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Von H. A. Stalder, Natur 
hist. Museum Bern, 
unter Mitarbeit van P. 
Vollenweider, Naturhist. 
MuseumBern (Farbbil 
der), M. Hugi, Mineral 
Petrogr. Institut Bern 
(Mineralchemie, Farbbil 
der) sowie E. Offermann, 
Arlesheim (Kristallzeich 
nungen) 

Edel- und Schmucksteine aus der 
Schweiz 

Einleitung 

Um es gleich vorwegzunehmen: mit der vorliegenden Zusammenstellung 
soll keinesfalls dazu ermuntert werden, schon kristallisierte Mineralien zu 
Schmucksteinen zu verarbeiten. Perfekte Kristalle und Mineralgruppen 
sind Wunderwerke der Natur, die keiner Veranderung bedti.rfen. Einzig 
dort, wo Kristallsplitter, beschadigte Kristalle oder solche mit eingewachse 
nen Uberzugen vorliegen, ist ein Verschleifen des Minerals gerechtfertigt, 
sofern dieses aussergewohnliche optische Eigenschaften besitzt. Darunter 
sind vor allem eine gute Durchsichtigkeit und eine schone Farbe zu verste 
hen. Hochwertige Edelsteine besitzen zudem eine grosse Harte. 
Die Schweiz gilt international nicht als Fundgebiet von Edel- und 

Schmucksteinen, wenn man von den reichen Bergkristall- und Rauch 
quarzvorkommen absieht. Trotzdem sind aus den Schweizeralpen und eini 
gen benachbarten auslandischen Gebieten im Laufe der Zeit mehrfach Mi 
neralien verarbeitet warden. Dies aufzuzeigen ist Ziel dieser Zusammenstel 
lung. Sie beschrankt sich zunachst auf durchsichtige (bis durchscheinende) 
Mineralien, die fazettiert werden konnen. Die ganze Quarzfamilie ist vor 
erst ausgeschlossen, sie soll mit all ihren Varietaten spater behandelt wer 
den. In einem dritten Teil sollen dann die schleifbaren, undurchsichtigen 
Mineralien wie Nephrit, Rhodonit und Lazulith vorgestellt werden. 
Fur dieses Heft ergab sich die Auswahl der Mineralien aus dem bis jetzt 

bekannten Sammlungsgut fazettierter Steine aus der Schweiz. Zudem wur 
den einige Vorkommen klassischer Edelsteinmineralien berucksichtigt, ob 
wohl die optische Qualitat oder die Grosse der Kristalle eine Verarbeitung 
bisher nicht zuliess. Es ist klar, dass die Auswahl damit subjektiv gefarbt 
ist. 
Nach dem angewandten Konzept werden vonjeder Mineralart zuerst die 

mineralogischen und optischen Eigenschaften vorgestellt. Grundsatzlich 
sind dabei nur die alpinen Vorkommen berucksichtigt, dies unabhangig da 
von, ob die betreffenden Mineralien verarbeitet werden konnen oder nicht. 
Naturlich sind viele Eigenschaften weltweit gleich. Andere aber, wie die 
Farbe, die Gehalte an Haupt- und Spurenelementen, die Ausbildungsfor 
men der Kristalle, streuen universell viel starker als hier angegeben. Die ver 
zeichneten optischen Eigenschaften dienen (dem Gemmologen) einerseits 
zur Artbestimmung eines geschliffenen Steins, andererseits gehoren sie zur 
vollstandigen Beschreibung eines Mineralvorkommens. Fur die vorliegen 
de Arbeit sind viele optische Eigenschaften neu ermittelt resp. neu kontrol 
liert warden. Es zeigte sich, dass verschiedene davon durchaus fundort 
typisch sind, ebenso wie die Morphologie der festen und fluiden Einschlus 
se, die in kleinen schwarzweissen Bildern vorgestellt werden. Das Ziel dieser 
noch unvollstandigen Beschreibungen ist es, die Entstehungsgeschichte der 
einzelnen Mineralien besser kennenzulernen. Es sollte damit auch moglich 
werden, isolierten geschliffenen Steinen einen «Heimatschein» ausstellen · 
zu konnen. 

In grosszugiger Art und Weise haben verschiedene Sammler, Edelstein 
schleifer und Institutionen dem Autor ihre Sammlungen an geschliffenen 
Steinen zur Verfugung gestellt. Ganz besonders danken mochte ich den fol- 
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genden Herren, ohne deren Hilfe die Arbeit nicht zustande gekommen 
ware: 

Dr. Ed. Gubelin, Meggen 
J. Krauer, Oberhittnau 
G. Rudlinger, Chur 
B. Veigel, Lutry 

Wichtige optische und kristallographische Bestimmungen verdanke ich 
PD Dr. Th. Armbruster, Bern, manche Anregungen und zwei Farbbilder 
Prof. M. Weibel, Zurich. 

Technische Hinweise zu den optischen Angaben 
Die Lichtbrechungen n (kubische Kristalle), resp. ns und nro (doppelbrechende, ein 
achsige Kristalle) oder nn , nl3 und ny (doppelbrechende, zweiachsige Kristalle) be 
ziehen sich durchwegs auf gelbes Licht ( = D-Linie im Spektrum des Sonnenlichts, 
Wellenlange = 589.3 nm). Mit dem Zeichen L. wird die Doppelbrechung (fur gelbes 
Licht) angegeben. Die Dispersion, ein Mass fur die Aufspaltung des weissen Lichts 
in die einzelnen Spektralfarben (beim Eintritt in einen Edelstein), gibt den Unter 
schied der Lichtbrechung fur rotes ( = B-Linie im Spektrum des Sonnenlichts, 
687 nm) und blaues Licht ( = G-Linie, 430.8 nm) an. Die Fluoreszenz der Edelsteine 
wurde mit langwelligem (365.8 nm) und kurzwelligem ( = 253.7 nm), ultraviolettem 
Licht gepri.ift. Die Angaben entsprechen damit der allgemeinen Konvention in der 
Gemmologie. 

Bei allen kleinen Schwarzweiss-Aufnahmen ist die wahre Grosse der Bildbreite 
( = Spaltenbreite) angegeben. 

Adular (Taf. 1) 

Farbe: porzellanweiss, farblos - dann z. T. schwacher weisser Schimmer 
Glanz: Glasglanz, auf Basispinakoid (001) perlmuttartiger Glasglanz 
Harte: 6 
Dichte: 1.46-2.58 
Spaltbarkeit: vollkommen nach (001) und (010) 
Bruch: uneben, muschelig 
Kristallsystem: triklin, pseudomonoklin 
Kristalle: pseudo-rhomboedrisch, wenn verzwillingt z. T. prismatisch. 
Vielfach sageartige Aggregate 

Zwillinge: haufig, nach dem Bavenoer- und/oder Manebacher-Gesetz 
Chemische Zusammensetzung: KA!Si308, stets mit einem gewissen Anteil 
von NaAISi308 (Albit) und BaAI2Si208 (Celsian); Anteile an CaA12Si208 
(Anorthit) praktisch fehlend 

Optik: anisotrop, zweiachsig-negativ 
no = 1.519 
n/3 = 1.523 
ny = 1.525 
Li = 0.006 
Dispersion = 0.012 
Kein Pleochroismus 
Keine Fluoreszenz 

Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkluften 

Adular ist keine selbstandige Mineralart, sondern die hydrothermal ent 
standene Varietat des Kalifeldspats. Der Name stammt von Pater E. Pini 
(Mailand), der 1783 Feldspate aus alpinen Mineralzerrkluften des Gott- 
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Adular, Baregg, 570 µm 
fluide Einschli.isse 

hardgebietes so benannte. Den N amen leitete er ab von Mons Adula, der an 
tiken Bezeichnung fur die Gebirgskette vom Gotthard bis zur Adula. Adu 
lar ist damit der alteste Name fur ein Mineral, das erstmals von einer 
schweizerischen Fundstelle beschrieben und in die mineralogische Literatur 
eingefi.ihrt worden ist. 
In den Schweizer Alpen werden zwei verschiedene Erscheinungsformen 

von Adular unterschieden: 1. Maderaner Habitus. Die Kristalle sind weiss, 
porzellanartig, oft verzwillingt, von Chlorit bedeckt und pseudorhombo 
edrisch ausgebildet mit vorherrschendem Vertikalprisma (110), das seitlich 
<lurch scharfe Kan ten begrenzt ist. Die Adulare enthalten einen Anteil von 
2.5 bis 6 Mol % Albit. 2. Fibbia Habitus. Die Kristalle sind durchscheinend 
bis durchsichtig, das Vertikalprisma (110) wird oft vom seitlichen Pinakoid 
(010) abgestumpft. Zuweilen ist ein schwacher bis deutlicher Schimmer be 
obachtbar; der Albit-Anteil kann bis 17 Mol % betragen. Der Adular ist 
meist verzwillingt und dann oft dicksaulig ausgebildet. In den Schweizer 
alpen ist der Maderaner Habitus im Norden, der Fibbia Habitus im Si.iden 
verbreitet, wobei Ubergange vom einen zum andern existieren. Der zuwei 
len vorkommende Schimmer ist auf Entmischungslamellen von Albit 
(Dicke um 100 nm) zuri.ickzufi.ihren (Angaben nach Nissen 1967, Weibel 
1957 und 1961). 
Da nur Adular vom Fibbia Habitus durchsichtig sein kann, beschrankt 

sich die gemmologische Verarbeitung auf diese Varietat. Trotz dieser Ein 
schrankung gibt es in den Schweizeralpen aber eine grosse Anzahl von Re 
gionen, wo solcher Adular vorkommt: Im Aarmassiv (von West nach Ost) 
z. B. Burg am Fieschergletscher, Mi.instigertal, beide im Goms VS, Rhone 
gletscher VS, Furka VS/UR, Grosstal im Urserental UR, Val Val und Val 
Giuv im Tavetsch GR; im Gotthardmassiv z. B. im Aeginental, Goms VS, 
Fibbia TI, Cavradischlucht im untersten Val Curnera, Tavetsch GR, Val Ca 
satscha, Medel GR, zudem im Penninikum z. B. im Binntal VS und im ober 
sten Val Bavona TI. 1957 stellte man im Schweizer Heimatwerk Zurich fest, 
dass Adular, neben Quarz, Lazulith, Fluorit und Beryll, zu den wenigen 
schleifwi.irdigen, einheimischen Mineralien gehore (Gross 1957). Tatsach 
lich wurde und wird Adular aber relativ selten zu Schmucksteinen verarbei 
tet. Dies hat seinen Grund darin, dass absolut durchsichtige Adulare hochst 
selten sind. Dem Autor sind zwei Beispiele bekannt, wo fast einschlussfreie 
Adulare gefunden worden sind, die nachtraglich z. T. fazettiert werden 
konnten: Baregg an der Grimsel BE (ausgestellt im Naturhistorischen Mu 
seum Bern; Steine bis zu 4.2 Karat) und Hamatitfundstelle in der Cavradi 
schlucht GR. Die einzelnen fluiden Einschli.isse sind zweiphasig (wasserige 
Losung und Gasblase) und stark «gezackt». Da es bei der Ausheilung der 
fluidbesetzten Risse immer wieder zur Abschni.irung von kleinern Ein 
schli.issen kam («necking down»), ist das Volumenverhaltnis Fli.issigkeit zu 
Gasblase heute uneinheitlich (nebenstehendes Bild). Es sei noch darauf 
hingewiesen, dass fazettierte Adulare einen ganz besonderen Reiz besitzen, 
der auf einen eigenartigen Glanz zuri.ickzufi.ihren ist, der lebhafter ist, als 
man aufgrund der niederen Lichtbrechung erwarten wurde. Schuld daran 
sind wohl die submikroskopischen Entmischungslamellen. 
Adulare mit starkem Schimmer werden andernorts in grossen Mengen zu 

sogenannten Mondsteinen verschliffen. Die Schliff-Form ist dabei das 
Cabochon. Die wichtigsten Herkunftslander sind Sri Lanka (hier aus se 
kundaren Lagerstatten), Australien, Burma, Brasilien, Indien, Madagas 
kar, Tansania und die USA. Der Schimmer ist meist blaulich-weiss und die 
Adulare selbst sind zuweilen leicht braunlich gefarbt. Eigentliche Mond 
steine mit starkem Schimmer gibt es in der Schweiz (wahrscheinlich) 
nicht. 
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Anatas 

Farbe: honiggelb bis braungelb; meist dunkelblau bis schwarz, zuweilen rot bis 
orangerot; grun, blau und braun gefleckt 
Glanz: wenn durchsichtig Diamantglanz, dunkle Kristalle mit halbmetallischem 
Glanz 
Harte: 5½-6 
Dichte: 3.89-3.95 
Spaltbarkeitrvollkommen nach der haufigsten Flache = Dipyramide 2. Stellung 
(101) 

Bruch: sprode 
Kristallsystem: tetragonal (ditetragonal-dipyramidal) 
Kristalle: meist Dipyramide 2. Stellung, spitzpyramidal; im Binntal z. T. mit vielen 
Zusatzflachen 
Chemische Zusammensetzung: Ti02, gleich wie Rutil und Brookit (Polymorphie). 
Vor allem mit Spuren von Niob und Eisen 
Optik: anisotrop, einachsig - negativ 
ne = 2.493 
no = 2.554 
1::. = -0.061 
Sehr hohe Dispersion 
Pleochroismus deutlich: gelblich-orange 
Keine Fluoreszenz . 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkli.iften 

