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Voll einem temporarell Bauaufschluf; ill Wustenbralld bei Chemni tz werden Neufunde verschiedener Rotliegend-Pflan
zen vorgestellt. Neben der regionalgeologisch-tektonischen und stratigraphi schen Position werden der Profilaufbau der 
aufgesch lossenen Schichtenfolge, palaovulkano logische Aussagen und die besondere Erhaltungsform der Fossilreste dis
kutiert. Im Verg leich mit Fossil- und Gesteinsmaterial anderer Lokali taten des Untersuchungsgebietes w ird aufgezeigt, 
daf; es sich bei der markanten grunen Substanz um Deless it handelt. D ie bislang bekannten flori stischell und fau ni sti
schen Belege aus der Planitz-Formation werden mitgeteilt und im Kontext ihrer Lebens- und Einbettungsraume diskutiert. 

1 Einleitung 

Am westlichen O rtsrand von Wustenbrand w urde 1997 das Wohngebiet ,,An den Heroldsteichen " erschlossen. Im 
Rahmen der geologischen Begutachtung der Baugruben konnte aus einem eng begrenzten Vorkommen eine grof;ere 
Anzah l gut erhaltener Pflanzenfossilien geborgen werden. Neben der geo logisch-stratigraph ischen Position der Fundlo
ka litat werden die aufgeschlossene Profilabfolge w ie die taxonomische Zuordnung der uberlieferten Pfl anzenreste und 
die Art ihrer Erhaltung nachfolgend beschrieben. Auf der Grund lage der ermittelten Befunde wird versucht, die relevan
ten geo logischen Prozesse sowie die Entw ick lungs-, Lebens- und Erha ltullgsbedingungen der uberlieferten Florenele
mente zu rekonstruierell . 

Die optisch markante, grune tuffiti sche Erhaltung der Pflanzenreste wa r seit Anfang des 18. Jahrhunderts woh l bekannt 
und gab schon oft An ia!; zur Diskuss ion ihrer Entstehung. Sie war bislang vor all em aus dem ,, unteren Porphyrtuff" von 
Zwickau-Reinsdorf bzw. von Chemnitz-Markersdorf bekallnt geworden (N INDEL 1934; BARTHEL 1976a). Eine Reihe 
w ichtiger Rotliegend-Pflanzen l iegt in vergleichbarer Erhaltung vor. Dazu gehort u.a. der alteste in der Literatur ver
briefte sachsische Fossilfund, der sich heute noch in einer Samm lung befindet: die Pteridosperme Neurocallipteris neu
ropteroides (GOPPERT 1836) CLEAL, SHUTE & ZODROW 1995 im Natural ienkabinett Waldenburg (Abb. 20). Zwickau
Reinsdorf, durch Gurn1ER's Bearbeitung 1849 Typuslokalitat verbreiteter permi sc her Pflanzen, wurde zur beruhmtesten 
und artenreichsten Fundstatte inllhalb der Plallitz-Formation. Som it ste llell d ie Neufullde aus dem Grlilla-Tuff-Horizont 
eine wervo lle Erganzu ng zur Flora der Planitz-Formation im Erzgebirge-Becken dar. 

2 Kenntnisstand zur regionalen Geologie, Stratigraphie und Tektonik 

Die Fundstelle befindet sich am unmittelbaren Nordrand des Erzgebirge-Bec.kens. Hier grenzen die Gesteine des Rot
liegend an den Schiefermantel des Sachsischen Granulitmassivs. Das Erzgebirge-Becken stel lt eine lnnengebirgssenke 
zwischen den metamorphen Grundgebirgse inheiten dieses Granu litmass ivs im Norden und des Erzgebirges im Suden 
dar. Beide Strukturen lieferten im Ergebnis intens iver Verwitterungsp rozesse wahrend des Karbons und unteren Perms 
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die Sedimente der Becken ful lung. Eingeschaltet in diese sedimentaren Ablagerungen finden sich besonders innerhalb 
des Rotliegend groBflachig verbre itete vulkanische Gesteine, d ie z.T. in tensive Eruptionen dokumentieren. Diese Vul
kanite/Pyroklastika sind zur lithostratigraphi schen Untergliederung der Schichtenfo lge besonders geeignet und waren 
w iederho lt Gegenstand umfangreicher Untersuchungen (u.a. BRAUER 1977; FISCHER 199 1; TUNGER 1991; EuLENBERGER 
1994). Die am weitesten verbreiteten Vu lkanite finden sich innerhalb der Planitz-Formation. Zu ihnen gehoren der 
Gru na-Tuff und der Rochli tz- lgnimbrit. Der in der alteren Literatu r als ,, unterer Tu ff" (Tu) der Plani tzer Schichten be
zeichnete Komplex w urde von FISCHER (1991) naher untergl iedert und so in mehrere Schichtglieder unterschiedlicher 
M achtigkeit, Verbreitung und stoffli cher Charakteri stik aufge lost (Abb. 1 ). In Anwendung dieser nunmehr detaill ierteren 
G liederung durften die meisten S!Ucke in den Sammlungen mit der Fundhori zont- Bezeichnung Tu dem Niveau des 
Gruna-Tuffes zuzuordnen sein . Aufgrund der lateralen Verbreitung der durch FISCHER (1991) neu ausgegliederten Thon
hausen-Tuffe bzw. des M ockern -Tuffes und ihres ausschlieBlichen Nachweises in Bohrungen sind d iese fur d ie Her
kunft von Sammlungsmateri al wohl auszuschlieBen. 

