

ten sehr selten unscheinbare Vererzungen auf, die nur anhand von leicht 
zu übersehenden dünnen Krusten der Verwitterungsmineralien Malachit 
und Azurit erkennbar sind. Diese Vererzungen sind gebunden an ein 
graues bis graurötliches, Hornstein-artiges Gestein, das altersmäßig zum 
Jura (Ältere Allgäuschichten, Pliensbachium) zu stellen ist. KolitSCh 
(Beitrag 1921 in Niedermayr et al. 2015) beschrieb aus einem REM-
EDS-analytisch untersuchten Erzanschliff Akanthit, Azurit, Bornit, Cha-
mosit, Clausthalit, Elektrum, Hämatit, Klinochlor, Malachit und weitere 
Mineralien. 

Von dem damals vom Zweitautor gesammelten Material konnte aus 
Zeitgründen bislang nur ein weiterer Anschliff hergestellt und untersucht 
werden. Allerdings wurde ein Eigenfund des Erstautors (vom 15.07.2018) 
ebenfalls genauer mineralogisch anhand eines Schliffes untersucht.  
Die Ergebnisse der REM-EDS-Analysen von diesen beiden Schliffen  
sollen hier vorgestellt werden. Weitere, teils knollige kleine Vererzungen 
wurden zwischenzeitlich vom Zweitautor in Jaspis-Material entdeckt, das 
bereits ca. 2005–2007 gesammelt worden war. Diese wurden für das  
Anfertigen weiterer zukünftiger Erzanschliffe bereitgestellt. 

Der erste Anschliff (Arbeitsname „Erzlinse“) wurde von einer klei-
nen linsenförmigen Vererzung angefertigt (ca. 6 x 4 mm, Abb. 7), die an 
ihrer Außenseite viel krustigen Malachit (als Verwitterungsprodukt) 
zeigte und in ihrem Inneren einen porösen, feinkörnigen Charakter hatte. 
Die Matrix der Vererzung besteht aus Quarz, Fe-reichem Klinochlor 
(größere, grobblättrige Aggregate) und Muskovit (lokal lagig ange- 
reichert). Lokal häufig ist Baryt, der stets xenomorph ausgebildet ist  

abb. 6: 
blassgelbliche, 
schimmernde, 
nierig-kugelige 
aggregate von 
Slavíkit aus dem 
Steinbruch Rhom-
berg bei dornbirn, 
Vorarlberg. bild-
breite: 14 mm. 
Sammlung: 
NHM Wien, Foto:  
H. Schillhammer
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und an Fremdelementen Spu-
ren von Ca und Sr enthält. Eine 
seltene Matrixkomponente ist 
Albit (kleine, chemisch reine 
Körnchen in Muskovit). Auf-
fällig bei den REM-EDS-
Spektren der Matrixmineralien 
war, dass sowohl Klinochlor 
als auch Muskovit teilweise 
Spuren von Cu enthielten, da-
mit also eindeutig zeitgleich 
mit der Vererzung entstanden 
sind. Im Gegensatz zu dem 
von KolitSCh (Beitrag 1921 in 
Niedermayr et al. 2015) unter-
suchten Anschliff war kein  
Hämatit enthalten, die Sauer-

stofffugazität während der Vererzungsepisode muss daher deutlich nied-
riger gelegen sein.

An oxidischen Akzessorien wurde nur Fluorapatit nachgewiesen. 
Ein 4 x 2 µm großes Körnchen ist in Limonit eingebettet. An Erzmine-
ralien fanden sich sechs verschiedene Spezies, darunter drei Selenide. 
Relativ häufig ist Chalkopyrit (chemisch rein), der z. T. Verwitterungs-
säume aus Limonit aufweist. Lokal häufig sind Clausthalit (PbSe) und 
Naumannit (Ag2Se) (Abb. 8). Der Clausthalit bildet bis maximal 70 µm 
große Körner; meist liegt ihre Größe jedoch unter 20 µm. Er ist z. T. 
schwach Ag-, Cu-, Fe- und S-haltig und verwachsen mit Naumannit oder 
Chalkopyrit. Er kann auch nicht selten von Naumannit umsäumt werden 
oder in Chalkopyrit eingewachsen sein. Die Cu- und Fe-Gehalte sind 
ungewöhnlich und könnten eventuell auf submikroskopische Verwach-
sungen mit weiteren Erzmineralien zurückzuführen sein. Der Naumannit 
liegt vorwiegend als sehr kleine Körnchen (< 5 µm) vor, kann aber auch 
bis 150 µm messende Körner ausbilden. An Fremdelementen sind durch-
wegs Spuren von Cu und S nachweisbar. Der S-Gehalt kann aber auch 
erhöht sein (z. B. Se:S ~ 10:1) und in einem Fall wurde ein S-reiches 
Korn beobachtet (Se:S ~ 2,2:1). Naumannit ist ein Zweitfund für Öster-
reich. Das Silberselenid war bislang nur als Komponente einer Parage-
nese mit Selenerzmineralien in einem ehemaligen Steinbruch in der 
Buckligen Welt (NÖ) beschrieben worden (KolitSCh, Beitrag 1892 in 
Niedermayr et al. 2014). 

Galenit ist eine seltene Komponente der Erzmineralisation. Er ist 
schwach Ag-haltig, stets Se-reich (S:Se ~ 2:1) und fast immer in Nau-
mannit eingewachsen. Dieser ist im Gegensatz zum Galenit jedoch che-
misch fast rein. Au-haltiges Silber wurde nur zweimal detektiert. Die 
vereinfachten empirischen Formeln der beiden winzigen Körnchen  
lauten: Ag0,59Au0,41 und Ag0,55Au0,45. Sehr selten ist auch Fischesserit 
(Ag3AuSe2). Beobachtet wurden ein längliches, ca. 10 µm großes Korn 
und ein 3 x 2 µm messendes Korn. Fischesserit ist ein Neufund für  
Österreich.

Die im Schliff nachgewiesenen Sekundärmineralien umfassen Mala-
chit (reichlich am Rand der Probe), Limonit (feinlagig; z. T. als Saum um 

abb. 7: 
Polierter, in gelb-
liches Harz einge-
betteter anschliff 
der linsenförmigen, 
an chalkopyrit 
(messinggelb) 
reichen und die 
Selenide claustha-
lit und Naumannit 
enthaltenden Verer-
zung, die an ihrer 
außenseite zu 
Malachit verwittert 
ist. Steinbruch 
lorüns, Vorarlberg. 
Sammlung: NHM 
Wien (MPa-Inven-
tar-Nr. o 1971), Foto: 
H. Schillhammer
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Chalkopyrit; stets mit geringen Cu-Gehalten und variablen Spuren von 
Si, S, Se, Pb und Al), Covellin (selten, winzig) sowie die folgenden drei 
Bleisekundärmineralien: Cerussit bildet bis 200 µm große Körner, die 
verwachsen sind mit Linarit oder mit Chalkopyrit und Malachit. Linarit 
erscheint in Form dünntafelig-gestreckter, subparalleler Kristalle, die mit 
Cerussit verwachsen sind. Er enthält teilweise geringe Mengen bis Spu-
ren von Se. Das Blei-Kupfer-Selenit-Sulfat Munakatait [Idealformel: 
Pb2Cu2(Se4+O3)(SO4)(OH)4] ist eher faserig-büschelig ausgebildet 
(Länge der Büschel bis ca. 30 µm). Es grenzt stets an Linarit an, der im 
Vergleich zum Munakatait immer grobkörniger ist (Abb. 9). Das Mineral 

abb. 8: 
Hellgrauer Nau-
mannit, der z. T. 
weißen clausthalit 
umsäumt, in chal-
kopyrit (grau) und 
limonit (dunkel-
grau). anschliff 
vom Steinbruch 
lorüns, Vorarlberg. 
Sammlung: NHM 
Wien (MPa-Inven-
tar-Nr. o 1971), 
REM-Foto (bSE-
Modus): u. Kolitsch

abb. 9: 
büscheliger Muna-
katait (hellgrau) 
neben grobkör-
nigem, teils sub-
parallel-tafelige 
Kristalle ausbilden-
dem linarit (eben-
falls hellgrau) in 
einer Klinochlor-
Matrix (dunkel).  
die winzigen hellen 
aggregate sind 
cerussit. anschliff 
vom Steinbruch 
lorüns, Vorarlberg. 
Sammlung: NHM 
Wien (MPa-Inven-
tar-Nr. o 1971), 
REM-Foto (bSE-
Modus): u. Kolitsch
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enthält stets Spuren von Fe als Fremdelement. Munakatait war bislang 
aus Österreich nur aus den Wolfsgruben bei Seiz in der Steiermark be-
kannt (leiKauf et al., Beitrag 1826 in Niedermayr et al. 2013; auer 
2019), wo ebenfalls Linarit auftritt. Die Beobachtung, dass der Munaka-
tait von Lorüns eher eine faserig-büschelige Ausbildung zeigt, stimmt 
mit Erkenntnissen von auer (2019) an dem Wolfsgruben-Material 
überein, in welchem Munakatait eher faserig ist, während Linarit eher 
blockig auftritt. 

Ein sekundäres Kupfersulfat (Fe-haltig und mit einer Spur Se), das 
sehr selten neben Munakatait auftritt, konnte nicht identifiziert werden. 
Entsprechend dem (Cu,Fe):(S,Se)-Verhältnis von ca. 4:1 handelt es  
sich entweder um Brochantit oder ein anderes Kupfersulfat mit dieser 
Stöchiometrie. 

Der zweite mineralogisch untersuchte Anschliff ist von einer sehr 
unscheinbaren und kleinen, leicht vererzten Gesteinspartie, die nur auf-
grund winziger Malachitkügelchen auffiel, welche sich als Verwitte-
rungsprodukt auf der Vererzung gebildet hatten. Das kleine, lose Stück 
wurde am 15.7.2018 in abgesprengtem Material mit dunkelgraugrün-
lichen, inhomogenen, etwas „verknäuelten“ Partien der kondensierten 
Schichten gefunden, die hier an der Steinbruchwand ein vorwiegend röt-
liches Erscheinungsbild zeigen und rötliche bis dunkelrote Jaspislagen 
und -knollen enthalten. Das gesamte bisherige Fundmaterial wurde in 
diesem Bereich geborgen. 

Dieser zweite Anschliff enthält im Gegensatz zum ersten, an Selen-
mineralien reichen Schliff mehrere Tellurmineralien. Die Matrix besteht 
zum einen aus feinschuppigem Mg-reichem Chamosit und Fe-reichem 
Klinochlor, welche beide Spuren von Ni und z. T. auch Cu enthal- 
ten. Zum anderen enthält die Matrix Calcit (mit Spuren von Mn, Fe  
und Mg), Mn- und Fe-reichen Dolomit, Ca-reichen Rhodochrosit [z. B. 

abb. 10: 
Übersichtsauf-
nahme der atoll-
artig-ellipsoidi-
schen Pseudomor-
phosen von Quarz 
nach vermutlichen 
Muschelschalen. 
die Pseudomorpho-
sen sind eingebettet 
in eine chamosit-
Klinochlor-Matrix 
(dunkel), die außer-
dem Rhodochrosit, 
Hämatit und chalko-
pyrit (weiß) enthält. 
anschliff vom Stein-
bruch lorüns, Vor-
arlberg. Sammlung: 
NHM Wien (MPa-
Inventar-Nr. o 1970), 
REM-Foto (bSE-
Modus): u. Kolitsch
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~(Mn0,61Ca0,29Mg0,07Fe0,03)CO3], Quarz und (sehr selten) Albit. Der 
Quarz bildet lokal offensichtliche Pseudomorphosen nach Atoll- 
förmigen (ovalen, ellipsoidischen bis selten rundlichen), 50–300 µm 
großen Gebilden, bei denen es sich sehr wahrscheinlich um silifizierte 
Muschelschalen handelt (Abb. 10). Diese Pseudomorphosen können 
wiederum teilweise von Chalkopyrit verdrängt bzw. mineralisiert werden 
(Abb. 11). Außerdem kommt Quarz als sehr kleine (7–30 µm) Ein-
schlüsse in Calcit und neben Hämatit vor.

An Akzessorien wurden die folgenden fünf Mineralien beobachtet: 
Hämatit bildet winzige xenomorphe bis feinblättrige Körnchen und Ag-
gregate (< 10 µm), die oft verwachsen sind mit den Erzmineralien oder 
Säume um diese bilden, also als kogenetisch einzustufen sind. Als Fremd-
elemente enthält der Hämatit variable Spuren von Ti, Si und Al. Monazit-
(Ce) ist zwar winzig (maximal 4 x 2 µm, meist < 1 µm), aber überall 
verstreut im Schliff anzutreffen und daher ebenfalls der hydrothermalen 
Vererzung zuzuordnen. Er enthält geringe Mengen an La, Nd und Fe so-
wie Spuren von Y, Al, Pr, Th, Ca, Tb, Dy, Gd und Sm. Auffällig sind aus 
zahllosen Monazit-(Ce)-Körnchen bestehende Säume und schwarmartige 
Ansammlungen. An weiteren sehr seltenen Akzessorien wurden Fluor-
apatit (winzige rundliche Kristallkörner mit variablen Spurengehalten 
von Na, Fe, Ce und Si), Rutil (ca. 6 µm, mit variablen Spuren von Fe, Si, 
Ca, Al, Nb und Zr) und Zirkon (hypidiomorph, 12 µm) beobachtet. 

Unter den Erzmineralien ist Chalkopyrit (chemisch rein) die häu-
figste Komponente. Seine mehr oder minder winzigen Körnchen und 
idiomorphen Kriställchen (nur selten werden sie 35–90 µm groß) sind in 
der chloritisch-karbonatischen Matrix eingesprengt oder lokal mit Quarz 
verwachsen. Galenit bildet winzige Einschlüsse in Chalkopyrit. Altait 
wurde als winzige Kristallite in Hämatit beobachtet. Ein Einzelnachweis 
ist Linnéit-Siegenit [(Co1,88Ni0,92Cu0,14Fe0,06)S4], der als ca. 15 µm großer 

abb. 11: 
chalkopyrit (hell- 
grau) verdrängt einen 
Teil einer atollartig-
ellipsoidischen  
Pseudomorphose  
von Quarz (dunkel-
grau) nach einer ver-
mutlichen Muschel-
schale. diese und 
weitere Pseudomor-
phosen sind einge-
bettet in eine chamo-
sit-Klinochlor-Matrix 
(dunkelgrau) mit win-
zigen Hämatiten (hell-
grau). anschliff vom 
Steinbruch lorüns, 
Vorarlberg. Sammlung: 
NHM Wien (MPa-
Inventar-Nr. o 1970), 
REM-Foto (bSE- 
Modus): u. Kolitsch
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Einschluss in Chalkopyrit beobachtet wurde und der selbst wiederum 
winzige Galenit- und Anglesit-Einschlüsse enthält.

Tellurobismuthit (Bi2Te3) zeigt sich ebenfalls nur in Form winziger 
Körnchen (maximal 2 µm, nur in einem Fall 11 µm). Er ist hauptsächlich 
mit Chalkopyrit verwachsen oder tritt in oder neben diesem auf  
(Abb. 12). Einige Körnchen sind mit Rucklidgeit verwachsen. Die REM-
EDS-Analysen des Tellurobismuthits zeigen öfters geringe Pb-Gehalte 
(maximal ~ 5 At.-%) und manchmal deutlich erhöhte S-Gehalte (negativ 
korreliert mit Te, aber unabhängig vom Pb-Gehalt). Ob es sich hier um 
Stapelfehlordnungen handelt oder um submikroskopische Verwach-
sungen, ist unklar. In der Tetradymit-Gruppe, zu der Tellurobismuthit 
gehört, sind Stapelfehlordnungen häufig (CooK et al. 2007). Tellurobis-
muthit war bisher nicht mit Sicherheit aus Österreich nachgewiesen wor-
den. Als winzige Einschlüsse (maximal 4 μm) wurde er mit Vorbehalt 
von KolitSCh (Beitrag 1855 in Niedermayr et al. 2014) aus dem Rellstal 
im Montafon beschrieben. Weltweit gesehen ist Tellurobismuthit ein  
relativ häufiges Erzmineral.

Drei weitere Tellur-Wismut-Erzmineralien wurden jeweils mehrfach 
in diesem Anschliff nachgewiesen, Rucklidgeit (PbBi2Te4), Kochkarit 
(PbBi4Te7) und Tsumoit (BiTe), wobei die ersten beiden Neufunde für 
Österreich darstellen. Der relativ häufige, maximal 9 µm große 
Rucklidgeit ist meist mit Chalkopyrit verwachsen (Abb. 13). Der deut-
lich spärlichere Kochkarit erreicht Korngrößen von maximal 5 µm  
(Abb. 14). Beide sind in den meisten Fällen chemisch rein, nur selten 
sind eindeutige Spurengehalte von Schwefel zu erkennen (wegen Peak-
Überlappung im Spektrum sind Gehalte von unter 1–2 At.-% S mit einem 
sehr großen Messfehler behaftet). Der sehr seltene und winzige Tsumoit 
hingegen enthält bei allen Analysen geringe Gehalte an Pb und S (empi-
rische Formel z. B. Bi46,8Pb2,5Te46,9S3,5). Alle beobachteten Tellurmine-
ralien sind komplett Se-frei. 

abb. 12: 
Tellurobismuthit 
(weiß) als Ein-
schluss in einem 
relativ großen chal-
kopyrit (hellgrau), 
der randlich von 
drei Hämatit-aggre-
gaten (grau) über-
wachsen wird. die 
Matrix besteht aus 
chlorit und carbo-
naten. anschliff vom 
Steinbruch lorüns, 
Vorarlberg. Samm-
lung: NHM Wien 
(MPa-Inventar-Nr. o 
1970), REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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Das einzige Sekundärmineral, das in diesem zweiten Anschliff be-
obachtet wurde, ist Anglesit, wobei es sich jedoch, nach den Paragenesen 
zu urteilen, um eine späthydrothermale Phase handeln könnte.

Die vorliegenden neuen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die 
makroskopisch sehr unscheinbaren hydrothermalen Cu-Fe-Au-Ag-Pb-
Bi-Se-Te-S-Vererzungen im Steinbruch Lorüns durch unerwartet varia-
ble Mineralvergesellschaftungen charakterisiert sind. Sowohl rein sele-
nidische als auch rein telluridische Erzmineralisationen kommen vor. 
Die unter Bedingungen erhöhter Sauerstofffugazität abgeschiedenen 

abb. 13: 
Rucklidgeit (weiß), 
rechts verwachsen 
mit chalkopyrit 
(grau), in einer 
chlorit-carbonat-
Quarz-Matrix; ganz 
rechts Schwärme 
von winzigen Mona-
zit-(ce)-Kriställchen 
(hellgrau). anschliff 
vom Steinbruch 
lorüns, Vorarlberg. 
Sammlung: NHM 
Wien (MPa-Inven-
tar-Nr. o 1970), 
REM-Foto (bSE-
Modus): u. Kolitsch

abb. 14: 
Kochkarit (weiß) an 
Hämatit (grau) mit 
mikroskopischen 
chalkopyrit-Ein-
schlüssen (hell-
grau); in chlorit-
carbonat-Quarz-
Matrix mit verein-
zelten, winzigen 
Monazit-(ce)-
Kriställchen (hell-
grau); anschliff vom 
Steinbruch lorüns, 
Vorarlberg. Samm-
lung: NHM Wien 
(MPa-Inventar-Nr. o 
1970), REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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Erze (Paragenesen mit Hämatit) können sowohl von Se dominiert sein, 
mit Clausthalit als einzigem Se-Erz (KolitSCh, Beitrag 1921 in Nieder-
mayr et al. 2015), als auch von Te. Der auffällige Ni-Gehalt des Chamo-
sits und Klinochlors sowie das Auftreten eines Ni-Co-Glieds der Thio-
spinell-Gruppe (Linnéit-Siegenit) sind indirekte Hinweise auf den mög-
lichen Einfluss ultrabasischer Gesteine (submarine Basalte?) auf die 
Mineralisation.

Es ist geplant, weitere Anschliffe von dem vorliegenden Proben-
material anzufertigen, um diese hochinteressanten Vererzungen umfas-
send zu charakterisieren. An dieser Stelle soll auch der den Steinbruch 
Lorüns betreibenden BSL GmbH für die Möglichkeit gedankt werden, 
mit Erlaubnis Proben zu sammeln. (Kolitsch/Kiseljak)

2 1 5 9 )  M a n g a n b e r z e l i i t  u n d  P a l e n z o n a i t  
v o m  o b e r n b e r g e r  Tr i b u l a u n ,  N o r d t i r o l
In linsenförmigen metamorphen Manganmineralisationen des 

Obernberger Tribulauns wurde kürzlich eine große Vielfalt von teils 
sehr seltenen Mineralien entdeckt (KolitSCh et al., Beitrag 2076 in 
Walter et al. 2018). Im genannten Beitrag wurde ein „bislang eben-
falls unbestimmtes, rotbraunes Mn-Ca-As-V-O-Mineral mit etwas Na 
und sehr wenig Si“ erwähnt. Dieses Mineral, das rötliche bis orange-
rötliche, feinblättrig aufgebaute, sehr dünne Krusten auf sehr schmalen 
Rissen bildet, wurde nun durch eine Kombination von PXRD- und 
neuen REM-EDS-Analysen bestimmt. Es handelt sich um leicht  
As-haltigen Palenzonait, der selten übergeht in V-reichen Mangan-
berzeliit (Abb. 15). Das V:As-Verhältnis schwankt hierbei von 6,0:1 
über 1:1 bis 1:1,3. Das PXRD-Diagramm zeigt viele diffuse Linien auf-
grund des variablen V:As-Verhältnisses in der Röntgenprobe. Eine 
zweite, im PXRD-Diagramm untergeordnete und nicht identifizierte 
Phase (Schichtsilikat aus der Matrix der Krusten?) zeigt Reflexe bei  
d ~ 12, ~ 9.5 und ~ 4.55 Å. 

Palenzonait ist ein Neufund für Österreich. Sein Arsenatanalogon 
Manganberzeliit ist hingegen bereits von einigen metamorphen Man-
ganmineralisationen (alle ebenfalls in Tirol) bekannt. 

 (Kolitsch/Schachinger)

abb. 15: 
Rötliche bis orange-
rötliche dünne 
Krusten von Palen-
zonait, der lokal in 
V-reichen Mangan-
berzeliit übergeht. 
obernberger Tribu-
laun, Nordtirol. 
bildbreite: 3,5 mm. 
Sammlung:  
T. Schachinger,  
Foto:  
H. Schillhammer



W a l t e r  e t  a l . :  N e u e  M i n e r a l f u n d e  a u s  Ö s t e r r e i c h  L X I X  169

2 1 6 0 )  a n n a b e r g i t ,  b r a n n e r i t ,  c o b a l t i t ,  F l o r e n c i t -
( c e ) ,  F l o r e n c i t - ( l a ) ,  g e r s d o r f f i t ,  u r a n i n i t  u n d 
w e i t e r e  M i n e r a l e  v o m  R o t e n s t e i n ,  K o m p e r d e l l 
( K o m p e r d e l l - a l p e ) ,  S e r f a u s ,  o b e r i n n t a l ,  N o r d t i r o l : 
e i n  V o r b e r i c h t
Innerhalb der Verrucanozone Westtirols führt am Rotenstein eine 

sehr große, steilstehende Eisendolomitscholle (250 x 120 m, Mächtigkeit 
mindestens 150 m; Seehöhe 2000–2200 m) Cu-Fe-Sb(-As-Hg-Ag)-Ver-
erzungen in Form von fünf stratiformen (gangähnlichen), durchschnitt-
lich 2 m mächtigen erzimprägnierten Zonen mit teilweise variierenden 
Sulfidkomponenten. Das Erz zeigt eine feinschichtige Verteilung von 
„Silber-Antimon-Arsen-Fahlerz“ und Pyrit als Hauptgemengteilen; 
Chalkopyrit ist untergeordnet. Die Gangart besteht aus Quarz, Dolomit, 
Eisenkarbonaten und seltener Baryt. Die mindestens seit dem 15. Jahr-
hundert ausgebeutete Lagerstätte wurde zuletzt 1926 abgebaut. Nach 
Weber (1997) gehört das Vorkommen zum „Polymetallischen Erzbezirk 
der Rahmenzone des Engadiner Fensters“.