Anatas ist ein typisches alpines Zerrkluftmineral. Als Haily (1801) die Art 
erstmals beschrieb und in die Literatur einfuhrte, standen ihm Kristalle aus 
einer alpinen Kluft von St. Christoph bei Bourg d'Oisans, Isere, zur Verfu 
gung. De Saussure nannte die gleiche Art Oktaedrit (acht Flachen); dieser 
Name setzte sich aber nicht durch. - Anatas ist eine Mineralart, die nur 
ganz selten fazettiert wird, da die wenigsten Kristalle genugend gross und 
genugend transparent sind. Als potentielle Fundregionen fur verarbeitbare 
Anatase gibt Webster (1983) Isere (Frankreich), das Binntal (Schweiz), den 
Ural (USSR), Minas Gerais (Brasilien) und einige Fundstellen in den USA 
an. 
In seltener Schonheit und Grosse (bis 5 cm lang) hat man die Anatase in 

der Zone vom Lercheltini (Gorb, Spissen, Riggi, Kohlergraben) im Binntal 
VS gefunden. Die Einzigartigkeit der honiggelben bis braunen Kristalle 
von prismatischem Habitus war schuld, <lass Kenngott 1864 sie zunachst 
als neue Art mit dem Namen «Wiserin» beschrieb, bis Klein 10 Jahre spater 
die Identitat von «Wiserin» und Anatas nachwies (Stalder et al. 1978). 
Doch nur ganz wenige dieser Kristalle sind so gut durchsichtig, <lass eine 
Verarbeitung erwogen werden konnte. Auch wenn dies der Fall sein sollte, 
haben Wissenschaftler und Sammler grosste Hemmungen, einen perfekten 
Kristall auf der Schleifscheibe bearbeiten zu lassen. - Die einzigen geschlif 
fenen Anatase, die der Autor gesehen hat, stammen aus einem Fund von 
Norbert Burgener, Fiesch, aus dem Kohlergraben: Ein isolierter, durchsich 
tiger Kristall war gebrochen, deshalb konnte Bruno Veigel ihn verarbeiten. 
Er stellte zwei runde fazettierte Steine von je 0.35 Karat her, die einen sehr 
hohen Glanz und ein uberaus starkes Feuer ( = Funkeln in verschiedenen 
Farben) besitzen. 
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Anhydrit, Simplon, 
330/110 µm 
fluide Einschlusse 

Anhydrit (Taf. 1) 

Farber weiss, blaulich, leicht rotlich; lila-violett (Simplontunnel) 
Glanz: Glasglanz, Perlmutterglanz auf (001) 
Harte: 3½ 
Dichte: 2.9 bis 3.0 
Spaltbarkeit: vollkommen nach den drei Pinakoiden, d. h. nach drei senkrecht 
aufeinander stehenden Richtungen 

Bruch: sprod 
Kristallsystem: orthorhombisch (orthorhombisch-dipyramidal) 
Kristalle: meist flache Prismen 
Chemische Zusammensetzung: CaS04 (Gips =c CaS04.2H20) 
Optik: anisotrop, zweiachsig-positiv 
nu= 1.569 
np = 1.575 
ny = 1.613 
6 = +0.044 
Pleochroismus deutlich: farblos-violett 
Keine Fluoreszenz 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkliiften des Simplon 
tunnels; derb und grobkristallin auf Salzlagerstatten (Bex VD, Leissigen BE) 

Anhydrit wird kaum je fazettiert; die Mineralart ist deshalb in den Lehrbu 
chern uber Edel- und Schmucksteine normalerweise nicht berucksichtigt. 
Dass Anhydrit hier auf genommen warden ist, hat seinen Grund darin, dass 
die Mineralart auf einer schweizerischen Fundstelle in einer ganz besonders 
schonen Ausbildung vorkommt. 
Anhydrit, weltweit vor allem als gesteinsbildendes Mineral von Salzla 

gerstatten bekannt, kommt zuweilen auch als alpines Zerrkluftmineral vor. 
Es kann sogar festgestellt werden, dass Anhydrit oft die erste Mineralart 
war, die in bestimmten Kluften ausgeschieden wurde. Bei absinkenden Tem 
peraturen wurde er aber oft wieder unstabil und aufgelost. Deshalb kom 
men in vielen Kluften nur noch Negativ-Formen von Anhydrit vor, vor 
zugsweise im Bergkristall, so z. B. im Val Giuv GR, der Goscheneralp UR, 
im Garns VS und im Binntal VS. Anhydrit, der durch die Kluftlosungen 
nicht aufgelost wurde, wird heute <lurch einsickerndes Oberflachenwasser 
in Gips umgewandelt oder ebenfalls aufgelost. Es ist deshalb nicht verwun 
derlich, dass die schonen Anhydritkristalle, die eingangs angesprochen 
wurden, in einem grossen Tunnel, d. h. dem Simplontunnel VS/Italien, ge 
funden warden sind (1898-1905). Das Besondere dieser flachprismatischen 
Kristalle ist die lila-violette Farbung und die Grosse (bis 7 cm lang). Ver 
schiedene Autoren glauben, dass die Simplon-Anhydrite weltweit wohl die 
schonsten Kristalle dieser Mineralart darstellen. Schon fruh (Spezia 1904) 
fielen die fluiden Einschlusse der Anhydrit-Kristalle auf. Diese bestehen 
einerseits aus einer wasserigen Losung (nebenstehendes Bild, oben: mit 5-8 
Aquivalcnt-Gewichts-Prozent NaCl), andererseits vorwiegend aus CO2 
(nebenstehendes Bild, unten: gasforrnige COrBlase in flussigern CO2, das 
Dichten zwischen 0.55 und 0.85 g/cm3 aufweist (Stalder 1984). Es ist er 
staunlich, dass in dem vollkommen spaltbaren Mineral fluide Einschlusse 
mit sehr unterschiedlichen Innendrucken uber Jahrmillionen erhalten ge 
blieben sind. Der auf Tafel 1 abgebildete, fazettierte Anhydrit besitzt kaum 
Einschlusse, Mit seiner intensiven Farbung und mit seiner Grosse (9.4 Ka 
rat) ist er ein Unikat. 
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Apatit (Taf. 2) 

Farbe: farblos, blauviolett (Val Casatscha, Val Medel, GR; Gotthard, Fibbia, TI; 
Obergoms, VS und anderswo ); rosa (lntschi/Ried, UR und anderswo ); grun, gelb 
(Kemrnleten bei Hospental, UR; Alpe Devero, Val Antigorio, Italien; Val Fedoz, 
Engadin, GR und anderswo) 
Glanz: Glasglanz, fettig auf den Bruchflachen 
Harte: 5 
Dichte: 3.175 (Val Casatscha); 3.21 (Kemmleten) 
Spaltbarkeit: nach (0001) und (1010) wechselnd deutlich 
Bruch: muschelig, sprod 
Kristallsystem: hexagonal (hexagonal-dipyramidal) 
Kristalle: isometrisch, kurz- bis langsaulig, auch tafelig (senkrecht zur c-Achse), 
meist vielflachig 
Chemische Zusammensetzung: Fluorapatit, Ca5(P04)3F. Die grun-gelben «Spargel 
steine» sind Hydroxylapatite Ca5(P04)J(OH) mit einem gewissen Anteil an Fluor 
apatit 

Optik: anisotrop, einachsig-negativ 
ne = 1.6344 1.6413 
noi = 1.6372 1.6452 
L = -0.0028 -0.0039 
Val Casatscha (Gubelin 1967) Kemmleten (Burri et al. 1935) 
Dispersion: 0.016 
Pleochroismus: schwach bezuglich der angegebenen Farben 
Fluoreszenz: meist keine. Spargelstein leicht violett (uv-lang) und lila (uv-kurz) 
Alpine Vorkommen: Freistehende Kristalle in Mineral-Zerrkluften, «Spargelstein» 
in Talk eingebettet 

Apatit wird heute als Gruppenname verstanden. In den alpinen Mineral 
Zerrkli.iften werden vorwiegend Fluorapatite mit einem geringen Anteil an 
Hydroxylapatit gefunden. Von der Kemmleten bei Hospental haben Burri 
et al. 1935 erstmals den Hydroxylapatit beschrieben. Sparer hat sich ge 
zeigt, dass dieser nicht «rein» ist, sondern einen ansehnlichen Anteil an 
Fluorapatit (ca. 23 Mol%) enthalt (berechnet nach Mitchell et al. 1943). 
Trotzdem ist die Kemmleten die Typlokalitat fur Hydroxylapatit. Andere 
Apatit-Arten spielen weder gemmologisch noch als schweizerische Mine 
ralvorkommen eine Rolle. 
Apatit ist ein haufiges Mineral, das zudem in vielen verschiedenen Farb 

nuancen auftritt. Trotzdem sind durchsichtige Kristalle selten. Fazettiert 
werden goldgelbe, grune und blaue Varietaten, zu Katzenaugen-Cabochons 
verarbeitet gelbe und grune Steine aus Brasilien. Farb loser Apatit ist wenig 
attraktiv und wird deshalb kaum verschliffen. 
In den alpinen Mineral-Zerrkluften ist Apatit ein verbreitetes Mineral. 

Am haufigsten findet man kleine, farblose, vielflachige Kristallchen. Gros 
sere und farbige Kristalle treten selten auf, doch wenn vorhanden, sind sie 
oft durchsichtig und wunderschon, Ungli.icklicherweise sind die blauvio 
letten und rosa Apatite nicht lichtbestandig: Eine Fazettierung ist deshalb 
problematisch. Lichtbestandig sind dagegen die gelben bis gelbgri.inen 
Hydroxyl-Apatite, die auch Spargelsteine genannt werden; sie sind auf den 
alpinen Fundstellen selten durchsichtig. Aus dem ganzen alpinen Raum ist 
Apatit deshalb ein i.iberaus selten verarbeiteter Stein. 
Ein Apatitfund mit ungewohnlich schonen, klaren Kristallen (bis zu 

25 mm Lange) von «hervorragender Edelsteinvarietat» gluckte 1953 dem 
Strahler Giusep Venzin im Val Casatscha, Medel GR. Nach der rnorpholo 
gischen Beschreibung der Apatite dieses Fundes durch Parker (1954) folgte 
1967 eine gemmologische durch Gi.ibelin. Charakteristisch fur die Casat- 

Apatit, Casatscha, 140 µm 
negativer Kristall 
(Gubelin 1967) 
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scha-Apatite sind die zweiphasigen fluiden Einschlusse in der Form negati 
ver Kristalle: wasserige Losung und Gasblase, bis 150 µm gross. Der abge 
bildete primare fluide Einschluss hat die Form eines (negativen) Kristalls 
mit spitzem Kopf und stumpfem Fuss (aus Gubelin 1967). Solche Ein 
schlusse sind wahrscheinlich primarer Entstehung: spater gebildete Ein 
schlusse sind ebenfalls zweiphasig, jedoch recht unregelmassig geformt. Es 
sind z. T. grossere Hohlraume, die durch gebogene Kanale miteinander ver 
bunden sind. Die fazettierten Steine erreichen Grossen bis zu 21 Karat (Coll. 
Gubelin). Leider sind auch diese amethystfarbenen Apatite nicht lichtbe 
standig. 

Farblose Fluorapatite einer andern Fundstelle im Val Casatscha (Finder 
Paul Flepp, Danis), die vor allem dicktafelige Kristalle enthielt, hat vor 
kurzem Bruno Veigel, Lutry, fazettiert. Von dem uberaus reichen Fund be 
sassen nur ganz wenig Kristalle eine zum Fazettieren genugend gute Durch 
sichtigkeit. 
Urns Jahr 1968 konnte das Schweizer Heimatwerk von Zurich vom Strah 

ler und Bergfuhrer Reto Giovanoli (190-1973) von Bondo, Bergell, gelbli 
che «Spargelsteine» aus dem Val Fedoz erwerben. Die flachenarrnen Roh 
apatite waren durchscheinend bis durchsichtig und von Talk und Calcit be 
gleitet. Einen Teil der Apatite liess das Heimatwerk fazettieren oder zu Ca 
bochons verarbeiten (Grossen bis ca. 1.5 Karat). Die schonsten Belege von 
Val-Fedoz-Apatiten konnen heute in der Ciasa Granda in Stampa, Bergell, 
bewundert werden. 

Axinit (Taf. 2 und 14) 

Farbe: nelkenbraun, braunrosa, braunviolett 
Glanz: starker Glasglanz 
Harte: 6½-7 
Dichte: 3.25-3.30 
Spaltbarkeit: ziemlich deutlich nach (100) 
Bruch: muschelig, splitterig 
Kristallsystem: triklin (triklin-pinakoidal), 'Iypus eines triklinen Minerals 
Chernische Zusammensetzung: Ca2FeA12BSi4015(0H), komplexes Borsilikat, Soro- 
( od. Gruppen-) Silikat. Ca und Fe konnen teilweise durch Mn oder/und Mg ersetzt 
sein 
Optik: anisotrop, zweiachsig-negativ 
na == 1.671-1.677 
Ily == 1.680-1.687 
L == -0.009 bis -0.011 
Dispersion: keine 
Pleochroismus sehr deutlich: olivbraun - rotbraun - gelbbraun 
Fluoreszenz: keine 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkluften 

Heute wird Axinit als Gruppenname verstanden (wie Granat, Turmalin). 
Die angegebene Formel entspricht dem Ferro-Axinit, der einzigen Art, die 
als alpines Edelsteinmineral eine Rolle spielt. Tinzenit (Ca,Mn,Fe)3 
BSi4015(0H) ist ein manganhaltiger Axinit, der erstmals von der Alp Par 
settens, Oberhalbstein GR beschrieben warden ist. Der Name Axinit ist 
vom griechischen Wort fur Beil (axine), abgeleitet, weil die Mineralart auf 
fallend scharfkantige Kristalle bildet. 
Axinit ist ein eher selten verarbeitetes Mineral. Bis 1964 gal ten die alpinen 

Funde von St. Christoph bei Bourg d'Oisans, Isere, Frankreich, als die 
schonsten und reichsten dieser Mineralart. Von dieser Fundregion wurde 
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die Art 1797 von Hauy erstmals beschrieben. Axinit ist damit eine der weni 
gen Mineralarten, die aus einer alpinen Mineralkluft in die wissenschaftli 
che Literatur eingefi.ihrt warden ist. 1964 wurde in der Mina La Olivia bei 
Laguna Hanson, Niederkalifornien ein unerwartet schoner und reicher 
Axinitfund gemacht. In der Folge gelangte eine grossere Anzahl von ge 
schliffenen Axiniten in den Handel (Sinkankas 1976). 