Die im Top der Hartensdorf-Formation beginnende Entw icklung eines groBeren lakustrinen Ablagerungsraumes kulmi
nierte nach vulkanotektonischer Akti v itat im Zuge der Abl agerung des Gruna-Tuff-Horizontes mi t der Bildung des 
,,N iederpl ani tz-Sees" (FISCHER 199 1 ). Eine rotfaz iel le fl achlakustrine Randfaz ies mit zahl re ichen disarti kulierten Faunen
resten stand einem temporar euxinischen, lakustrinen Pelagial mit grauschwarzen, z.T. laminierten Tonsteinen gegenu
ber. Der See war durch eine artenreiche Fischfauna gekennzeichnet. Im prox imalen Bereich der Vulkanite dominierte 
ein System von Schwemmfachern, beckenwarts ubergehend in alluv iale Niederungen mit temporaren Seen und Tum
peln, an deren Uferbereich hygro- bis mesophile Pfl anzengesellschaften gebunden waren. Im Top des N iederplan itz
Hori zontes treten verschiedene Kri sta ll aschen- bi s Kri stalltuffe (a ls Thonhausen-Tu ffe zusammengefaBt) mit zwi
schengelagerten Sedimenten auf. Mit dem daru berli egenden ,,M ockern-Tuff" w urde die Forderung basischen M ater ials 
eingeleitet (FISCHER 1991 ). Die obere Pl ani tz-Formation stellt eine fe inklasti sche Sequenz mit einzelnen geringmachti 
gen groberen Einschaltungen dar. Al s Top der Plani tz-Formation leitet die Gruppe der Rochlitz- lgnimbrite zum NW
Sachsischen Vulkanitkomplex Ober. 

D / VulanitefTuffefTuffite 

[fil] Hydromedusen 

[ID Conchostraken 

~ Muscheln 

@llil Fischreste 

~ Makroflora 

~ Sporomorphen 

Abb.1 

Geologische Obersicht und li tho
stratigraph i sche U ntergl iederu ng 
der Pl anitz-Formation im Erzge
birge-Becken. 
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Die stratigraphische Position der Fundschi cht kann mittels biostratigraphi scher Hinweise aus dem Ober dem Gruna-Tuff 
liegenden Niederplanitz-Horizont als hohes Unterrotliegend angegeben werden. Aufgrund phy lo-morphogenetischer 
M erkmalsentwicklungen an Xenacanthiden-Zahnen (Xenacanthus-Typ Pl. nach SCHNEIDER 1988, 1996) ist dieses strati
graphische Niveau auch uberregional korrelierbar und entspr icht etwa dem Grenzbereich Gold lauter-Formation/Ober
hof-Formation in der SW Saa le-Senke. Nach den palyno logischen Untersuchungen von DORING & FISCHER (1995) wird 
die Planitz-Formation mit der Slavjanskaja Svita (Ka rbon athorizont S 2, S 2/1) im Perm-Profi l des Donezk-Beckens 
(oberstes Assel) verg lichen. Makrofloristisch !assen sich diese Aussagen nicht weiter praz isieren. Es liegt eine typi sche 
Unterrotli egendflora vor mit versch iedenen moorbildenden Elementen der eher konservati ven Biotope (Baumfarne, 
Ca lamiten etc.), vor allem aber zah lreiche moderne Elemente mesophi ler Standorte, wie z. B. Pteroph yllum cottaea
num, Ca llipteridium gigas, Barthe/opteris germarii, Taeniopteris abnormis, Alethopteris schneideri, Autunia naumannii, 
Dichoph yllum f/abellifera, Neurocallipteris neuropteroides, Odontopteris lingulata und diversen Koniferen. 

Das Gebiet von Hohenstein-Ernstthal uber Wustenbrand und Gruna bi s Chemnitz-Rabenstein ist durch komplizierte 
tektonische Verha ltni sse gekennzeichnet (Abb. 2). Das markanteste Element ist d ie Hohensteiner Langsverwerfung als 
nbrdliche Begrenzung des Erzgebirge-Beckens. Nach BLOHER (1964) betragt die Sprunghohe dieser annahernd W-E bis 
NE ver laufenden Verwerfung ca. 500 m. Diese Sprunghohe ergibt sich aus dem Profi l des ehemaligen Beharrli chkeits
Schachtes in Gruna, welcher nur ca. 400 m vom Rand des Schiefermantels entfernt das Rotliegend mit 425 m Machtig
keit aufgeschlossen hat. Die Basis des Gruna-Tuffs wu rde hier in einer Teufe von 195,82 m Ober dem Grundgebirge an
getroffen. Im Westtei l von Wustenbrand grenzt der Grun a-Tuff unmittelbar an d ie Hohensteiner Langsverwerfung, 
deren Sprunghohe demnach hier nur etwa 250 m betragt. 

Quer zur Hohensteiner Langsverwerfung ver laufen za hlreiche NW bis NNW gerichtete Stbrungen, die eine regelrechte 
Zerblockung des Gebietes bewirken. Wahrend sich diese Querstbrungen am Sudrand des Granu litmass ivs als gleich
sinnig geri chtete Taleinschnitte abbilden, konnen sie innerhalb der Rotliegend-Ablagerungen meist nur anhand auffa lli 
ger lithologischer W echsel belegt werden. Das markanteste Beispiel eines solchen Querelementes ist die Ursprunger 
Storung (s. Abb. 2). 

Zahlreiche, 1997 im Raum Wustenbrand dokumentierte Aufsch lusse bestatigten w iederholt, dafl. das Rotliegend ge
genuber dem Schiefermantel des Granulitmassivs in mehreren Staffeln abgesunken ist, von denen ein ige fl ach in Rich
tung Nord, entgegen dem zu erwartenden Ein fa llen der Rotliegend-Schichten, gekippt w urden (antitheti sche Kippung). 

N 

A \ \ 
\ 

' 

Abb. 2 Vereinfachte geologische Karle vom Untersuchungsgebiet s.str. 
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oberer 
Eruptions
Zyklus 

0,00 - 0,30 Schluff, feinsandig , dunkel- bis hellbraun (Ackerboden) 

0,30 - 1,20 Schluff, tonig, ger6111Uhrend, schwach feinsandig , hellrotbraun, 
Ger611e von Glimmerschiefer bis 15 cm, (Hanglehm) 

1,20 - 1,55 Aschentuff, shards < 1 mm, rotbraun bis rotgrau , feingeschichtet, 
stark verwittert, (Gruna-Tuff, Planitz-F.) 

1,55 - 1,70 Aschentuff , fein , graugrOn, undeutlich geschichtet, hart, stLickig , 
Mii.chtigkeit schwankend , z.T. auskeilend , (Gruna-Tuff, Planitz-F.) 