Die Geologie und Mineralisation der Lagerstätte wurde in den letz-
ten 100 Jahren von einer ganzen Reihe von Autoren untersucht (hammer 
1920, horvath 1926, mutSChleChNer 1956, matthiaSS 1961, vohryzKa 
1968, tiSChler 1978, GehrmaNN 1982, StiNGl 1985, uCiK 1993, Gruber 
et al. 2010). Der Artikel von horvath (1926) beschreibt die Lagerstätte 
am ausführlichsten. Das Alter der Vererzung ist noch strittig (permisch 
oder triassisch? – siehe dazu StiNGl 1985).

Im September 2019 besuchten zwei der Autoren (C. S. und E. S.) den 
Rotenstein und konnten im Stollensystem Beläge und dünne Kristall-
krusten (aus kleinen strahlig-büscheligen Kristallaggregaten) eines 
blassrosa Sekundärminerals auf angewitterten erzhaltigen Stücken ber-
gen. Da der Verdacht auf Erythrin nahelag und weder dieser noch  
primäre Co-Mineralien bislang in der Literatur beschrieben worden  
waren – horvath (1926) erwähnt lediglich „Co“ als untergeordneten, 
nicht quantifizierten Anteil, der bei nasschemischen Analysen der Erze 
nachgewiesen wurde; ebenso erwähnt er zwar „Nickel“, gibt aber keine 
Nickel mineralien an –, wurden vier repräsentative polierte Anschliffe  
sowohl von rosa angewitterten als auch frischen Erzstücken angefertigt 
und bislang drei davon REM-EDS-analytisch detailliert untersucht. 

Die blassrosa Krusten erwiesen sich ausnahmslos als Co-haltiger bis 
reicher Annabergit. Im Innern einer Probe wurde zwar auch sehr selten 
(stets Ni-reicher) Erythrin nachgewiesen, jedoch nur als winzige Aggre-
gate. Als wichtigste primäre Kobalterze wurden in zwei der Anschliffe 
Cobaltit und (häufiger) Gersdorffit identifiziert, die beide zusätzlich Fe 
in geringen und stark variierenden Anteilen enthalten. Das Co:Ni-Ver-
hältnis kann dabei von ca. 93:7 bis ca. 3:97 schwanken. Angemerkt sei an 
dieser Stelle, dass vom genetisch ähnlichen, 5 km südwestlich gelegenen, 
viel kleineren Vorkommen Masneralpe (Masner Alm) bereits Safflorit, 
Skutterudit und Erythrin beschrieben worden sind (uCiK 1993 und darin 
zitierte Literatur).

Im Folgenden sind alle in den drei analysierten Schliffen nach- 
gewiesenen Mineralien alphabetisch aufgelistet (* = Neubestimmung): 
(Ag,Hg)-Amalgam*, Annabergit*, Ankerit, Aragonit, Azurit, Boulange-
rit(?)*, Bournonit*, Brannerit*, Calcit, Chalkopyrit, Cinnabarit, Cobal-
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tit*, Dolomit, Erythrin*, Ferrilotharmeyerit(?)*, Florencit-(Ce)*, Floren-
cit-(La)*, Fluorapatit*, Galenit*, Gersdorffit*, „Hydroxyl-Mimetesit“*, 
Klinochlor*, Limonit, Magnesit, Malachit, Millerit*, Mimetesit*, Mus-
kovit, Parasymplesit(?)*, Polydymit*, Pyrit, Quarz, Rutil*, Siderit, Sko-
rodit(?)*, Tetraedrit-(Fe)*, Tetraedrit-(Zn)*, Tetraedrit-(Hg)*, Xenotim-
(Y)*, Uraninit*.

Der erst 2019 als neue Mineralart beschriebene Tetraedrit-(Hg) fand 
sich nur ein einziges Mal, in der Nähe von Cinnabarit, als scharf be-
grenzter Saum eines kleinen Hohlraums im Innern eines sehr großen 
Tetraedrit-(Zn)-Aggregats. Die vereinfachte Formel des Tetraedrits-(Hg) 
lautet (Cu9,55Ag0,45)(Hg1,77Fe0,23)(Sb2,33As1,67)S13. 

Interessanterweise sind die nachgewiesenen Seltenerden-Alumi-
nium-Phosphate Florencit-(Ce) und -(La) Teil der Vererzung und mit 
Gersdorffit, Rutil und Fluorapatit vergesellschaftet. Ebenfalls genetisch 
eindeutig zur Vererzungsphase gehören Brannerit, Uraninit und Xeno-
tim-(Y).

Die Untersuchungen des Fundmaterials sind noch nicht abgeschlos-
sen. Außerdem sollen zu Vergleichszwecken zwei „Tetraedrit“-Proben 
aus den 1930er Jahren in der Sammlung des NHM Wien demnächst  
genauer auf ihre Erzparagenesen untersucht werden. Ein zukünftiger  
abschließender Bericht soll an anderer Stelle publiziert werden.

 (Kolitsch/Steck/Schreieck)

2 1 6 1 )  a d u l a r ,  a l b i t ,  c a l c i t ,  c h a b a s i t - c a ,  
c h l o r i t ,  E p i d o t ,  F l u o r a p a t i t ,  M u s k o v i t ,  T i t a n i t , 
Q u a r z  ( b e r g k r i s t a l l )  u n d  z i r k o n  a u s  d e m  b e r e i c h 
d e s  H o r n k e e s ,  z i l l e r t a l e r  a l p e n ,  N o r d t i r o l
Die Zillertaler Alpen sind für ihren Mineralreichtum seit Langem 

bekannt. Vor allem so manch spektakulärer Fund aus einer alpinen  
Zerrkluft hat überregionale Bedeutung erlangt. Im Folgenden wird ein 
Fund beschrieben, den einer der Verfasser (W. T.) gemeinsam mit  
Herrn Werner Kogler, Bad Waltersdorf, im Sommer 1982 im Bereich 
des Hornkees, etwa 1,5 km SSO der Berliner Hütte gemacht hat. Vor fast 
vier Jahrzehnten entdeckten die beiden Sammlerfreunde knapp über 
dem damals noch sehr viel mächtigeren Hornkees-Gletscher zwei kleine 
offene Klüfte in einem granitischen Gestein (laut geologischer Karte 
Geofast Blatt 149 Lannersbach zum Zillertaler Kern gehörend, KreuSS 
2005). Die Fundstellen befinden sich etwa 400 m westlich (unterhalb) 
des Wanderweges von der Berliner Hütte zur III. Hornspitze (Berliner 
Spitze), zwischen 2400 und 2500 m Seehöhe. In bescheidenem Umfang 
wurden damals Proben mitgenommen, wegen der Kleinheit der auftre-
tenden Kluftmineralien aber allesamt vorerst als eher unbedeutend ein-
gestuft. Im Jahre 2019 wurden die Funde erneut durch W.T. gesichtet. Es 
konnten dabei sehr interessante Kluftparagenesen festgestellt sowie im 
Anschluss Probenmaterial dem Joanneum zur Verfügung gestellt wer-
den. Im Mittelpunkt des Interesses steht zweifellos das Auftreten von 
Kluftzirkon, der in der deutlich größeren der benachbarten Klüfte zu 
finden war. Dieser bildet blassrosa gefärbte, langprismatische Kristalle, 
die selten über 0,5 mm Länge erreichen (Abb. 16). Die durchsichtigen 
Kristalle sind sehr gut entwickelt und zeigen neben den Prismen {100} 
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und {110} auch tetragonale bzw. ditetragonale Dipyramidenflächen. 
Zirkonkristalle konnten in Gesellschaft von Albit, Epidot, Titanit,  
Apatit und Chlorit beobachtet werden. Albit präsentiert sich in gut  
ent wickelten, meist trübweißen, seltener farblosen Kristallen, die  
Abmessungen von unter 1 cm erreichen. Auf den Kluftflächen  
waren auch größere Adularkristalle zu beobachten. Albit ist oft chlorit-
bestäubt. Auch die anderen Kluftmineralien sind morphologisch gut  
entwickelt, aber selten über 5 mm groß. Die kurzprismatischen Apatit-
kristalle sind farblos und hochglänzend. Fluor ist mittels REM-EDS-
Spektren qualitativ nachweisbar. Blassrosa bis leicht gelblichbraun  
gefärbte Titanitkristalle zeigen vorwiegend „Briefkuverthabitus“. Be-
merkenswert ist ein Ersatz von Ti durch Al, der normalerweise ge- 
koppelt ist mit einem F-für-O-Ersatz. Epidot ist in sehr gut entwickelten 
stängeligen Kristallen vertreten. Klare Bergkristalle runden die Para-
genese ab. 

Nur etwa 25 m weiter südlich dieser Kluft konnte damals noch eine 
deutlich kleinere entdeckt werden, die sich, was den Mineralinhalt be-
trifft, doch etwas von der oben beschriebenen unterscheidet. Bergkristall 
und Adular dominieren und werden von blassbräunlich gefärbtem Mus-
kovit und etwas Chlorit begleitet. Auch Apatit ist vertreten, diesmal in 
merklich größeren, leicht milchig-trüben Kristallen. Weiters tritt Chaba-
sit-Ca in klaren Rhomboedern mit 3 mm Kantenlänge auf. Als jüngste 
Bildung ist Calcit zu erwähnen, der in plattigen, klaren Kristallen von  
10 mm Durchmesser sporadisch vertreten ist. Alle Mineralphasen wur-
den mittels PXRD- und/oder semiquantitativer REM-EDS-Analysen 
identifiziert. So wie der Zirkon aus der ersten Kluft könnte auch der 
Kluftglimmer der zweiten Fundstelle gegebenenfalls für Altersdatie-
rungen herangezogen werden. Bereits Niedermayr (1970) erwähnt 
Zirkon und Muskovit anlässlich der Beschreibung von Rutil, Anatas und 
Brookit aus Mineralisationen des Schlegeisstollens (Zemm-Kraftwerke) 
im Zillertal. (Postl/Bojar/Trattner)

abb. 16: 
blassrosa prisma-
tischer zirkon-
Kristall, begleitet 
von Epidot, Titanit, 
apatit und albit aus 
einer alpinen Kluft 
des Hornkees, 
zillertaler alpen, 
Tirol. bildbreite:  
2,1 mm. 
Sammlung und 
Foto: W. Trattner 



172 W a l t e r  e t  a l . :  N e u e  M i n e r a l f u n d e  a u s  Ö s t e r r e i c h  L X I X

2 1 6 2 )  g l a d i t  v o m  F e l b e r t a u e r n ,
o s t t i r o l
Aus einem Sammlungsnachlass erhielt Frau 

Ingrid Schwanter-Richter, Kreuzen, etliche Mi-
kromountbelege. Ein Belegstück mit der Bezeich-
nung Bismuthinit, gesammelt 1985 im Gebiet des 
Felbertauern, Osttirol, zeigt die typische Ausbil-
dung eines Spießglanzes.

Die rund 3 x 2 x 2 cm kleine Probe besteht 
aus Derbquarz, der auf einer Seite von Biotit-
schiefer begrenzt ist und im Quarz bis einen Zen-
timeter lange, metallisch glänzende, nadelige 
Kris talle führt (Abb. 17). Die PXRD- und REM-
EDS-Analysen ergaben überraschend das eher 
seltene Erzmineral Gladit, PbCuBi5S9. Makrosko-
pisch ist Gladit kaum vom Bismuthinit zu unter-
scheiden und wird sicher zum Teil mit Letzterem 
und anderen Blei-/Wismut-Sulfosalzen verwech-
selt. Gladit ist in Österreich überwiegend aus Erz-
lagerstätten wie z. B. Waschgang, Kleines Zirk-
nitztal; Strabaleben, Wurten; Bärnbad im Hollers-
bachtal bekannt geworden und wurde zuletzt von 
einer Deponie des Kraftwerkbaues im hinteren 
Gasteinertal (KolitSCh, Beitrag 1875 in Nieder-
mayr et al. 2014) beschrieben. (Walter/Bojar)

2 1 6 3 )  g e d i e g e n  b i s m u t ,  b i s m u t h i n i t ,  I c h n u s a i t /
N u r a g h e i t ,  S z t r ó k a y i t  u n d  W u l f e n i t  a u s  d e r 
R e i c h e n s p i t z g r u p p e ,  S a l z b u r g / T i r o l
Aus der Reichenspitzgruppe wurden seit den 1960ern immer wieder 

Molybdänitfunde berichtet (Karl 1964; Walter & bojar, Beitrag 1972 
in Walter et al. 2016), die kürzlich im Rahmen einer Masterarbeit (Stei-
Ner 2018) untersucht wurden. Die Vorkommen liegen zwischen 2000 
und 3000 Meter Seehöhe um die Reichenspitze im Bereich Roßkar – 
Nördliche Zillerscharte. Die Zone der größten Anreicherung streicht über 
letztere in WSW-ENE-Richtung. Die Mineralisationen treten gangge-
bunden und disseminiert in- und außerhalb von Aplitgraniten auf und 
sind oft in jüngeren Scherzonen remobilisiert.

Zumindest vier verschiedene, voneinander unabhängige Mineralver-
gesellschaftungen lassen sich unterscheiden: die Molybdänitmineralisa-
tion im engeren Sinn, eine High-Field-Strength Element (HFSE)-Mine-
ralisation, eine Mineralisation mit seltenen Mo-Alterationsmineralen 
und Bi-Phasen, und eine Calcit-Sulfid-Eisenoxid (FeOx)-Mineralisation. 
Weiters treten im Gebiet auch die typischen alpinen Klüfte mit einer Pa-
ragenese aus Adular, Quarz, Karbonat, Chlorit, Muskovit und gelegent-
lich Sulfiden (Pyrit und Pyrrhotin) auf. 

Die Molybdänitmineralisation führt Molybdänit, Pyrit und Chalko-
pyrit als Hauptminerale (Abb. 18a). Im Molybdänit finden sich Ein-
schlüsse von Bi-Te-Pb-S-Mineralen. Durch REM-EDS-Analysen wur-

abb. 17: 
gladit im Quarz  
vom Felbertauern, 
osttirol. bildbreite: 
15 mm. Sammlung 
und Foto: F. Walter 
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den gediegen Bismut, Bismuthinit, Bi2S3, Sztrókayit (derzeit nicht von 
der IMA anerkannt), Bi3TeS2, und Cosalit, Pb2Bi2S5, nachgewiesen. Die 
HFSE-Mineralisation besteht aus einer Assoziation von Allanit-(Ce)/
Epidot, Zirkon und Uraninit/Thorit – oft kombiniert mit Skelettgranat 
und Phosphaten. Epidot und Allanit-(Ce) gehen oft innerhalb eines zo-
nierten Kornes ineinander über, der Gesamtgehalt an Seltenen Erden 
(SEE) erreicht in Einzelfällen 20 Gew.-% und bewegt sich oft zwi- 
schen 10 und 15 Gew.-%. Thorit baut oft 10–30 Gew.-% Fe + U ein, es 
existieren aber auch die reinen Endglieder Thorit und Uraninit. Die oft 
gemeinsam vorkommenden Skelettgranate weisen auf die metamorphe 
Herkunft dieser Mineralisation hin. Außer den bereits genannten  
Mineralen wurden in dieser Vergesellschaftung Aeschynit-(Y),  
(Y,La,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6, Bastnäsit-(Ce), (Ce,La)(CO3)F, Euxenit, 
(Y,Ca,Ce,U,Th) (Nb,Ta,Ti)2O6, Monazit-(Ce), Ce(PO4), Synchisit-(Ce), 
CaCe(CO3)2F, und Xenotim-(Y), Y(PO4), nachgewiesen. In einer Probe 
aus dem Mannlkar wurden seltene Mo-Alterationsminerale identifi- 
ziert; sicher nachgewiesen sind Ichnusait [Th(MoO4)2·3H2O]/Nuragheit 
[Th(MoO4)2·H2O] (der unterschiedliche Kristallwassergehalt kann 
nicht mit dem REM unterschieden werden), Powellit, Sardignait, 
BiMo2O7(OH)·2H2O, und Wulfenit (Abb. 18b, c, d). Darüber hinaus gibt 
es auch Hinweise auf einige andere Phasen, die noch näher bestimmt 
werden müssen. Mit den seltenen Mo-Phasen treten verschiedene Bi-
Phasen auf, die klar von den im Molybdänit eingeschlossenen unter-
scheidbar sind. Es handelt sich hauptsächlich um Bi-Oxide und Pb-Bi-
Sulfosalze: Bi-Oxid (vermutlich Bismit – Bi2O3), Cannizzarit, Pb8Bi10S23, 
Cosalit, Pb2Bi2S5, und Galenobismutit, PbBi2S4. Dazu kommen noch 
lokal gehäuft auftretende Kluftfüllungen aus gediegen Bismut. Die ge-
samte Paragenese wird überall von einer Calcit-Sulfid-FeOx-Mineralisa-
tion durchdrungen, den im Gebiet weitverbreiteten Branden. Mikrosko-
pisch zeigt sich das in einer Verdrängung von Pyrit, Pyrrhotin und Calcit, 
entweder in direktem Kontakt oder in räumlicher Nähe durch nicht näher 
bestimmbare Eisenoxide (FeOx). (Steiner/Melcher)

abb. 18: 
die Paragenesen im 
bereich der Rei-
chenspitze; a: Probe 
17RH37 mit Molyb-
dänit (Mol), Pyrit 
(Py) und chalkopyrit 
(ccp); b: Probe 
18zT2 mit Molybdä-
nit, Sardignait und 
Wulfenit; c: Ichnu-
sait/Nuragheit mit 
Feox (Eisenoxid) in 
biotit (bt); d: Powel-
lit in Quarz. REM-
Foto (bSE-Modus):  
T. Steiner
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2 1 6 4 )  a l a b a n d i n ,  c l i n o - s u e n o i t  u n d  Q u a r z  i n  
m e t a m o r p h e n  M a n g a n m i n e r a l i s a t i o n e n  v o m  
K r a p f k ü h k a r l ,  K a p r u n e r  Ta l ,  S a l z b u r g
Linsenförmige metamorphe Manganmineralisationen im hochalpi-

nen Gelände des Krapfkühkarls im Kapruner Tal wurden von KolitSCh et 
al. (Beitrag 2129 in Walter et al. 2019) erstmals genauer beschrieben. 
Folgende Mineralien konnten bestimmt werden: Baryt, Calcit, Cobaltit, 
Friedelit, Kutnohorit, Rhodochrosit, Rhodonit, Siegenit, Sonolith,  
Spessartin und Tephroit. Mittlerweile wurden weitere Proben untersucht, 
deren Analysenergebnisse hier vorgestellt werden.

Kleine schwarze Erzkörner, eingewachsen in eine rosa Matrix, wur-
den REM-EDS-analytisch und durch zusätzliche SXRD-Analysen als 
chemisch reiner Alabandin (MnS) identifiziert. Sein hexagonales  
Dimorph Rambergit ist bislang aus Österreich nicht bekannt. 

Ein weiteres hellrosa Stück fiel dem Zweitautor auf durch makro-
skopisch sichtbare, schwärzliche Erzkörner. Diese vereinzelt in der rosa 
Matrix eingebetteten Körner zeigen metallischen Glanz, mehr oder min-
der rundliche Umrisse und können über 0,5 mm Größe erreichen. In lo-
kalen Bereichen der Proben können sie etwas angereichert sein. Die 
REM-EDS-Analyse eines polierten Anschliffs eines Sulfid-reichen Pro-
benbereichs (NHM Wien-MPA-Inventar-Nr. O 1956) ergab folgende Er-
kenntnisse: Die Hauptmasse besteht aus grobkörnigem Rhodonit (leicht 
Ca-haltig, mit Spuren von Mg und Fe), dessen Volumenanteil jedoch  
lokal variiert. Selten wurden lanzettförmige Kristalle bis 100 µm be-
obachtet. Der Rhodonit ist verwachsen mit untergeordnetem Calcit (po-
rös, leicht Mn-haltig und mit Spurengehalten an Mg). Eine seltenere 
Komponente der rosa Massen stellt Spessartin dar, der als hypidiomor-
phe, in Rhodonit eingewachsene Kristallkörnchen bis 20 µm vorkommt. 
Charakteristisch sind geringe Ca-Gehalte und Spurengehalte von Fe.

abb. 19: 
clino-suenoit bildet 
große Prismen 
(grau) neben xeno-
morphem calcit 
(grau) in einer Ma-
trix aus Rhodonit 
(hellgrau) und we-
nig Spessartin (ver-
streute kleine Kör-
ner, etwas dunkler 
als Rhodonit). Po-
lierter anschliff vom 
Krapfkühkarl, Ka-
pruner Tal, Salzburg. 
Sammlung: NHM 
Wien (MPa-Inven-
tar-Nr. o 1956), 
REM-Foto (bSE-
Modus): u. Kolitsch
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Der für die Lokalität neue Clino-suenoit ist lokal häufig. Er bildet 
subparallel-prismatische bis parallelfaserige Kristallaggregate neben 
Rhodonit und Spessartin (Abb. 19). Teilweise sind undeutlich rautenför-
mige Kristallquerschnitte erkennbar. Einzelne Prismen erreichen eine 
Länge von max. 280 µm. Die chemische Zusammensetzung ist durch 
eine mehr oder minder deutliche Substitution von Mg durch Mn gekenn-
zeichnet, entsprechend der Formel □(Mn2+

2)(Mg,Mn)5(Si8O22)(OH)2. 
Das Mn-reichste Korn besitzt eine ungefähre Zusammensetzung 
□(Mn2+

1,5Fe2+
0,5)(Mg2,9Mn2,1)(Si8O22)(OH)2 und geht daher in Richtung 

des hypothetischen Amphibol-Endglieds „Permanganogrunerit“, 
□(Mn2+

2)(Mn2+
5) (Si8O22) (OH)2. 

Oft sind die Clino-suenoit-Kristalle merklich zonar, wobei der 
Zonarbau unregelmäßig ist. Auffällig sind ferner z. T. feststellbare Spu-
rengehalte von Ni (und Co), vor allem in Nachbarschaft der im Fol-
genden beschriebenen sulfidischen Co/Ni-Erzmineralien. Offensichtlich 
ist es bei der Metamorphose zu einer Mobilisierung von Co und Ni durch 
Fluide gekommen, wodurch Co2+- und Ni2+-Kationen in die Struktur des 
Amphibols eingebaut wurden. Der Wassergehalt der Fluide äußert sich 
nun im OH-Gehalt des Clino-suenoits. Im Vergleich zum kürzlich analy-
sierten Material vom Obernberger Tribulaun (KolitSCh et al., Beitrag 
2076 in Walter et al. 2018) ist das Mineral hier nicht Na-haltig.