Als alpines Kluftmineral ist Axinit in den Schweizeralpen recht weit ver 
breitet. Es kommt in eher basischen Gesteinen vor (Ca-reich) und an Orten, 
wo in den Kluftlosungen auch Bor vorhanden war (meist aus metamorphen 
Sedimenten stammend). Die ergiebigsten Axinitklufte, die von Wanger schon 
1833 erwahnt wurden, liegen am Piz Vallatscha und am Piz Miez im Val Me 
del, GR. Heute kennt man in der Schweiz an die 20 verschiedene Fundregio 
nen, wo Axinit nachgewiesen werden konnte. Vergesellschaftet ist Axinit 
meist mit Adular, Al bit, Quarz, Calcit, Epidot, sowie Chlorit und Aktinolith 
(Amiant). Verarbeitet wurden die meist nur durchscheinenden und oft mit 
Chlorit und/oder Amiant verwachsenen Axinite nicht, oder kaum. 

1988 erfolgte am Catogne bei Sembrancher im Unterwallis ein neuer Axi 
nitfund. Die Fundstelle liegt in altkristallinen, basischen Gesteinen des 
Mont-Blanc-Massivs, unweit des Kontaktes zum aufliegenden Sediment 
mantel. Die Kristalle (bis 18 cm lang!) werden begleitet von Datholith (auch 
ein Bor-Silikat), Calcit und Aktinolith (Amiant). Alle Axinit-Kristalle sind 
durchwachsen von mehr oder weniger (protogenetischem) Amiant. Ist es 
weniger, eignen sich gewisse Kristalle sehr gut zum Fazettieren. Neben 
Amiant enthalten die Axinite unregelmassig geformte (oft gezackte) zwei 
phasige Einschlilsse: wasserige Losung und Gasblase. Viele dieser fluiden 
Einschlilsse sind nur schlecht verheilt; das Verhaltnis Flilssigkeit zu Gas 
blase ist uneinheitlich (vergleiche nebenstehende Aufnahme). 

Auch in den italienischen Alpen, vor allem im Piemont, sind verschie 
dentlich Axinit-Kristalle gefunden worden. Gramaccioli schreibt (1978) 
zum Beispiel, dass man in Bergone im Susatal vor kurzem prachtvolle Axi 
nitvorkommen entdeckt hat. 

Beryll (Taf. 3 und 4) 

Farbe: gelblichweiss, grau, hellgelblich, griin. Aquamarin: blau, hellblau, blaugriin 
(eisenhaltig). Smaragd: hell- bis dunkelgriin (chrom- und/oder vanadiumhaltig) 

Dichte: 2.65-2.75 
Harte: 7½-8 
Spaltbarkeit: keine 
Bruch: kleinmuschelig, uneben, sprode 
Kristallsystem: hexagonal (dihexagonal-dipyramidal) 
Kristalle: sechsseitige Prismen, dicksaulig bis stengelig, sogar nadelig 
Chemische Zusammensetzung: Al2Be3[Si6018], Ringsilikat 
Haufigste Spurenelemente: Fe (zweiwertiges Fe verursacht die blaue, das dreiwerti 
ge die gelbe Farbe), Mg, Ca, Mn; Na; Cr und V (verursachen die grune Farbe) 

Optik: anisotrop, einachsig-negativ 
ns = 1.569 bis 1.598 (fiir alpine Berylle nach Hanni 1980) 
no = 1.573 bis 1.607 - 
6 = -0.004 bis -0.009 farblos bis intensiv blau (bis 60Jo FeO) 
Dispersion = 0.014 
Pleochroismus: in gefarbten Beryllen sehr deutlich - farblos/blau 
Keine Fluoreszenz . 
Alpine Vorkommen: in Pegmatiten (gesteinsbildend und freistehend in miarolithi 
schen Hohlraumen); in Albitit (hellgriin); freistehende Kristalle in Mineralzerr 
kluften 

Axinit, Catogne, 290 µm 
fluide Einschliisse 
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Tafel 1 Planche 1 

Oben: Adularkristall, Fibbiahabitus vom M(.instiger 
gletscher, Goms VS. Fazettierte Adulare von der Bar 
egg, Grimsel BE (bis 4.2 ct). Foto P. V.; Coll. NMBE. 

Unten: Anhyclrit von Ankerit uberkrustet, mit fazettier 
tem Anhydrit (9.4ct). SimplontunnelVS. Foto P. V.; Coll. 
NMBE / Ed. Gi,ibelin. 

Haut:· Cristal d'adulaire, habitus Fibbia du ~unstiger:ll 
gletscher, vallee de Conches VS. Adulaires facettees de 
la Baregg; Grimsel BE (iusqu'a 4.2 ct). Photo P. V.; coll. 4 
MHNB. I 
Bas: Anhydrite avec encroutement d'ankerlte, avec 
anhydrite tacettee (9.4 ct). Tunnel du Strnplon VS. 
Photo P. V.; coll. MHNB / E<!I. Gubelin. 

r--=========c.-==~------~---~----~-------------- 



Planche 2 

Oben: Apatitkristalle und fazettierte Apatite (bis 1. 3 ct); 
Val Casatscha, Medel GR. Foto P. V.; Coll. NMBE. 

Unten: Axinitkristall und fazettierte Axinite (1.6 und 4.5 
ct); Catogne, Sembrancher VS. Foto P. V.; Coll. NMBE. 

Haut: Cristal d'apatite et apatites tacettees (jusqu'a 1.3 · 
ct); Val Casatscha, Medel GR. Photo P. V.; coll. MHNB. 

Bas: Cristal d'axinite et axinites tacettees (1.6 et 4.5 ct); 
Catogne, Sembrancher VS. Photo P. V.; coll, MHNB. 

·f 



Durchsichtige und mehr oder weniger intensiv gefarbte Berylle geho 
ren zu den klassischen Edelsteinen. Smaragd ist neben Diamant, Rubin 
und Saphir sogar eine der vier meistgehandelten Arten im Edelsteinge 
schaft. 

Die Schweiz gilt international nicht als Produktionsland fur Beryll. 
Trotzdem kennt man in den Schweizeralpen (und den si.idlich angrenzenden 
italienischen Alpen) heute eine grossere Anzahl von Fundstellen. Leider 
f ehlen den meisten der geborgenen Bery Ile aber wesentliche Eigenschaften 
bezi.iglich Grosse, Farbe, Durchsichtigkeit, um sie als wahre Edelsteine be 
zeichnen zu konnen. 

Beryll ist in der Schweiz erst relativ spat entdeckt warden. Kenngott 
(1866) z. B. kannte noch keinen einzigen Fundort. Alle heute in Museen auf 
bewahrten Berylle gehen (vermutlich) auf Funde nach 1900 zuruck. - Fur 
das Gebiet des benachbarten Italien gilt diese Aussage nicht: Im Val Vigez 
zo hat man bei Craveggia (Piano dei Lavonchi) «gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts prachtvolle blaue, fast durchsichtige Berylle gesammelt» 
(Gramaccioli 1978) - und dies ist nur eines von mehreren Beispielen. Wis 
senschaftlich haben sich mit den Beryllen aus der Schweiz vor allem Hugi 
(1956), Hugi und Rowe (1970), sowie Hanni (1980) abgegeben. Viele der fol 
genden Angaben sind diesen drei Arbeiten entnommen. 

Beryll aus alpinen Zerrkltiften 
Beryll ist in alpinen Zerrkli.iften des Aar- und Gotthardmassivs, vor allem 
aber im Penninikum, mehrfach gefunden warden. Das Nebengestein ist 
normalerweise ein Granit, Aplit oder ein Gneis granitischer Zusammenset 
zung. Die Beryllkristalle sind oft nur sehr klein entwickelt, stengelig bis na 
delig und vollig farblos: Im Gotthardmassiv, z. B. Val Curnera, Tavetsch 
GR; Alpe Froda im Val Canaria TI und am Gotthard pass TI. Entsprechen 
de Beispiele aus dem Penninikum sind Acquarossa im Val Blenio TI; Chig 
gogna im Val Leventina TI und im Simplontunnel VS. Andere Kristalle sind 
schwach bis deutlich blau gefarbt, etwas grosser und eher saulig ausgebil 
det, z. T. durchscheinend, aber nie durchsichtig. Als Beispiele aus dem Aar 
massiv sind verschiedene Funde im Val Strem, Tavetsch GR und in der Re 
gion Grimselpass-Sidelhorn BE/VS anzufiihren. Ahnliche Funde aus dem 
Penninikum kennt man z. B. von einer Region si.idwestlich von Vals GR 
(Koenigsberger 1907) und vom Scherbadung, Binntal VS/I. An keiner 
Fundstelle erreichte Beryll Edelsteinqualitat. Der bis heute wohl schonste 
und grosste Kristan aus einer alpinen Zerrkluft wurde unmittelbar si.idlich 
des Gotthardpasses (Stalder 1967) gefunden. 
Im Gegensatz zu all den oben erwahnten Funden, die aus granitischen 

Gesteinen stammen, stehen nadelige bis stengelige Beryllkristalle (und gc 
steinsbildende Beryllkorner) aus penninischem Triasdolomit: Fianell, Val 
Ferrera GR; Crevola d'Ossola, Val Antigorio, Italien und Feldbach, Binntal 
VS. Zurn Teil sind die Kristalle farblos, z. T. aber schon blau gefarbt. - Im 
Binntal hat man an zwei Stellen (Feldbach und Freiche) Beryll sogar in 
Bundnerschiefer-Kli.iften gefunden. 

In alpinen Kluften tritt zuweilen auch der dem Beryll sehr nahe ver 
wandte Bazzit auf. In seinem Kristallgitter ist Aluminium durch das sel 
tene Element Scandium ersetzt; ansonsten unterscheiden sich Beryll und 
Bazzit nicht. Damit ist Bazzit auch ein potentieller Edelstein. Da aber 
noch nie grossere Bazzitkristalle gefunden wurden - die grossten Kristalle 
stammen wohl aus dem Furkabasistunnel (bis 7 mm lang, aber nur 1 mm 
dick) - kann auf eine eingehendere Beschreibung von Bazzit verzichtet 
werden. · 
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Beryll aus Pegmatit 
Beryllftihrende Pegmatite besitzen im Bergell und Misox, im mittleren Tes 
sin nordlich der Insubrischen Linie und in den angrenzenden italienischen 
Gebieten eine gewisse Verbreitung. 

Die Pegmatite des Bergeller Massivs 
Das Bergeller Massiv ist das einzige Kristallinmassiv der Schweizeralpen, 
das aus jungen magmatischen Gesteinen (Granit, Granodiorit, Tonalit) be 
steht; es entstand vor rund 30 Millionen J ahren gegen Ende der al pin en Ge 
birgsbildung. Der nordliche Teil liegt in der Schweiz, auf der linken Talseite 
des Bergells, der grossere Teil sudlich davon in ltalien. Entlang (aber nur 
nordlich) der Insubrischen Linie erstrecken sich schmale, steilstehende Ge 
steinszuge des Bergellermassivs uber das Tal der Mera hinweg weit nach 
Westen bis gegen Giubiasco im Tessin. Die Gesteine des Bergellermassivs 
sind mehrfach von Pegmatiten durchschlagen. Diese entstanden aus Rest 
schmelzen der Bergeller-Intrusion und sind angereichert mit leicht fluchti 
gen, seltenen Bestandteilen, wie z. B. Beryllium. Die Pegmatite kommen 
aber nicht nur im Bergeller Massiv vor, sondern auch in den kristallinen 
Schiefern auf der Westseite des Massi vs. Die Machtigkeit der Pegmatite be 
tragt 1 bis 7 m, die Gange konnen bis 90 m Jang sein (Ghizzoni 1983). Nach 
Lareida (1973) sind drei Arten von Pegmatiten zu unterscheiden: 

1. Relativ feinkornige Pegmatite. Von Auge sind keine seltenen Minera 
lien zu erkennen. 

2. Einfache Pegmatite. Die Gange sind zuweilen machtig, sie bestehen 
aus grossen Individuen von Kalifeldspat, Quarz und Muskovit. Vereinzelt 
treten. Turmalin (Schorl), Granat (Spessartin/Almandin) und auch Beryll 
auf. Dieser Beryll ist im allgemeinen blassblau, von Rissen durchzogen und 
undurchsichtig. 