1,70 - 2,30 Aschentuff, vulk. Bomben tuhrend, rotbraun bis rotviolett, kollabierte 
shards bis 2 mm, undeutlich geschichtet, stark tonig verwittert , an 
der Basis stark vergr6bert , hier flachovale Bomben bis 30 cm, 
bestehend aus sehr feinem , ungeschichtetem, sehr hartem 
graugrOnem Tuff , deutliche lmpaktstrukturen, (Grona-Tuff, Planitz-F.) 

IFundhorizont I 2 ,30 - 2,40 Aschentuff , sehr fein, weiBgrau , am Top feine grOne Lagen mit 
PflanzenabdrOcken , feingeschichtet, hart, (Grona-Tuff, Planitz-F.) 

unterer 
Eruptions
Zyklus 

2,40 > 3 ,00 Aschentuff , lapillituhrend, grOngrau, ungeschichtet, hart, blockformige 
weiBe Lapilli bis 3 cm, zahlreiche Harnischflii.chen 
(Grona-Tuff, Planitz-F.) 

Abb. 3 Darstellung der Profilaufnahme (Gewerbegebiet ,,An den Heroldsteichen", W ustenbrand). 

3 Die Charakteristik und Entstehung der 
Fundschicht 

Das Geste in, aus dem die Foss ilfunde stammen, stellt einen 
sehr fe inen we i ~g rauen , harten Aschentuff innerhalb einer 
zykli sch aufgeba uten Pyrokl asti t-Abfo lge dar, d ie auf Grund 
ih rer litho logischen Charakteri stik und regionalgeologischen 
Pos ition dem Gruna-Tuff, einem heute beckenwe it verbreite
ten Leitho izont innerhalb der Pl anitz-Formation, zugeordnet 
werden kann (Abb. 1 ). 

Die Bezeichnung Gruna-Tu ff wurde von FISCHER (199 1) ein
gefuh rt, weil die gro ~ten Machtigkeiten d ieser Tuff-Abfo lge in 
drei Bohrungen innerh alb der Ortslage Gruna angetroffen 
w urden (max imal 31,7 m in der Bohrung 2006/73) . Die ge
nannten Bohrungen waren Bestandteil eines Erkundungspro
grammes der SDAG Wi smut im Jahre 1973 (BRAUER 1977) 
und befinden sich ca. 3 km ostli ch des hier vorgestellten Auf
schlusses . 

Nach den Unterl agen der geologischen Landesaufnahme be
trug die Machtigkeit des Gruna-Tuff-Horizontes im ehemaligen 
Konig-Johann-Schacht sudli ch von Wu stenbrand bei Ober
lungwitz 25,77 m. FISCHER (1991 ) vermutet das Eruptionszen
trum des Gruna-Tuffs ,, ... etwas nordli ch der heut igen Rotli e-

Abb. 4 Profil ausschni tt der aufgeschlossenen Schichtenfo lge 
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Abb. 5 Vu lkanische Bomben bis 30 cm Durchmesser an 
der Basis des zweiten Ausbruchsere ignisses dokumentie
ren die erneute Belebung des vu lkanischen Geschehens. 

gendverbreitungsgrenze im Raum nordlich von Chemn itz
Siegmar". Er erkannte in den von ihm als eruptionsnah 
eingestuften Bohraufschlu ssen bis zu v ier Ausbruchszy
klen, wobei nicht auszuschlieBen sei, daB weitere Zyklen 
bereits wahrend des Ausbruchsgeschehens wieder erodiert 
wurden. 

Einen Seleg fUr die Nahe zum Eruption szentrum lieferte 
ein AufschluB im Fruhjahr 1997, der sich wenige hundert 
Meter sudi:is tli ch des Baugebietes ,,An den Hero ldstei
chen" befand. Hier wu rden an der Basis einer geschichte
ten Sequenz des Gruna-Tuffs bi s 1,30 m groBe vulkani 
sche Bomben--beobachtet. Berucks icht igt man, daB im 
Ergebni s eines Ausbruches max imal 18 m machtige Tuf
fablagerungen entstanden, so kann man aus der GroBe der 
Bomben sch lu Bfolgern, daB sich das zugehorige Erupti
onszentrum in weniger als 1 km Entfernung befunden ha
ben muB (FISHER & SCHMINCKE 1984). 

Die Einordnung des hier vorgestel lten, kurzzeit ig aufge
schlossenen Profilausschnittes (Abb. 3-5) in die Abfolge 
des Gruna-Tuff-Horizontes ist wegen der oben beschrie
benen, auBerst komplizierten Tektonik des Gebietes er
schwert . Sicher belegt ist, daB hier der Ubergangsbereich 
zwischen zwei vulkanischen Eruptionsereignissen plinia
nischer Charakteri st ik vorli egt (s. Abb. 3). Wel che der vier 
von FISCHER (1991) ausgehaltenen Zyk len hier im Auf
schluB vorl agen, muB offen bleiben. 

Das erste, hier dokumentierte Ausbruchsereignis hinterlieB 
eine von der Basis zum Top fe iner werdende Sequenz, die 
ihren Absch luB in staubfeinen, eben ~ bis wellig-horizon
talschichtigen, mi:iglicherweise subaquatisch abgesetzten 
Asc hen findet. Die darin eingebettete Makroflora belegt 
eine Eruptionsruhephase, die zumindest so lange andauer
te, daB das Gebiet von hoheren Pflanzen besiedelt werden 
konnte. 

Der uberl age rnde Aschentuff an der Basis des zweiten 
Ausbruchsereign isses dokumentiert mil vu lkanischen Bomben bis 30 cm DurchmesS'er (Abb. 5) eine erneute intensive 
Belebu ng des vu lkani schen Geschehens. Dieser Tuffsequenz ist som it die Erha ltung der Fundschicht und damit die 
Uberlieferung einer bestimmbaren M akroflora im eruptionsnahen Bereich des Gruna-Tuffs zu verdanken. 