Ebenso wie in dem von KolitSCh et al. (Beitrag 2129 in Walter et 
al. 2019) beschriebenen Anschliff kommen auch im vorliegenden An-
schliff die Akzessorien Siegenit und Cobaltit vor. Der Siegenit ist Co-
reich und bildet gerundet xenomorphe bis idiomorphe (mehr oder minder 
kuboktaedrische), bis 100 µm große Kristallkörner in Calcit oder Rhodo-
nit. Zum Teil enthält er kleine Einschlüsse von Cobaltit; er kommt jedoch 
auch als Einschluss in Cobaltit vor. Die chemische Zusammensetzung ist 
relativ konstant. Typisch sind Spurengehalte von Mn. Der Siegenit ist 
jedoch nicht so Mn-reich wie der von KolitSCh et al. (2019) analysierte 
Siegenit (mit 3,5 At.-% Mn). Der deutlich seltenere Cobaltit bildet Ein-
schlüsse in Siegenit oder ist mit diesem verwachsen. Auch idiomorphe 
Kriställchen treten auf. Im Vergleich zum Siegenit enthält er wenig Ni. 
Außerdem ist er meist etwas verarmt an As, ähnlich wie in der zuvor 
untersuchten Probe von KolitSCh et al. (2019).

Der vom Krapfkühkarl bislang nicht bekannte Quarz ist sehr selten 
und bildet kleine xenomorphe Körnchen. Als Verwitterungsprodukte 
wurden im Randbereich der Probe feinschuppige Manganoxide um und 
neben korrodiertem Rhodonit beobachtet.

 (Kolitsch/Schachinger/Auer)

2 1 6 5 )  g o l d ,  H e s s i t ,  I r a r s i t ,  P e t z i t ,  S p e r r y l i t h , 
Ta r k i a n i t  u n d  P a l l a d i u m b i s m u t o t e l l u r i d e  a u s 
e i n e r  E d e l m e t a l l p a r a g e n e s e  v o m  H a i d b a c h g r a b e n , 
F e l b e r t a l ,  S a l z b u r g
Das Nickel-Kupfer-Kobaltvorkommen im Haidbachgraben westlich 

oberhalb des Felbertals wurde 2014 bis 2016 unter tatkräftiger Mitarbeit 
der SG Zinkwand und Pinzgauer Montanhistoriker im Rahmen einer  
Masterarbeit an der Montanuniversität Leoben neu kartiert und wissen-
schaftlich untersucht (SChWabl 2016, SChWabl et al. 2015, 2016, mel-
Cher et al. 2017, 2019). Dazu wurden polierte Anschliffe von Erzproben 
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und mittels Hydroseparation gewonnenen Schwermineralfraktionen im 
Auflicht und am Rasterelektronenmikroskop untersucht; einzelne Pha-
sen wurden auch mittels Elektronenstrahlmikrosonde (E. F. Stumpfl  
Mikrosondenlabor Leoben und NHM Wien, dort durch Dr. Dan Topa) 
analysiert. Die spannende Bergbaugeschichte dieses Versuchsbergbaus 
wurde von SeifriedSberGer (2015) dokumentiert.

In einer Abfolge aus Chloritschiefer, Chlorit-Epidot-Albit-Gneis, 
Amphibolit und Hornblendit der altpaläozoischen Habachserie im sub-
penninischen Anteil des mittleren Tauernfensters tritt eine stark defor-
mierte massive Sulfidvererzung auf, die im Ausbiss bereits durch sehr 
bunte Farben der Sekundärminerale auffällt. Diese werden im Rahmen 
dieser Arbeit nicht behandelt. Das Sulfiderz enthält im Durchschnitt etwa 
2 % Cu, 2 % Ni und 0,25 % Co. Es wurden bis zu 1,1 ppm Pd, 1,0 ppm 
Pt, 0,4 ppm Au und 0,3 ppm Re analysiert. Hauptsulfide sind Pyrrhotin, 
Pyrit, Chalkopyrit und Pentlandit, der häufig von Violarit verdrängt wird. 
Akzessorisch treten Sphalerit, selten Galenit, Boulangerit, Cubanit sowie 
Chromit auf. Minerale der Gersdorffit-Cobaltit-Mischkristallreihe bilden 
idiomorphe Einschlüsse in den Sulfiden. Sie erreichen maximale Korn-
durchmesser von 0,1 mm und sind meist Ni-dominiert (Gersdorffit), in 
einigen Proben jedoch auch Co-reich (Cobaltit).

Edelmetallträger der Elemente Ag, Au, Pt, Pd, Ir, Rh und Re wurden 
als submikroskopische Einschlüsse in Sulfiden und in der Silikatmatrix 
identifiziert. Gold tritt als Elektrum mit 13–39 Gew.-% Ag als bis zu 0,08 
mm messende Körner auf, die nur selten mit anderen Edelmetallphasen 
assoziiert sind. Fallweise tritt Petzit, Ag3AuTe2, hinzu. Häufigste Silber-
phase ist Hessit, Ag2Te, der maximal 0,09 mm messende, häufig hypidi-
omorphe und xenomorphe Körner in Assoziation mit Pd-Phasen, Gers-
dorffit und akzessorischem Sphalerit bildet (Abb. 20). Empressit, AgTe, 

abb. 20: 
ag-Pd-Erzparage-
nese in einem 
Erzanschliff vom 
Haidbach, Felbertal, 
Salzburg. Hessit 
(Hauptmineral), 
Michenerit (zo-
nierter idiomorpher 
Kristall), Melonit 
(dunkle Phase am 
oberen bildrand). 
REM-Foto (bSE-
Modus): d. Topa
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Argentopentlandit mit 9–14 Gew.-% Ag und Akanthit, Ag2S, sind selten. 
Das häufigste Platinmineral ist Sperrylith, PtAs2, der in der Regel idio-
morphe Kristallformen zeigt (bis 0,08 mm) und nicht mit anderen Edel-
metallphasen verwachsen ist. Als Sekundärminerale treten Pt-Fe-Legie-
rungen und gediegen Platin in geringen Mengen auf. Irarsit, IrAsS, ist 
der einzige bisher identifizierte Iridiumträger; die idiomorphen kleinen 
Kristalle (< 10 µm) enthalten häufig auch einige Gew.-% der Platingrup-
penelemente Rhodium, Osmium und Platin. Die größte Vielfalt in der 
Paragenese stellen die Palladiumträger mit den Telluriden Pd-Melonit, 
(Ni,Pd)Te2, Merenskyit, PdTe2, Keithconnit, Pd20Te7, den Bismutotellu-
riden Michenerit, PdBiTe (Abb. 20), Testiobiopalladit, PdTe(Sb,Te), und 
Kotulskit, Pd(Te,Bi), sowie dem Pd-Antimonid Sudburyit, PdSb. Dabei 
bilden Melonit und Merenskyit sowie Michenerit und Testibiopalladit 
ausgedehnte Mischkristallreihen. Pd-Melonit ist mit über 150 identifi-
zierten Körnern bis zu 0,09 mm Größe die häufigste Phase, gefolgt von 
Merenskyit und Michenerit. Häufig sind die Pd-Minerale miteinander 
sowie mit Hessit, Petzit und Ni-Co-Sulfarseniden verwachsen. 

Im Pyrit wurden zahlreiche idiomorphe Einschlüsse eines Rhenium-
Sulfids identifiziert; dieses erreicht maximale Korngrößen von 10 µm 
und war daher nicht leicht zu charakterisieren. Mikrosondenanalysen be-
legen, dass es sich um Tarkianit, (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8, ein in der Linnéit-
gruppe kristallisierendes kubisches Mineral handelt, das erstmals von 
KojoNeN et al. (2004) in Platinerzen aus Finnland beschrieben wurde. Es 
ist nicht Teil der Pd-Pt-Ag-Au-Paragenese, sondern tritt ausschließlich 
solitär, häufig jedoch assoziiert mit ehemaligen Schmelzeinschlüssen aus 
Pentlandit, Chalkopyrit und Pyrrhotin auf (Abb. 21). In einigen Fällen 
sind noch weitere Re-Sulfide mit Pyrit oder Chalkopyrit assoziiert. Hier 
handelt es sich um sehr kleine blätterige Kristalle, die vom Habitus her 
dem Molybdänit ähneln, der ebenfalls als akzessorische Phase in den 
Sulfiderzen identifiziert wurde. Die vorhandenen EDS- und WDS-Ana-
lysen lassen keine eindeutige Bestimmung der Re-Sulfide zu. Fest steht, 

abb. 21: 
Tarkianit (hellste 
Phase) in Pyrit mit 
mehrphasigen 
Schmelzeinschlüs-
sen aus chalkopyrit 
(dunklere Phase) 
und Pyrrhotin (mit-
telhelle Phase). 
Erzanschliff vom 
Haidbach, Felbertal, 
Salzburg. REM-Foto 
(bSE-Modus): 
d. Topa
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dass eines der Minerale der als Dzhezkazganit, ReMoCu2PbS6, bekannt 
gewordenen, von der IMA jedoch diskreditierten Phase ähnelt; Dzhez-
kazganit ist strukturell mit Molybdänit-3R verwandt. Die analysier-
ten sehr dünnen Tafeln ergaben Summenformeln von annähernd 
(Re,Pb)2,5(Fe,Cu)2,5S6 und (Re,Pb,Mo)2(Fe,Cu)3S6. 

Die Rheniumparagenese vom Haidbach ist somit der erste Nachweis 
von Rheniummineralen aus Österreich. Die Platin-Palladium-Paragenese 
ist zudem die erste ihrer Art im Bundesland Salzburg. Die geochemischen 
und texturellen Daten deuten auf eine orthomagmatische Sulfidver-
erzung in einem ultramafischen Nebengestein (Pyroxenit) hin, die durch 
die nachfolgenden metamorphen und metasomatischen Ereignisse (z. B. 
Intrusion der variszischen Granite) stark überprägt wurde.

 (Melcher/Schwabl/Grill)

2 1 6 6 )  c a s s i t e r i t ,  c h a m o s i t ,  d r a v i t ,  F l u o r a p a t i t , 
M o n a z i t - ( c e ) ,  P a r a g o n i t ,  S c h ö r l ,  S t i l p n o m e l a n ( ? ) , 
u l l m a n n i t ,  u r a n i n i t ,  W i l l y a m i t ,  X e n o t i m - ( Y ) 
u n d  z i r k o n  v o n  d e r  K i e s l a g e r s t ä t t e  i m 
R e t t e n b a c h g r a b e n  b e i  M i t t e r s i l l ,  S a l z b u r g
Die Lagerstätte im Rettenbachgraben bei Mittersill ist eine schwach 

metamorphosierte, syngenetische und synsedimentäre Kieslagerstätte, 
deren flachlinsige Erzlager eingebettet sind in einen teils stark graphi-
tischen Serizitphyllit/quarzit-Verband mit Anzeichen wechselnder sedi-
mentärer Rhythmen. Eine submarin-exhalative Entstehung innerhalb 
vulkanosedimentärer Abfolgen wird angenommen. Das Alter ist devo-
nisch-silurisch. Das Sulfiderz besteht hauptsächlich aus Pyrit und etwas 
Pyrrhotin; untergeordnet bis selten sind Chalkopyrit, Galenit und Spha-
lerit sowie weitere Erzmineralien. Eine detaillierte Beschreibung der  
Geologie und Erze sowie eine Diskussion der wahrscheinlichen Genese 
lieferte uNGer (1969), ergänzt durch an 29 Anschliffen durchgeführte 
erzmikroskopische Untersuchungen von friedriCh (1969). Zusammen-
gefasst werden diese Arbeiten durch uNGer (1972) und später durch 
feitziNGer et al. (1998) und Weber (1997) („Kieserzbezirk (±Cu±Pb±Au) 
Zell/See – Radstadt – Mandling“; S. 333 ff). Neuere Arbeiten existieren 
nicht.

Da in der Lagerstättensammlung des NHM Wien reichhaltiges Ma-
terial der Vererzung aus den 1930er Jahren vorhanden ist (inventarisiert 
als „Pyrit“, „Pyrrhotin“, „Galenit“, „Kupferkies“ oder als nicht inventa-
risiertes Belegmaterial), untersuchte der Verfasser zwei repräsentative 
Stücke mit modernen chemisch-analytischen Methoden (REM-EDS-
Analytik an polierten Erzanschliffen). Die Untersuchungen beider Stücke 
bestätigen den kaum metamorphen, synsedimentären Lagenbau der La-
gerstätte.

Der erste Anschliff wurde von einem massiv-feinkörnigen Stück 
(„Pyrrhotin“, NHM Wien-MPA-Inventar-Nr. K 387) angefertigt. Die 
Probe besteht hauptsächlich aus massivem Pyrrhotin, in dem z. T. win-
zige Galenit-Körner eingewachsen sind. Idiomorphe, tafelige Kriställ-
chen von Pyrrhotin sind selten und kommen in einer Quarz-Dolomit-
Matrix vor. Chalkopyrit ist lokal häufig und wird von Pyrrhotin und Pyrit 
(mit Spuren von As) begleitet. Letzterer ist im Schliff selten und bildet 
rundliche, maximal 12 µm große Körner in Quarz-Dolomit. Ebenfalls 
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selten und klein ist Galenit, dessen in Pyrrhotin oder Chalkopyrit einge-
wachsene Körnchen eine maximale Größe von 10 x 7 µm erreichen. Eine 
untergeordnete Komponente stellt deutlich Fe-haltiger Sphalerit mit der 
Formel (Zn0,87Fe0,13)S dar. Er bildet 50 µm große Körner in Chalkopyrit 
oder 50 µm dicke Rissfüllungen in Pyrrhotin. Sehr selten sind Ag-halti-
ger, As-freier Tetraedrit-(Fe) mit der vereinfachten Formel (Cu0,67Ag0,33)6 
[Cu4(Fe0,82Zn0,16)2]Sb4S13, max. 30 µm), und Bournonit (max. 30 µm). 
Das Fahlerz war bislang nicht genauer charakterisiert worden; uNGer 
(1969) erwähnt „Fahlerz, schwach silberhaltig“, friedriCh (1969) be-
schreibt Paragenesen mit „Tetraedrit“.

Als Neufunde wurden Ullmannit und Willyamit bestimmt, beides 
Glieder der Cobaltit-Gruppe. Der Ullmannit wurde in Form von  
zwei gerundet-gebogenen, in Chalkopyrit eingesprengten Körnern (max. 
10 x 7 µm) beobachtet, die in Willyamit übergehen. Die vereinfachte For-
mel des Ullmannits ist ~(Ni0,59Co,41)SbS, er ist also Co-reich. Willyamit 
enthält hingegen etwas Ni sowie Spuren von Fe und As; er besitzt  
die vereinfachte Formel ~(Co0,57Ni0,34Fe0,09)(Sb0,99As0,01)S. Die chemisch 
ähnlichen Minerale Costibit und Paracostibit sind daher auszuschließen, 
da beide nur als praktisch chemisch reines CoSbS vorkommen.

Unter den „Gangarten“ und Akzessorien sind einige Neubestim-
mungen für die Lagerstätte zu verzeichnen (siehe Beitragstitel). Quarz ist 
die häufigste nicht-sulfidische Komponente. Er bildet z. T. große (bis 
600 µm), xenomorphe Einschlüsse und kann selbst Einschlüsse von Ga-
lenit enthalten. Siderit ist mäßig häufig und bildet xenomorphe bis rhom-
boedrische Kristalle. Teilweise sind diese zonar, wobei der Mg-Gehalt 
stark variabel ist [(Fe0,97Mg0,02Mn0,03)CO3 bis (Fe0,64Mg0,34Mn0,01Ca0,01)
CO3]. Dolomit (Fe-haltig) geht z. T. in Mg-reichen Ankerit über. Das 
Korn mit dem höchsten Fe:Mg-Verhältnis besitzt die ungefähre Formel 
Ca(Fe0,54Mg0,36Mn0,02Ca0,08)CO3. Der seltene Chamosit (Fe:Mg ~ 3,6:1) 
umwächst Quarz und wird begleitet von Muskovit. Letzterer kommt nur 
lokal vor, dann aber reichlich in Form feinschuppiger, chemisch mehr 
oder minder homogener Aggregate. Einzige Fremdelemente sind Na, Mg 
und Fe, alle in Spuren. Das größte, länglich gerundete, in Sulfiderz ein-
gewachsene Aggregat misst 150 µm. Der Natriumglimmer Paragonit  
ist eine sehr seltene Komponte, die in Verwachsung mit Muskovit  
vorkommt. Der Paragonit ist K-reich, mit der ungefähren Formel 
~(Na0,76K0,34)Al2(AlSi3O10)(OH)2. Ein sehr seltenes Akzessorium ist 
Monazit-(Ce). Er ist stets in Muskovit eingewachsen und bildet meist 
kleine (selten bis 80 µm), xenomorphe Körner, die aber auch gelängt und 
schieferungsparallel ausgebildet sein können. An Fremdelementen wur-
den neben viel La und Nd noch Spuren von Pr, Sm und Gd sowie wech-
selnde Spurengehalte an Th und Ca gemessen. Ebenfalls sehr selten sind 
Xenotim-(Y), dessen winzige längliche Körnchen in Muskovit einge-
wachsen sind, und Zirkon (idiomorphes, 8 µm großes, chemisch reines 
Korn neben Monazit). Rutil fand sich nur lokal in Muskovit. Er enthält 
Spuren von Nb (0,1 At.-% und W < 0,05 At.-%). Sehr spärlich kommen 
idiomorpher Fe-reicher Dravit und Mg-reicher Schörl vor. Die Kriställ-
chen sind winzig (5 µm) und ebenfalls in Muskovit eingewachsen. 

Der zweite untersuchte Anschliff stammt von einem nicht inventari-
sierten Stück, das lagig angeordneten, abwechselnd grob- und feinkör-
nigen Galenit zeigt. Es ist visuell praktisch identisch mit den Inventar-
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nummern K 392 und K 393. Galenit bildet die Matrix des gesamten 
Stücks und macht den Anschein, als ob er alle Erze leicht verdrängt bzw. 
infiltriert hat. Dazu ist anzumerken, dass Galenit und Sphalerit nach den 
zwei 1969 erschienenen Artikeln als selten beschrieben sind; uNGer 
(1969) beobachtete ein „seitliches Auskeilen der Lager nach Osten und 
Westen mit Absatz von Bleiglanz und Zinkblende als kühltemperierten 
Modifikationen“. Die zweithäufigste Komponente im Anschliff ist Pyrit, 
der in grobkörnigen Partien bis 730 µm große, würfelige Kristalle zeigt. 
Teilweise enthält der Pyrit große Galenit-Einschlüsse. Pyrrhotin ist lokal 
häufig und dann eher kleinkörnig und stets xenomorph ausgebildet. 
Sphalerit ist hingegen selten und bildet stets xenomorphe, z. T. größere 
Aggregate. Er ist mehr oder minder Fe-reich – bis (Zn0,86Fe0,13)S, also 
fast identisch wie in der untersuchten „Pyrrhotin“-Probe – und nicht  
zonar. Auffällig waren blumenkohlartig ausgebildete Aggregate, die auf 
eine niedrigtemperierte Bildung hinweisen. Die alte Literatur beobach-
tete ebenfalls Erzmineralgefüge, die auf eine primäre Ausscheidung aus 
Gelen hindeuten.

Unter den weiteren Erzmineralien ist zuerst Boulangerit zu nennen. 
Er ist eher selten und stets in Galenit eingewachsen. Seine xenomorphen 
bis hypidiomorphen, länglichen Kristallkörner (teils mit typisch rauten-
förmigen Querschnitten) können lokal etwas angereichert sein. Aggre-
gate erreichen eine maximale Größe von 50 µm. Gudmundit (FeSbS) 
fand sich vereinzelt in verschiedenen Paragenesen. Seine 4–80 µm 
großen, xenomorphen bis hypidiomorphen Aggregate sind stets che-
misch rein. Gleichfalls chemisch rein ist der sehr seltene Arsenopyrit. 
Seine xenomorphen bis idiomorphen Kristalle sind maximal 90 µm groß. 
Die seltenste Erzkomponente ist Bournonit (xenomorph, in Galenit).

Zu den „Gangarten“ und Akzessorien des Anschliffes zählen fol-
gende Mineralien: Quarz (Häufigkeit lokal variabel, stets xenomorph-
gerundet), Fe-haltiger Dolomit (nur lokal, bis 550 µm), Siderit (eher sel-
ten; xenomorph, randlich an Pyrrhotin, z. T. aber auch als idiomorphe 
Rhomboeder), Mg-reicher Chamosit (Fe:Mg ~ 1,14:1; lokal reichlich, an 
Dolomit angrenzend) und Muskovit (selten; länglich). An Fremd-
elementen enthält dieser Muskovit Spuren von Na, Mg, Fe, V und Ti.

Ferner wurde chemisch reiner Fluorapatit in Form vereinzelter, z. T. 
sehr großer (bis 250 µm) rundlicher Kristallkörner beobachtet. Spärlich 
vorhanden ist Rutil. Ein 40 µm messendes Korn besitzt die Zusammen-
setzung ~(Ti0,991Sn0,006W0,003)O2. Derzeit noch unklar ist der Nachweis 
von Stilpnomelan(?). Die chemische Zusammensetzung (Eisensilikat mit 
etwas Mg, Al und einer Spur K) würde passen, aber die Identifizierung 
müsste noch durch weitere Methoden abgesichert werden. Die seltene 
Phase bildet feinschuppige Aggregate neben Pyrit, Gudmundit und Gale-
nit. Als seltenes Akzessorium tritt ferner Uraninit in Form winziger (max. 
1 µm), chemisch reiner Einschlüsse in Fluorapatit auf. Sehr selten ist 
auch Cassiterit, dafür können seine hypidiomorphen Kristallkörner Di-
mensionen zwischen 25 und 350 µm (!) erreichen. Das größte Korn ent-
hält interessanterweise mehrere Muskoviteinschlüsse (Abb. 22); dadurch 
kann ein detritärer Ursprung des Cassiterits ausgeschlossen werden. 