3. Differenzierte Pegmatite. Von aussen nach innen weisen die Gange 
einen deutlichen Zonarbau auf: Die schmale Kontaktzone ist aus schuppi 
gem resp. feinkornigem Muskovit, Quarz und Feldspat aufgebaut. Die Aus 
senzone besteht im wesentlichen aus einer schriftgranitischen Verwachsung 
von Quarz und Feldspat. In der folgenden Zwischenzone kommen grob 
kornige Feldspate vor. Die Innenzone mit leicht braunlichem Quarz enthalt 
die schonsten Kristalle von Beryll und Turmalin. Meist ist auch ein feinkri 
stallines Band von Granat vorhanden. Zuweilen treten in dieser Zone auch 
Columbit, Bismuthinit, Hamatit und Magnetit auf. Rudolf Staub, Profes 
sor an der ETH in Zurich, warder erste, der die Bergeller Bery Ile beschrieb 
(1923). Als kartierender Geologe fand er 1917 erstmals in den Moranen des 
Fornogletschers «leuchtend blaue Kristalle», die sich in der Folge als Beryl 
le erwiesen. Etwas spater wurde er auch am Casnilepass, auf dem Albigna 
gletscher und in der Bondasca fundig. Systematisch suchte er dann auch 
anstehende Berylle, die er schliesslich an vielen Stellen des Bergells ent 
decken konnte: Monte del Forno, Torrone Orientate, Passo Casnile, Punta 
Pioda, Passo Cacciabella, Westgrat des Cengalo und Westsporn des Pizzo 
Trubinasca. - Das Suchen von Beryll im anstehenden Fels ist wegen des har 
ten Gesteins und der z. T. uberaus exponierten Lage vieler Fundstellen in den 
Kletterbergen des Bergells weniger erfolgversprechend als in Sturz- und 
Moraneblocken, - Wohl der erfolgreichste Sammler von Beryll (auf 
Schweizerseite) warder Bergftihrer Reta Giovanoli aus Bondo (1910-1973). 
In der Ciasa Granda in Stampa, Bergell, ist ein Teil seines Fundgutes ausge 
stellt. 
Die Berylle sind sehr unterschiedlich ausgebildet: Von kaum sichtbarer 

bis zu Dezimeter-Grosse, opak bis vollig durchsichtig. Hellblau ist die vor 
herrschende Farbe, doch gibt es auch blaugrune und gelbe bis farblose Kri- 
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Beryll in Pegmatit-Quarz, 
3.5 cm, Bondasca 



Beryll mit Kanalen und flui 
den Einschltissen, 0.5 mm, 
Bondasca 

Beryll, Bondasca, 370 µm 
fluide Einschltisse 

stalle. Die Berylle treten meist in Einzelkristallen auf, seltener in radial 
strahliger Aggregierung ( = «Beryllsonnen»). Die schonsten Berylle kom 
men in den differenzierten Pegmatiten vor, es sind relativ dunkel gefarbte 
Aquamarine. Staub (1923) war von diesen bis anhin «unbekannten Mine 
ralschatzen der Alpen» begeistert. Er schrieb vom «prachtvollen Vorkom 
men am Cengalo», von «den herrlich entwickelten hexagonalen Saulen» 
und stellte fest, dass in den «Beryllsonnen» die schonsten Kristalle auftre 
ten. Die Morphologie der Aquamarinkristalle hat Lareida (1973) unter 
sucht: Neben dem Prisma erster Stellung und der Basis konnte er zuweilen 
auch je eine Dipyramide erster und zweiter Stellung nachweisen. Der 
Grund, dass die Bergeller-Aquamarine nicht afters verarbeitet, d. h. fazet 
tiert warden sind, liegt u.a. daran, dass sie (nach Lareida 1973) hochstens 
eine Lange von 20 mm und eine Dicke von 4 mm erreichen. Im Val Codera, 
in der Umgebung des Bivacco Vaninetti, sind allerdings grossere Kristalle 
gefunden warden. Von hier hat z. B. Ghizzoni (1983) einen prachtvollen 
Aquamarin von etwas uber 30 mm Lange und 15 mm Durchmesser abgebil 
det. 
Als gute Beryll-Fundstelle erwiesen sich lange grosse, von Pegmatiten 

durchschlagene Granitblocke im Val Bondasca (Tafel 3), die 1969 oder kurz 
zuvor abgesturzt waren. Drei Schwarzweiss-Abbildungen dieses Kapitels 
betreffen Bondasca-Kristalle dieser Stelle: Sie stammen aus den Funden der 
Gebruder Mario und Gottfried Rudlinger (Zurich und Chur). Das erste 
Bild zeigt einen Beryll, der nach seiner Entstehung in mehrere Teile zerris 
sen und durch Quarz wieder verkittet wurde (heute Coll. Ruth Weber, 
Paspels). Solche Vorgange fi.ihrten leider dazu, dass viele Berylle durch eine 
grosse Zahl von Rissen undurchsichtig geworden sind. - Prirnare und se 
kundare fluide Einschlusse sind normalerweise zweiphasig: Gasblase in 
wasseriger Salzlosung. Bondasca-Berylle sind immer von feinsten Wachs 
tumskanalen durchzogen, die parallel zur Stengelachse ( = c-Achse) des 
Kristalls verlaufen. Basalrisse konnen ein Verheilungsmuster aufweisen, 
das ebenfalls parallel zur c-Achse orientiert ist (aus Beryll von Verdabbio, 
Misox; Coll. Ruth Weber, Paspels; Kristall abgebildet von Offermann 
1985.) An festen Einschlussen enthalten die Berylle zuweilen Almandin/ 
Spessartin-Mischkristalle (gleicher Kristall von Ruth Weber) und Turmalin 
(Schorl, Tafel 4) gefunden werden. 

Vermutlich hat man auf der italienischen Seite des Bergeller Massivs 
mehr Beryll gefunden als auf Schweizer Seite. Im Val Cod era unterscheidet 
Ghizzoni (1983) nicht weniger als 14 Fundgebiete mit Beryll. Das reichste 
von allen in der Umgebung des Bivacco Vaninetti scheint luckenlos in die 
Bondasca hiniiberzuziehen. Auch im oberen Val Masino und westlich von 
Chiareggio, im obersten Val Malenco (Ostseite des Monte de! Forno), 
kommt Beryll vor. 

Junge Pegmatite im Penninikum 
(Vergl. auch Taddei 1938, 1940; Simonetti 1973) 
Die Insubrische Linie trennt das Penninikum (im Norden) von den Sud 
alpen. Sie verlauft vom Nordende des Comersees uber den Ioriopass in die 
Magadinoebene; unmittelbar nordlich von Ascona biegt sie langsam, dann 
immer starker, nach Suden um und uberquert bei Vogogna (13 km sudlich 
Domodossola) das Tal des Toce. - In den alten granitischen und steil stehen 
den Gneisen des Penninikums, nordlich der Insubrischen Linien, besitzen 
junge Pegmatite eine regelmassige Verbreitung. Das Alter der Pegmatite 
entsprichtjenem im Bergellermassiv, d. h. auch diese Pegmatite entstanden 
am Ende der alpinen Gebirgsbildung. Auch die Mineralfi.ihrung ist ahn 
lich, neben Quarz, Feldspat, Muskovit und Biotit fallen dem Sammler vor 
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allem schwarze Turmalinkristalle (Schorl), roter Granat (Almandin/Spes 
sartin) und blauer Beryll auf. Der Beryl! ist allerdings meist opak gelblich 
bis blaulich oder grunlich, und nur stellenweise durchscheinend bis durch 
sichtig. Im Pegmatit von Montescheno, der im zentralen Teil des Ganges 
4-5 Vol.% Beryl! aufwies, sind (trube) Kristalle von bis zu 12 kg Gewicht ge 
funden warden. Montescheno liegt im Val Antrona, sudwestlich Domodos 
sola. Der Gang erfuhr vor Jahren sogar einen bergmannischen Abbau, 
allerdings auf Hellglimmer. 

Die wichtigsten Fundgebiete in der Schweiz liegen im untersten Teil des 
Misox GR, in der Riviera zwischen Bellinzona und Biasca TI, im Val Ver 
zasca (Vogorno-Lavertezzo) und in der U mgebung von Locarno ( Gordo la, 
Ponte Brolla). In der Fachliteratur sind viele Funde erwahnt, aber kaum 
ausfuhrlich beschrieben warden. Im folgenden soll auf einige davon einge 
gangen werden, wobei sich die Aufzahlung nach ihrer geographischen Ver 
breitung von Ost nach West richtet. 
Piano di Verdabbio GR (Gross 1969, Kaspar 1972). Wohl der grosste Be 

ryllfund der Region gluckte 1968 Fritz Kaspar aus Zurich. In den Wanden 
uber Piano di Verdabbio konnte er aus einer «Quarzplatte» von 5 x 5 m eine 
grosse Anzahl von Beryllen bergen, die bis 20 cm lang waren. Nach der Be 
schreibung von Kaspar war die «Quarzplatte» wohl ein Teil eines stark 
zonierten Pegmatits. Die Funde gelangten anschliessend ans Schweizer 
Heimatwerk in Zurich. Gross war begeistert: «Vollkommene Edelsteine 
durchspiessen das Muttergestein.» Die meisten Beryllkristalle waren durch 
scheinend und besassen «einen klaren Kern von blassem Meerblau». Viele 
der Berylle hat Jurg Krauer in der Folge zu Cabochons und fazettierten Stei 
nen verschliffen. Eine Anzahl von Beryllstufen hat das Heimatwerk auch 
als mineralogische Sammlungsobjekte verkauft. 

Castaneda im untersten Val Calanca GR. Nach Kundig (1926) konnten in 
den zahlreichen Pegmatiten dieser Gegend Berylle in Form von hellblauem, 
wasserklarem Aquamarin in schonen hexagonalen Prismen von bis zu 3 cm 
Lange gefunden werden. 

Claro, Riviera TI. Nach Parker (1940) sind im Val del Molino, unter dem 
Hugel des Klosters, Pegmatite aufgeschlossen, die sich durch einen beson 
ders reichen Gehalt an Beryl! auszeichnen. Das Mineral zeigt gelbliche bis 
blauliche Farbe und ist im allgemeinen nur von durchscheinender oder 
truber Beschaffenheit. Spater (Parker 1973) wurde der Fund eines 20 cm 
langen Berylls <lurch M. Pacciorini und eines Kristalls von 5 cm Lange 
<lurch F. Campana (Toroni 1987) verzeichnet. 
Ponte Bro/la bei Locarno TI. Beryll- und 'Iurrnalin-fuhrende Pegmatite 

stehen am Sudhang des Castello an (Parker 1973). Kundig (1926) hat die 
Funde erwahnt; 1964 gelangten im Schweizer Heimatwerk neue Bery lie aus 
der Gegend zum Verkauf (Hugi und Rowe, 1970). 

Val Vigezzo. Zahlreich sind die Beryllfunde im Val Vigezzo. Aber auch 
hier gehoren Aquamarine (bis 5 cm Lange) zu den Seltenheiten. Am Piano 
dei Lavonchi bei Craveggia hat man, vor all em gegen Ende des letzten Jahr 
hunderts, prachtvolle blaue, fast durchsichtige Bery lie gesammelt (von hier 
wurde 1889 der erste Columbit der Al pen bestimmt. Mattioli 1979). Weitere 
Fundstellen sind Eglio, ebenfalls nahe Craveggia, sowie Valle Antoliva und 
Rio Graia auf der Sudseite des Val Vigezzo. In den Beryll-Pegmatiten wer 
den neben Columbit noch eine ganze Reihe anderer, z. T. seltener Minera 
lien gefunden, so z. B. Almandin, Turmalin, Zirkon, Euxenit und Uran 
rnineralien (Mattioli 1979, mit genauen Fundverzeichnissen). 

Valle d'Ossola und Val Antrona. Beryll ist aus dem Valle d'Ossola, ost 
lich und sudlich von Domodossola, schon sehr lange bekannt, von Pallan 
zeno z. B. seit 1871. Ein klassischer Fundort ist der Steinbruch Grignaschi 

Beryll, Misox, 0.9 mm 
Almandin-Einschlusse 
Coll. R. Weber, Paspels 
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Beryll, Misox, 0.5 mm 
verheilter Basalriss 

nordlich Cosasca, wo gelegentlich 1-3 cm grosse, schon blaue und durch 
sichtige Kristalle gesammelt werden konnten. Bin anderer Fundpunkt liegt 
sudlich von Beura, wo die Nebengesteine der Pegmatite auch alpine Kluft 
mineralien enthalten. Der Pegmatit von I Mondei bei Montescheno im Val 
Antrona hat zwar die grossten Berylle geliefert (s. oben), aber nicht die 
schonsten. Merkwurdig sind winzige, langsaulige und durchsichtige Beryll 
kristalle, die in Hohlraumen grosserer Berylle vorkommen (Gramaccioli 
1978). 

1944 hat Lugeon einen Beryll aus der Region des Grossen St. Bernhards 
erwahnt: «un beau cristal bleute de beryl en prisme de 35 mm de longueur 
et de 4 mm de diametre.» Der Fund lag damals schon 30 Jahre zuruck, der 
Finder, der polnische Geologe F. Rabowski, hatte das Unikat einem Pegma 
tit in den Casanna-Schiefern am Col de Barasson (2649 m) entnehmen kon 
nen. 

Beryll aus Albitit 
Oberhalb Gagnone-Orcesco im Val Vigezzo I ist in einem Steinbruch auf 
der Alpe Rosso ein ganz besonderer Pegmatit aufgeschlossen. Es handelt 
sich um ein Ganggestein, das fast nur aus Albit besteht und deshalb als 
Albitit bezeichnet wird. Bin zweiter Albitit kommt unweit davon am Pizzo 
Marcio vor. Beide Fundstellen haben eine grosse Anzahl seltener Minera 
lien geliefert; zwei Arten wurden erstmals von hier beschrieben: Roggianit, 
ein wasserhaltiges Natrium-Calcium-Alumosilikat (Passaglia 1969) und 
Vigezzit, ein komplexes Oxid mit Seltenen Erden, Titan und Niob/Tantal 
(Graeser et al. 1979). Beryllium ist Bestandteil von funf verschiedenen Mi 
neralarten: Beryll, Chrysoberyll, Bavenit, Bertrandit und Bityit. Dabei ist 
Beryll sicher das schonste und auffalligste Mineral aus den zwei Albititen. 
Die Kristalle erreichen z. T. beachtliche Grossen (bis ca. 4 cm Lange), sie 
sind durchscheinend und von smaragdgruner Farbe. Verstandlicherweise 
hat man sie deshalb als Smaragde bezeichnet. Hanni (1980) konnte aller 
dings nur Spuren von Chrom nachweisen. Die optischen Daten dieser 
«Smaragde» stimmen aber recht gut mit jenen aus dem Habachtal, Salz 
burg A uberein: Ils = 1.584; ne = 1.592; /':-,. = -0.008. 

Beryll aus Pegmatiten der Ost- und Siidalpen (Italien) 
Pegmatite von Sondalo, Veit/in (Ostalpin) 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben namhafte Forscher wie Link, Bu 
gnatelli, Pietro Sigismund und auch der Dorfpfarrer Don Zaccaria die Ge 
gend von Sondalo sehr sorgfaltig untersucht. Von besonderem Interesse 
waren dabei die Pegmatite in den beiden linken Nebentalern der Adda, Val 
Scala und Val Dombastone. Die Pegmatite haben damals sehr schone Be 
ryll-, Chrysoberyll- und Dumortierit-Stufen geliefert, z. T. zusammen mit 
vielen andern Mineralien zusammen (Gramaccioli 1978). 