4 Die Florenelemente der Fundschicht 

Callipteridium gigas (GUTSIER 1849) WEISS 1870 

Abb . 6-8 

Auswah l von Synonymen aus dem Ur:itersuchungsgebiet 

1849 Pecopteris gigas n. sp. - GUTBIER: 14, Taf. 6, Fig. 1-3. 
1858 Alethopteris gigas GUTBIER - H.B. GEINITZ: 12, Taf. 1, Fig. 2, 3. 
1873 Alethopteris gigas GUTBIER - E. GEINITZ: 699. 
1878 Alethopteris conferta STERNBERG - ROTHPLETZ: 21. 
1886 Ca llipteridium gigas GUTBIER - STERZEL: 283-284, Taf. 7, Fig. 4. 
1893 Pecopteris (Ca llipteridium) gigas GuTBJER var. minor - STERZEL: 127-128. 
1902 Callipteridium gigas GUTB IER - STERZEL : 53. 
1913 Callipteridium gigas GUTB IER - FRANKE in POTONIE: N r. 180. 
1976 Callipteridium gigas GUTBIER - BARTHEL: 106, Taf. 30, Fig. 2-4. 
1983 Callipteridium gigas GUTBIER - BARTHEL in HAUBOLD: 11 9-121. 
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lectotypus: Original zu GUTBIER (1849, Taf. 6, Fig. 1 ), MMG Dresden. 

Locus typicus: Lichtentanne (Erzgebirge-Becken, ,,Wildes Kohlengebirge" der Hartensdorf-Formation). 

Weitere Vorkommen: Concordia-Schacht Oelsnitz (Erzgebirge-Becken, ,,Wildes Kohlengebirge" der Hartensdorf-For
mation); NW-sachs. Vulkanitkomplex: Unterer Tuff von Ri.idigsdorf; Becken von WeiBig b. Dresden; Dohlen-Becken, 
Dah len-Fm.: Liegendes des 4. Flbzes; Bannewitz-Fm.: Possendorf; SW Saale-Senke, Manebach-Fm., Gold lauter-Fm., 
Oberhof-Fm. ; Stockheimer Becken, llfelder Becken, SchwarzwaldNogesen, lnnersudetisches Becken und Zentalbohmi
sches Becken(fschech ische Republik, Zentralmassiv/Frankreich, NW Spanien, Portugal). 

stratigraphische Verbreitung: vom O berkarbon (Stefan B) b is in das Unterperm (Assel). 

Beschreibung: lnsgesamt seh r va ri able Form, die durch lang-lanzettformige bis lang-zungenformige Fiederchen ge
kennzeichnet ist; benachbarte Fiederchen deutli ch miteinander verwachsen; starr und breit, fast rechtwinklig ansitzen
de Fiederchen; jeweils sehr markanter !anger Mittelnerv, von dem im spitzen W inkel von 25-40° die Seitennerven ab
gehen; Seitennerven mehrfach (bis 3x) in versch iedenem Abstand vom Mittelnerv gegabelt, bogig verlaufend und 
schrag (60-85°) auf den Fiederchenrand treffend, basal mehrere Nebenadern ausgebi ldet; Gabelwedel, zweifach gefie
dert, mit cyc lopteridisch beblattertem FuBsti.ick, Zwischenfiedern an den Achsen vorletzter Ordnung, Fiederachse fein 
langsgestreift. 

ili 
8 

Abb. 6 Callipteridium gigas (GUTB IER 1849) 
WEISS 1870, isoli erte Fiedern Jetzter Ordnung 
mit groBen zungenfon:n igen Fiederchen, co ll. 
MfNC F 11074. 

Abb. 7 Cal/ipteridium gigas (GUTBIER 1849) 
WEISS 1870, die isolierte Fieder Jetzter Ordnung 
in gri.iner Delessit-Erhaltung :{eigt hervorragend 
die fiederige Nervatur, co ll. MfNC F 11 061. 

Abb. 8 Callipteridium gigas (GUTBIER 1849) 
WEISS 1870, zusammengeschwemmte Fieder
fragmente letzter Ordnung, coll. MfNC F 11075. 
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Bemerkungen: Bei der geographisch recht weit verbreiteten Art handelt es sich um ein Vegetationselement, was meso
bis hygrophile Standorte auBerhalb der Moore besiedelt hat. Oft ist die Art mit Koniferen- und Cordaitenresten assozi
iert. Wie im vorliegenden Fall demonstriert, ist die Pflanze auch als Erstbesiedler von dewastierten Flachen im Zusam
menhang mit vu lkanischen Erupt ionen in Erscheinung getreten. Im Untersuchungsgebeit des Ergebirge-Beckens wie 
auch im Vulkanitkomplex von NW-Sachsen kommt die Pflanze mehrfach mit Culmitzschia speciosa vor. 

Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 
Abb. 9-10 

1849 

1864/65 

Walchia piniformis STERNBERG - GUTSIER: 23, Taf. 10, Fig. 6. 

Voltzia heterophylla BRONGNIART - GbPPERT: 232, Taf. 47, Fig. 1. 

1869-72 Wa/chia piniformis STERNBERG - WEISS: 179, Taf. 17, Fig. 2. 

1939 Lebachia speciosa n. sp. - FLORIN: 113, Taf. 65/66, Fig. 6-16; Taf. 67/68-71/72; Taf.73/74, Fig. 1-7. 

1976 Lebachia speciosa FLORIN - BARTHEL: 117. 

1983 Lebachia speciosa FLORIN - BARTHEL in HAUBOLD: 101-102, Abb. 61 i. 

1986 Culmitzschia speciosa FLORIN - V1SSCHER et al.: 94. 

Typusmaterial: Originale zu FLORIN (1939: 11 3, Taf. 65/66, Fig. 6-7, Bergakademie Pi'ibram/CR (heute Vysoka skola 
banska, Ostrava); Taf. 71/72, Fig. 1-3, Un iv. Freiburg i.Br.) . 

Abb. 9 Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 
1984, relativ breite Achse vorletzter Ordnung mit beblatterten Sei
tenzweigen in gruner Delessit-Erhaltung, coll. MfNC F 11066. 