Die hier beschriebenen Neufunde und die Erztexturen stehen alle in 
guter Übereinstimmung mit der submarin-hydrothermalen Entstehung 
der Lagerstätte. Cassiterit ist nicht das einzige aus dem Vorkommen be-
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kannte Zinnmineral; friedriCh (1969) beschrieb bereits Stannit. Bemer-
kenswert ist hierbei auch der Sn-Gehalt des Rutils in der untersuchten 
Galenit-Probe. Der V-Gehalt des Muskovits in der Galenit-Probe ist ein 
Hinweis auf die vulkanosedimentäre Genese des Erzes. (Kolitsch)

2 1 6 7 )  Te t r a e d r i t - ( F e )  u n d  u l l m a n n i t  v o m  S c h e e  l i t -
b e r g b a u  i m  F e l b e r t a l  b e i  M i t t e r s i l l ,  S a l z b u r g
Bei einer Untertagebefahrung im Scheelitbergbau Felbertal bei Mit-

tersill im Herbst 2018 konnte der Autor vom Erzgang K2 auf 880 m 
reichlich Quarzitproben mit diversen Sulfosalzen aufsammeln. Es wur-
den mehrere Schliffe davon angefertigt und an der Geologischen Bun-
desanstalt mittels REM-EDS untersucht. Dabei fanden sich zwei für die 
Lagerstätte neue Erzminerale. Ein etwa 10 µm großer Einschluss erwies 
sich als Ullmannit, wobei Antimon partiell durch Wismut (und in gerin-
gem Maße Eisen) gemäß der vereinfachten Formel (Ni0,94Fe0,06)
(Sb0,77Bi0,23)S substituiert wurde. Das Fahlerz Tennantit wurde bereits 
durch StraSSer (1989) publiziert. Nun fand sich ein weiterer Vertreter 
der Fahlerze. Bei einem etwa 20 µm großen Einschluss handelt es sich 
um Zn-haltigen Tetraedrit-(Fe). (Auer)

2 1 6 8 )  a r s e n i o s i d e r i t ( ? ) ,  b r a c k e b u s c h i t ,  c o b a l t i t , 
d e v i l l i n ,  g e r s d o r f f i t ,  H e s s i t ,  S c h u l t e n i t ,  e i n  M i n e -
r a l  a u s  d e r  S y m p l e s i t g r u p p e  u n d  Te t r a d y m i t  v o m 
R a u r i s e r  g o l d b e r g b a u ,  S o n n b l i c k g r u p p e ,  S a l z b u r g
Anfang der 1990er Jahre besuchte der Autor wiederholt den Rauri -

ser Goldbergbau. In toller Erinnerung blieben dabei die grandiose Ge-
birgslandschaft und die Befahrungen des damals noch zugänglichen Bo-
denstollens. Er sammelte damals nicht nur in diesem Stollen, sondern 
auch auf den diversen Halden des hochalpinen Goldrevieres. Im Jahre 

abb. 22: 
großes cassiterit-
Korn (350 µm; hell-
grau) mit Musko-
viteinschlüssen 
(schwarz) neben 
Quarz (schwarz, 
rechts) in einer Matrix 
von galenit (weiß) 
und Pyrrhotin (grau) 
sowie untergeordnet 
Sphalerit (etwas 
heller grau) und we-
nig Pyrit (grau, rechts 
oben). anschliff einer 
galenit-Probe von der 
Kieslagerstätte im 
Rettenbachgraben bei 
Mittersill, Salzburg. 
Sammlung: NHM 
Wien, REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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2018 hatte der Autor wiederum die Möglichkeit, mehrere Male dieses 
einzigartige Bergbaugebiet zu besuchen und Proben zu nehmen. An der 
Geologischen Bundesanstalt wurden daraus mehrere Dünnschliffe ange-
fertigt und analysiert. Aus diesen Besuchen resultierend können nun 
mehrere neue Mineralfunde beschrieben werden. Auf die reichhaltige 
Sulfosalzparagenese (zumeist Glieder aus der homologen Lillianit-
Reihe) wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Konzentrierten sich 
meine Besuche in den 1990er Jahren wie erwähnt eher auf den Boden-
stollen und die umliegenden Halden, so lag der Schwerpunkt 2018 eher 
in den höheren Abbaubereichen, sprich den Hauptstollen 1 bis 4 und dem 
Georgstollen am Rande zur Wintergasse. Ein etwa ein Millimeter großes 
Erzaggregat von der Halde des dritten Hauptstollens erwies sich als eine 
innige Verwachsung von Galenit mit Hessit. Deutlich unterscheiden sich 
hierbei die grauen Spaltflächen des Galenits von dem tiefschwarzen Sil-
bertellurid. Auch ein weiteres Tellurid konnte zweifelsfrei analysiert 
werden, nämlich Tetradymit. Obwohl er bei StraSSer (1989) noch als 
fraglich erwähnt wird, sollte die Entdeckung nicht weiter verwundern, 
liegt doch das reichhaltige Tetradymit-Vorkommen am Wurtenkees nur 
1,5 km Luftlinie in südöstlicher Richtung entfernt. Tetradymit erscheint 
ähnlich wie am Wurtenkees in Paragenese mit Freigold in kleinen grau-
schwarzen Aggregaten. Fundort ist die Georgstollenhalde. In einem 
Schliff vom Hauptstollen 3 scheinen Nickel- bzw. Kobalterze auf. Es 
handelt sich hierbei um schwach kobalt- und eisenhältigen Gersdorffit 
und schwach eisen- und nickelhältigen Cobaltit, welche beide in etwa 10 
µm großen Körnern vorliegen. Die Reihe der Sekundärmineralien scheint 
doch etwas ausgeprägter zu sein, als es der erste Eindruck der Halden 
zulässt. Beaverit-(Cu), ein Mineral aus der Alunitgruppe, wurde bereits 
von Kutil (2004) vom Tagverhau oberhalb des Augustinstollens (Nähe 
Naturfreundehaus Neubau) publiziert. Nun kommt mit dem Boden-
stollen ein weiterer Fundort hinzu. Winzigste gelbbraune Kristalle, auf 
Quarz aufsitzend, bilden hierbei eine etwa 5 mm2 große Kristallkruste. 
Ein weiteres neues Sulfat aus dem Bodenstollen ist der Devillin. Er bildet 
ein etwa 2 mm großes, himmelblaues Aggregat auf einem Quarzkristall. 
Die Paragenese umfasst weiters Pyrit und Chalkopyrit. Das Sulfat Angle-
sit wurde ebenfalls von Kutil (2004) vom Tagverhau über dem Au-
gustinstollen erwähnt, doch möchte der Autor auf die prächtigen Funde 
dieses Minerals von einem anderen Stollen hinweisen. Bereits in den 
1990er Jahren gelang der Fund von bis 2 mm großen, spitzpyramidalen 
Kristallen auf der Herrenstollenhalde. In Kombination mit diesen Angle-
siten stellte sich als besondere Überraschung ein etwa 2 mm großes, gut 
ausgebildetes Schultenit-Kristallaggregat (Abb. 23) heraus. Schultenit – 
und somit kommen wir zur Gruppe der Arsenate – ist in Österreich ein 
eher seltenes Mineral. Im alten Bergbaugebiet Grabanz am Mallestiger 
Mittagskogel, Kärnten, kommt er in Paragenese mit Anglesit vor, mit 
dem er leicht verwechselt werden kann. Sehr kleine, aber perfekt aus-
kristallisierte Kristalle fand man auch beim ehemaligen Arsenbergbau-
gebiet am Straßeck, Oststeiermark. Der dritte Fundort, ebenfalls ein Ar-
senbergbau in der Steiermark, ist das Revier Roßeck bei St. Blasen-Kar-
chau, wo er in kleinen, farblos-blättrigen Kristallen zusammen mit Gale-
nit und Arsenopyrit auftritt. Bei keinem der erwähnten Fundorte fand 
man aber so große Kristalle wie bei dem hier vorgestellten Vorkommen. 
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Relativ häufig findet man auf 
der Halde des 3. Hauptstollens gelb-
braune, mehrere mm2 große dünne 
Kristallkrusten, die aus unzähligen 
kleinsten Segnitit-Kriställchen be-
stehen. Von der Halde des 1. Haupt-
stollens stammt ein Fund von Beu-
dantit. Auch hierbei sitzen win-
zigste, bräunliche Kristalle auf stark 
korrodiertem Chalkopyrit. Visuell 
sind Segnitit und Beudantit nicht un-
terscheidbar. Relativ häufig findet 
man sowohl im Bodenstollen als 
auch auf den diversen Halden kleine, 
maximal 0,5 mm große, dunkel-
grüne Kristallbüschel von einem 
Mineral der Symplesit- oder Vivianitgruppe. Ob es sich um Symplesit 
oder sein Dimorph Parasymplesit handelt, könnten nur weiterführende 
Analysen zeigen. Ebenso häufig und ebenso unscheinbar sind bis etwa  
2 mm2 große, bräunliche kristalline Krusten, oft in Paragenese mit dem 
zuvor beschriebenen (Para-)Symplesit. Hierbei handelt es sich vermut-
lich um Arseniosiderit; rein theoretisch wäre auch Wallkilldellit-Fe oder 
ein unbenanntes Ca-Fe3+-Arsenat möglich. Winzige, Zehntelmillimeter 
große, hellbraune Kristalle, die auf Skorodit sitzen, erwiesen sich als 
Brackebuschit und stammen von der Halde des 3. Hauptstollens. (Auer)

2 1 6 9 )  F e l s őb á n y a i t  u n d  g i p s  v o m  g r i e ß w i e s -
S c h w a r z k o g e l ,  R a u r i s ,  S a l z b u r g
Im Bereich des Grießwies-Schwarzkogels, bei Mineraliensammlern 

oft auch als Schwarzkopf bezeichnet, fand Herr Hermann Schwaiger, 
Rauris, auf rund 2900 m Seehöhe eine alpine Kluft mit einer ungewöhn-
lichen Mineralparagenese. Neben den dort vorkommenden typischen 
Bergkristallen mit „Rauriser Habitus“ und als Periklin entwickelten Al-
bitkristallen fand er bis zu 2 cm im Querschnitt messende, miteinander 
verwachsene Kugeln auf Bergkristall. Die Oberflä-
che der Kugeln ist mit zahlreichen, untereinander 
verzahnten, stark glänzenden Kristallen überzogen. 
Die Farbe variiert von farblos-weiß bis braun,  
wobei die Braunfärbung durch Eisenhydroxide der  
limonitischen Verwitterung von Eisenkarbonaten 
und Pyrit, die nahezu in allen alpinen Klüften dieser 
Region auftreten, verursacht wird (Abb. 24).

Die PXRD-Analyse der bis zu 1 mm großen 
Kristalle auf der Kugeloberfläche ergab Gips. Die 
Kugeln bestehen aber nicht nur aus Gips, sondern 
unter der nur 1 mm dicken Gipskruste aus einer 
weißen, feinstkristallin-kompakten Masse aus 
Felsőbányait, der eine gute Kristallinität aufweist, 
erkennbar an scharfen Beugungsreflexen im Rönt-
genpulverdiagramm. Dieses wasserhaltige Alumi-
niumsulfat ist mit diesem Vorkommen der Erst-

abb. 23: 
2 mm großes  
Schultenit-Kristall-
aggregat von der 
Herrenstollenhalde, 
Rauriser goldberg, 
Salzburg. Sammlung 
und Foto: c. auer

abb. 24: 
Miteinander ver-
wachsene Kugeln 
aus Felsőbányait mit 
einer Kruste aus 
gips auf der Kugel-
oberfläche überzie-
hen bergkristall, 
grießwies-Schwarz-
kogel, Rauris, Salz-
burg. bildbreite:  
4,8 cm. Sammlung 
und Foto: F. Walter
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nachweis aus alpinen Klüften. Felsőbányait und Gips entstehen am Ende 
der hydrothermalen Kristallisation von Kluftmineralien bei tiefen Tem-
peraturen. Aus Österreich wurde Felsőbányait zuletzt aus dem ehe-
maligen Graphitbergbau Hengstberg (Waldviertel, NÖ) beschrieben  
(KolitSCh et al., Beitrag 1944 in Niedermayr et al. 2015). (Walter)

2 1 7 0 )  E r y t h r i n  v o n  d e r  a r n o l d h ö h e ,  a n k o g e l g r u p p e , 
S a l z b u r g
Im steilen, nach Norden in Richtung Anlauftal abfallenden Gelände, 

ca. 100 m nordöstlich der Arnoldhöhe und etwa 30 m nördlich der Lan-
desgrenze zu Kärnten, konnte der Erstautor (M. R.) eine von vielen be-
reits geöffneten Klüften neu erkunden. Aus dieser Kluft konnten ohne die 
Benützung von Werkzeugen kleine Gesteinsbruchstücke eines hellen 
Gneises geborgen werden, die rundum mit kleinen Albit- und Adular-
kristallen überzogen sind. Darauf sitzen teilweise gut entwickelte, oran-
gebraune Titanit-Kristalle bis 6 mm Größe und als letzte Generation 
farblose, abgerundete Calcitkristalle. Während der Bergung dieser Stüf-
chen fiel, unmittelbar vor der Kluft liegend, ein loses, rund 5 cm großes 
Gesteinsstück mit einem wenige mm großen rosa Fleck auf. Bei näherer 
Betrachtung mit der Handlupe waren rosa gefärbte, radialstrahlige  
Aggregate zu erkennen, die Erythrin vermuten ließen. PXRD- und REM-
EDS-Analysen bestätigten das Vorliegen von Erythrin. Dieser bildet bis 
rund 1 mm große, radialstrahlige Aggregate lanzettförmiger Kristalle mit 
kräftiger rosa Färbung und ist auf spätigem, teils stark korrodiertem Cal-
cit aufgewachsen (Abb. 25). Auf Erythrin sitzen braun bis schwarz ge-
färbte, erdig wirkende Körner, die laut REM-EDS-Analysen nur Sauer-
stoff, Eisen und Mangan führen und wahrscheinlich Produkte der limo-
nitischen Verwitterung sind. Im Handstück treten neben Erythrin noch 
bis 2 cm große, hellbraun gefärbte Calcit-Rhomboeder auf, die miteinan-
der dicht verwachsen sind. Sie überwachsen teilweise Adular, wobei die 
noch verbliebenen Hohlräume mit dunkelgrünem Chlorit gefüllt sind. 
Ein primäres Kobalt-hältiges Erz konnte in diesem Handstück nicht ge-
funden werden. Aus dem Gebiet der Arnoldhöhe wurden bereits das sel-
tene Erzmineral Tetradymit und dessen Verwitterungsprodukt Montanit 
beschrieben (braNdStätter & Niedermayr, Beitrag 702 in Niedermayr 
et al. 1988). (Reicht/Walter/Bojar)

abb. 25: 
Erythrin auf calcit 
von der arnoldhöhe, 
ankogelgruppe, 
Salzburg. bildbreite: 
7 mm. Sammlung: 
M. Reicht, 
Foto: H.-P. bojar
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2 1 7 1 )  M i m e t e s i t  u n d  X e n o t i m - ( Y )  v o m  e h e m a l i g e n 
K u p f e r b e r g b a u  M ü h l b a c h  a m  H o c h k ö n i g ,  S a l z b u r g
Bereits im Juni 2016 führte die Geologische Bundesanstalt ein Hal-

denscreening an der Emilhalde vom Kupferbergbau Mühlbach durch. 
Während dieser Arbeiten nahm der Autor umfangreiche Erzproben mit, 
aus denen nun etliche Dünnschliffe angefertigt wurden. Die Gangart be-
steht dabei aus Dolomit und magnesiumreichem Siderit in einer quarzi-
tischen Matrix. Teilweise ist reichlich Chalkopyrit und eisenreicher 
Gersdorffit eingesprengt. Letzterer wurde oft partiell zu Annabergit zer-
setzt. Die umfangreiche Mineralienliste konnte nun um zwei Spezies er-
weitert werden. Bei bis zu 0,2 mm relativ großen, idiomorphen Kristallen 
handelt es sich um Xenotim-(Y). Betrachtet man die Kristalle im BSE-
Modus, erkennt man eine deutliche Zonierung. Dies deutet auf  
eine ungleichmäßige Verteilung der schweren Seltenen Erden hin  
(Abb. 26). Eine durchschnittliche Analyse ergab die ungefähre Formel 
(Y0,75Dy0,1Gd0,1)PO4. Bei bis zu 5 µm großen, teilweise büscheligen 
Aggregaten in Paragenese mit Chalkopyrit, Ullmannit und Quarz handelt 
es sich um Mimetesit, ebenfalls ein Neufund für dieses Revier. (Auer)

2 1 7 2 )  a l m a n d i n ,  a n a t a s ,  a p a t i t ,  M o n a z i t - ( c e ) , 
P y r i t ,  T i t a n i t  u n d  z i r k o n  a u s  d e m  P e g m a t i t -
v o r k o m m e n  a m  K n a p p e n w e g  ( g r ü n d l w e g ) , 
a l a u n t a l ,  K r e m s  a n  d e r  d o n a u ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Während eines Hausbaus im Jahr 1983 am damaligen Gründlweg 

(heute Knappenweg) im Alauntal bei Krems an der Donau wurde ein 
Pegmatit aufgeschlossen, der mit Erlaubnis des Besitzers von einem der 
Verfasser (G. K.) und befreundeten Sammlern beprobt werden konnte 
(KNobloCh 2012: 182–183). Dieser Pegmatit war zwar relativ artenarm, 

abb. 26: 
Inhomogener Xeno-
tim-(Y)-Kristall (Xe) 
mit cinnabarit-Ein-
schluss (Hg) in Side-
ritmatrix (Si) vom 
ehemaligen Kupfer-
bergbau Mühlbach 
am Hochkönig,  
Salzburg.  
bildbreite: 130 µm. 
REM-Foto (bSE-
Modus): c. auer



186 W a l t e r  e t  a l . :  N e u e  M i n e r a l f u n d e  a u s  Ö s t e r r e i c h  L X I X

abb. 27: 
dunkelolivgrün-
licher eingewach-
sener Monazit-(ce)-
Kristall vom Pegma-
titvorkommen am 
Knappenweg, 
alauntal (Krems an 
der donau, Nieder-
österreich). bild-
breite: 2,5 mm. 
Sammlung: 
E. löffler, Foto:  
H. Schillhammer

abb. 28: 
Photolumineszenz-
Spektrum des Mo-
nazit-(ce)-Kristalls 
(mit charakteris-
tischen Nd3+-lumi-
neszenzbanden) 
vom Pegmatitvor-
kommen am Knap-
penweg, alauntal 
(Krems an der  
donau, Niederöster-
reich) im Vergleich 
zum Spektrum eines 
synthetischen Nd3+-
dotierten Monazit-
(ce)-Kristalls.  
grafik: c. lenz

es konnten jedoch Quarzkristalle bis 12 cm Länge und der größte Beryll-
kristall Niederösterreichs mit 13 cm Länge geborgen werden. Außerdem 
fanden sich schwarze Turmaline und Bertrandit (KNobloCh 2012). 

Bei einer Nachsuche fand einer der Verfasser (E. L.) im März 2018 
einen dunkelolivgrünlichen, tafelig-gestreckten, durchsichtigen Kristall 
(Größe ca. 1,5 mm), der in weißlichen Feldspat eingewachsen war. Letz-
terer wurde anhand seiner vielen Zwillingslamellen als vermutlicher  
Albit identifiziert. Begleitet wird dieser Kristall von einigen wenigen 
blassen, scharfkantigen, eingewachsenen Muskovitkriställchen mit 
blassgraurosa Farbtönung. Durch eine zerstörungsfreie Photolumines-

zenz-Messung mittels eines La-
ser-Raman-Geräts (Horiba Lab-
RamEvo) durch den Zweitautor 
wurde der Kristall (Abb. 27) an-
hand seiner charakteristischen 
Nd3+-Lumineszenzbanden ein-
deutig als Monazit bestimmt 
(Abb. 28). Derartige Photolumi-
neszenz-Untersuchungen kön-
nen Seltenerden-haltige Mine-
ralien wie Monazit, Xenotim, 
Zirkon und Titanit anhand ihrer 
charakteristischen REE3+-Lumi-
neszenzspektren gut unterschei-
den (leNz et al. 2015). Eine 
nachfolgende REM-EDS-Ana-
lyse des Kristalls unter Nie- 
dervakuum-Bedingungen (unbe-
dampfte Probe) zeigte, dass es 
sich um einen La- und Nd-hal-
tigen Monazit-(Ce) (Ce>La>Nd) 
mit deutlichen Spuren von U 
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und Th handelt. Ähnliche grünliche Monazite sind auch aus den Pegma-
titen um Spitz bekannt. 

Auf dem untersuchten kleinen Micromount wurde ein den Monazit-
(Ce) begleitender, eingewachsener, graugrünlicher Apatit (durchschei-
nendes, undeutliches, beschädigtes Korn) ebenfalls durch eine Photolu-
mineszenz-Messung bestätigt. Im selben Fundmaterial waren aber auch 
unbeschädigte Apatitkristalle bis etwa 4 mm aufgefunden worden. Zwei 
weitere Akzessorien des Pegmatits wurden gleichfalls anhand ihrer cha-
rakteristischen Lumineszenzspektren auf zwei unterschiedlichen Micro-
mounts (Sammlung G. K.) identifiziert: Zirkon, bislang nur visuell be-
stimmt (KNobloCh 2012), bildet hellcremebraune, doppelendige, in 
Quarz eingewachsene Prismen bis 2 mm (Abb. 29). Diese gut ausgebil-
deten Kriställchen zeigen ungewöhnliche, spitzpyramidale Kristall-
enden. Zirkonkristalle kommen aber auch im „Normalhabitus“ vor. Tita-
nit fand sich in Form blasscremebrauner, keilförmiger, matter Kriställ-
chen (ca. 1 mm) mit Mosaikbau. Sie sind auf einem farblosen Quarz-
prisma aufgewachsen und werden von kleinen, dunklen, eingewachsenen 
Turmalinkörnchen begleitet.

Aus der Paragenese dieses Fundortes noch nicht beschrieben sind 
sehr kleine (ca. 0,5 mm), scharfkantige bis leicht gerundete Almandin-
kristalle von dunkelroter bis hellrosa Farbe (diese oft vollkommen  
transparent), die bevorzugt in der Übergangszone vom Pegmatit zum 
weichen glimmerigen Nebengestein eingewachsen waren. Diese REM-
EDS-analytisch bestimmten Almandine sind Mn-haltig (Fe:Mn ~ 2,5:1, 
mit Spuren von Mg und Ca) und werden häufig von Apatit begleitet. 
Ergänzend seien noch ebenfalls sehr kleine, leicht limonitisierte Pyrit-
Kuboktaeder mit bevorzugten Würfelflächen erwähnt, die ebenfalls in 
der oben erwähnten Übergangszone vorkommen. Erwähnenswert sind 
ferner winzige bläuliche, dipyramidale Anatas-Kriställchen, die in 
einem hydrothermal zerfressenen, dunklen Turmalin vorkommen 
(Sammlung E. L.).

 (Kolitsch/Lenz/Löffler/Knobloch)

abb. 29: 
Hellcremebraune, 
doppelendige  
zirkon-Prismen  
(bis 2 mm) mit  
ungewöhnlichen, 
spitzpyr amidalen 
Kristallenden.  
Pegmatitvorkommen 
am Knappenweg, 
alauntal (Krems  
an der donau,  
Niederösterreich). 
bildbreite: 3,5 mm. 
Sammlung:  
g. Knobloch, Foto:  
H. Schillhammer
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2 1 7 3 )  c a l c i t ,  F l u o r i t  u n d  P y r i t  v o n  M ü n c h r e i t h  
a n  d e r  T h a y a ,  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Rund 0,5 km nördlich von Münchreith an der Thaya befindet sich ein 

in der Gföhler Gneismasse (thiele 1987) angelegter kleiner Steinbruch 
der Fa. haGer, der derzeit betrieben wird. Bei einem Besuch dieses 
Steinbruchs im November 2019 inspizierte der Autor im aktiven Ab-
baubereich (Abb. 30) frisch gesprengtes Gesteinsmaterial. Dabei fielen 
ihm bis zu mehrere Dezimeter lange, lagen- bis linsenförmige Einschal-
tungen aus weißem Calcit auf, die stellenweise bis über 2 cm breite, 

blassblau bis intensiv violett gefärbte Derb-
massen von Fluorit führen. 

Ein ca. 2,5 x 1,5 cm großes Anschliffprä-
parat vom Übergangsbereich Fluorit/Calcit 
zum Nebengestein wurde auflichtmikrosko-
pisch und mittels REM-EDS näher unter-
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass die wei-
ßen Lagen ausschließlich aus Calcit bestehen, 
während der Fluorit bereichsweise innig von 
dünnen Calcitblättchen durchwachsen wird 
(Abb. 31). Das Nebengestein der fluoritfüh-
renden Calcitlagen ist ein makroskopisch 
feinkörniger, hellgrauer Gneis. Mikrosko-
pisch zeigt der Gneis ein flaseriges Gefüge 
mit einem Mineralbestand, der hauptsächlich 
Quarz, Chlorit, Albit und Kalifeldspat um-
fasst, wobei letzterer der vorherrschende 
Feldspat ist. Glimmer fehlt zur Gänze. Als 
Akzessorien treten Titanit (als Einschluss im 
Chlorit), Apatit und untergeordnet Zirkon 
auf. An der Grenzfläche zwischen dem Gneis 
und der fluoritführenden Calcitlage tritt  
Pyrit in Form einer dünnen feinkristallinen 
Schicht auf. 