Pegmatite von Piona bei Calico (Suda/pin) 
Sudwestlich von Colico am Comersee liegt eine kleine Halbinsel mit der 
Abtei von Fiona auf dem aussersten Sporn. Die Halbinsel selbst und die 
NW-Flanke des Monte Legnoncino im unmittelbaren Hinterland sind von 
einer Anzahl von Pegmatiten durchzogen. Am Laghetto di Fiona wurde ei 
ner der Pegmatite zu Beginn des 20. J ahrhunderts auf Feldspat abgebaut, 
ein zweiter bei Malpensata ( = Cava della Croce) wahrend des 2. Weltkrie 
ges auf Glimmer. Schliesslich erfolgte in den 1950er Jahren auf der Alpe 
Sommafiume eine Probeschurfung zur Abklarung der dortigen Pegmatit 
Mineralogie. In den drei Pegmatiten kamen einige seltene und einige sehr 
schone Mineralien vor. So wurde vor allem Beryll in blaulichen Kristallen 
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von betrachtlicher Grosse und hervorragender Ausbildung gefunden (Mal 
pensata, Alpe Sommafiume) und ebenso Chrysoberyll in prachtigen Kri 
stallen von mehreren cm Lange (Laghetto di Piona). Andere Mineralien 
waren z. B. Zirkon, Graftonit, Tapiolit und Uranmineralien (Gramaccioli 
1978). 

Beryll aus Quarzader 
1981 hat A. Gorsatt, Binn, aus einem Quarzgang des Binntals Berylle von 
einer selten intensiven blauen Farbe gefunden. Die dicht eingeschlossenen 
Prismen weisen Langen bis zu 15 cm auf. Die Kristalle sind durchschei 
nend, in kleinen Partien so gar durchsichtig. Fluide Einschlusse der Kristal 
le enthalten oft eine wasserige Losung, flussiges und gasforrniges CO2• 

Chrysoberyll (Taf. 6) 

Farbe: weiss, grunlich, hellgrun. Alexandrit: smaragdgrun mit Farbumschlag, 
d. h. violett im kunstlichen Licht 
Dichte: 3.70-3.72 
Harte: 8½ 
Spaltbarkeit: unvollkommen 
Bruch: schwach muschelig 
Kristallsystem: orthorhombisch (rhombisch-dipyramidal) 
Kristalle: prismatische Saulen, tafelig, meist in V-Iormig verwachsenen Zwillingen 
Chemische Zusammensetzung: Al2Be04, Doppeloxid, verzerrtes Spinellgitter 
Alexandrit = chromhaltig 
Optik: anisotrop, zweiachsig-positiv 
Ila= 1.747 
Ily = 1.756 
L. = +0.009 ( = mittlere Werte) 
Dispersion = 0.015 
Pleochroismus sehr schwach 
Keine Fluoreszenz 
Alpine Vorkommen: in Pegmatiten und Albititen. Als Kluftmineral in Trias 
dolomit (?) 

Chrysoberyll ist in seiner schonsten Ausbildung ein klassischer und hoch 
geschatzter Edelstein. In der Schweiz und dem benachbarten Italien sind 
einige Chrysoberyll-Funde bekannt. Sie wurden aber wohl noch nie ver 
schliffen. Dabei werden die Funde aus den Pegmatiten von Sondalo im Velt 
lin I und von der Halbinsel Piano am Comersee I als «prachtige Kristalle 
von mehreren cm Lange» (Gramaccioli 1978) beschrieben. Chrysoberylle 
aus dem Val Dombastone bei Sondalo zahlen sogar zu den klassischen Fun 
den dieser Mineralart und wurden in der Literatur mehrfach abgebildet 
(Gramaccioli 1978). Aber die Grosse der Kristalle wird nicht durch eine ent 
sprechend schone Farbe und gute Durchsichtigkeit erganzt. - In der 
Schweiz sind bis anhin nur Chrysoberyll-Einzelfunde zu verzeichnen: Bin 
hellgri.iner, schlecht ausgebildeter Kristan, 9 x 3 mm gross, aus einem Peg 
matit, neben Beryll und Granat von der Albigna GR (Frey und Nungasser 
1972); zwei hellgrune kleine Kristalle, 4-5 mm lang, aus einem Pegmatit 
von der Mundung der Calanca in die Moesa GR (Simonetti 1973) und ein 
Alexandrit-ahnlicher Kristan aus dem Dolomit vom Campolungo TI. Die 
ser Stein ist 1920 in einer alten Sammlung, mit der Fundbezeichnung Cam 
polungo, im Naturhistorischen Museum von Milano entdeckt und be 
stimmt warden (Artini 1920). -Tafelartige Kristalle (bis 10 mm Durchmes- 
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ser) von hellgruner Far be und durchscheinender Beschaffenheit konnen im 
' Al bi tit am Pizzo Marcio im Val Vigezzo I gefunden werden. (Die genannten 

Fundorte sind alle im Kapitel «Beryll» naher beschrieben.) 

Cordierit (Taf. 5) 

Farbe: hellblau, violettblau, veilchenblau, graublau 
Glanz: fettiger Glasglanz 
Harte: 7-7½ 
Dichte: 2.58-2.66 . 
Spaltbarkeit: wenig deutlich nach (010) 
Bruch: muschelig, uneben, sprode 
Kristallsystem: orthorhombisch ( orthorhombisch-dipyrarnidal) 
Chemische Zusammensetzung: Mg2Al4Si5018 
Optik: anisotrop zweiachsig, negativ und positiv 
na == 1.530-1.560; (1.540) 
nl3 = 1.535-1.574; (1.545) 
nv = 1.538-1.578; (1.550) 
D, = ± 0.008 bis -0.018 (-0.010) 
Die Werte in Klammer betreffen die Cordierite vom Val Misox 
(Messung von Armbruster 1991 auf dem Spindeltisch) 
Dispersion: 0.017 
Pleochroismus: sehr stark, gelb - hellblau-dunkelviolett-blau 
Fluoreszenz: keine 
Alpine Vorkommen: gesteinsbildend, entstanden durch die alpine Metamorphose 

Cordierit ist fruher zuweilen mit Saphir verwechselt worden, er wurde des 
halb auch «Wasser-Saphir» genannt. Ein wichtiges Bestimmungsmerkmal 
ist der uberaus starke Pleochroismus. Diese Eigenschaft hat dem Mineral 
den heute nicht mehr gebrauchlichen Namen Dichroit eingetragen. In der 
Gemmologie wird das Mineral meist als Iolith bezeichnet (nach dem grie 
chischen Wort fur violett). Schleifwurdige Steine stammen vorwiegend aus 
Sri Lanka, Burma, Madagaskar und Indien. 

In den Alpen ist Cordierit mehrfach nachgewiesen. Doch erst in den letz 
ten J ahrzehnten wurde die Mineralart auch in den Schweizeralpen ent 
deckt. 1967 fand E. Wenk (1968) bei Kartierungsarbeiten in einer 10 m 
machtigen Linse von Kyanit-Glimmerschiefern (in einer Gneis-Arnphi 
bolit-Serie) des Verzasca-Tales gesteinsbildenden, farblosen Cordierit. 1980 
berichtete Irouschek uber neue Cordierit-Funde aus der Soiano-Decke, z. T. 
mit schwach grunblaulichen Eigenfarben: Alpe Sponda (gemeinsam mit 
Kyanit) und auf der Westseite des Cima Gagnone, z. B. Miregn (hier mit 
fibrolithischem Sillimanit). Von Armbruster und Irouschek (1983) wurden 
diese Cordierite geochemisch, kristallographisch und optisch genau unter 
sucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Alpe-Sponda-Cordierite hohe Ge 
halte an Na20 (bis 1.5 Gew.%), BeO (bis 0.8 Gew.%), aber auch FeO (bis 6.8 
Gew.%) enthalten. In den Miregn-Cordieriten sind diese Werte viel kleiner 
(FeO = 3 .5-4.4 Gew.%) und damit naher einem «normalen» Cordierit. Die 
Alpe-Sponda-Cordierite besitzen einen hohern Gasanteil (2.0-2.3 Gew.% ), 
wobei das Gas vorwiegend aus H20 besteht (COi-Anteil in beiden Grup 
pen um 0.3 Gew.%). Die Cordierite aus der Sornano-Decke sind alle so 
klein, dass an eine gemmologische Verarbeitung nicht zu denken ist. 

Der neuste Fund von Cordierit (1987 J. Krauer und H. R. Schweiter) 
stammt aus dem Val de Rebolgin, Misox (Adula-Decke), Das Nebengestein 
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besteht aus einem Amphibolit, der in Glimmerschiefern und Gneisen (z. T. 
mit fast farblosem Kyanit) vorkommt. Im gebrochenen Stein fallen die z. T. 
recht intensiv blauen Cordierite sofort auf. Da J. Krauer (Oberhittnau) 
selbst Edelsteinschleifer ist, versuchte er so fort, das blaue Material zu fazet 
tieren. Heute liegen uber 20 geschliffene Steine vor (bis 0.6 ct), z. T. fast ein 
schlussfreie, z. T. aber auch solche mit Phyllosilikatfahnen ( = beginnende 
«Pinitisierung», Abbildung nebenstehend). N ach den kristallographischen 
und optischen Bestimmungen von Armbruster (1991) entsprechen die 
Misox-Cordierite den Miregn-Cordieriten, einzig der COrAnteil durfte et 
was hoher sein ( = grosserer Achsenwinkel). Im ubrigen sind die neuen Fun 
de bezuglich Qualitat und Grosse sowie Vorkommen (ebenfalls aus einem 
Amphibolit) mit jenem aus dem Val Codera, Italien, zu vergleichen (Ghiz 
zoni 1983). Die Codera-Cordierite sind z. T. noch vom hochst seltenen 
Mineral Sapphirin begleitet, auch einem Mg-Al-Silikat. 
Maurizio und Weibel (1982) stellen fest, dass Cordierit in den tonerde 

reichen Gesteinen der gesamten Umrandung des Bergeller-Massivs vor 
kommt. Aus dem Val Trubinasca werden «blauliche Knollen» von bis zu 
5 cm Durchmesser angegeben. Grunlichgraue idiomorphe Kristalle sind 
unterhalb des Gletscherendes im Fornotal gefunden warden. Leider sind 
diese Cordierite schon weitgehend pinitisiert, d. h. in ein Phyllosilikat um 
gewandelt. 

Gramaccioli (1978) ruhmt «prachtige braune oder grunliche, pseudo 
hexagonale Cordierit-Kristalle» von bis zu 4 cm Lange aus dem Val di Cre 
da, NE von Brissago. Die Cordierite kommen bier in einem Pegmatit (zu 
sammen mit Apatit und Graphit) vor. - Uber eine gemmologische Bearbei 
tungdieser Cordierite ist nichts bekannt geworden. 

Diopsid (Taf. 6) 

Farbe: hellgrun, dunkelgrun, blau; smaragdgrun (Chromdiopsid); violett (Violan) 
Glanz: Glasglanz. Cr-Diopsid mit Katzenaugeneffekt 
Harte: 5½ 
Dichte: 3.29 (Fe- und Cr-Gehalte erhohen diesen Wert) 
Spaltbarkeit: Gut nach dem Prisma (110), das parallel der c-Achse verlauft 
(Winkel zwischen Spaltflachen = 92°50') 

Bruch: sprode, z. T. blatterige Absonderungen 
Kristallsystem: orthorhombisch (orthorhombisch-dipyramidal) 
Kristalle: kurz- bis langprismatisch 
Chemische Zusammensetzung: CaMgSiz06, bildet Mischkristalle mit Hedenbergit 
CaFeSi206, z. T. Al-, Na- und Cr-fuhrend 
Die violetten Violane enthalten Mangan 
Optik: anisotrop, zweiachsig-positiv 
na = 1.670 1.702 
np = 1.687 1.715 
lly = 1.700 1.726 
t:, = + 0.030 + 0.024 '- 

Fe-arm Cr-Diopsid 
Keine Dispersion 
Sehr schwacher Pleochroismus 
Cr-Absorptionslinien im Grun (505 und 508 nm) und Blau (490 nm) 
Keine Fluoreszenz · 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkliiften (von Rodingiten) 
und gesteinsbildend in Ultramafitit 

Cordierit, Misox, 630 µm 
beginnende Pinitisierung 
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Tafel 3 Planche 3 

Oben links: Beryll in Pegmatit mit vier Beryll-Cabochons 
(0. 7 bis 2 ct) aus dem Val Bondasca GR. Foto P.V.; Coll. 
NMBE. 
Oben rechts: Zwei fazettierte Aquamarine aus dem Val 
Bondasca GR (0.66 und 0.72 ct). Foto Std.; Coll. G. 
Ri.idlinger. 
Unten: Lumbardui, Val Bondasca, Bergell GR. Der 
grosse von Pegmatiten durchzogene Granitblock ge 
hort zu einer Felssturzmasse von 1968. Foto M. Ri.idlin 
ger (1969). 

Haut, gauche: Beryl ~ans pegmatite avec quatre cabo- l 
chons de beryl (0. 7 tr 2 ct). Val Bondasca GR. Photo l 
P. V.; coll. MHNB. 
Haut, droite: Deu . aiguemarines facettees du Val Bon 
dasca GR (0.66 et 0.72 ct). Photo Std.; coll. G. Ri.idlin 
ger. 
Bas: Lumbardui, Val Bondasca, Bregaglia GR. Le gros 
bloc de granite traverse par des pegma.tites fait partie 
d'un eboulernent de 1968. Photo M. Ri.idlinger (1969:). 