Abb. 9a Ausschnitt aus Abb. 9, OriginalgreBe. 

Abb. 10 Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 
1984, relati v breite Achse vorletzter Ordnung mit beblatterten 
Seitenzweigen in gruner Delessit-Erhaltung, coll. MfNC F 11065. 



28 Tunger, B.; Romer, R. & Dietrich, D.: ,,Grune Pflanzen " aus dem Perm - Fossilreste einer .... 

Typuslokalitaten: Lebach/Saa r und Birkenfeld/ Nahe, Saar-Nahe-Senke. 

Stratigraphische Position des Typusmaterials: Unterrotliegend (Assel) der Lebach-Subgruppe. 

Weitere Vorkommen: · Saar-Nahe-Senke (Tholey-Subgruppe), SW Saale-Senke (Gehren Subgr., Manebach-Fm., Gold
lauter-Fm.), NW-Sachsischer Vu lkan itkomp lex (Saalhausen-Fm.), lnnersudetisches Becken (B roumov)/ CR und Boskovi
cer Furche (Kochov, Zbej5ov)/CR. 

Stratigraphische Reichweite: vom Oberkarbon (Stefan) b is in das Unterperm (? Sakmarien). 

Beschreibung: Es handelt sich um eine insgesamt recht kraftige Pflanze mit auffa llend dicker (10-12 mm) Achse vor
letzter Ordnung. Diese ist mit spiralig inserierten, derben Blattern d ich t besetzt. Seitenzweige letzter Ordnung bis zu 
120 mm lang, einsch lieBl ich der Blatter 8-13 mm im Durchmesser; Blatter derb, spiralig inseriert, 5-8 mm lang, dicht 
ubereinanderstehend und S-formig gebogen, basal breit ansitzend, Bl attspi tze zu r Achse letzter Ordnung parallel bis 
schwach adaxial eingekrummt. 

Bemerkung: Die Bestimmung der Art konnte aufgrund der rein mineralischen Abdruckerhaltung ohne Blattsubstanz nur 
durch morphologische Kr iterien erfolgen und ist nicht durch den umfassenden Merkmalskomplex der Blattanatomie ge
sichert. 

Cordaites cf. principalis (GERMAR 1844) GEINITZ 1855 
Abb. 11, 12 

1849 Cu/mites arundinaceus GUTBIER - GUTBIER: 21, Taf. 7, Fig. 3-6 . 

1855 Cordaites principalis GERMAR - H.B. GEINITZ: 41 , Taf. 21, Fig. 1, 2. 

1873 Cordaites principa/is GERMAR - E. GEINITZ: 702. 

1886 Cordaites principalis GERMAR - STERZEL: 32, Taf. 3, Fig. 8; Taf. 8, Fig. 7; Taf. 9, Fig. 1. 

1893 Cordaites principal is GERMAR - STERZEL: 107. 

1918 Cordaites principalis GERMAR - STERZEL: 305, Taf. 12, Fig. 122. 

1934 Cordaites principalis GERMAR - NINDEL: 186. 

1964 Cordaites principalis GERMAR - BARTHEL: 61. 

1976 breitblattri ge Corda iten vom Typ Cordaites principalis - borassifolius - palmaeformis - BARTHEL:l 21-124, 
Taf. 43, Fig . 1, 6,7, 9, 1 O; Taf. 44, Fig. 1. 

11 I 12 

Abb. 11 Cordaites cf. 
principalis (GERMAR 
1844) GEINITZ 1855, 
iso l iertes Blattfrag
ment, co ll . MfNC F 
11085, x 0,5. 

Abb. 12 Cordaites cf. 
principalis (GERMAR 
1844) GEINITZ 1855, 
iso l iertes Blattfrag
m ent; co ll. MfNC F 
11079, x 0,5. 
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Beschreibung: Es liegen mehrere Blatt-Fragmente bis zu 170 mm Lange und von 25 bi s 70 mm Breite vor. Die Basal
und Spitzenregionen sind nich t erhalten. Die Nervatur zeigt 3-5 dUnne Strange zwischen 2 dickeren . 

Bemerkungen: Cordaiten gehoren mit loka/ bedeutendem Antei / zur typischen Rotliegendflora im Untersuchungsgebiet 
des Erzgebirge-Beckens und besiedelten versch iedene Standorte von echten Mooren, wo sie als Koh lebi ldner in Er
scheinung traten, b is h in zu mesophi len Bereichen. Obwoh l die meisten der gro5eren Dadoxy la den Cordai ten zuge
rechnet werden, sind die Blatter nur selten anzui reffen. Nur lokai i reien dichte Blattstape/ in Aschentuff-Lagen auf. 

Wie BARTHEL (1976) zum Ausd ruck bringt, ist die Unterscheidung verschiedener Arten bei den breitblattrigen Corda iten 
auBerst schwierig. Das resu/tiert zum einen aus den verschiedenen Erhaltungsformen vom Hohldruck bis zum dreidi
mensiona l erhaltenen Blatt, zum anderen aus der hohen Variabili tat der morphologisch wie anatomisch merkma lsar
men Blatter. Das Typusmaterial von GERMAR (1843) zeigt /eider nur Hohldruckerhaltung, die lnkoh lung am locus typi
cus Wettin ist fur anschl ieBende Untersuchungen zu hoch. D ie morphologische Charakteristik der hier vorgeste ll ten 
Funde entspricht dem principa lis-Typ. 

Lobatopteris sp. 
Abb 13, 14 

Die fragmentatrische Erhaltung der Foss ilreste laBt eine genauere Bestimmung nicht zu . lnsgesamt dUrften die steril en 
und fertil en Fiederreste zur Formgattung Lobatopteris W AGNER zu stellen sein. In der Sammlung des Museums fur Na
turkunde Chemni tz sind aus dem ,,unteren Tuff" von Chemnitz-Markersdorf zah lreiche StUcke bekannt, die in insge
samt besserer und voll standigerer Erhaltung bis lang zu Pecopteris polypodioides (PRESL in STERNBERG) NEMEJC gestellt 
wurden (BARTHEL 1980). WAGNER (1983) trennt davon zusatz lich Pecopteris geinitzii GUTSIER ab. 