Fluoritvorkommen aus Gesteinsserien 
der Böhmischen Masse sind seit Langem  
von etlichen Lokalitäten bekannt und auch 
über Neufunde wird immer wieder berichtet 
(z. B. KolitSCh, Beitrag 1883 in Niedermayr 
et al. 2014). Hinsichtlich ihrer Entstehung 
lassen sich die Fluorite verschiedenen Para-
genese-Typen zuordnen (Niedermayr 1990 
und Referenzen darin). Das Vorkommen von 
Münchreith stellt eindeutig eine hydrother-
mal gebildete Fluoritparagenese dar, wobei 

Calcium und Fluor aus dem ebenfalls hydrothermal alterierten Neben-
gestein mobilisiert wurden. Die Frage, ob die Chloritisierung des 
Gneises, in dessen Verlauf der vermutlich ehemals vorhandene Glimmer 
(Biotit) in Chlorit ± Titanit umgewandelt wurde, mit der Bildung der 
Calcitlagen einher ging oder diese später entstanden, kann im Rahmen 
dieses vor läufigen Berichts nicht entschieden werden. 

(Brandstätter)

abb. 30: 
Steinbruch bei 
Münchreith an der 
Thaya, Waldviertel, 
Niederösterreich. 
Fundbereich der 
fluoritführenden 
calcitlagen. 
Foto: F. brandstätter
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2 1 7 4 )  c a s s i t e r i t  u n d  c o l u m b i t - ( F e )  a u s  e i n e m 
P e g m a t i t  a m  W i n d e c k b e r g  i m  M i e s l i n g t a l  b e i 
S p i t z ,  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Die Pegmatite am Windeckberg bei Spitz sind für einige seltene Mi-

neralarten bekannt. Bei der Nachsuche in Fundmaterial der Chrysobe-
ryll-Fundstelle („Spitz 20“; Fundpunkt Nr. 1785 in der Mineralien-Da-
tenbank Niederösterreich) vom April 2009 fand der Zweitautor ein 
kleines Stück im Micromount-Format, das in seiner Pegmatitmatrix (be-
stehend aus viel weißlichem Feldspat, wenig Quarz und blassem Musko-
vit) einige eingewachsene Akzessorien enthält. Von diesen war nur Zir-
kon und Apatit visuell bestimmbar. Der Zirkon zeigt die für die Spitzer 
Gegend typischen, prismatischen rosabräunlichen Kristalle (teils mit 
ganz schwachen Sprengrissen in der umgebenden Matrix durch die Volu-
mensausdehnung des Zirkons infolge Metamiktisierung), während der 
Apatit ein annähernd linsenförmiges, graugrünes, undurchsichtiges Korn 
bildet. Zwei weitere, schwarze Akzessorien konnten durch Nieder-
vakuum-REM-EDS-Analysen der unbedampften Probe bestimmt wer-
den. Mn-reicher, schwach Ta-haltiger Columbit-(Fe) zeigt sich in Form 
schwarzer, mehr oder minder lattiger, meist unvollständig ausgebildeter 
Kriställchen mit halbmetallischem Glanz. Die an fünf unterschiedlichen 
Kriställchen durchgeführten Analysen zeigen sehr ähnliche chemische 
Zusammensetzungen. In unmittelbarer Nähe des Columbits-(Fe) fiel  
ein schwarzes, hochglänzendes, blockig-dipyramidales Kriställchen  
(ca. 0,4 mm) auf, dessen chemische Analyse Cassiterit ergab. Auch ein 
direkt benachbartes, xenomorphes schwarzes Korn mit orangebraunen 
Innenreflexen ist Cassiterit.  (Kolitsch/Löffler)

2 1 7 5 )  I l m e n i t  v o m  M i t t e r f e l d  b e i  b e n g e l b a c h , 
M ü h l d o r f ,  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Die Mineralogie des kleinen Pegmatitvorkommens vom Mitterfeld 

bei Bengelbach wurde kürzlich genauer untersucht (KolitSCh, Beitrag 
2129 in Walter et al. 2019). Bei einer Nachlese im Fundmaterial von 

abb. 31: 
Fluoritführende 
calcitlagen in chlo-
ritisiertem gneis 
vom Steinbruch bei 
Münchreith an der 
Thaya, Waldviertel, 
Niederösterreich. 
Foto: F. brandstätter
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Leopold Rausch, Krems, vom Mai 2018 fand Erwin Löffler, Gossam, 
einen eingewachsenen, dunkelgrauen, pseudo-oktaedrischen Kristall  
(2 mm). Dieser Kristall konnte vom Autor SXRD-analytisch eindeutig 
als Ilmenit bestimmt werden. (Kolitsch)

2 1 7 6 )  I l m e n i t  u n d  R u t i l  v o m  Tr a s t a l l h o f  b e i 
F o h r a  n o r d w e s t l i c h  M ü h l d o r f ,  W a l d v i e r t e l , 
N i e d e r ö s t e r r e i c h
Die Mineralogie eines neu entdeckten Pegmatits bei Fohra wurde 

erst kürzlich detailliert beschrieben (löffler et al., Beitrag 2087 in Wal-
ter et al. 2018; siehe auch KolitSCh, Beitrag 2128 in Walter et al. 2019). 
Die eigentlich erwarteten üblichen akzessorischen Titanmineralien Ilme-
nit und Rutil konnten damals nicht nachgewiesen werden. Die akribische 
Nachsuche des Zweitautors in neu aufgesammeltem Fundmaterial vom 
August 2018 führte jedoch jetzt zu entsprechenden Funden (jeweils 
SXRD-analysiert): Ilmenit bildet schwarze, halbmetallische, dicktafelige 
Körner (ca. 1 mm) in Feldspat-Matrix. Rutil, der hingegen in grauen, 
derben Quarz eingewachsen ist, bildet ein schwarzes, halbmetallisch 
glänzendes, rundliches Kristallkorn (ca. 1 mm). Die anomal großen Zell-
parameter des Korns (a = 4,67, c = 3,01 Å) deuteten auf einen merklich 
erhöhten Fremdelementgehalt. Daher wurde eine REM-EDS-Kontroll-
analyse durchgeführt, die zeigte, dass es sich um einen Nb-, Fe- und Ta-
reichen Rutil mit Spuren von Al und Y handelt, ~(Ti0,51Nb0,21Fe0,16Ta0,10
Al0,01Y0,003)O2.  (Kolitsch/Löffler)

2 1 7 7 )  d r a v i t  u n d  S c h ö r l  v o m  S t e i n b r u c h  S c h m o l l 
b e i  b e r n h a r d s  i m  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Von Heinz Fürnkranz, Wien, erhielt der Verfasser kürzlich ein kleines 

Stück vom aktiv betriebenen Marmorsteinbruch Schmoll bei Bernhards, 
das aus massivem Pyrit bestand. In einem Hohlraum war neben kleinen 
angelaufenen, kuboktaedrischen Pyrit-Kriställchen und braunem, krus-
tigem Limonit auch ein unscheinbarer hellbräunlicher, prismatischer, 
kleiner Kristall (mit gerundeter Kopffläche) aufgewachsen. Dieser Kris-
tall zeigte Glasglanz und gute Transparenz, war aber teilweise von einer 
dünnen bräunlichen Tonmineralkruste überwachsen, die mechanisch 
leicht entfernbar war. Eine SXRD-Analyse ergab, dass es sich um einen 
dravitischen Turmalin handelt (a = 15,93 Å, c = 7,19 Å). Dravit ist aus 
vielen Marmor- und Graphitvorkommen des Waldviertels bereits bekannt, 
war jedoch aus dem Steinbruch Schmoll noch nicht beschrieben worden.

Erwin Löffler, Gossam, fand im Juli 2009 ein turmalinhaltiges Peg-
matitstück im Steinbruch Schmoll, das nach dem obigen Nachweis des 
Dravits genauer mineralogisch untersucht wurde. Der Turmalin bildet 
schwärzliche (in Splittern bräunlich durchscheinende), kurzprismatische, 
rissige Kristalle, die in einer hellen Feldspat-Pegmatitmatrix eingewach-
sen sind. Die Kristalle können bis 3 cm Länge und über 1 cm Dicke errei-
chen. Eine SXRD-Analyse ergab die Zellparameter a = 15,97 Å, c = 
7,16 Å, welche sehr stark auf Schörl hindeuteten. Eine nachfolgende 
REM-EDS-Analyse bestätigte die Identifizierung und zeigte, dass es sich 
um einen fast reinen Schörl handelt, der als spurenhafte Fremdelemente 
nur Mg und Ti enthält; das Element F war nicht nachweisbar.  

(Kolitsch)
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2 1 7 8 )  b a r y t ,  b e r t r a n d i t ,  c o l u m b i t - ( M n ) ,  E u l y t i n , 
H ü b n e r i t ,  r o s a  o l e n i t ,  P e z z o t t a i t ( ? ) ,  P o l l u c i t , 
R u t i l ,  S c h e e l i t ,  S t i b a r s e n ,  „ u r a n m i k r o l i t h “  u n d 
g e d i e g e n  W i s m u t  s o w i e  e i n  n e u e s  c s - a l - P h o s p h a t 
i n  e i n e m  r o s a  Tu r m a l i n e  e n t h a l t e n d e n  P e g m a t i t 
i m  S t e i n b r u c h  v o n  E i b e n s t e i n  i m  W a l d v i e r t e l , 
N i e d e r ö s t e r r e i c h :  e i n  V o r b e r i c h t
Der aktiv von der Firma Hengl betriebene Steinbruch von Eibenstein 

im Waldviertel stellt eine der mineralreichsten Lokalitäten in Nieder-
österreich dar. Ab und zu kommen bei Sprengungen kleine Pegmatitkör-
per zutage. Einer dieser Pegmatite wurde Ende Februar 2017 von einem 
der Verfasser (P. L.) auf der zweitobersten Steinbruchsohle entdeckt und 
sofort als mineralogisch interessant eingestuft. Vom Autor und von meh-
reren rührigen Niederösterreich-Sammlern (die vier Koautoren und Al-
bert Prayer, Irnfritz) wurde der Pegmatit mehrfach beprobt und es wurde 
reichhaltiges Material gesammelt, bis der Pegmatit nach wenigen Mona-
ten den fortschreitenden Sprengarbeiten des Abbaubetriebs zum Opfer 
gefallen war. Die wissenschaftliche Bearbeitung des insbesondere vom 
Erstautor am 03.03.2017 gesammelten Materials begann unmittelbar 
nach der Beprobung. Sie ergab bald hochinteressante Ergebnisse und 
eine Bestätigung der für das Waldviertel relativ deutlichen Differenzie-
rung des Pegmatitkörpers. Aus Zeitmangel gerieten diese Arbeiten leider 
ins Stocken, weshalb an dieser Stelle zumindest ein Vorbericht präsen-
tiert werden soll.

Es handelte sich um einen linsenförmigen, deformierten, maximal 
ca. 0,5 m mächtigen und mehrere Meter langen Körper, der mehr oder 
minder schichtkonkordant in einem schwärzlichen bis dunkelgrauen, 
feinkörnigen Biotitschiefer sitzt. Der Pegmatitkörper zeigte einige  
schmale Seitenapophysen und einen scharfen Kontakt zum Neben-
gestein. Die Randzone des Pegmatits ist fein- bis mittelkörnig, wobei der 
feinkörnige Bereich direkt am Kontakt einem chilled margin (abge-
schreckter, feinkörniger Randbereich) entspricht (Abb. 32). In der dar-
auffolgenden Zone sprossen bis zu mehrere cm lange, schwarze „Nagel-
turmaline“ mehr oder minder senkrecht zur Kontaktfläche (vgl. Abb. 32); 
in dieser Zone sind die Feldspäte 
lokal rötlich gefärbt. In einer grob-
kristallinen Kernzone, die aus auf-
fallend großen Feldspatkörnern 
(mehrere cm) mit blassbläulicher 
bis blassgrünlicher Tönung (aber 
auch cremefarben, makroperthi-
tisch) sowie farblosem bis schwach 
rauchigem Quarz in wechselnden 
Anteilen besteht, fanden sich neben 
weiterem schwarzem Turmalin die 
im Folgenden beschriebenen Ne-
bengemengteile und Akzessorien, 
unter denen makroskopisch insbe-
sondere eingewachsener rosa Tur-
malin (Olenit) auffiel. Rosa Turma-
lin war bislang aus diesem Bruch 

abb. 32: 
grobkörniger heller 
Pegmatitbrocken mit 
Kontakt zu Nebenge-
stein (dunkler biotit-
schiefer) und chilled 
margin (abge-
schreckter, feinkör-
niger Randbereich). 
Schwarze, nach 
oben breiter wer-
dende, tektonisch 
etwas deformierte 
und daher Querrisse 
aufweisende Turma-
linprismen (bis ca. 
5,5 cm) wuchsen 
senkrecht bis leicht 
schräg zur Kontakt-
fläche in die Quarz-
Feldspat-Matrix 
hinein. Rosa olenit 
führender Pegmatit 
im Steinbruch Hengl 
bei Eibenstein 
(Waldviertel, Nieder-
österreich). größe 
der Stufe: 28 x 19 x  
15 cm. Sammlung: 
NHM Wien (NHM-
MPa-Inventar-
nummer o 419),  
Foto: a. Schumacher,  
NHM Wien
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nicht bekannt gewesen. Ein reprä-
sentatives Stück mit schmutzig 
rosa Olenit und schwärzlichem 
Schörl zeigt Abb. 33. Die schwar-
zen Turmaline des Pegmatits sind 
generell stark rissig (oft mit schma-
len, bis mehrere Millimeter brei-
ten, mit Quarz verheilten Querris-
sen, mit stark gerundetem Quer-
schnitt und ohne Kopfflächen), er-
reichen allerdings eine Länge von 
ca. 20 cm.

Der dominierende grobkristal-
line Feldspat wurde durch SXRD 
als Mikroklin bestimmt. Die blass-
graublaue, durchscheinende Feld-
spatvariante (EDS-analytisch als 
Albit identifiziert), die typischer-
weise den rosa Turmalin begleitet, 
leuchtet fahlgelb im kurzwelligen 
UV-Licht. Albit wurde bislang in 

Anschliffen durch EDS-Analysen identifiziert, aber auch visuell als 
kleine farblose Kriställchen in Hohlräumen (siehe weiter unten). Der  
Mikroklin kommt auch als eingewachsene Körner in Turmalin vor sowie 
als Adular-ähnliche Kriställchen in sehr kleinen Hohlräumen. Letztere 
waren im Pegmatit nur äußerst spärlich und sehr klein (Zwickelhohl-
räume bis wenige Millimeter Größe). Auffallend war insgesamt, dass der 
Pegmatitkörper nur spurenhaft Glimmer enthielt (gelbgrüner, feinblätt-
riger Muskovit, teils eingewachsen, teils die kleinen Zwickelhohlräume 
auskleidend). Daher ist die späthydrothermale Beeinflussung als sehr ge-
ring einzustufen. Da das Vorkommen von rosa Turmalin ein Hinweis auf 
einen relativ differenzierten Charakter des Pegmatits war, lag die Vermu-
tung nahe, dass inkompatible Elemente wie z. B. Li, Be, Cs, Bi, Sn, W, 
Nb und Ta in Form akzessorischer Mineralien angereichert sein könnten. 

Die bislang nachgewiesenen akzessorischen Mineralien werden im 
Folgenden behandelt. Der erwähnte rosa Turmalin ist meist graurosa bis 
dunkelrosa getönt. Er bildet einerseits eher seltene eingewachsene, un-
durchsichtig-trübe bis leicht durchscheinende Prismen bis zu 2,5 cm 
Länge (Abb. 34), andererseits – und deutlich häufiger – dünne bis  
dickere, rosa bis blassrosa Säume um schwarze Schörl-Prismen (Abb. 
35). Außerdem wurden von rosa Turmalin erfüllte Querrisse in Schörl 
be obachtet sowie kleine eingewachsene, xenomorphe Aggregate und 
blassrosa feinkörnige und schmale Rissfüllungen (Mächtigkeit max. ca. 
1 mm) in Feldspat. Die rosa Prismen sind oft tektonisch deformiert.  
Es kommt auch selten (dunkel)bläulicher Turmalin geringer Größe vor, 
der noch nicht genauer untersucht wurde.

Zwei repräsentative Proben von (blass)rosa Turmalinsäumen wur-
den für genauere mineralogisch-kristallographische Untersuchungen 
ausgewählt (Probe „eibrosa1“: hellrosa Randzone eines schwarzen Tur-
malinprismas; Probe „eibrosa2“: rosa, transparente Randzone eines hell-
rauchigen Turmalinprismas). Diese beiden Proben wurden durch REM-

abb. 33: 
Schmutzig rosa 
olenit und schwärz-
licher Schörl, ein-
gewachsen in einer 
Pegmatitmatrix aus 
weißlichem und 
blassbläulich  
getöntem Feldspat 
sowie wenig blass-
grauem Quarz. 
Steinbruch Hengl 
bei Eibenstein 
(Waldviertel,  
Niederösterreich). 
Sammlung: NHM 
Wien (NHM-MPa-
Inventarnummer  
o 1975),  
Foto:  
a. Schumacher, 
NHM Wien



W a l t e r  e t  a l . :  N e u e  M i n e r a l f u n d e  a u s  Ö s t e r r e i c h  L X I X  193

EDS-Analysen an Fragmenten 
in Kombination mit Verfei-
nerungen der Kristallstruktur  
anhand von Einkristallbeu-
gungsdaten als schwach Mn-, 
Fe- und F-haltiger Olenit  
bestimmt [Idealformel von  
Olenit: Na(Al3)Al6(Si6O18)
(BO3)3O3(OH)]. Die REM-
EDS-Spektren von „eibrosa1“ 
zeigen neben Na, Al und Si 
geringe Gehalte an Mn und 
Spuren von Fe, Mg, (teil-
weise) F(?), S und, bei ei- 
ner Analyse, Ca. Die Probe 
„eibrosa2“ enthält demgegen-
über abgesehen von Na, Al 
und Si nur Spuren von Mn; die 
F-Gehalte lagen unter der 
Nachweisgrenze. In beiden Fällen beweist das Na:Al:Si-Verhältnis, dass 
es sich um einen Na-dominanten Olenit handelt.

Die Kristallstrukturverfeinerungen zeigen Folgendes: Der Li-Gehalt 
ist nach dem in beiden Fällen sehr ähnlichen Strukturmodell (R(F) = 
1,74 % bzw. 2,03 %) als allenfalls sehr gering einzuschätzen. Nach 
freundlicher Mitteilung des Turmalin-Spezialisten Dr. Andreas Ertl  
(Universität Wien) besteht nach Berechnungen der beteiligten Endglie-
deranteile aber die Möglichkeit, dass der Chemismus etwas in Richtung 
des hypothetischen Endglieds „Oxy-Rossmanit“ [◻(LiAl2)Al6(Si6O18)
(BO3)3(OH)3O; ertl et al. 2005] geht. Die vereinfachten chemischen 
Formeln können wie folgt angegeben werden: 

„eibrosa1“: ~X(Na0,66◻0,34) Y(Al*~0,99)3
 ZAl6

 TSi6O18(BO3)3(OH)3
(OH0,82F0,18).
„eibrosa2“: ~X(Na0,59◻0,41) Y(Al*~0,97)3

 ZAl6
 TSi6O18(BO3)3(OH)3 

(OH0,9F0,1).

abb. 34: 
dunkelrosa, tekto-
nisch deformierte 
olenit-Prismen vom 
Steinbruch Hengl 
bei Eibenstein 
(Waldviertel,  
Niederösterreich). 
bildbreite: 2 cm. 
Sammlung und  
Foto: g. Knobloch

abb. 35: 
zonar gebauter 
Turmalin, bei dem 
ein al-reicher, dun-
kelgrauer Schörl 
randlich in rosa 
olenit übergeht. 
Steinbruch Hengl 
bei Eibenstein 
(Waldviertel, 
Nieder österreich). 
bildbreite: 14 mm. 
Sammlung: NHM 
Wien, Foto: 
H. Schillhammer
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Hierbei bedeutet * = verfeinerte Al-Besetzungen ohne Berücksichti-
gung von sich kompensierenden, sehr geringen bis spurenhaften Mn/Fe- 
und Li-Gehalten. Die verfeinerten Zellparameter sind sehr ähnlich und 
betragen a = 15.828(2) / 15.831(2) Å, c = 7.099(1) / 7.100(1) Å, V = 
1540.2(4) / 1541.0(4) Å3. Diese Zellen sind deutlich kleiner als die des 
Mn-reichen, Li-haltigen Olenits von ertl et al. (2004a) aus dem in der 
Nähe gelegenen Pegmatit, der auf einem Feld nordöstlich von Eibenstein 
gefunden worden war (a = 15.9158(4) Å, c = 7.1201(2) Å) – siehe hierzu 
auch das Fazit am Ende des vorliegenden Beitrags. Dieser Mn-reiche 
Olenit(-Elbait) der Literatur ist teilweise F-dominant und besitzt  
die chemische Formel X(Na0,71Ca0,01◻0,28) Y(Al1,36Mn2+

1,27Li0,34) ZAl6 
TSi6O18(BO3)3(OH)3(F0,44,OH,O) (Probe mit 8.89 Gew.% MnO) 
bzw. X(Na0,84Ca0,03K0,01◻0,12) Y(Al1,33Mn2+

0,86Li0,51Fe2+
0,06Ti0,02◻0,22) ZAl6 

T(Si5,74Al0,26)O18(BO3)3(OH)3(F0,54OH0,37O0,09) (Probe mit 6.22 Gew-% 
MnO). Noch größere Zellparameter besitzt der von ProWatKe et al. 
(2003) aus dem gleichen Pegmatitvorkommen beschriebene hellbraune 
(nach pers. Mitt. A. Ertl, 20.1.2020), Mn-reiche, Li- und Fe-haltige Ole-
nit (a = 15.9325(5) Å, c = 7.1308(4) Å).

Die mittlere Y–O-Bindungslänge der zwei Fragmente beträgt 
1.975/1.974 Å; der entsprechende Wert für die mittlere Z–O-Bindungs- 
länge ist 1.910/1.910 Å. Die mittlere T–O-Bindungslänge im SiO4-Tetra-
eder beträgt 1.619/1.620 Å und zeigt zusammen mit Verfeinerungen der 
Besetzungsfaktoren, dass Si allenfalls in sehr geringem Ausmaß durch  
Al und/oder B ersetzt wird. Weitere Details sollen an anderer Stelle vor-
gestellt werden. 