Tafel 4 Planche 4 

Oben links: 'Iirrmalinkristallchen in Aquamarin (Bitd 
breite 1 mm). Val Bondasca. Foto M. Hugi; Coll. G. Rud 
linger. 

Oben rechts: Aquamarinkristall (20 mm lang) in Pegma 
tit. Val Bondasca. Foto und Coll, G. Rudlinqer. 

Unten: Arbeit an einem Pegmatitgang am Monte Forno, 
Bergell GR. Foto G. Rud linger. 

Haut, gauche: Petit cristal de tourmaline dans aigue 
marine (largeur de !'image 1 mm). V. Bondasca. Photo 
M. Hugi; coll. G. Rudlinger. 

Haut, droite: Cristal d'aiquernarine (longueur 20 mm) 
dans pegmatite. V. Bondasca. Photo et coll. G. Rudlin 
ger. 

Bas: Travail sur un filon de pegmatite au Monte Forno, 
Bregaglia GR. Photo G. Rudlinger. 



Diopsid, Zermatt, 470 µm 
fluide Einschli.isse 

Diopsid ist eine Mineralart, die haufig, und in verschiedenen geologischen 
Umgebungen, vorkommt. Durchsichtige Kristalle sind aber selten. Zu 
ihnen gehoren zum Beispiel die hellgrunen Diopside aus alpinen Mineral 
zerrkh.iften des Val d'Ala (Mussa Alpe) im Piemont, die schon im letzten 
Jahrhundert weltberuhmt geworden sind. Gramaccioli (1978) glaubt, dass 
es sich dabei sogar um die schonsten Diopside ihrer Art handelt. Die Klufte 
treten in Rodingit-Linsen und -Gangen auf, die ihrerseits an grossere Ser 
pentinit-Korper gebunden sind. Die Mineral-Paragenese in diesen Kh.iften, 
die mit etwas bescheideneren Kristallen uber das ganze Alpengebiet hinweg 
vorkommt, umfasst die Mineralarten Diopsid, Grossular, Vesuvian, Epidot 
(alles potentielle Edelsteine) sowie Apatit, Klinochlor u. a. m. Die hellgru 
nen bis gelben Kluft-Diopside enthalten alle etwas Eisen; weisse resp. farb 
los-durchsichtige Kristalle sind eisenfrei. 

Bemerkenswerte Kluft-Diopside hat man ausser im Val d'Ala z. B. im 
Susatal, Piemont, in der Umgebung von St. Vincent und Champoluc im 
Aostatal oder in der Region Zermatt-Saas Fee, Wallis, gefunden. Weitaus 
die meisten fazettierten Diopside stammen aber aus dem Val d'Ala. 

Im Sommer 1854 brachte Bernhard Studer (1794-1887) aus einer Mine 
ralkluft von der Zermatter Seite des «Saasgrates» (Name auf Landeskarte 
nicht angegeben) bis zu 4,5 cm lange Diopsidkristalle mit (Studer 1855). 
Ein Kristan wurde damals analysiert; das Fundgut ist noch heute im Natur 
historischen Museum Bern ausgestellt. Bis heute gehoren diese hellgrauen 
grunlichgelben, durchsichtigen Kristalle zu den grossten und schonsten, die 
man in der Schweiz gefunden hat. Die Kristalle enthalten zweiphasige flui 
de Einschlusse (wasserige Losung und dunkle Gasblase, siehe nebenstehen 
de Abbildung). - Flache, durchsichtige und durchscheinende Diopsidkri 
stalle konnten etwa 1977 in einem Kraftwerkstollen der Grande Dixence in 
der sudlichen Umgebung von Zermatt (angeblich unter den Lichenbret 
tern) gewonnen werden. Die gelben Kristalle (bis 5 cm lang) waren mit Cal 
cit und Aktinolithasbest vergesellschaftet und stammen (vermutlich) aus 
einer Serpentinit-Kluft (Graeser et al. 1978). Von den Kristallen wurden 
einige fazettiert und zu Cabochons verschliffen. Neben zweiphasigen flui 
den Einschh.issen enthalten die Steine auch feine Aktinolithfaser-Ein 
schlusse. 
Der Ultramafititkorper an der Alpe Arami bei Bellinzona TI besteht im 

wesentlichen aus einem Granat-Olivinfels (Beschreibung siehe Kapitel Gra 
nat-Pyrop), der auch Ortho- und Klinopyroxene enthalt. Der Klinopyro 
xen, ein etwas Aluminium-, Natrium- und Chrom-haltiger Diopsid, ist vor 
einiger Zeit von Yamaguchi et al. (1978) ausfiihrlich beschrieben worden. In 
dieser Arbeit wird vor allem die innige Verwachsung des Pyroxens mit fein 
sten, parallel zur Stengelachse verlaufenden Amphibolen besprochen. Vor 
kurzern hat nun Jurg Krauer (Oberhittnau) festgestellt, dass die Chrorn 
diopside z. T. in recht grossen gesteinsbildenden Kornern auftreten. Als 
Cabochon verschliffenes Fundgut zeigt einen sehr schonen Katzenaugen 
effekt. 
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Dolomit (Taf. 7) 

Farbe: farblos, weiss, grun ( = Taraspit), braunlich 
Glanz: Glasglanz (z. T. Perlmutterglanz) 
Harte: 3½-4 
Dichte: 2.85-2.95 (2.87 Campolungo) 
Spaltbarkeit: vollkommen nach dem Rhomboeder (1011) 
Bruch: muschelig, sprod 
Kristallsystem: Trigonal (rhomboedrisch) 
Kristalle: Das (1011)-Rhomboeder, das dem Spaltrhomboeder entspricht, ist die 
weitaus haufigste und oft einzige Form. An den Kristallen aus dem Triasdolomit 
(Campolungo TI, Lengenbach VS) kommen oft verschiedene Rhomboeder und 
regelmassig das Basispinakoid vor, Zwillingsbildungen nach (1010) und (0001) 
nicht selten 

Chemische Zusammensetzung: CaMg(C03)i. Leicht Ni-haltige Dolomite sind 
grunlich ( = Taraspit). Die meisten Dolomite enthalten etwas Eisen 

Optik: anisotrop, einachsig-negativ 
ne = 1.501 (Campolungo, alle Werte nach Gubelin 1939) 
no = 1.680 
6 = -0.179 (sehr hoch) 
Dispersion = 0.022 
Fluoreszenz: keine. Taraspit: schwach, «schmutzig», gelbgri.in bis grungelb 
(uv-kurz und -lang) 

Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkluften (in Dolornit 
Gestein). Sinterbildung (Taraspit) 

Dolomit ist ein Mineral, das in der Gemmologie kaum eine Rolle spielt. 
Zwar werden van Ergua bei Pamplona in Spanien und van Brumado in Bra 
silien zuweilen farblos-durchsichtige Kristalle fazettiert. Auch aus den 
Schweizeralpen kennt man zwei Arten von Dolomitvorkommen, die in der 
vorliegenden 'Zusammenstellung nicht fehlen diirfen: Gebanderte, junge 
Dolomitausscheidungen auf (resp. in) Serpentinit ( = «Taraspit») und 
durchsichtige Dolomitkristalle aus alpinen Mineralkliiften. 

Kluftdolomite aus triassischem Dolomitgestein 
Dolomit ist an sich eine haufige Mineralart in alpinen Zerrkliiften, doch 
nur an zwei Stellen sind durchscheinende bis vollig durchsichtige Kristalle 
gefunden warden, so an der Alpe Cadonighino Tlund am Lengenbach im 
Binntal VS. - Das erste Vorkommen beschrieb Giibelin (1939) wie folgt: 
«Die nahezu idiomorphen Kristalle ... finden sich entweder im Mutterge 
stein eingewachsen oder in drusigen Hohlraumen. Meist sind sie van be 
trachtlicher Grosse (Durchmesser van einigen Millimetern bis zu mehreren 
Zentimetern schwankend). Die Kristalle pflegen selten ringsum gut ausge 
bildet zu sein: die entwickelten Partien sindjedoch scharf umgrenzt und bil 
den grosse und schone Flachen. Bis var wenigen Jahren sind die grossen 
Dolomitkristalle noch recht zahlreich gefunden warden. Beute (1939!) sind 
sie ziemlich selten.» Morphologisch zeichnen sich die Cadonighino-Kri 
stalle durch ihre zuweilen vorkommende Vielflachigkeit und Verzwillin 
gung nach der Basis (0001) aus. Chemisch sind sie sehr rein; ein Eisengehalt 
konnte gar nicht nachgewiesen werden (Giibelin 1939). Die Dolornitkristal 
le aus der Lengenbach-Grube, Binntal VS sind zuweilen auch durchsichtig 
und vielflachig ausgebildet; chemisch sind sie ebenfalls sehr rein. Weibel 
(1964) konnte in einem Lengenbacher Kristan neben den Hauptkornponen 
ten nur 0,08 Gew.% FeC03, 0,09% MnC03 und 0,015% SrC03 nachwei 
sen. Verzwillingt sind die Kristalle nach (1010), nicht nach (0001) wie an der 
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Dolomit, Lengenbach, 
0.25 mm 
fluide Einschlusse 

Alpe Cadonighino. Die Verzwillingung von zwei oder mehr Subindividuen 
kann am besten daran erkannt werden, dass ihre dreieckigen Basisflachen 
jeweils um 180° gegeneinander gedreht vorkommen. Leider sind die mei 
sten durchsichtigen Kristalle nur klein. Im Laufe der uber 30jahrigen Aus 
beutungskampagne der Arbeitsgemeinschaft Lengenbach konnten etwa 
4-5 mal schleifwurdige Kristalle (bis 4 cm Durchmesser) gefunden werden. 
Diese weisen z. T. «Fahnen» zweiphasiger Einschlusse auf (siehe Abbil- 
dung). 

Taraspit: Griiner Sinterdolomit aus dem Unterengadin 
Der Name «Taraspit» stammt vermutlich von J. Papon, der 1857 lichtgrune, 
grobkristalline Mineralaggregate aus der Umgebung von Tarasp so be 
nannte (nach Stapff 1893). Verschiedene Autoren haben im Laufe der Zeit 
auf dieses Vorkommen hingewiesen. Theobald (1858) erwahnte mehrfach 
den Serpentinitkorper rechts des Inn zwischen Tarasp und Schuls. «In die 
sem Serpentinit findet sich ein gelblich-gruner Bitterspath in knolligen, 
krystallinischen Massen.» Damit hat er wohl den «Taraspit» gemeint. Sehr 
gut wurde das Mineral 1866 von Kenngott charakterisiert. «Dolomit. Bei 
Tarasp in Graubundten, blass apfelgrune, ziemlich dicke stalaktitische 
Uberzuge auf Serpentin, welche grosse Ahnlichkeit mit Aragonit oder 
Kalkspath haben und mikrokrystallinisch faserig, den ausseren Flachen 
entsprechende mehr oder minder dickschalige Absonderung zeigen.» C. 
von John (1891) bestimmte an zwei Taraspitproben 0.14 und 0.24% NiO. 

«Zu Beginn der 1890er Jahre liess ein Kurgast von Tarasp, Herr R. Braun 
aus Berlin, eine Schurfung durchfiihren, um die Moglichkeit einer Verwen 
dung des Taraspits als Ornarnentstein abzuklaren. Dabei wurden mehrere, 
bis hochstens 30-40 cm machtige Taraspitgange aufgeschlossen. Dem Ma 
terial der Schurfung widmete Stapff (bekannt als Geologe beim Bau der 
Gotthardbahn) eine etwas ausfiihrlichere Publikation» (de Quervain 
1976). . 
Neue Angaben uber den Taraspit verdanken wir de Quervain (1976). Er 

verglich den Taraspit rnit den bekannten Onyxmarmoren, d. h. gebander 
ten, meist gefarbten Sinterkalken, die haufig aus Aragonit bestehen. Eine 
Mikrosondenanalyse ergab 0.08% NiO und 1.5% FeO. Die Grunfarbung 
setzte er mit dem Nickelgehalt in Beziehung. Er stellte auch fest, dass sich 
die Banderung der Taraspite <lurch ein Alternieren von gelb- bis apfelgru 
nen, durchsichtigen und weisslichen, undurchsichtigen Anteilen ergibt. Die 
weisslichen Lagen sind von sehr unterschiedlicher Breite (0.05 bis mehrere 
Millimeter) und sie liegen quer zur Langserstreckung der einzelnen Dolo 
mit-Kristalliten, die jeweils beide Farbvarietaten enthalten. Die Kontakt 
linien der beiden Farben folgen den Hauptrhomboederflachen der Kristal 
liten, d. h. der Flache (1011), die den Spaltflachen und (wohl) auch den 
Wachstumsflachen des Dolomits entspricht. De Quervain stellt die Frage, 
ob die Taraspite als Bestandteile von Garigen innerhalb des Serpentinits 
(nach Stapff), oder als Ausscheidungen an der Oberflache desselben (nach 
Kenngott) austreten. Oberhansli (1981) stellte fest, dass die Nickelgehalte, 
unabhangig davon, ob sie in den grunen oder weissen Schichten gemessen 
werden, 0.1 bis 0.3 Gew.% NiO betragen. Sehr viel starker als der Nickel-, 
variiert der Eisengehalt, namlich von 0.75 bis zu 6.02 Gew.% FeO. Es 
scheint, dass der Eisengehalt uber einem bestimmten Schwellenwert (""' 2 % 
FeO) den Gruneffekt des Nickels ausloschen kann und damit die weisse 
Farbe bedingt. Es sei noch nachgetragen, dass zwar viele Taraspite aus lang 
gestreckten, dicht aneinander gefugten Kristalliten, die senkrecht zur An 
wachsstelle orientiert sind, bestehen, dass daneben aber auch eher kornige 
Taraspitgefiige existieren. Ander al ten Schurf stelle bei Chants sudlich Vul- 
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pera haben Ende der 1970er Jahre verschiedene Strahler (G. Rudlinger, 
W. Cabalzar, H. Baumhauer u. a.) erneut einige 100 kg Taraspit gewinnen 
konnen, Sie haben dabei beobachtet, dass der Taras pit gangforrnig auftritt 
und vermutlich im Rhythmus der Spaltenoffnung von den Kluftwanden 
her gegen die Mitte der sich erweiternden Gangspalte gewachsen ist (Rud 
linger 1991). 