Abb. 13 Lobatopteris sp., steril , co ll . MfNC F 11 070. 

5 Die organischen Reste der Planitz-Formation - eine Obersicht 

5.1. Flora 

Abb. 14 Lobatopteris sp ., 
fertil, coll . MfNC F 11071 . 

Neben den klassischen Florenfundpunkten im N iveau des ,,unteren Porphyrtuffes" (Zwickau-Reinsdorf, Zwickau-Pla
ni tz) und der hier mitgetei lten Neufu nde (Grona-Tuff, WUstenbrand), wo die Pflanzen in feinklastischen geschichteten 
Pyroklastiten und deren Umlagerungsprodukten vorkommen, spielten - lokal begrenzt - auch temporare AufschlUsse in 
der lakustrin-pa lustrinen Faz ies des ,,Wilden Koh lengebirges" (Chemnitz, Eubaer StraBe) fur Pfl anzenfunde eine Rolle. 
Damit dUrfte die Flora einen reprasentativen Q uerschn itt der Vegetation verschiedener Faz iesbereiche und edaphische 
Gegebenheiten bieten. A ls weitere Fundorte im N iveau des ,, unteren Tuffes" bzw. GrUna-Tuffes wurden Chemnitz
Markersdorf (Fe ld-Lesesteine, li nker Ta lhang der Chemnitz), Gersdorf (Teuton ia-Schacht), Chemn itz (westl. Ebersdorfer 
Wald), Zwickau-Neudorfel und Chemnitz (rechter Tai hang des Bernsbaches) bekannt. 
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Erste Darste llungen mit m ehreren neuen Taxa gehen zuruck auf GUTSIER (1835/36, 1849). NINDEL (1934) stel lte die Flo

renfunde von Chemnitz-Markersdorf vor und in BARTHEL (1976a) findet sic h die bislang wichtigste Zusammenfassung 

und Darstellung der Flora der Planitz-Formation. 

Die Funde aus den Tuffen weisen e inen deutlichen bis dominanten Anteil mesa- b is xerophil er Elemente auf, wahrend 

die palustrine Fazies des ,,Wilden Koh lengebirges" im wesentl ic hen die auch aus anderen Becken bekannten Moor-Ele

m ente beherbergte und konservierte. Wie auch anderenorts beobachtet werden konnte, treten pro Fundsc hic ht jeweils 

nur wen ige Taxa auf. Von den Pecopteriden be ispielsweise dominiert oft·nur eine Art die einzelne Fundschicht. 

Summarisch kann fol gende Florenliste fur die Fundhorizonte der Planitz-Fo rmation gegeben werden: 

Scolecopteris arborescens (SCHLOTHEIM 1804) STUR 1883 

Scolecopteris cyathea (SCHLOTHEIM 1804) STUR 1883 

Sco lecopteri s candol leana (BRONGNIART 1833) STUR 1883 

Pecopteris cf. bredovii GERMAR 1845 

Pecopteris sp. 

Lobatopteris polypodioides (PRESL in STERNBERG 1833) KNIGHT 1975 

Lobatopteris geinitzii (GUTSIER 1849) W AGNER 1983 

Senftenbergia sp. 

Aphlebia sp . 

Hymenophyllites gi.itzoldii (G UTSIER 1849) G EINITZ 1858 

Remia pinnatifida (G UTSIER 1835) KERP et al. 1991 

Ca lamites infractus G UTSIER 1835 

Annularia carinata (G UTSIER 1849) BARTHEL 1976 

Annularia spica ta (G UTSIER 1849) SCHIMPER 1869 

Annularia sphenophylloides (ZENKER 1833) G UTSIER 1837 

Asterophyllites equisetiformis (STERNBERG 1825) BRONGNIART 1828 

Ca lamostachys tuberculata (STERNBERG 1825) W EISS 1884 

Calamostachys sp. 

M acrostachya carinata (GERMAR 1844) STERZEL 1881 

Asterophyllites credneri STERZEL 1879 - ein groBer fraglich er Ca lamiten-Strobilus 

Callipteridium gigas (GUTSIER 1849) W e iss 1870 

Barthelopteris germarii (GIEBEL 1857) CLEAL & ZODROW 1993 

Taeniopteris abnormis GUTSIER 1835 

Alethopteris schneideri (STERZEL 1881 ) BARTH EL 1976 

Autunia naumannii (GUTSIER 1849) KERP 1986 

Dichophyllum flabellifera (WEISS 1879) KERP & H AUBOLD 1986 

Neurocallipteris neuropteroides (GOPPERT 1836) CLEAL, SHUTE & ZODROW 1995 

Odontopteris lingulata (GOPPERT 1846) SCHIMPER 1869 

Cyclopteris sp . 

Medullosa stellata ConA 1832 

bre itbl attrige Corda iten: C. principal is (GERMAR 1848) GEINITZ 1858 

c. borassifolius (STERNBERG 1823) U NGEr 1850 

.C. palmaeformis (GbPPERT 1852) W EISS 1871 

Cardiocarpus reniformis GEINITZ 1858 

Dadoxy/on sp. 

Walchia piniformis STERNBERG 1825 

Ernestiodendron filiciformis (STERNBERG 1825) FLORIN 1934 

Culmitzschia laxifolia (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Pterophyllum cottaeanum GUTSIER 1849 
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5.2 Fauna 
Besonders der lakustrine Niederplanitz-Horizont lieferte versch iedene aquatische Faunenreste, die bislang noch unpu
bliziert sind (SCHNEIDER, mdl. Mitt.) . ScHOPPEL (1984) beschreibt zahlre iche Hyd romedusen aus den tuffitischen Ablage
rungen der basa len Planitz-Fm. Diese wurden zusa mmen mit Resten hygrophil er Florenelemente in flachen Tumpeln 
konserviert. Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand kann folgende Lisle tierischer Fossilien mitgeteilt werden: 

Medusina atava POHLIG 1892 

iso lierte Zahne von Bohemiacanthus sp. Typ Pl (SCHNEIDER 1996) = Xenacanthus p licatus-Typ B sensu SCHNEIDER (1988) 

Xenacanthus decheni GOLDFUSS 1847 

Acanthodes sp. 