Farblich unauffällig, da farblos, weiß oder sehr blass grünlich getönt, 
waren eingewachsene Beryll-Prismen bis mehrere Zentimeter Länge. Vi-
suell identifizierter, seltener Bertrandit bildet bis 3 mm große, farblose 
Täfelchen in Hohlräumen, die Bergkristall, Albit, grüngelben Muskovit 
und nadeligen, braunschwarzen Turmalin enthalten. Eingewachsener 
Fluorapatit ist relativ häufig, aber generell unscheinbar. Seine graugrü-
nen bis blassgrünlichen, nur wenige Millimeter messenden, kurzprisma-
tischen Kristalle sind meist stark gerundet, können aber auch die typisch 
sechsseitigen Querschnitte zeigen. Dieser Fluorapatit kann trüb durch-
scheinend oder transparent sein. In kleinen Hohlräumen sind auch farb-
lose, wasserklare, dicktafelige Apatite vorgekommen, die teils flächen-
reich ausgebildet sind und einen hohen Glanz zeigen. Sehr selten waren 
dunkelblaue bis hellbläuliche, eingewachsene Körner von Mn-haltigem 
Apatit, die im kurzwelligen UV-Licht intensiv gelb bis gelborange leuch-
ten (wobei die blasser getönten Körner meist stärker leuchten als die in-
tensiver gefärbten – ein Quenching-Effekt?). Rutil kam in deutlich unter-
schiedlichen Ausbildungsformen und Farben vor (mehrfach SXRD- und 
EDS-analysiert). Er fand sich nicht selten als einzelne, schwarze bis dun-
kelgraue, metallglänzende, scharfkantige Kriställchen, die in Feldspat 
oder Quarz eingewachsen sind. Die entweder kurzprismatisch-gedrun-
genen oder langprismatischen Rutile zeigen stets pyramidale Endflä-
chen. Manche Kriställchen sind etwas verzerrt (abgeplattet, mit pseudo-
orthorhombischen Kopfflächen). Sie sind in den meisten Fällen wenige 
Millimeter groß, können aber auch eine Länge von 1,2 cm erreichen. 
Obwohl die Kristalle schwarz sind, zeigen dünne Splitter eine dunkel-
bräunliche bis dunkelbraunrote Farbe. Eine REM-EDS-Analyse eines 
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tafelig verzerrten, hochglänzenden schwarzen Kristalls ergab die verein-
fachte chemische Formel (Ti0,88Nb0,05Ta0,01Al0,04Fe0,02)O2. Diese Zusam-
mensetzung spiegelt schön die gekoppelte Substitution Ti4+ = (Nb,Ta)5+ 
+ (Al,Fe)3+ wider. Eine zweite Ausbildung von Rutil sind dunkelbräun-
liche bis braunorange, durchscheinende, undeutliche kleine Körner mit 
starkem Glasglanz. Selten sind undeutlich sagenitische Ausbildungen 
des Rutils. 

Columbit-(Mn) bildet schwarze, matte, tafelig-gestreckte Kristalle 
(maximal ca. 2 mm) mit typisch orthorhombischer Morphologie  
und schwacher Längsstreifung. Sowohl dünn- als auch dicktafelige  
Ausbildungen wurden beobachtet. Bei den Kopfflächen sind die  
Ecken meist abgeschrägt. Eine REM-EDS-Analyse eines dicktafeligen  
Kristalls ergab die vereinfachte chemische Formel (Mn0,90Fe0,03Sc0,07)
(Nb0,78Ti0,10Ta0,08W0,04)O4. Analysen an weiteren Kristallen ergaben stets 
eine starke Mn- und Nb-Dominanz.

Schmutzig cremeweißliche, blassgelbe oder orange bis rotbräun-
liche, selten gut ausgebildete und meist unfrische Zirkon-Prismen (max. 
3 mm, meist aber < 0,5 mm) sind fast immer in schwarzen Turmalin 
eingewachsen, in seltenen Fällen auch in Feldspat. Blassgelbe, kurzpris-
matische, gut ausgebildete Kriställchen sind nach einer SXRD-Analyse 
teilmetamikt. 

Ein schwefelgelbes, 1 mm großes, rundliches Kristallkorn, das in 
Feldspat eingewachsen ist, entpuppte sich anhand REM-EDS-Analysen 
als „Uranmikrolith“ (Abb. 36). Dieses gut durchscheinende Korn zeigt 
harzigen Glasglanz und muscheligen Bruch. Unter der Höhensonne 
leuchtet es grün. Das Korn wird von kleinen, prismatischen, rosa Olenit-
körnern (EDS-analysiert) begleitet. „Uranmikrolith“ ist derzeit ein dis-
kreditiertes Glied der Pyrochlorsupergruppe (für Details zur Vorge-
schichte und zur Diskreditierung siehe ateNCio et al. 2010). Die Ana-
lysedaten zeigen eindeutig die Uran- und Tantal-Dominanz (U>Ca und 
Ta>Nb,Ti) der chemischen Zusammensetzung (zwei Punktanalysen,  
At.-%): U4,4/3,2, Ca3,4/2,1, Bi1,3/1,1, Sb0,4/0,1, As0,4/0,1, Ta10,7/7,6, 
Nb3,7/2,6, Ti3,1/4,4, O73/78. Da noch keine SXRD-Untersuchungen 

abb. 36: 
„uranmikrolith“ als 
schwefelgelbe, 
eingewachsene 
Körner (neben 
blassrosa olenit) 
aus einem kurzzeitig 
aufgeschlossenen 
Pegmatit im Stein-
bruch Hengl bei 
Eibenstein (Wald-
viertel, Niederöster-
reich). Sammlung:  
E. löffler, Foto:  
H. Schillhammer
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durchgeführt wurden, können noch keine Angaben zur Kristallinität bzw. 
zum möglicherweise metamikten Charakter des kleinen Korns gemacht 
werden. 

Titanit liegt nur als unscheinbarer Einzelfund vor. Er bildet creme-
weiße, winzige, undurchsichtige Kriställchen, die verzerrt pyramiden-
artige Kopfflächen zeigen und subparallel orientiert sind. Sie sitzen  
mit weißen, Adular-ähnlichen Mikroklin-Kriställchen in einem Auslau-
gungshohlraum von angelöstem dunklem Turmalin.

Bislang wurden vier polierte Anschliffe von makroskopisch Turma-
lin-haltigen Proben angefertigt und REM-EDS-analytisch detailliert un-
tersucht.

Der erste untersuchte Anschliff (Arbeitsname „Rosa 1“) zeigt einen 
schwarzen Turmalin-Kern mit einer rosa Randzone. Der schwarze Kern 
ist nach den EDS-Analysen Schörl, dessen Zusammensetzung relativ 
nahe an der des Endglieds liegt. An Fremdelementen waren nur Spuren 
von Mn, Mg, Ti und (in einem Analysenpunkt) F nachweisbar. Die Rand-
zone besteht aus Olenit, der etwas unreiner ist. An Fremdelementen wur-
den nachgewiesen: Fe und Mn (Spuren bis geringe Gehalte, mit stark 
variablen Fe:Mn-Verhältnissen); F (sehr geringe Gehalte); Ca, Mg und Ti 
(selten in Spuren). Akzessorien sind selten: Beobachtet wurde nur  
Fluorapatit (z. T. mit einer Spur Mn) als xenomorphes, ca. 60 µm großes 
Korn und mehrere deutlich kleinere Körnchen sowie gediegen Wismut  
(1-µm-Korn in Fluorapatit).

Mineralogisch deutlich interessanter war ein Anschliff („Rosa 2“), 
der ebenfalls aus Schörl mit einem Saum von rosa Olenit sowie unter-
geordnet Albit, Kalifeldspat und Quarz besteht. Das häufigste Akzes-
sorium ist Fluorapatit (z. T. mit einer Spur Mn) in Form winziger bis 
kleiner Körnchen, die meist in Kalifeldspat oder Albit eingewachsen 
sind.

abb. 37: 
Winziger Pollucit-
Kristall (hell) am 
Rand eines Hohl-
raums in rosa ole-
nit vom Steinbruch 
Hengl bei Eiben-
stein (Waldviertel, 
Niederösterreich). 
Polierter anschliff. 
Sammlung: NHM 
Wien, REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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Mehrere akzessorische Cs-Minerale wurden als durchwegs  
winzige (< 1 bis 10 µm) Körnchen und Kriställchen in Schörl identifi-
ziert, in dem sie fast immer gebunden sind an den Rand sehr kleiner 
Hohlräume (ehemalige Flüssigkeitseinschlüsse mit offensichtlicher 
spät hydrothermaler Anreicherung von inkompatiblen Elementen). Zum 
einen ist dies Pollucit (Abb. 37). Er enthält stets Spuren von P. Nicht 
nachweisbar waren K, Rb und F. Die in der Tabelle 1 aufgelisteten  
Messwerte passen gut mit der Idealformel (Cs,Na)2(Al2Si4O12)·2H2O 
überein.

cs Na al Mn Fe Si P as Sb o
7,1 0,4 8,1 – – 16,2 0,2 – – 68
6,6 1,0 7,6 0,2 0,8 13,8 0,9 – <0,05 69
6,1 0,7 8,8 – 0,6 15,2 1,1 0,1 0,4 67

Tab. 1: Elementgehalte (at.-%, REM-EdS-Rohdaten) von Pollucit vom Steinbruch  
Eibenstein.

Pollucit stellt einen Zweitnachweis für Österreich dar. Das Mineral 
wurde zuvor von mali (2004) als winzige (max. 5 μm), in Spodumen 
eingewachsene Körnchen aus dem Spodumenpegmatit von Weittal  
(Lithiumpegmatit-Bezirk Pusterwald-Bretstein) beschrieben. 

Vermutlich Pezzottait [Idealformel: Cs(Be2Li)Al2(Si6O18)] sind win-
zige, gerundete Körnchen zuzuordnen (Abb. 38). Für eine eindeutige 
Identifizierung wären jedoch noch quantitative Elektronenmikrosonden-
analysen und/oder Raman-spektroskopische Messungen nötig, da die 
sehr geringe Korngröße zu größeren Messfehlern führte. Wie die che-
mischen Analysen (Tab. 2) zeigen, enthält das Mineral fast durchwegs 
Spuren von Na, Fe und P. 

abb. 38: 
Vermutlicher Pez-
zottait (winziger 
prismatischer 
Kristall) in Hohl-
raum in olenit-
Schörl-Mischglied 
vom Steinbruch 
Hengl bei Eiben-
stein (Waldviertel, 
Niederösterreich). 
Polierter anschliff. 
Sammlung: NHM 
Wien, REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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cs Na K al Fe Sb Si P o
3,2 – – 6,3 0,3 – 21,5 – 69
2,4 0,6 – 7,9 0,9 0,1 20,0 0,3 68
2,8 0,4 – 7,1 0,5 – 20,8 0,1 68
3,0 0,2 – 6,3 0,6 – 22,4 0,1 67
3,4 0,4 – 7,4 0,1 – 19,4 0,3 69
2,9 0,3 0,1 6,4 0,4 – 22,2 0,2 67
2,9 0,4 0,1 6,0 0,4 – 20,2 0,2 70
3,1 0,2 – 5,0 0,3 – 21,3 – 70
3,0 0,1 – 5,1 0,2 – 22,2 0,3 69
2,8 0,3 – 5,0 0,4 – 22,3 0,3 69
3,0 – – 6,0 0,3 – 21,7 0,0 69
2,9 – 0,1 4,5 0,4 – 22,9 – 69
3,0 0,4 – 8,7* 0,5 – 22,9 0,1 64*

* Vergleichsweise zu hoher Al-Wert und zu niedriger O-Wert eventuell durch Mischanalyse (in Zwickel 
hineingepresstes Al2O3-Schleifpulver?).

Eindeutig um ein weltweit neues Mineral handelt es sich bei einem 
Cs-Al-Phosphat (Abb. 39), da bislang kein einziges Cs-Al-Phosphat-
Mineral aus der Literatur bekannt ist (synthetisch sind nur die wasser-
freien Verbindungen Cs3Al2P3O12 und CsAl2PO6 bekannt). Die stark ver-
einfachte Formel könnte ~CsAlP2OxHz lauten (ein Wassergehalt ist ange-
sichts der hohen O-Analysenwerte sehr wahrscheinlich). Die Phase ist 
jedoch stets leicht Si- und Fe-haltig (Tab. 3); das Si ersetzt vermutlich 
das P, während das Fe das Al ersetzen dürfte. 

cs Na ca al P Si Fe o
7,6 – – 5,8 12,2 1,9 0,6 72
7,0 – – 4,8 11,6 0,6 0,5 76
7,4 – – 6,8 12,4 1,4 0,7 71
7,1 0,5 0,1 7,3 11,9 1,4 0,7 71

Eine neue Mineralart stellt vermutlich auch eine chemisch etwas va-
riable W-Cs-M-O-H-Phase dar (W>Cs), wobei das M für wechselnde 
Anteile von Fe, Sb, Ti und Ta steht. Außerdem waren Na, P, Mn und 
selten Bi nachweisbar. Alle Körnchen dieser Phase sind so winzig, dass 
nur Mischanalysen möglich waren und daher keine genauere Stöchiome-
trie angegeben werden kann. 

Folgende weitere, stets sehr spärlich und in winzigen Körnchen auf-
tretende Akzessorien wurden in diesem Anschliff beobachtet: Baryt, 
Columbit-(Mn), Hübnerit, Stibarsen, Wismut, Eulytin, Hydroxycalcioro-
méit(?), ein Na-Mn-Phosphat (in Verwachsung mit dem neuen Cs-Al-
Phosphat und Pollucit) und eine Sb-Al-W-As-Na-Cs-Ca-O(H?)-Phase 
(oder ein Phasengemisch?).

Ein Anschliff („Schörl 1“) eines größeren Bruchstücks eines schwar-
zen, undeutlichen Turmalinprismas (Durchmesser 2 cm) mit lokalen Ein-
schlüssen von undeutlichen, teils alterierten Zirkonprismen (mit Spreng-
rissen) und anhaftender Pegmatitmatrix führte zu weiteren Neunach-
weisen für den Steinbruch. Das Zentrum des Turmalins besteht aus  
Al-haltigem bis -reichem Schörl (mit wenig YAl), während der äußere 

Tab. 2: Element-
gehalte (at.-%, 
REM-EdS-Roh-
daten) von Pezzot-
tait(?) vom Stein-
bruch Eibenstein.

Tab. 3: Elementge-
halte (at.-%, REM-
EdS-Rohdaten) 
eines weltweit 
neuen cs-al-Phos-
phats vom Stein-
bruch Eibenstein.
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Bereich ein Fe- und Mn-reicher Olenit ist [YAl>(Fe,Mn)]. Sehr kleiner 
Fluorapatit sitzt vereinzelt in Turmalin oder Quarz, oder in Quarzäder-
chen im Turmalin. Am Rand des Turmalins wurden zwei in Quarz einge-
wachsene Berylliumminerale identifiziert. Makroskopisch trüber, weiß-
licher Beryll bildet reliktische Partien (bis 220 µm Größe) neben Bertran-
dit. Dieser bildet tafelige Kristalle mit rechtwinkligem Umriss, die eine 
Länge von 210 µm erreichen. Zum Teil ist der Bertrandit, nach dem Ge-
fügebild zu urteilen, eindeutig als hydrothermales Umwandlungsprodukt 
von Beryll anzusehen. Vier winzige, sehr seltene Akzessorien sind Hüb-
nerit (leicht Fe-haltig und mit einer Spur Sc, teils idiomorph), Baryt (als 
Bariumquelle ist hydrothermal mobilisierter Kalifeldspat anzusehen), 
Rutil (Nb-haltig, leicht zoniert) und Scheelit (Einzelnachweis als kleine 
Aufwachsungen auf Hübnerit). Zirkon wurde lediglich in Form eines 
einzelnen zerfressenen Korns von 400 µm Größe identifiziert. Er enthält 
sehr geringe Mengen bzw. Spuren von (in abnehmender Reihenfolge) Al, 
Ca, P, Fe, Sc, Y, Hf, Ti und As. Nicht genauer identifiziert werden konn-
ten Fe-dominante, leicht K-haltige Schichtsilikate.

Ein weiterer Anschliff („eibs2“) quer durch einen schwarzen Turma-
linkristall mit einem blassrosa dünnen Außensaum war mineralogisch 
deutlich weniger ergiebig. Der schwarze Turmalin erwies sich als mehr 
oder minder Mg-reicher Schörl, während der Saum aus Mg- und Fe-hal-
tigem Olenit bestand. Letzterer wurde auch als Rissfüllungen im Schörl 
beobachtet. Meist winzige, vorwiegend in Albit und seltener in Quarz 
eingewachsene Akzessorien sind Fluorapatit, Sr-reicher Baryt, Rutil  
(z. T. mit Spuren von Fe, Nb und W) und Zirkon (mit Spuren von Y, Al, 
Ca, Sc, Hf, Fe und Bi).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich um einen für Wald-
viertel-Verhältnisse deutlich differenzierten, relativ wasserarmen Peg-
matit handelt, in dem sehr viele inkompatible Elemente lokal im Mikro-
meter- bis Millimetermaßstab angereichert wurden. Bei diesen Ele-

abb. 39: 
Weltweit neues 
cs-al-Phosphat-
Mineral (winziges 
helles Korn) am 
Rand eines Hohl-
raums in einem 
olenit-Schörl-
Mischglied vom 
Steinbruch Hengl 
bei Eibenstein 
(Waldviertel,  
Niederösterreich). 
Polierter anschliff. 
Sammlung: NHM 
Wien, REM-Foto 
(bSE-Modus):  
u. Kolitsch
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menten handelt es sich um (geordnet nach ansteigender Kationenladung): 
Li, Cs, Be, B, Sc, Y, SEE, Bi, P, As, Sb, Sn, Zr, Hf, U, Nb, Ta und W. Der 
Pegmatit zeigt große Ähnlichkeiten zu dem vor mehr als 15 Jahren auf 
einem Feld nordöstlich von Eibenstein gefundenen, 2 m mächtigen Peg-
matit, der von ertl et al. (2004a, b) genauer beschrieben wurde. Der 
damalige Pegmatit enthielt jedoch Cassiterit (bis 8 mm), Topas (farblos 
bis gelblich) und Spessartin sowie mehr Muskovit (blassbraun bis rosa), 
dafür aber weniger Beryll, Rutil und Columbit. Er enthielt ebenfalls 
blauen, Mn-haltigen Fluorapatit. In beiden Pegmatiten war die Differen-
tiation nicht so stark ausgeprägt, als dass Li-reiche Mineralien wie Lepi-
dolith oder Spodumen hätten gebildet werden können. Der von ertl et 
al. (2004a, 2004b) beschriebene Pegmatit ist ca. 340 Millionen Jahre alt, 
ein typisches Alter für Pegmatite des Waldviertels. Auch der hier genauer 
mineralogisch charakterisierte Pegmatit dürfte ein sehr ähnliches Alter 
besitzen. (Kolitsch/Löffler/Schillhammer/Knobloch/Lamatsch)

2 1 7 9 )  a p a t i t ,  c a l c i t  ( „ l u b l i n i t “ ) ,  c h a m o s i t ,  
E p i d o t ,  I l m e n i t ,  K l i n o z o i s i t ,  R u t i l  
( „ S a g e n i t “ )  u n d  X e n o t i m - ( Y )  v o n  e i n e m  n e u e n 
F o r s t s t r a ß e n a u f s c h l u s s  i m  P e r n e g g e r  g r a b e n  
b e i  P e r n e g g ,  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
In der Gegend von Pernegg sind einige Vorkommen von Almandin 

und Staurolith in phyllitischen Glimmerschiefern bekannt (KieSeWetter 
1999 und darin zitierte Literatur). Im Februar bis März 2018 wurde im 
Osthang des oberen Pernegger Grabens ein neuer Forstweg aufgefahren. 
Die Autoren haben die dadurch entstandenen frischen Aufschlüsse bei 
einer gemeinsamen Exkursion am 8. April 2018 beprobt. Beobachtet 
wurden dunkelgraue bis schwärzliche phyllitische Glimmerschiefer, 
teils mit weißen bis rauchig grauen, 10–15 cm mächtigen Quarzlinsen. 
Sehr selten fanden sich alpinotype Klüftchen, gebunden an Quarzlinsen. 
Die genauere Untersuchung der Kluftmineralisationen führte zum Nach-
weis folgender Minerale mittels SXRD- und REM-EDS-Analysen: Al-
bit ist die mengenmäßig dominierende Kluftphase und bildet blockige 
bis gestreckte (Periklin-Habitus), schmutzig weißliche bis cremefar-
bene, parallelverwachsene Kristalle bis mehrere mm Größe. Quarz ist 
meist unansehnlich, da er kaum Kristallflächen zeigt. Wenige cm große, 
aber ansprechende Quarzkristalle konnten nur an einer Stelle geborgen 
werden. Zur Kluftparagenese gehören ferner Mg-haltiger bis -reicher 
Chamosit (EDS-analysiert) in Form dunkelgrünlicher, rundlicher  
Kristallpakete und Klinozoisit(-Epidot), der blassbräunliche bis blass-
braungelbe, mehrere Millimeter lange, subparallel verwachsene Pris-
men bildet. REM-EDS-Analysen von Fragmenten, die von zwei ver-
schiedenen Stellen auf der gleichen Stufe entnommen wurden, zeigten, 
dass das Fe:Al-Verhältnis an der einen Stelle stark variiert – es liegt  
z. T. Al-reicher Epidot vor, z. T. Fe-haltiger Klinozoisit. An der ande- 
ren Stelle liegt durchwegs Klinozoisit vor (Al:Fe = 5,6:1 bis 11,8:1). 
Chamosit und Klinozoisit-Epidot sind beide frei aufgewachsen in  
Albit-Hohlräumen, wobei ein kleiner Teil der Klinozoisit-Epidot- 
Prismen lokal auch in Albit eingewachsen ist. Apatit wurde identifiziert 
als unscheinbare, weißliche bis sehr blass grünlich getönte, unfrische 
Kristallfragmente (ca. 3 mm) in Quarz- oder Feldspat-Matrix. In  
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anderen Klüftchen fand 
sich sagenitischer Rutil 
und Ilmenit (schwärz-
liche, eingewachsene, z. 
T. deutlich verbogene 
dünne Tafeln neben Chlo-
rit und Quarz), Kalifeld-
spat mit Adular-Habitus, 
Graphit (dichte Aggre-
gate in Zwickelfüllungen, 
visuell identifiziert) und 
Limonitpseudomorpho-
sen nach Pyrit bzw.  
Siderit. Ein unerwarteter 
Einzelfund des Zweit- 
autors ist Xenotim-(Y): 
Der blassgelbe, transpa-
rente, dipyramidal aus-
gebildete, scharfkantige 
Kristall ist in Chlorit eingebettet (Abb. 40). Dieser Xenotim-(Y) wurde 
durch Niedervakuum-REM-EDS-Analysen des unbedampften Kristalls 
bestimmt. 

Am oberen Ende des neuen Forstweges fielen schneeweiße, watte-
artige Krusten als rezente Bildung auf mürb verwittertem Glimmerschie-
fer auf. Unter dem Mikroskop sind feinkörnig-dichte, dünne Krusten bis 
Gespinst-artige Aggregate aus feinsten Fasern erkennbar. Der Verdacht 
auf die Calcit-Varietät „Lublinit“ (Bergmilch) lag nahe und konnte dann 
auch durch eine PXRD-Analyse bestätigt werden. 

Weiter bergaufwärts stehen im Bereich älterer Forstwege lokal  
herausgewitterte dickere weißliche Quarzbänke bis dünne Quarzlagen 
an. Hier kam es bei der Metamorphose zu einer Anreicherung von rund-
lichen, rötlichen Granaten (bis max. 2 mm) und lokal auch schwärz-
lichen, prismatischen Staurolith-Kristallen (oft verzwillingt) bis ca. 1 cm 
Länge (GPS-Koordinaten: ca. 48.720629 N, 15.649497 E). 

 (Kolitsch/Löffler/Knobloch/Rausch/Schillhammer)

2 1 8 0 )  b a r y t ,  c h r o m i t ,  E n s t a t i t ,  g a l e n i t ,  l i m o n i t , 
M a g n e t i t  u n d  Tr e m o l i t  a u s  l e s e f u n d e n  v o n  l a n g a u 
b e i  g e r a s ,  W a l d v i e r t e l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h
Auf einem Feld nördlich Langau bei Geras (Koordinaten: 

48°51’0.78’’ N / 15°41’38.47’’ E) fand der Zweitautor reichlich Lese-
stücke von Chalcedon in verschiedenen Farben. Bei einigen dieser 
Stücke fielen kleine schwarze, teils gerundet oktaedrische Körner in 
einem dichten bräunlichen Chalcedon mit einer schmalen, helleren 
(durch Verwitterungsprozesse ausgelaugten) Außenzone auf. Da diese 
Körner nicht magnetisch waren und dadurch das Vorliegen von Magnetit 
ausgeschlossen war, wurde ein polierter Anschliff angefertigt und vom 
Erstautor REM-EDS-analytisch genauer untersucht. Die Matrix besteht 
aus chemisch reinem, feinstkristallinem Quarz. Darin verstreut einge-
wachsen ist Limonit als unregelmäßige bis flaserige, feinkörnige Ein-

abb. 40: 
Xenotim-(Y) als 
blassgelbliches, 
dipyramidales 
Kriställchen, das in 
blättrigen chlorit 
eingebettet ist. 
Neuer Forststraßen-
aufschluss im Pern-
egger graben 
(Waldviertel,  
Niederösterreich). 
bildbreite: 1,3 mm. 
Sammlung: 
E. löffler, Foto: 
H. Schillhammer
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schlüsse, die somit die mikroskopische Ursache für die makroskopisch 
bräunliche Färbung des Chalcedons sind. 