Stapff betonte seinerzeit die Schonheit des polierten Taraspits. Er erach 
tete das Rohmaterial als geeignet zum Herstellen von kunstgewerblichen 
Kleinobjekten, auch an Mosaikplattchen fur Tische dachte er. Wieviel 
Taraspit Ende des letzten Jahrhunderts und 80 J ahre spater tatsachlich ver 
arbeitet wurde, ist schwer zu sagen - einige Tonnen Rohmaterial durften es 
jedenfalls gewesen sein. 

Epidot (Taf. 9) 

Farbe: grun, graugrun, olivgrun, dunkelolivgrun bis fast schwarz mit Stich ins 
Braune 
Glanz: Glasglanz 
Harte: 6½ 
Dichte: 3.35-3.5 Ge nach Fe-Gehalt) 
Spaltbarkeit: vollkommen nach (001), weniger vollkommen nach (100) 
Bruch: muschelig, splitterig 
Kristallsystem: monoklin (monoklin-prismatisch) 
Kristalle: meist langprismatisch, nach der b-Achse gestreckt, zuweilen etwas abge 
plattet, oft vielflachige Endbegrenzung (mit oder ohne seitlichem Pinakoid) 
Chemische Zusammensetzung: CalAl,FeH)J(Si04)J(OH) bildet mit dem eisen 
freien Klinozoisit = Ca2AIJ(Si04)J(OH) eine Mischkristallreihe. Je nach Eisen 
gehalt andern dabei die meisten physikalischen Eigenschaften 
Optik: anisotrop, zweiachsig-negativ 
nc = 1.731-1.738 1.720 
np = 1.849-1.758 
Ily = 1.761-1.773 1.753 
6 = -0.031 bis -0.036 -0.033 

Knappenwand Pollux 
Untersulzbachtal bei Zermatt 
Salzburg, A Wallis, CH 
(Bank u. Henn 1990) 

Dispersion = 0.030 
Pleochroismus sehr deutlich: a = grun, b und c = braun 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkluften, 
(In vielen Gesteinen gesteinsbildend) 

Bank und Henn (1990) weisen darauf hin, dass wegen des starken Pleo 
chroismus die Schlifforientierung so gewahlt werden kann, dass wahlweise 
grune oder braune fazettierte Steine entstehen ( = Far be auf der Tafel). 

Der Name Epidot geht auf Hauy (1801) zuruck, der damit ein grunes 
stengeliges Mineral von Bourg d'Oisans, Dauphine, Frankreich (und von 
Arendal, Norwegen) so bezeichnete und dieses gleichzeitig von Aktinolith 
und «Schorl» unterschied. Epidot ist eine der wenigen Mineralarten, die 
erstmals aus alpinen Mineralkluften beschrieben worden sind. In der Tat ist 
er ein in den Mineralkltiften der Alpen uberaus verbreitetes Mineral. Gros 
sere Kristalle sind an basische bis ultrabasische Nebengesteine (Amphiboli 
te, Rodingite, Serpentinite) gebunden. Aber auch in Gesteinen granitischer 
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Epidot, Pollux, 300 µm 
fluide Einschlusse 

bis granodioritischer Zusammensetzung (Granit, Gneis ... ) tritt Epidot als 
Kluftmineral haufig auf, wenn auch nur in kleinen bis kleinsten Kristallen. 
Trotz seiner relativ grossen Harte (6½) und seinen wohlgeformten Kri 

stallen ist Epidot ein eher selten verarbeitetes Mineral. Dies hat zwei Grun 
de: Erstens sind die reinsten Kristalle (z. B. viele von der Knappenwand, 
Salzburg A) meist so dunkel, dass sie im fazettierten Zustand praktisch 
schwarz erscheinen. Zweitens sind einschlussarme, hellere Epidote iiberaus 
selten. Wenn aber vorhanden, fallen die Kristalle durch ihren iiberraschend . 
star ken Pleochroismus auf ( = Farbanderung beim Drehen eines Kristalls). 
In den Alpen hat ein Epidotvorkommen so viele schone Mineralien gelie 

f ert, dass alle andern dagegen et was in den Hintergrund treten. Es handelt 
sich um die Fundstelle an der Knappenwand im Untersulzbachtal, Pinzgau, 
Salzburg. 1990 haben die Osterreichische Geologische und die Osterreichi 
sche Mineralogische Gesellschaft in Neukirchen am Grossglockner sogar 
eine internationale Tagung «125 J ahre Knappenwand» durchgeftihrt, mit 
einer in ihrer Art erstmaligen Ausstellung «Epidot». Damit sollte der Ent 
deckung des beriihmtesten Epidotvorkommens der Erde vor 125 Jahren ge 
dacht werden. Die Fundstelle ist heute erschopft, sie hat aber innerhalb der 
125 Jahre (vor allem um 1880) viele herrlich schone Epidot-Kristalle gelie 
fert, die ihren Weg in alle grossen Museen der Welt gefunden haben. Die 
Epidote mit ihren Begleitmineralien Amiant, Apatit, Al bit, Calcit usw. ent 
stammen alpinen Zerrkluften, Das Nebengestein ist eine rnachtige Linse in 
nerhalb der palaozoischen Habachformation am Nordrand des Tauernfen 
sters. Die Gesteine werden heute als Relikt eines «Inselbogen-Vulkanismus» 
mit einer Vielzahl an basischen, interrnediaren bis sauren Vulkaniten ange 
sehen (Seemann et al. 1990). 
Wie die Bestimmungen von Bank und Henn (1990) ergeben haben, streu 

en die optischen Eigenschaften der Knappenwand-Epidote verhaltnisrnas 
sig stark (vergl. Einleitung dieses Kapitels). Der grosste Teil der a.us den 
Alpen verschliffenen Epidote stammt von der Knappenwand. Zwar ist die 
Fundstelle Knappenwand heute erschopft; in den basischen Gesteinen der 
langgestreckten Habachformation konnen aber immer noch Epidote ge 
funden werden, oft zusammen mit einem diopsidischen Augit, 

In den Schweizeralpen sind Epidotfundstellen verbreitet. Die grossten 
und meisten Epidote wurden in amphibolitischen Linsen und Lagen der alt 
kristallinen Gesteine in Syenit oder Diorit des Aarmassivs gefunden. Be 
gleitmineralien sind vor allem Bergkristall, Aktinolith ( = Amiant) und 
Adular. Die wichtigsten Fundstellen liegen (von West nach Ost) im Lot 
schental VS (Speca 1987), an der Kammegg bei Guttannen BE (hier Kristal 
le bis uber 20 cm Lange), im Sellener Tobel, Etzlital UR, im Val Giuv GR, 
auf der Alp Cavrein, im Val Russein GR und im Val Punteglias GR (Schup 
bach 1989). Von all den angegebenen Orten sind nur ganz ausnahmsweise 
Kristalle verschliffen worden. - Das Gotthardmassiv ist eher arm an Epido 
ten. Dagegen sind aus dem Penninikum wiederum viele Fundstellen be 
kannt: (1) Im Tessin und Misox, nordlich der Insubrischen Linie sind kleine 
Mineralklufte in Gneisen verbreitet. Hier ist Epidot vor allem mit Prehnit 
und einer ganzen Serie von Zeolith-Mineralien vergesellschaftet. Epidot 
bildet z. T. sehr schone (fur eine Verarbeitung aber zu kleine!) durchsichti 
ge, garbenforrnige Aggregate. Die reichste derartige Fundstelle liegt in Arvi 
go, im Val Calanca GR. - (2) Gemmologisch am interessantesten sind die 
Epidotfundstellen in den Ophiolithen ( = Gri.ingesteine, Teile einer einsti 
gen ozeanischen Kruste) der Region von Zermatt. Dabei ist vor allem der 
Pollux zu erwahnen (Grenzberg CH/I), wo Epidot mit Analcim zusammen 
vorkommt. Die Kristalle erreichen Grossen von einigen Zentimetern und 
sind zuweilen gut durchscheinend bis durchsichtig. Derartige Kristalle sind 
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in den letzten Jahren verschiedentlich fazettiert worden (Weibel 1990). Sie 
enthalten jeweils fluide Einschlusse in der Form negativer Kristalle (Inhalt 
= wasserige Losung und Gasblase) und interne, langgestreckte Wachs 
tumsstrukturen (siehe Abbildung). 
Auch in den italienischen Al pen ist Epidot verbreitet. Gramaccioli (1978) 

erwahnt verschiedene Fundstellen, doch nur von einer «erst kurzlich ent 
deckten» im Valle Antrona beschreibt er sehr schone, formenreiche, ein 
schlussfreie Kristalle, die zu Schmucksteinen verarbeitet worden sind. 
Ausseralpin werden Epidote von Edelsteinqualitat aus Mexiko, Mocam 

bique, Norwegen (?) und den USA (Prince of Wales Island, Alaska und 
Acorn Mine, Greenhorn Mts, Kern Co., Kalifornien) angegeben. Erst vor 
kurzem kamen sehr schone Epidotkristalle von Tormik, Stak Nala, Paki 
stan auf den Markt. 
Epidot ist eine Mineralart, die nur bei niederen Partialdrucken von CO2 

entstehen kann. Dies belegen auch die fluiden Einschlusse in den Epidot 
kristallen, die stets COrarm sind (Beispiel Pollux). Stalder und Rykart 
(1980) und Mullis (1983) haben nachgewiesen, dass durch ein Einstromen 
von COrhaltigen Losungen in eine epidotbesetzte Kluft die Mineralart 
Epidot aufgelost wird, und dass diese z. B. im Quarz Negativformen hinter 
lassen kann. 

Fluorit (Taf. 8 und 9) 

Farbe: farblos, hellrosa bis rot, grun, blau, blauviolett, braungelb 
Glanz: «feuchter» Glasglanz 
Harte: 4 
Dichte: 3.18 
Spaltbarkeit: vollkommen nach dem Oktaeder (111) 
Bruch: glatt bis muschelig, sprode 
Kristallsystem: kubisch (kubisch-hexakisoktaedrisch) 
Kristalle: Oktaeder, Kuboktaeder, Wurfel 
Chemische Zusammensetzung: CaF2 
Spurenelemente, gekoppelt mit naturlicher radioaktiver Bestrahlung, erzeugen 
verschiedene Farben (Farbzentren) 
Optik: isotrop - einfach brechend 
n = 1.434, niedrigste Lichtbrechung aller Schmuck- und Edelsteine 
Dispersion: 0.007 (sehr gering) 
Pleochroismus: nicht vorhanden 
Absorption und Fluoreszenz: je nach Farbe verschieden 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkliiften und auf 
hydrothermalen Gangen 

Fluorit wird heute haufiger verarbeitet als fruher, Dabei ist Fluorit mit sei 
ner uberaus tiefen Lichtbrechung und der schwachen Dispersion als farb 
loser Stein unscheinbar. Mit der Harte 4 und der vollkommenen Spaltbar 
keit ist er zudem als Teil eines Schmuckstiicks ungeeignet. Was Fluorit bei 
Sammlern aber trotzdem beliebt macht, ist die Vielfalt der vorkommenden 
Farben, die in durchsichtigen Steinen sehr schon und rein zur Geltung kom 
men konnen. 
Aus den Schweizeralpen sind vor allem zwei Farbvarietaten von Fluorit 

bekannt: rosarote und grune, Es werden aber auch blaugrune, violette und 
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Fluorit, Goscheneralp, 
310µm 
fluide Einschlusse 

Fluorit, Grimsel, 310 µm 
zwei fluide Einschliisse, 
ein Chloritblattchen 

blaue Kristalle gefunden; im Jura kommen nur gelblichbraune Fluorite 
vor. 
Fluorit ist ein relativ leicht losliches Mineral. Kristalle, die aus oberfla 

chennahen Kluften stammen, sind deshalb stets mehr oder weniger korro 
diert. Glanzende Kristalle werden (fast) nur in Unter-Tage-Bauten gefun 
den. 

Rosarote Fluorite 
Rosarote Fluorite gehoren zu den gesuchtesten Kluftmineralien aus den 
Alpen. 1hr Vorkommen ist an Granite oder granitische Gneise gebunden; 
ihre grosste Verbreitung besitzen sie im Aar- und im Mont-Blanc-Massiv, 
wo sie stets mit Bergkristall oder Rauchquarz, sowie mit Calcit und Chlorit 
vergesellschaftet sind. Aber nur in ca. 18% aller Granitklufte mit Quarz, 
Calcit und Chlorit kommen umgekehrt auch Fluorite vor (Angabe von 
Koenigsberger in Niggli et al. 1940). Bekannte Fundbezirke im Aarmassiv 
sind u. a. (von West nach Ost): Wasenhorn VS, Galmihorner VS, Zinggen 
stockkette BE, Grimsel BE, Bachligletscher BE, Galenstock UR, Tiefen 
gletscher UR, Winterstock UR, Goscheneralp UR, Bachistock UR und Fel 
lital UR. Im Mont Blanc-Massiv liegen die wichtigsten Fluoritvorkommen 
in Frankreich in der ostlichen Umgebung von Chamonix (Glacier d'Argen 
tiere, Mer de Glace, Glacier du Tour), doch auch auf Schweizer Seite sind zu 
weilen rosa Fluorite entdeckt warden, so z. B. in der Umgebung der Cabane 
de Trient. - Eher selten werden rosa Fluorite im Gotthardmassiv (z. B. Piz 
Rondadura) und im Penninikum (z. B. Frunthorn bei Vals GR und Beura 
bei Domodossola I) gefunden. 