Amblypterus sp. 

Paramblypterus sp. 

Elonichthys sp. 

Koprol ithen, Anth racosien, Conchostraken 

6 Zur Erhaltungsform der Fossilreste 

Die besonders einpragsame Erhaltungsform, die die Pflanzen, aber auch o.g. Hydromed usen im hell en Tuff mil einer 
grunen Oberflache (Abb. 6-19) zeigt, ermoglicht nicht nur die rasche Wiedererkennung der StLicke - se lbst in alteren 
Samm lungen, sondern gab auch schon oft AnlaB fur Oberlegungen hinsichtlich ihrer Entstehung. 

Die wohl bekannteste Pflanze dieser Erha ltungsform isl Neuroca llipteris neuropteroides (GOPPERT 1836) CLEAL, SH UTE & 
ZODROW 1995 aus Zwickau-Reinsdorf (Abb. 20). Von SCHULTZE (1755), einem Dresdner Arzt und Naturforscher, w urde 
die fossi le Pflanze als Acatia Aegyptiaca bezeichnet. Bemerkenswert ist darin die fruhe und damals sicher ni cht unwi
dersprochene aktualisti sche Deutung der Foss il isationsvorgange (BARTHEL 1976b, 1994). Auch GUTSIER (1849), wohl ver
traut mil den Reinsdorfer Pflanzenfoss ilien, beobachtete recht genau auch taphonomische Besonderheiten und be
schrieb die als Ab- und Hohldrucke - z.T. raumlich im Tuff erhaltenen - Florenelemente w ie folgt: 

,,Sie wurde auch dort umhullt, die Ca lamiten und sogar manche zarte Farren (bei Re insdorf) aufrecht an ihren Standor
ten. Zu einer Verkoh lung konnten diese Pflanzen ni cht gelangen, sondern es trat bei den Ca lam iten zum Theil Ka lks
path, bei den Annul arien, Farren und Wal chien eine steatitische Substanz (Pinguit) in die Raume, wo die Pflanze zer
setzt wurde, und jene, meist frisch-grune (seltener graulich-weiBe) Masse gab Veran lassung zu der Meinung, daB hier 
das Blattgrun (Chlorophyll) der Pflanzen noch vorhanden ist. Prufungen auf Kupfergrun fuhrten zu ke inem Resultate; 
daher mag wohl Eisenoxyd-Oxydu l die Ursache der grunen Farbung sein. Mikroskopische Untersuchungen von der
gleichen Pinguit haben ubrigens dargethan, daB sehr oft die zarteste Pfl anzenstructur, das Zellgewebe, noch vorhanden 
ist, weshalb man sich nicht verwundern darf, bisweil en auch d ie Fruchthaufchen der Farren so wohl erhalten zu fin- • 
den. Nur wenige Pflanzen w urden von ihrem ursprung lichen Standorte we iter fortgefuhrt, in der Fallrichtung der 
Schichten. Sie finden sich dann umso seltener und umso mehr maceriert, je weiter nord lich man den Felsittuff aufge
schlossen hat" . 

Es gi lt als sicher, daB bereits M ille des 18. Jahrhunderts die Steinbruche um Reinsdorf in vo ller Blute standen und der 
Fundhorizont Material fur die verschiedensten Sammlungen und Natural ienkab inette lieferte. Spater werden auch Fun
de bei der Hermannsgrube zw ischen Vie lau und Oberhohndorf (KLOTZER 'scher Steinbruch) und nordlich davon, auf 
Reinsdorfer Flur, angegeben (BARTH EL 1976a) . Vorkommen (gleichzeitig stratum typicum) isl hier der,,untere Tu ff" (Tu) 
der Planitz-Fm. Dieser ist zugleich der artenreichste und bedeutendste Fundhori zont der Pl anitz-Formation, und durch 
GUTBIER's Bearbeitung 1849 isl Zwickau-Reinsdorf locus typicus v ieler Unterperm-Pflanzen. Doch bereits in GUTBIER 
(1835) ist ein Tei I der sachsischen Rotliegendpflanzen, w ie z.B. Remia pinnatifida (GUTBIER) KERP et al., Taeniopteris ab
normis GUTSIER oder Pterophyllum cottaeanum GUTSIER (nur als Name) versteckt publiziert. In FREIESLEBEN (1830) w ird in 
Bezug auf N. neuropteroides mitgeteilt: ,,Die grunen Abdrucke erregten besonders ehemals Aufmerksamkei t; insbeson
dere w ird der Abdruck eines vermeint lichen Zweiges von der Acatia Aegyptiaca, der in Reinsdorf gefunden und in die 
konigl. Naturaliensammlung gekommen ist, so w ie grune Abdrucke von Farrenkrautern, Frauenhaar und Mauerraute 
(Asplenium) afters erwahnt... " 

Wenngleich die Aufsch lusse um Reinsdorf heute nicht mehr ex istieren, sind ahnliche Erhaltungsformen im gleichen 
strati graphi schen Niveau auch von Chemn itz-M arkersdorf (N INDEL 1934) bekannt geworden. Jn den histori schen 
Sammlungen ist das sehr ahn liche Materi al verschiedener Fundpunkte oft zusammen aufbewahrt, was genauere vege
tationskundli che Untersuchungen und Erkenntni sse zu Erstbesiedlern der Substrate sehr erschwert. Nur durch neue 
Aufschluse und horizontierte Aufsammlungen si nd diesbezuglich neue Erkenntnisse moglich. Damit gewinnt das vor
gestellte Fossilmaterial von Wustenbrand eine besondere Bedeutung. Hier wi rd augenscheinlich, daB sich sehr wenige 
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Arten an der Besiedlung tuffitischer Substrate an einem Ort beteiligten. Es 
sind haufig solche Gymnospermen anzutreffen, die zu den mesophilen Flo
renelementen gehoren . 