Die schwarzen Körner entpuppten sich als Mg-reicher, Al-haltiger 
Chromit, der große (bis 1,7 mm) bis sehr kleine (z. B. 18 x 5 µm), gerun-
dete bis hypidiomorphe, oft zerbrochene Individuen bildet. Bei den zer-
brochenen Körnern sind die Risse stets mit Quarz erfüllt. Die Untersu-
chung der chemischen Zusammensetzung des Chromits (Tab. 4) zeigte, 
dass die Körner nur leicht zoniert sind, wobei der Kern ein etwas höheres 
Cr:Al-Verhältnis aufweist. Ein Teil des Fe ist nach Formelberechnungen 
eindeutig dreiwertig (meist ca. 2–3 At.-%). 

Fe Mg zn cr al Ti o
11,5 6,1 0,1 18,8 7,0 0,1 56
11,4 6,0 – 20,7 5,8 – 56
11,4 6,3 – 19,7 5,9 – 57
10,4 6,0 – 19,1 6,9 0,1 56
11,7 5,9 – 19,4 6,2 – 57
10,6 5,0 0,1 23,8 4,2 – 56
8,5 3,5 – 21,5 7,3 – 60
10,7 6,2 – 19,9 5,2 0,1 58
10,8 6,0 – 17,8 7,5 0,2 58
11,9 4,5 – 24,5 4,0 – 55

Cr-haltiger Magnetit wurde selten als winzige, an sehr kleine Poren 
im Chromit gebundene Körnchen beobachtet. Neben Cr enthält er als 
Fremdelemente Spuren von Al, Mg und Ti. 

Neben diesen zwei Oxiden wurden selten zwei reliktische Silikate 
nachgewiesen: Tremolit in Form pseudo-orthorhombischer Körner (mit 
Spuren von Na, Fe, Al und Cr) und Enstatit als zerbrochene, z. T. erkenn-
bar orthorhombische Körner bis 160 µm Länge (mit sehr geringen  
Fe-Gehalten und Spuren von Al). Sehr untergeordnete Akzessorien sind 
Baryt (xenomorphe bis längliche, max. 30 µm große Einschlüsse in Ser-
pentin(?)) und Galenit (winzig, in Quarz und in Quarz-gefülltem Riss in 
Chromit). 

Die oben genannten Mineralnachweise zeigen eindeutig, dass es sich 
bei diesem Chalcedon um einen fast komplett silifizierten Serpentinit 
handelt, dessen ursprüngliche Haupt- und Nebenbestandteile (Enstatit, 
Tremolit, Serpentin, Chromit) jetzt nur mehr als Relikte bzw. umwand-
lungsresistente Phasen (Chromit) vorliegen.  (Kolitsch/Schillhammer)

2 1 8 1 )  a l l a n i t - ( c e )  u n d  K l i n o z o i s i t  
i n  l ö l l i n g i t - M a s s i v e r z e n  v o n  d e r  z i n k w a n d , 
S c h l a d m i n g e r  Ta u e r n ,  S t e i e r m a r k
Bei der routinemäßigen REM-EDS-analytischen Untersuchung von 

zwei polierten Anschliffen von zwei größeren Brocken von silbergrauem, 
massivem, feinkörnigem Löllingit-Erz von der Zinkwand wurden die im 
Beitragstitel genannten Minerale als Neubestimmungen identifiziert.  
Es handelt sich um folgende Stücke: (i) ein im Jahr 1930 fälschlich als 
„Arsenopyrit“ inventarisierter, 12 x 11 x 5 cm großer Brocken mit der 
NHM-Wien-MPA-Inventar-Nummer J 9083 und dem Fundort „Unterer 
Zinkwandstollen bei d. Schmiede, Schladminger Tauern, Salzburger 
Seite“; (ii) ein visuell praktisch identisches Gegenstück ohne Etikett.

Tab. 4: Elementge-
halte (at.-%, REM-
EdS-Rohdaten) von 
Mg-reichem, al-
haltigem chromit 
von langau bei 
geras, Waldviertel 
(Niederösterreich)
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Beide Stücke bzw. Anschliffe zeigen eine fast identische minera-
lische Zusammensetzung: Sie bestehen zu 90–95 % aus Löllingit (mit 
Spurengehalten von S und einem eindeutigen Ersatz von S für As). Sehr 
untergeordnet wurden Calcit (mit Spuren von Mg, Fe und Mn), seltener 
Dolomit (mit sehr geringen Fe-Gehalten und Spuren von Mn) sowie 
Quarz (in Form xenomorpher Körner in den Carbonaten) beobachtet. 
Alle drei füllen Zwickel im massiven Löllingit. Letzterer kann selten 
spitzrautenförmige bis körnige Kristalle ausbilden, die in Calcit- 
Zwickelfüllungen hineinragen und deren Größe bis ca. 0,3 mm erreicht. 
In Calcit-gefüllten Rissen bzw. Störungszonen ist der Löllingit deutlich 
kataklastisch. 

In beiden Anschliffen wurde je ein Mal ein zonierter Allanit-(Ce) 
identifiziert, der in SEE- und leicht Fe-haltigen Klinozoisit übergeht. Im 
Anschliff des Stücks J 9083 handelt es sich um ein zerfressenes, läng-
liches, 60 μm großes Korn. Muskovit ist ebenfalls sehr selten und bildet 
kleine lattenförmige Kriställchen, die in Calcit eingewachsen sind. An 
Fremdelementen erhält er Spuren von Na, Mg und Fe. (Kolitsch)

2 1 8 2 )  P y r o m o r p h i t  v o m  E r z b e r g ,  E i s e n e r z , 
S t e i e r m a r k
Bei einer Besichtigung der sehr umfangreichen und mit hervorra-

genden Mineralstufen ausgestatteten Mineraliensammlung von Herrn 
Univ.-Prof. DI Dr. mont. Roland Pomberger, Eisenerz, hatte der Erst-
autor (F. W.) die Möglichkeit, auch einige Kleinstufen unter dem Mi- 
kroskop zu sichten. Dabei ist eine rund 3 cm große Mikromountstufe mit 
der Bezeichnung „? gelbe Kristalle, Erzberg, Wegstollen, Eisenerz,  
Steiermark“ aufgefallen, da die darauf sitzenden gelben Kristalle noch 
nicht bestimmt waren. Diese Kleinstufe wurde 1940 gefunden und 
stammt aus der Sammlung von DI Josef Müllner, Leoben.

Die Stufe besteht überwiegend aus sehr feinkörnigem bis  
dichtem Derbquarz und ist an vielen Stellen durchsetzt mit kleinen Hohl-
räumen, die mit Limonit gefüllt sind. Auf einer Seite ist eine rund 2 cm 
große Kluftfläche erhalten, 
die mit bis 0,3 mm großen, 
trüben Quarzkristallen über-
zogen ist. Auf diesen Quarz-
kristallen sitzen zahlreiche 
zitronengelb gefärbte, bis 
0,5 mm lange, hexagonal-
prismatische Kristalle mit 
leicht tönnchenförmiger Ver-
dickung (Abb. 41). Die 
PXRD-Analyse der gelben 
Kris talle ergab Pyromorphit 
und auch die REM-EDS-
Analyse bestätigt den Che-
mismus dieser Mineralart 
(mit einem sehr untergeord-
neten Arsenatgehalt).

Neben den gelben Py-
romorphit-Kristallen treten 

abb. 41: 
gelbe, hexagonal-
prismatische Kris-
talle und hellbraun 
gefärbte aggregate 
(am bildrand unten) 
von Pyromorphit auf 
Quarz vom Erzberg, 
Eisenerz, Steier-
mark. bildbreite:  
14 mm. Sammlung: 
R. Pomberger,  
Foto: F. Walter
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noch größere, bis 2 mm lange, beige bis hellbraun gefärbte Kristalle auf, 
die zu tönnchenförmigen Kristallaggregaten zusammengesetzt sind. 
Auch diese sind laut PXRD-Analyse Pyromorphit.

Pyromorphit wurde vom steirischen Erzberg bisher nicht beschrie-
ben. Das Vorkommen von Galenit ist jedoch schon lange bekannt, da 
aNGel (1939) in seinem Abriss der Naturgeschichte des steirischen Erz-
berges über das Vorkommen von körnig-blättrigen Partien von Bleiglanz 
verwachsen mit Quarz und Brauneisen berichtet und dabei hatle (1885) 
zitiert.  (Walter/Bojar)

2 1 8 3 )  g i p s  u n d  Ts c h e r m i g i t  v o n  e i n e m 
F o r s t w e g a u f s c h l u s s  n a h e  d e r  W e i n e b e n e ,  w e s t l i c h 
v o n  g l a s h ü t t e n ,  K o r a l p e ,  S t e i e r m a r k
Seit vielen Jahrzehnten erkundet einer der Autoren (G. W.) die Kor-

alpe nach Mineralvorkommen, so auch im Juni und Juli 2019 gemein-
sam mit Ehefrau Christine anlässlich einer Wanderung auf einem paral-
lel zur L619 führenden Forstweg südlich der Weinebene, ca. 3 km west-
lich des Bergdorfes Glashütten (Markgemeinde Bad Schwanberg). Ein 
etwa 4–5 m hoher, bergseitig gelegener Felsanschnitt (15°01’13’’ O, 
46°49’42’’ N, ca. 1500 m Seehöhe) aus steil stehendem Gneis (kataklas-
tischer Gneisquarzit laut der geologischen Karte Blatt 188 Wolfsberg, 
beCK-maNNaGetta 1980) wies, vor allem auf regengeschützten Schicht-
flächen, reichlich weißliche Ausblühungen auf. Davon wurden einige 
Proben geborgen und anschließend im Studienzentrum Naturkunde des 
Universalmuseums Joanneum mittels PXRD-Analysen sowie IR-Spek-
troskopie untersucht. Die Hauptmasse ist Gips, der blassgelbliche dünne 
Krusten bildet. Kristalle erreichen nur wenige Zehntelmillimeter Größe 
und sind allesamt kantengerundet, d. h. angelöst. Die Bildung erfolgte 
durch die Umsetzung von Sulfiden (Pyrit, Pyrrhotin), wie sie recht häu-

abb. 42: 
REM-aufnahme von 
Tschermigit mit 
Resten von gips, 
Forstwegauf-
schluss südlich 
Weinebene,  
Koralpe, Steier-
mark. REM-Foto 
(bSE-Modus):  
H.-P. bojar
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fig in diesen, auch Kalksilikatlagen führenden Gneisen auftreten. Bei 
der Untersuchung der Ausblühungen mittels PXRD-Analysen fiel auf, 
dass neben den Reflexen, die dem Gips zuzuordnen sind, einige Peaks 
sehr gut mit jenen des Ammoniumalauns Tschermigit übereinstimmen. 
Mit dem Auftreten der charakteristischen NH4-Bande im FTIR-Spek-
trum verdichtete sich der Verdacht, um schließlich mit dem Nachweis 
von Aluminium und Schwefel mittels REM-EDS-Analysen den endgül-
tigen Beweis für das Vorliegen von Tschermigit zu liefern. Ein geringer 
Kaliumgehalt ist der Mischkristallbildung mit Alaun-(K) zuzuschreiben. 
Der Tschermigit bildet stellenweise den Untergrund der Gipskruste, 
ist nur wenige Zehntelmillimeter dick und wirkt wie „abgeleckt“. Im 
REM ist der Belag aus maximal 0,1 mm messenden, gerundeten Tscher-
migitkristallen rasch an den Trockenrissen, die sich wahrscheinlich 
schon beim Bedampfen mit Kohlenstoff gebildet haben, zu erkennen 
(Abb. 42). Tschermigit bildet sich üblicherweise aus der Gasphase  
im Randbereich von brennenden Kohleflözen oder Fumarolen. Hier 
dürfte sich dieser Alaun wohl aus einer wässrigen Lösung abgeschieden 
haben. 

Eine weitere Fundstelle mit Gipsausblühungen liegt am selben 
Forstweg etwa 500 m weiter östlich. (Postl/Bojar/Weißensteiner)

2 1 8 4 )  S i d e r i t  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  i m 
l i e s c h e n g r a b e n  b e i  o b e r h a a g ,  E i b i s w a l d , 
S t e i e r m a r k
Über Mineralfunde aus diesem hauptsächlich auf Diabas betrie-

benen, am Ende des Lieschengrabens bei Oberhaag an der steirisch-slo-
wenischen Grenze gelegenen Steinbruch gibt es bereits zahlreiche Publi-
kationen, jüngst durch PoStl & bojar, beitrag 2140 in Walter et al. 
(2019). Zuletzt lieferte Niedermayr (2017) eine Übersicht. Herr Her-
mann Krallinger, Unterpremstätten, ist ein regelmäßiger Gast in diesem 
Steinbruch, daher ist es nicht verwunderlich, dass ihm auch immer wie-
der beachtenswerte Funde glücken. Mitte 2019 übergab er dem Joanneum 
diesmal Proben aus einer Calcitkluft mit einem ocker- bis kaffebraun 
gefärbten, trigonalem Karbonat. Die 0,2–0,3 mm großen Rhomboeder 
bilden Rasen auf größeren, leicht trübweißen Calcitkristallen. Bei der 
routinemäßigen Überprüfung mittels PXRD-Analyse zeigte sich, dass 
nicht Ankerit, wie von dieser Fundstelle hinlänglich bekannt, vorliegt, 
sondern Siderit. Das merklich nach höheren d-Werten verschobene 
Diffraktogramm (stärkster Reflex (10-11) = 2,825 Å) ließ auf den teil-
weisen Ersatz des Eisens durch Magnesium, Mangan oder Calcium 
schließen. Semiquantitative REM-EDS-Analysen bestätigten schließlich 
auch diesen Verdacht. Der Siderit hat näherungsweise die Zusammenset-
zung (Fe0,70-0,80Mg0,13-0,14Ca0,05-0,13Mn0,01)1,0CO3.

Bei dieser Gelegenheit sei noch der Fund von Cr-hältigen Kaolinit 
durch Lokalmatador Josef Kolar, Oberhaag, erwähnt. Obwohl bereits 
durch PoStl et al., Beitrag 1394 in Niedermayr et al. (2004) von dieser 
Fundstelle beschrieben, verdient dieser im Jahre 2018 im SSO-Bereich 
der 2. Etage über Normalniveau getätigte Fund erneute Erwähnung,  
weil der intensiv türkisgrün gefärbte Kaolinit doch deutlich massiver  
in einem ockerfärbigen Mylonithorizont zu beobachten war, als dies 
2003 der Fall war. (Postl/Bojar) 
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2 1 8 5 )  E i n  M i n e r a l  d e r  c a n c r i n i t - g r u p p e 
( P i t i g l i a n o i t ? )  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  a m  S t r a d n e r 
K o g e l ,  W i l h e l m s d o r f ,  s ü d l i c h  b a d  g l e i c h e n b e r g , 
S t e i e r m a r k
Im oststeirischen Vulkangebiet sind Minerale der Cancrinit-Gruppe 

ausgesprochene Raritäten. Bislang sind nur zwei Funde bekannt gewor-
den. Erstmals im Jahre 1989 durch Herrn Walter Trattner, Bad Walters-
dorf, im Nephelinit-Steinbruch am Steinberg bei Mühldorf, worüber 
Postl et al. (1996) bzw. Postl et al., Beitrag 1957 in Niedermayr et al.
(2015) berichtet haben. Der zweite Fund glückte ebenfalls Herrn Trattner 
im Steinbruch am Stradner Kogel bei Wilhelmsdorf im Mai 2010. Am 
Rand eines im Wesentlichen aus schlecht kristallisierten Tonmineralen 
bestehenden, beige-weiß gefärbten Xenolithfragments befinden sich 
kleine Blasenhohlräume, in denen sich seidenglänzende weiße Aggre-
gate mit ineinander (gesetzmäßig?) verwachsenen Kristallen befinden. 
Diese Aggregate, die z. T. auf Klinopyroxen, Apatit und Nephelin aufge-
wachsen sind, erreichen Abmessungen von nur wenigen Zehntelmillime-
tern (Abb. 43 und 44). Die Einzelkristalle selbst sind überwiegend dünn-
tafelig entwickelt und parallel orientiert. Die größeren unter ihnen  
erreichen maximale Abmessungen von 0,05 mm. Es gibt auch Aggre-
gate, wo die parallel orientierten Kriställchen in Summe konkave und 
konvexe Begrenzungen bilden. PXRD-Analysen von derartigen Kristal-
len ergeben klar eine Zugehörigkeit zur Cancrinit-Gruppe. Semiquantita-
tive REM-EDS-Analysen liefern an Elementen Si, Al, Na, K und S.  
Das Si:Al-Verhältnis ist 1:1, Na überwiegt K deutlich. Ein IR-Spektrum 
liefert keinen Hinweis auf Präsenz von CO3-Gruppen. Innerhalb der 
umfangreichen Cancrinit-Sodalith-Gruppe bzw. Cancrinit-Subgruppe  
ist nur Pitiglianoit, der dem Chemismus unseres Cancrinit-Minerals  
am ehesten entspricht. Dies trifft auch auf das Cancrinit-Mineral  
vom Steinberg zu (siehe PoStl et al., Beitrag 1957 in Niedermayr et al. 
2015).

abb. 43: 
Pitiglianoit (?) auf 
Klinopyroxen und 
apatit vom Stein-
bruch am Stradner 
Kogel bei Wil-
helmsdorf, Steier-
mark. bildbreite: 
1,2 mm. Sammlung 
und Foto:  
W. Trattner 



W a l t e r  e t  a l . :  N e u e  M i n e r a l f u n d e  a u s  Ö s t e r r e i c h  L X I X  207

Ergänzend sei vermerkt, dass in diesen hier beschriebenen Blasen-
hohlräumen als Begleiter von Pitiglianoit (?) noch winzige lattige Misch-
kristalle der Reihe Phillipsit-Harmotom, aufgewachsen auf Hohlkristal-
len von Apatit, zu beobachten sind. Weiters konnte röntgenografisch 
auch Chabasit festgestellt werden.  (Postl/Bojar/Bernhard)

2 1 8 6 )  a l u m o h y d r o c a l c i t ,  a u r i c h a l c i t ,  b r i a n y o u n g i t , 
g e d .  S c h w e f e l ,  S i d e r i t  s o w i e  Š l i k i t  v o m  a l t e n 
b l e i - z i n k - b e r g b a u r e v i e r  d e u t s c h f e i s t r i t z , 
S t e i e r m a r k
Der alte Bergbau Deutschfeistritz besteht aus drei Einzelrevieren, 

dem Friedrichbau etwa 400 m westlich des Stadtzentrums, dem Martini-
bau etwa 500 m nördlich davon und dem 1 km entfernt und direkt an der 
Mur gelegenen Elisabethbau. Weber (1990) beschreibt diese Reviere 
ausführlich in seiner Monographie über die Blei-Zink-Vorkommen des 
Grazer Paläozoikums. Die ersten Neufunde stammen vom Elisabeth-
revier. Im Frühjahr 2019 erhielt der Autor einige sehr ästhetische Klein-
stufen, die der sehr engagierte Sammler Gerald Gesselbauer aus Bruck 
an der Mur, Steiermark, aus einem Stollen des Reviers des Bergbaues 
Deutschfeistritz bergen konnte. Es handelt sich hierbei um Grüppchen 
kleiner, etwa 1 mm großer, perfekt ausgebildeter Cerussit-Kristalle, die 
sehr den Funden aus dem benachbarten Marienbau bei Stiwoll ähneln. 
Im Gegensatz zu Stiwoll sitzen diese Kristalle jedoch auf dunkelbrauner 
eisenreicher Zinkblende, die ihrerseits wieder nette, 1 mm große Kris-
talle in Klüftchen bilden kann. Kleine cremeweiße Dolomit-Rhomboeder 
runden diese Paragenese ab. So entstehen sehr ansehnliche kleine Stufen 
mit diesen Mineralarten auf carbonatischer Gangart. Der Autor hatte die 
Möglichkeit, mehrere Male diesen Stollen zu befahren und Material zu 
bergen, das im Weiteren hier beschrieben werden soll. Es handelt sich um 

abb. 44: 
aggregat aus 
Pitiglianoit(?)-
Kristallen vom 
Steinbruch am 
Stradner Kogel bei 
Wilhelmsdorf, 
Steiermark. REM-
Foto (bSE-Modus): 
H.-P. bojar
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einen sehr alten Einbau (geschätzt aus dem 15. bis 16. Jahrhundert). Da-
für spricht auch die Tatsache, dass er ausschließlich auf Galenit abgebaut 
wurde und der damals unnütze, da nicht verwertbare Sphalerit versetzt 
wurde. Dieses Erz findet sich dementsprechend reichlich in faust-, 
manchmal sogar kopfgroßen Gangstücken. Heutzutage ist nur mehr ein 
kleiner Teil des Stollens befahrbar. Man sieht, dass einzelne Strecken 
verbrochen sind bzw. vor langer Zeit wieder verfüllt wurden, wobei oft 
kleine zinkreiche Gangerzstücke hierfür verwendet wurden. Bei ProSKe 
et al. (2005), die ebenfalls die ehemaligen Reviere in Deutschfeistritz 
beschreiben, findet man einen Hinweis auf einen vermutlichen Ottilien-
stollen, der im Umfang und Lage dem von Herrn Gesselbauer entdeckten 
Einbau entsprechen würde. Nun zu den neu gefundenen Mineralien aus 
diesem Stollen. Als Einzelfund konnte der Autor 1 mm große, pastell-
gelbe, weiche Pusteln als gediegen Schwefel, vermutlich aus Galenit ent-
standen, analysieren. Neben den bereits erwähnten Erzen finden sich in 
diesem Stollen selten walnussgroße Nester von Chalkopyrit, etwa 1 cm 
große, leistenförmige, aufgewachsenene Pyrrhotin-Aggregate, kleine 
Pyritwürfel und typisch dottergelbe Krusten von Greenockit. Häufig auf-
zufindende, dicke weiße Krusten erwiesen sich als Hydrozinkit, seltener 
als Brianyoungit (mit typischen deutlichen Schwefelgehalten bis zu  
5 At.-%). Bei kleinen farblosen Kristallen, die sehr häufig zusammen mit 
anderen Carbonaten auftreten, handelt es sich um Aragonit. Als Einzel-
fund tritt grünlich bläulicher Aurichalcit in Erscheinung. Kleine rot-
braune Kristalle von Siderit füllen selten Kluftflächen aus. Ebenso selten 
fand sich der von Weber (1990) bereits erwähnte Galmei in bis zu faust-
großen Stücken. Er besteht vorwiegend aus Smithsonit und Cerussit. 
Gips ist ein sehr häufig anzutreffendes Mineral, sowohl derb als auch in 
kleinen wasserklaren Kristallen. In Paragenese mit den eingangs er-
wähnten Cerussit- und Sphalerit-Kristallen fand der Autor winzige, ma-
ximal 0,5 Millimeter große, kurznadelige, farblos-weißliche Kristalle, 

abb. 45: 
Šlikit vom blei-
zink-bergbaurevier 
deutschfeistritz, 
Steiermark.  
bildbreite: 3,5 mm. 
Sammlung: c. auer, 
Foto: 
H. Schillhammer
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die cm2 große Flächen überziehen können. Zur großen Überraschung 
stellten sich bei den Analysen des Autors mittels REM-EDS diese Kris-
talle als ein Zink-Magnesium-Carbonat (Zn:Mg-Verhältnis ~ 3:2) heraus. 
Der Verdacht lag daher auf das erst 2019 anerkannte (genaue mineralo-
gische Beschreibung steht noch aus) Mineral Šlikit (SejKora et al. 2019). 
Eine Probe, die am Naturhistorischen Museum Wien durch U. Kolitsch 
mittels PXRD untersucht wurde, bestätigte sehr gut diesen Verdacht. Die 
Abweichung im Zn:Mg-Verhältnis von der Idealformel lässt sich da-
durch erklären, dass das Mg teilweise das Zink substituiert, gemäß der 
Formel (Zn,Mg)2Mg(CO3)2(OH)2·4H2O. Der Erstfund von Šlikit stammt 
aus der Vladimir-Mine, Joachimsthal, Tschechisches Erzgebirge, wo er 
in schönen, 0,5 Millimeter großen, schneeweißen Büscheln gefunden 
wurde. Der weltweit zweite analysierte und publizierte Fund stammt nun 
aus Deutschfeistritz (Abb. 45)! Aus dem zweiten Revier von Deutsch-
feistritz, nämlich dem Friedrichbau, stammen ebenfalls Neufunde. Die-
ser etwa 60 Meter lange Stollen, der heute als Keller genutzt wird, ist 
deutlich jünger (Anschlag „1773“). Bei einer gemeinsamen Befahrung 
vom zuvor schon erwähnten Sammler G. Gesselbauer mit dem Autor 
konnte letzterer ebenfalls im Frühjahr 2019 kleine beige Pusteln eines 
vorerst unbekannten Minerals entdecken. Eine erste Untersuchung mit-
tels REM-EDS durch den Autor zeigte, dass es sich bei diesen Pusteln 
um ein Calcium-Aluminium-Carbonat handelt. Eine weiterführende 
Analyse durch U. Kolitsch mittels PXRD bestätigte den Verdacht auf 
Alumohydrocalcit (Abb. 46). Dies ist neben dem Serpentinitvorkommen 
Radlbad bei Gmünd in Kärnten und dem Kupferbergbau Monsell bei 
Kötschach-Mauthen, ebenfalls Kärnten, erst der dritte Fundort dieses 
seltenen Minerals in Österreich. Kleine grasgrüne Kügelchen erwiesen 
sich als Malachit. Relativ häufig findet man kleine glasig-farblose  
Kügelchen von Allophan. Diese Funde zeigen, dass man durchwegs auch 
an scheinbar uninteressanten Fundorten durch ausdauernde Suche noch 
sehr Interessantes finden kann. (Auer)

abb. 46: 
Weißer, kugeliger 
alumohydrochalcit 
vom blei-zink-
bergbaurevier 
deutschfeistritz, 
Steiermark.  
bildbreite: 7 mm. 
Sammlung: c. auer, 
Foto: 
H. Schillhammer
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2 1 8 7 )  a n k e r i t ,  b a s t n ä s i t - ( c e ) ,  S e - h ä l t i g e r 
b i s m u t h i n i t ,  c l a u s t h a l i t ,  c o f f i n i t ( ? ) ,  g a l e n i t ,  
g e d .  a r s e n ,  g e r s d o r f f i t ,  g l a u k o d o t ( ? ) ,  g r e e n o c k i t , 
l ö l l i n g i t ,  M a g n e t i t ,  M o n a z i t - ( c e ) ,  S p h a l e r i t , 
S t i b n i t ( ? ) ,  Te n n a n t i t - ( F e ) ,  e i n  g l i e d  a u s  
d e r  R e i h e  a i k i n i t - b i s m u t h i n i t  u n d  X e n o t i m - ( Y )  v o m 
S t e i n b a c h g r a b e n  ( „ K n a p p e n k e u s c h e “ )  
b e i  S t e i n h a u s  a m  S e m m e r i n g ,  S t e i e r m a r k
Auf der Suche nach dem ehemaligen Bergbau Knappenkeusche be-

suchte der Autor im Frühjahr 2019 mehrmals auch den Steinbachgraben. 
Der Steinbach fließt parallel zum Fröschnitzbach und mündet etwa 1,5 
km südwestlich von Steinhaus beim Ortsteil Jauern in diesen. Dabei ent-
deckte der Autor, dass der Steinbach reichlich Erzstücke mit sich führt. 
Zumeist handelt es sich um Siderit, der stark mit Pyrit durchsetzt ist. Die 
bis kopfgroßen Stücke haben ein brekziöses, kataklastisches Erschei-
nungsbild. Selten findet man auch faustgroße, monomineralisch aus Ei-
sensulfid bestehende Erzknauer. Freiäugig erkennt man noch Chalkopy-
rit, ein tiefschwarzes Fahlerz in bis 1 cm großen Partien und selten kleine 
Galenitbutzen, eingesprengt im Siderit. Als besonders interessant kann 
der Einzelfund eines Erzstückes bewertet werden, der in einem etwa  
5 mm großen Hohlraum schön idiomorphe, leicht selenhaltige Bismuthi-
nit-Stängel führt. Leider kann nicht eindeutig geklärt werden, von wel-
chem Bergbau diese im Bach liegenden Erze stammen. In der zugehö-
rigen Literatur wird oft verwirrend und manchmal auch eindeutig falsch 
über die Bergbaue berichtet. So kommt es oft zu einer Verwechslung mit 
dem Blei-Silberbergbau am Arzberg im benachbarten Hasental. Dieser 
erlangte die größte Bedeutung unter Peter Hofkircher im 15.–16. Jahrhun-
dert, existierte jedoch auch schon viel früher (reiSmaNN 1997). Im Stein-
bachgraben findet man nach etwa 400 m auf der orografisch rechten Seite 
eine kleine Halde mit großen Sideritblöcken, die möglicherweise dem 
Bergbau Rettenberg, einem Eisenbergbau, der von 1860–1887 betrieben 
wurde, zugehörig sind. Dagegen spricht jedoch, dass ProSKe et al. (2005) 
als Erzführung vom Rettenberg fast monomineralischen Hämatit mit  
Limonit erwähnen. reiSmaNN (1997) erwähnt in seiner Arbeit wiederum 
einen vom Stift Lilienfeld betriebenen Kupferbergbau im Rettengraben, 
einen „Zum heiligen Ritter Georg“-Stollen und weitere Einbaue anno 
1574. Ob dieser ident mit dem neuzeitlichen von ProSKe et al. (2005) er-
wähnten Eisenbergbau ist, sei dahingestellt. Er erwähnt auch eine Knap-
penkeusche „mitten im Wald“, ein explizit titulierter Bergbau Knappen-
keusche ist ihm jedoch unbekannt. Diesen erwähnen wiederum ProSKe et 
al. (2005) und beschreiben ihn als einen Kupferbergbau, der in etwa 920–
1000 m Seehöhe auf der orografisch linken Seite des Baches zu finden ist 
und aus neun kleinen Haldenkomplexen bestehen soll. Trotz intensiver 
Suche konnte der Autor im angegebenen Gebiet keinerlei Halden entde-
cken, was auf Grund des hohen Alters dieses Bergbaues (15.–16. Jahrhun-
dert) aber auch nicht weiter verwundern sollte. Die Erzführung im Bach-
bett hält jedenfalls auch noch nach der vom Autor aufgefundenen Halde 
weiter an. Im noch höheren Bereich des Grabens kommt man in den Ein-
zugsbereich von anderen Bergbauen, etwa des Revieres Gaißschlager, wo 
Eisenerze abgebaut wurden. Oberhalb des gleichnamigen Gehöftes findet 
man in Lesehaufen selten bis faustgroße Limonitbrocken. Mit Sicherheit 
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kann somit nur gesagt werden, dass die Erzstücke aus dem Bachbett auf 
Grund der Kupferführung von einem Kupferbergbau herrühren. Ob dieser 
wirklich Knappenkeusche hieß, kann der Autor nicht bestätigen. Es de-
cken sich die nachstehend beschriebenen Dünnschliffanalysen des Autors 
jedenfalls mit den durch tufar (1965) publizierten Ergebnissen weitest-
gehend. Er publizierte sie unter „Knappenkeusch“. 

An der Geologischen Bundesanstalt wurden sechs Dünnschliffe aus 
dem Fundmaterial des Autors angefertigt und von demselben mittels 
REM-EDS untersucht. Hierbei konnten einige von tufar (1965) be-
stimmte Spezies wiedergefunden und durch Neufunde ergänzt werden. 
Folgende Mineralien wurden von tufar (1963, 1965) bereits erwähnt: 
Pyrit, Chalkopyrit, Antimonfahlerz, Arsenopyrit, gediegen Wismut,  
Emplektit, Aikinit und Elek trum. Er benutzte damals die gängige Unter-
suchungsmethode Erzmikros kopie mit Ölimmersion. Interessant ist auch 
seine Bemerkung, dass die Gold-Wismut-Paragenese nur in einem ein-
zigen Schliff auftrat. Im Fundmaterial des Autors verhielt es sich ebenso, 
dass nämlich ged. Wismut und Bismuthinit in fünf der sechs Schliffe sehr 
selten als jeweils einige µm große Einzelkörner vorlagen, in einem Schliff 
jedoch eine Anreicherung in Siderit stattfand. Gediegen Wismut erscheint 
in bis 40 µm großen Aggregaten oft als Einschluss in Chalkopyrit und in 
Paragenese mit den Sulfosalzen. Als Neufund tritt gediegen Arsen in  
2 µm flockenartigen Gebilden in Ankerit auf. Bismuthinit, ebenfalls neu 
entdeckt, erscheint, wie bereits erwähnt, in 1 mm großen selenhältigen 
Kristallen (5 At.-% Se) in einem Hohlraum eines brekziösen Carbonat-
Pyrit-Stückes. Im Dünnschliff findet sich Bismuthinit zumeist als reines 
Wismutsulfid bis 30 µm Korngröße, selten auch schwach bis stark selen-
haltig (max. 17 At.-% Se, entsprechend einem Mischkristall Bismuthinit-
Guanajuatit) und einmalig auch gering antimonhaltig. Der von tufar 
(1965) publizierte Aikinit findet sich ebenfalls reichlich in bis 50 µm 
großen Aggregaten. Teilweise erkennt man bereits im Auflichtmikroskop 
die winzigen Nadeln im Siderit. Neben Aikinit erscheint auch ein weiteres 
Wismutderivat aus der Aikinit-Bismuthinit-Reihe in bis 15 µm großen 
Körnern. Während das Verhältnis Cu:Pb:Bi bei Aikinit 1:1:1 beträgt, so 
überwiegt bei diesem anderen Derivat Wismut deutlich. Nachdem hier 
mehrere Minerale in Frage kommen, würden nur weiterführende Analy-
sen, etwa mittels quantitativer Elektronenstrahl-Mikrosonde, die Frage-
stellung nach der Spezies lösen können. Emplektit wird bereits von tufar 
(1965) erwähnt und erscheint auch selten im Schliff als bis zu 60 µm 
große, spießige Nädelchen zusammen mit Tennantit in Siderit. Galenit 
bildet typischerweise bis 20 µm große Entmischungströpfchen in Pyrit, 
seltener in Chalkopyrit. Stellenweise ist er schwach bis stark selenhaltig. 
In einem Fall überwiegt Selen Schwefel bei weitem (Pb50Se33S17) und das 
analysierte Korn ist somit bereits (S-reicher) Clausthalit. Wesentlich  
häufiger tritt fast reiner Sphalerit auf. Rein optisch erkennt man manch-
mal schon einige mm große, gelblich-braune Schlieren in den Erz brocken. 
An einer einzigen Stelle in den Schliffen fand sich eine Ansammlung wul-
stiger, etwa 10 µm großer Gebilde, die einem zinkreichen Greenockit ent-
sprechen. Ein weiterer interessanter Neufund ist Löllingit in spitzkan-
tigen, 8–10 µm großen Kriställchen in Paragenese mit Arsenopyrit, Fahl-
erzen und Chalkopyrit. Er enthält oft größere Mengen Schwefel anstatt 
des Arsens. Früher bezeichnete man diese Varietät als Geyerit nach dem 
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gleichnamigen Ort im deutschen Erzgebirge. Der von tufar (1965) be-
reits erwähnte häufige Arsenopyrit kommt in etwa 10 µm großen, idio-
morphen Kristallen vor, oft auch in Verwachsung mit Pyrit. Man findet in 
den Schliffen häufig Fahlerze, nicht nur das bereits publizierte Antimon-
fahlerz (Tetraedrit), sondern sogar häufiger auch das tiefschwarze Arsen-
fahlerz (Tennantit-(Fe)). Häufig bilden sie scharf abgegrenzte Verwach-
sungen miteinander. Es wurden auch schwach silber- und/oder wismut-
hältige Fahlerze gemessen. 

Nickelmineralien finden sich selten in den Schliffen. Schwach ko-
balt- und eisenhältiger Gersdorffit bildet bis etwa 3 µm, in Ausnahme-
fällen bis 20 µm große, kreisrund begrenzte Körner. Bei einem ebenso 
großen Korn mit der Formel Fe16Ni10Co9As24S42 könnte es sich um As-
armen Glaukodot oder Alloklas oder um ein bislang unbenanntes, durch 
Ni und Co stabilisiertes Fe-dominantes Glied der Cobaltit-Gruppe han-
deln. Aus der Gruppe der Oxyde sei neben Quarz nur Magnetit erwähnt, 
der in einigen mm großen, derben Partien im Siderit auftritt. Carbonate 
stellen neben Quarz die wichtigste Gangart dar. Siderit führt mengen-
mäßig hierbei mit Abstand und ist auch Träger der seltenen Vererzungen. 
Chemisch handelt es sich um einen magnesium- und manganhaltigen Si-
derit. Im Schnitt enthält er 7 At.-% Mg und 5 At.-% Mn. Weitaus seltener 
treten Ankerit und eisenhaltiger Dolomit in Erscheinung. Ein etwa 10 µm 
großer, einzelner Einschluss erwies sich als Bismutit und dürfte ein Um-
wandlungsprodukt von gediegen Wismut sein, mit dem er zusammen 
auftritt. Sporadisch, dann aber reichlich findet man bis 5 µm große Ein-
schlüsse von Bastnäsit-(Ce). Akzessorisch findet man immer wieder 
Monazit-(Ce) in bis 30 µm großen, manchmal tektonisch zerbrochenen 
Kristallen. Relativ häufig kommt Xenotim-(Y) in bis 20 µm großen  
Aggregaten vor. Da ein Teil des Phosphates durch Arsenat substituiert 
vorliegt, handelt es sich um Mischkristalle Xenotim-(Y)–Chernovit-(Y) 
(siehe z. B. matySová et al. 2016). An Silikaten seien nur zwei nicht 
genau zuzuordnende Einzelmessungen erwähnt. Zum einen handelt es 
sich um einen etwa 5 µm großen, stark inhomogenen Einschluss, bei dem 
es sich um Coffinit handelt könnte. Bei einer 20 x 1 µm großen Nadel, 
die hauptsächlich die Elemente Sb, Si und S zeigt, könnte es sich um  
einen stark silifizierten Stibnit handeln. (Auer)

2 1 8 8 )  b o u l a n g e r i t ,  c h a m o s i t ,  c o r k i t ,  d i a p h o r i t , 
F r e i e s l e b e n i t ,  I l m e n i t ,  M a n j i r o i t ( ? )  s o w i e  e i n 
F a h l e r z  a u s  d e r  R e i h e  Te t r a e d r i t - ( F e ) – „ F r e i b e r g i t “ 
v o m  a l t e n  b e r g b a u  a r z b e r g  i m  o b e r e n  H a s e n t a l , 
S e m m e r i n g g e b i e t ,  S t e i e r m a r k
Der bis ins 15. Jahrhundert zurückreichende Bergbau Arzberg im 

oberen Hasental umfasste etwa zwölf, heute noch sichtbare Halden und 
liegt 1,5 km südöstlich von Steinhaus am Semmering auf 1050–1100 m 
Seehöhe. Abgebaut wurde in erster Linie silberhältiger Bleiglanz. Interes-
sante Einblicke über die wechselvolle Geschichte des Bergbaus liefert 
reiSmaNN (1997). Die Hochblüte erreichte er in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts unter der schillernden Persönlichkeit von Peter Hofkircher 
(nach ihm wurde auch eine Straße in Mürzzuschlag benannt). Unter sei-
ner Patronanz wurde in Spitzenjahren immerhin bis zu 22 kg Silber pro 
Jahr gewonnen. Leider sind sämtliche Grubengebäude nicht mehr zu-
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gänglich. Ein zu Beginn der 1990er Jahre kurzfristig von Mineralien-
sammlern geöffneter Einbau lieferte eine reichhaltige Oxidationsmineral-
paragenese, die tomaziC et al. (2012) publizierten. Seither wurde es rela-
tiv still um dieses doch imposante Bergbaugebiet. Der Autor besuchte es 
im Frühjahr 2019 mehrmals und untersuchte Material, das von einer klei-
nen Scheidehalde stammte. Auf ihr wurden reiche Bleierze von der Gang-
art händisch getrennt. Zurück blieben neben Siderit und sehr viel Baryt 
auch reichlich Zinkblende, die man im 16. Jahrhundert noch nicht zu nut-
zen wusste. Neben den bereits beschriebenen Mineralarten – allen voran 
hübsche Hemimorphite – konnte der Autor einige neue Spezies für den 
Bergbau entdecken. Sehr spärlich fand sich auf der Halde auch noch Ga-
lenit, von dem an der Geologischen Bundesanstalt Dünnschliffe angefer-
tigt wurden, die der Autor mittels REM-EDS auf eventuelle Silbermine-
ralien begutachtete. Im Schliff fielen letztere sofort reichlich auf. Zum 
einen finden sich häufig etwa bis 15 x 2 µm lange Nadeln, die eindeutig 
dem Mineral Freieslebenit (AgPbSbS3) zuzuweisen sind. Dies stellt den 
Erstfund dieses seltenen Sulfosalzes für Österreich dar. Etwas seltener 
finden sich blockige, etwa 5 x 3 µm große Einschlüsse des chemisch ähn-
lichen Diaphorits (Ag3Pb2Sb3S8). Bei beiden handelt es sich um Silber-
Blei-Antimon-Sulfide, wobei bei Diaphorit stöchiometrisch weniger Blei 
und S als beim Freieslebenit vorliegt. 

Tetraedrit wurde bereits durch tomaziC et al. (2012) beschrieben. Er 
findet sich häufig, jedoch zumeist in sehr kleinen, tiefschwarzen Erzput-
zen. Besonders auffällig erkennt man sie bereits freiäugig im schneewei-
ßen Baryt. Neuere Analysen zeigten, dass dieses Fe-dominante Antimon-
fahlerz stets sehr silberreich vorliegt. Mit Ag-Gehalten zwischen 17 und 
23 At.-% handelt es sich daher hierbei um ein Glied der Tetraedrit-(Fe)–
„Freibergit“-Serie. Mittels Kristallstrukturanalyse könnte man die genaue 
Mineralart bestimmen. Ein etwa 20 µm großer Einzeleinschluss stellte 
sich als schwach kupfer- und cadmiumhaltiger Akanthit heraus. Selten 
findet man Boulangerit-Nadeln bis 50 µm Länge in Galenit. 

Die Gruppe der Oxide kann durch Ilmenit erweitert werden, der in 
lattenförmigen grauschwarzen, bis 5 mm großen Einschlüssen als Selten-
heit vorliegt. Visuell kann er vom ebenso vorkommenden Hämatit nicht 
unterschieden werden. Chalkophanit wurde bereits durch KolitSCh, Bei-
trag 1818 in Niedermayr et al. 
(2013), erwähnt. Er beschreibt 
ihn als silb-rig-bräunlich (halb-
metallisch glänzend) dünn-
blättrig filzig, dem Mineral 
Ranciéit ähnliche Aggregate. 
Der Autor fand nun auch häu-
fig zu Gruppen angeordnete, 
sehr kleine, aber perfekt ausge-
bildete Kristalle dieser Mine-
ralart, die dann Flächen von 
mehreren mm2 überziehen 
können (Abb. 47). Als Einzel-
fund fanden sich tiefschwarze 
Büschel, die sich aus 0,15 mm 
langen Einzelnadeln zusam-

abb. 47: 
aggregat aus ta-
feligen chalko-
phanit-Kristallen 
vom bergbau arz-
berg, Hasental, 
Steiermark; bild-
breite: 200 µm. 
REM-Foto (bSE-
Modus): c. auer
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mensetzen. Hierbei handelt es sich um ein Mineral aus der Kryptomelan-
Gruppe. Ein Na:K:Pb-Verhältnis von ca. 1:1:0,3 könnte auf einen K-rei-
chen Manjiroit hindeuten, müsste aber erst mit weiteren Untersuchungs-
methoden abgeklärt werden (zudem ein Zonarbau zu vermuten ist). Be-
sonders schön, aber ebenfalls nur ein Einzelfund, sind gelbbraune Corkit-
Kristalle bis maximal 1 mm Größe (Abb. 48). Sie sind schwach zinkhal-
tig, wie z. B. von Grey et al. (2009) publiziert. Bei kleinen dunkelgrünen 
Kügelchen handelt es sich um schwach zink-, mangan- und magnesium-
hältigen Chamosit. Die Mineraliensuche am Arzberg stellt sich als äußerst 
mühsam dar, doch ist der Autor überzeugt, dass man bei ausdauernder 
Suche sicherlich noch weitere Mineralarten finden kann. (Auer)

2 1 8 9 )  S p h a l e r i t  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  b e i  b a d e r s -
d o r f ,  s ü d w e s t l i c h  g r o ß p e t e r s d o r f ,  b u r g e n l a n d
In dem an der Ostseite von Badersdorf gelegenen Steinbruch werden 

hauptsächlich Serpentinite und Grünschiefer sowie untergeordnet Kalk-
silikatschiefer gewonnen, die zur Rechnitzer Einheit innerhalb des Ei-
senberger Fensters (Penninikum) zu rechnen sind. 

Über Herrn Walter Trattner, Bad Waltersdorf, gelangten im Spät-
herbst 2019 einige sulfidführende Grünschieferproben zur näheren Be-
stimmung an das Joanneum, die Herr Werner Reiner, Neutal, im gleichen 
Jahr im Steinbruch in Badersdorf aufgesammelt hatte. Das Interesse galt 
vorrangig einem dunkelbraun gefärbten, derben Erzmineral mit rötlichen 
Innenreflexen, das eng mit Chalkopyrit und möglicherweise weiteren 
Sulfiden verwachsen ist. GötziNGer & huber (2009) haben zuletzt zu-
sammenfassend über die Gesteine und Minerale dieses Vorkommens be-
richtet und listen an Sulfiden nur Chalkopyrit, Tetraedrit, Pyrrhotin und 
Pyrit auf. Kürzlich wurde zusätzlich Bornit beschrieben (loráNth & Ko-
litSCh, Beitrag 2104 in Walter et al. 2018). PXRD- und semiquantita-
tive REM-EDS-Analysen des dunkelbraunen Erzminerals haben erge-
ben, dass es sich um Fe-hältigen Sphalerit handelt. (Postl/Bojar) 

abb. 48: 
braungelbe corkit-
Kristallkrusten vom 
bergbau arzberg, 
Hasental,  
Steiermark.  
bildbreite: 4 mm. 
Foto: c. auer
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