Die Form der Ober lieferung der Pflanzenreste von Zwickau-Reinsdorf, 
Zwickau-Planitz, Gersdorf, Chemnitz-Markersdorf und der Neufunde von 
WUstenbrand deutet auf eine in situ-Konservierung durch ,,Aschenregen" 
wahrend eines Vu lkanausbruches bzw. mehrerer aufeinanderfolgender vul
kanischer Ereignisse hin. 

Wenngleich die eigenartige, grUne Erhaltungsform seit dem frUhen 18. jahr
hundert bekannt ist und Ober ihre Entstehung nachgedacht und spekuliert 
wurde, stand bis heute der Nachweis aus, worum es sich bei der grUnen mi
neralischen Substanz handelt, die anstelle der pflanzlichen Gewebe vor
liegt. Folgende Untersuchungen wurden zur Klarung des Problems durchge
fU h rt: An einem Rasterelektronenmikroskop JEOL JSM-840a mit 
energiedispersivem Rontgenspektrometer (KEVEX) wurden mehrere Proben 
von Pflanzenfossilien in der erwahnten grunen Erhaltungsform bei einer An
regung von 15 keV ana lys iert. 

Abb. 15 

Autun ia naumannii (GUTBIER 1849) KERP 1986, col I. MfNC K 
2036, GrUna-Tuff, Teutonia-Schacht Gersdorf, Abb.-Beleg zu 
5TERZEL (1918: Fig. 91 ). 

Abb. 16 Pterophy/lum cottaeanum GUTBIER 1849, coll. MfNC 1800, rechter Hang des Bernsbaches in Chem
nitz, Gruna-Tuff, Abb.-Beleg zu STERZEL (1918: Fig. 114). 

Die Spektren wurden standardlos quantitativ ausgewertet. SchlieBlich konnte die Zusammensetzung der mineralischen 
Substanz des Fossil materials mit der des Minerals Delessit (Probe 1) mit folgendem Ergebnis verglichen werden (Tab. 1 ). 

Die Elementspektren der untersuchten Proben: 

- 1: mineralische HohlraumfUllung in Melaphyr-Mandelstein von NiederwUrschnitz bei Stollberg 

- 2: Pflanzenfossil von Zwickau-Reinsdorf (,,unterer Tuff" der Planitz-Fm.) 

- 3: Pflanzenfossil von Chemnitz-Markersdorf (,,unterer Tuff" der Planitz-Fm.) 

- 4: Pflanzenfossil von Wustenbrand (GrUna-Tuff der Planitz-Fm.) 

- 5: Pflanzenfossil Teutonia-Schacht Gersdorf (,,unterer Tuff" der Planitz-Fm.) 

zeigen auffa llige Obereinstimmung. 
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Abb.17 
Remia pinnatifida (GUTBIER 1835) KERP et al. 199 1, co ll. 
MfNC F 10640, Gruna-Tuff, Planitz bei Zwickau. 

Abb. 18 
Ernestiodendron filiciformis (STERNBERG 1825) FLORI 1934, 
co ll. MfNC 1709, Gruna-Tuff, Reinsdorf bei Zwickau. 

Abb. 19 
Remia pinnatifida (GuTBIER 1835) KERP et al. 1991 , co ll. 
SCHRECKENBACH im MfNC 1667, Gruna-Tuff, Reinsdorf bei 
Zwickau. 
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Die Angaben w urden gerundet und auf 100 at% bezogen. Kohlenstoff wurde ni cht analys iert, weil er als leitfahige Be
schichtung aufgebracht wu rde. Calcium ist bestenfalls unter 1 at% enthalten, wi rd aber vom deutlich vorhandenen Ka
lium uberdeckt. Im Falle sehr inhomogenen Materials wu rden die Werte mehrerer Analysen (>3) gemittelt. 

Tabelle 1 

EDX-Ana lysen verschiedener Proben zum Vergleich 
der grunen Substanz des Fossilmaterials und Delessit 
aus einem Rotliegend-Melaphyr von Niederwurschnitz. 

Element 

Sauerstoff 

Aluminium 

Silizium 

Kalium 

Eisen 

Magnesium 

Kupfer 

Zink 

Summe at% 

Delessit Reins-
dorf 

43 33 

14 5 

31 51 

4 6 

5 5 

2 0 

0,5 0 

0,5 0 

100 100 

Chemnitz Wlisten- Teutonia-
Markers- brand Schacht 

dorf Gersdorf 

36 49 35 

6 9 10 

51 29 37 

3 5 6 

4 6 11 

0 2 1 

0 0 0,5 

0 0 0 

100 100 100,5 

Hinter der grunen Substanz, die die Pflanzen innerhalb der hellgrunen Aschentuffe nachzeichnet, verbirgt sich dem
nach ein au!Serst komplex aubgebautes Mineral der Chlorit-Gruppe: Delessit. Es ist insbesondere als Hohlraumausklei
dung von Mandeln in basischen Ergu!Sgesteinen wie z. B. aus verschiedenen Melaphyren auch aus dem Erzgebirge
Becken bekannt geworden. Damit sind w ir dem Ratsel der ,,grunen Pflanzen aus dem Perm" ein Stuck naher 
gekommen. Dennoch bleibt der Proze!S der Substitution von der organischen Substanz der Pfl anzen zu r mineralischen 
Delessit-Erhaltung mit vielen Fragen behaftet. In welchem zeitlichen Rahmen erfolgte die ,,Perminerali sation"? Gibt es 
Obergangsformen, die den Proze!Sverlauf, verschiedene Stadien etc. erhellen konnten? 

Abb.20a 
Neurocallipteris neuropteroides (Gor
PERT) CLEAL et al., Unterrotliegend von 
Zw icka u-Re in sdorf, x 0,7; Museum 
Waldenburg Nat 796. 
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Abb.20b 
RUckseite des StUckes aus Abb. 20a mit Gravur von 
1757. 

Abb.21 
Neurocallipteris neuropteroides (GbPPERT) CLEAL et al. , 
Unterrotli egend von Zwickau-Reinsdorf, Neotypus 
und Original zu GuTBIER (1849, Taf. 4, Fig. 3), Staatl. 
Mus. f. Min. u. Geol. Dresden, x 0,5. 
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