Die rote Farbe der Fluorite variiert zwischen hellrosaund dunkelkarmin; 
die Ausbildungsform der Kristalle ist durchwegs das Oktaeder. Zuweilen 
besitzt ein Fluorit-Kristall nur einen rosaroten Kern, der von einer grunen, 
grtinlichen oder farblosen Randpartie tiberwachsen ist. Solche Kristalle 
konnen auch als Kuboktaeder ausgebildet sein. Nach Bill et al. (1967) ist die 
rote Farbe eine Strahlungsverfarbung, die an einen (Y02)-Gehalt gebunden 
ist. Wie auf Grund paramagnetischer Resonanzmessungen geschlossen 
werden konnte, ersetzt das Yttrium im Fluoritgitter ein Calcium; es ist im 
mer von zwei Sauerstoff in Dreieckstellung begleitet, die je ein Fluor vertre 
ten. Eine solche Gitterstorung wird durch radioaktive Strahlung zu einem 
roten Farbzentrum (mit einem paramagnetischen Verhalten). Synthesen 
van roten Fluoriten (Bill et al. 1967) und Untersuchungen fluider Ein 
schltisse in nattirlichen rosa Kristallen haben gezeigt, dass diese Fluorit 
Varietat nur bei relativ hohen Temperaturen (um 400° C) entsteht, resp. ent 
stand. 

Oft sind die rosaroten Fluorite von Chlorit ( = Klinochlor) uberwachsen; 
dieser bildet zudem vielfach syngenetische Einschltisse im Fluorit. - Die 
meisten fluiden Einschlusse besitzen eine tiberaus charakteristische Form 
(Gtibelin und Koivula 1986): Es sind negative Tetraeder mit einer zweipha 
sigen Fullung, d. h. mit einer wasserigen Losung und \ ~.iner kleinen, 
COrarmen Gasblase. Die Form des negativen Tetraeders 'entspricht den 
vier moglichen Spaltrichtungen im Fluorit. Die fluiden Eifischlusse sind 
grosstenteils primarer Natur, und es scheint, dass sie nie fehlen (siehe Abbil 
dungen). Jtingere, sekundare fluide Einschlusse besitzen recht zufallige 
Formen. Sie kommen eher selten vor. Die meisten rosa Fluorite fluoreszie 
ren weder im Jang- noch im kurzwelligen uv-Licht. Eine Ausnahme bilden 
die Fluorite aus dem Druckschacht des KW Goschenen UR, die eine blau 
violette Fluoreszenz aufweisen (uv-lang stark, uv-kurz schwach). - Die 
nattirliche rosarote Farbe ist (entgegen anderslautenden Angaben) lichtbe 
standig. 
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Grtine Fluorite 
Neben den rosaroten kommen in den alpinen Mineralkluften zuweilen auch 
grune, violette, blaue und farblose Fluorite var. Sie konnen als Oktaeder, 
Kuboktaeder oder (am haufigsten) als Wurfel ausgebildet sein. - Nicht zu 
den eigentlichen alpinen Zerrkluftmineralien sind grune Fluorite zu zah 
len, die in jungern steilstehenden Gangsystemen auftreten. Die Gange be 
stehen aus derbem Quarz, Calcit oder Fluorit - oder mehreren dieser Mine 
ralien. Schon geformte Kristalle van Fluorit (oder van Begleitmineralien) 
lassen sich dart finden, wo entlang der Gange grossere, offene Kluftspalten 
existieren. Zwei solche fluoritfuhrende Gangsysteme sind schon sehr lange 
bekannt (Oltscherenalp BE und Durrschrennenhohle AI); sie wurden wah- 
rend J ahrzehnten ausgebeutet und Teile des Fundgutes sind auch verarbeitet 
warden. Letzteres ist auch van einer Fundstelle zu sagen, die erst var rund 
20 Jahren am Nufenenpass entdeckt warden ist. Die Fluorite der drei Fund- 
stellen sollen im folgenden kurz beschrieben werden. 

Oltscherenalp BE 
In der Umgebung van Brienz wurden schon im 18. Jahrhundert grune 
Fluorite gefunden, dies belegt u.a. eine grune Fluoritprobe in der 1784 ab 
geschlossenen Sammlung van Louis van Tscharner (Stalder 1984). Die wei 
tere Beschreibung sei Parker (1953) uberlassen, der sich selbst auf van Fel 
lenberg (1890) stutzte: «Der grosste und bedeutendste Fund wurde aber im 
Jahre 1830 gemacht, als am Sudfusse der Oltschiburg gegen die Oltscheren 
alp, sudlich Brienzwiler, zunachst einzelne Proben van farblosem, ausge 
zeichnet durchsichtigem (for Quarz gehaltenem) Fluorit gefunden wurden 
und nachtraglich auch das anstehende Vorkommen festgestellt werden 
konnte. Es erwies sich als sehr ergiebig; in einer mit Lehm gefullten Kluft 
konnte Fluorit mit einem Gesamtgewicht van etwa 200 Zentner ( ca. 10 Ton 
n en) ausgebeutet werden. Einzelne Kristallmassen erreichten das Gewicht 
van zwei Zentner und waren zum Teil van vollkommen wasserklarer Be 
schaffenheit, die meisten jedoch trub, grau oder grunlich. Als im Jahre 
1886 die Bedeutung van wasserklarem Fluorit for optische Zwecke <lurch 
Prof. Ernst Abbe (1840-1905) in Jena erkannt warden war, wurden inten 
sive Nachforschungen angestellt, was zur Feststellung neuer, bemerkens 
werter Vorkommen fuhrte. Von diesen gelangten viele, oft ausgezeichnete 
Proben in den Handel, worunter Kristalle von auffallend schoner Grunfar 
bung (tiefes Dunkelgrun, zartes Apfelgrun, lichtes Eisblau usw.); daneben, 
wenn auch untergeordnet, farbloses, klares Material, das anscheinend aber 
nur selten die optische Qualitat der altesten Funde erreichte.» Sporadisch 
wurde auch im 20. J ahrhundert an der Oltscherenalp Fluorit und Calcit ge 
fordert. 
Der Fluorit ist durchwegs als Wurfel (bis 17 cm) ausgebildet und meistens 

stark korrodiert. Die Vorkommen liegen im Malm-Kalk der Wildhorn 
decke. - Die Geschichte der Fluoritausbeute ist vor kurzem von Schmalz 
(1985) zusammengestellt warden. Anlasslich des 100. Todestages von Carl 
Zeiss (1816-1888) erinnerte man sich bei den Zeiss-Werken in Oberkochen 
(Westdeutschland) der Beschaffung farblosen Fluorits an der Oltscheren 
alp. Eine Filmequipe wurde 1989 ausgeschickt, um den Fundort und die 
Kristalle (im Naturhistorischen Museum Bern) zu dokumentieren. Mehr 
fach wurde gruner Fluorit von der Oltscherenalp auch fazettiert. Wie die 
rosaroten, so enthalten auch die grunen Fluorite regelmassig primate flui 
de, zweiphasige Einschlusse, <loch sind die negativen Kristalle keine Tetra 
eder sondern Wurfel, resp. Formen mit rechten Winkeln und (ca.) parallel 
verlaufenden Begrenzungen (siehe Abbildung). Andere Einschlusse wur- Fluorit, Oltschi, 310 µm 
den nicht beobachtet. Im uv-Licht erscheinen die Fluorite blauviolett (uv- fluide Einschliisse 
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Tafel 5 Planche 5 

Oben: Fazettierte Cordierite aus dem Val de Rebolgin, 
Misox GR (0.10 bis 0.58 ct). Foto P. V.; Coll. J. Krauer / 
NMBE. 

Unten: Cordierit in Amphibolit aus dem Val de Rebolgin 
(Bildbreite 4.5 cm). Foto Std.; Coll. J. Krauer. 

Haut: Cordlerites facettees du Val de Rebolgin, Mesol 
cina GR (0.10 a 0.58 ct). Photo P. V.; coll. J. Krauer / 
MHNB. 

Bas: Cordierite dans amphibolite du Val de Rebolgin (lar 
geur de l'image 4.5 cm). Photo Std.; coll. J. Krauer. 



Tafel 6 Planche 6 

Oben links: Verzwillingter Chrysoberyll in Pegmatit. 
Croppo di Trontano bei Domodossola, ltalien (Bildbreite 
4 mm). Foto P. V.; Coll. NMBE. 
Oben rechts: Chromdiopsid in Granat-Olivinfels von der 
Alpe Arami, Gorduno Tl (Bildbreite 6 cm). Foto Std.; 
Coll. J. Krauer. 
Unten: Diopsidkristalle vom «Saasgrat», geschl. helle 
Diopside (0. 75 bis 1.5 ct) von Zermatt und ein Chrorn 
diopsid mit Katzenaugeneffekt (2.17 ct) von der Alpe 
Arami. Foto P. V.; Coll. NMBE / J. Krauer. 

Haut, gauche: Macie de Chrysoberyl dans pegmatite. 
Croppo di Trontano pres Domodossola, ltalie (largeur de 
l'image 4 mm). Photo P. V.; coll. MHNB. 
Haut, droite: Diopside-chrome dans roche a grenats et 
olivine d'Alpe Arami, Gorduno Tl (largeur de l'image 
6 cm). Photo Std.; coll. J. Krauer. 
Bas: Cristaux de diopsides du «Saasgrat», diopsides 
clairs tailles (0. 75 a 1.5 ct) de Zermatt et un diopside 
chrome avec effet oeil-de-chat (2.17 ct) d'Alpe Arami. 
Photo P. V.; coll. MHNB / J. Krauer. 



Fluorit, Vordertal, 260 µm 
primarer wurfeliger, fluider 
Einschluss 

Fluorit, Vordertal, 300 µm 
sekundare fluide Einschlusse 

lang stark, uv-kurz schwach). Bemerkenswert ist die Thermolumineszenz 
dieser Kristalle, die nach Kenngott (1866) schon Scheuchzer beobachtet 
hatte. 

Durrschrennenhohle AI 
Die Hohle ist von 1850 bis vor einigen Jahren immer wieder von Strahlern 
bearbeitet warden. Beute steht sie unter Naturschutz; Fluorit darf keiner 
mehr gewonnen werden. Im 18.5 m hohen, 23 m langen und 7.7 m breiten 
Hohlraum konnte der Fluorit in eigentlichen «Drusen im Gestein» und 
(meist) derb als Fullung senkrechter Spalten gefunden werden. Die wurfeli 
gen Kristalle weisen Kantenlangen bis 11.5 cm auf. Morphologisch wurden 
auch Rhombendodckaedcr- und Oktaeder-Flachen nachgewiesen. Die Kri 
stalle sind vorzugsweise grun, d. h. blaugrun, grasgrun, graugrun z. T. so 
gar violett bis weinrot (nach Parker 1973). Grosstenteils sind die Kristalle 
nur durchscheinend, sie sind deshalb z. T. zu Cabochons verarbeitet war 
den. Ausnahmsweise wurden einige durchsichtige Fluorite auch fazettiert. 
Diese enthalten normalerweise unregelmassig geformte, langgestreckte 
2-phasige fluide Einschlusse. Diese sind nicht primarer, sondern sekunda 
rer resp. pseudosekundarer Natur. Die Fluoreszenz entspricht etwa jener 
der Fluorite von der Oltscherenalp, ist bei einigen Proben aber sehr 
schwach. 

Nufenenpass VS 
Auf Fluorit-Vorkommen in der Umgebung des Hammer VS hat 1972 erst 
mals Reichen aufmerksam gemacht. Er hatte dort mehrfach blassgrunen 
Fluorit in oktaedrischer Ausbildung auf «Artischockenquarzen» angetrof 
fen. Spater berichteten Ry kart et al. (1983), dass auch Walter Frei in der Re 
gion, d. h. auf der Nordwestseite des Mittaghorns, Fluorit gefunden habe. 
Diese Kristalle waren ebenfalls «Artischockenquarzen» aufgewachsen. Er 
staunlicherweise erreichten die stark korrodierten, kuboktaedrischen Fluo 
rit-Kristalle Durchmesser bis zu 6 cm. Die Farbe wechselte zwischen hell 
grun und einem kraftigen blaustichigen Grun. Sogar violette Farbtone wa 
ren vertreten. Partien dieser Kristalle sind gut durchsichtig und eignen sich 
zum Fazettieren. Blauviolette Fluoreszenz, stark im uv-lang, schwach im 
uv-kurz. 

Weitere Fluoritvorkommen 
Von all den i.ibrigen Fluorit-Vorkommen der Schweiz ist vermutlich nur 
noch Material aus dem Vordertal verarbeitet warden. Die Fundstelle bei der 
Alp Vordertal, oberhalb Filzbach GL, wurde 1960 anlasslich von Spreng 
arbeiten entdeckt. Der Fluorit (derb und Kristalle) fand sich einerseits in ei 
ner Gangspalte mit tonig-limonitischer Fullung, andererseits in Drusen des 
kalkigen Nebengesteins ( = Oehrlikalk, untere Kreide). Die Fluoritkristalle, 
Wurfel mit durch das Rhombendodekaeder abgestumpften Kanten, errei 
chen Grossen bis zu 2.5 cm. Die Farbgebung ist zoniert, sie variiert von hell 
zu dunkelviolett. Der Fluorit enthalt zweiphasige fluide Einschlusse, wobei 
nur wenig negative Formen erkennbar sind (siehe Abbildungen). Im lang 
welligen uv-Licht ist eine schwache ultramarinblaue Fluoreszenz zu erken 
nen, keine Fluoreszenz erzeugt dagegen das kurzwellige uv-Licht, Beim Er 
hitzen von Kristallsplittern kann eine intensive hellgrune Thermolumines 
zenz beobachtet werden (Zusammenstellung nach de Quervain in Parker et 
al. 1973 und Rykart 1971). 
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Granat 

Granat ist eine ganze Mineralgruppe mit der allgemeinen chemischen For 
mel A3B2(Si04)3, wobei A = Ca, Fe (zweiwertig), Mg, und Mn sein kann, 
B = Al, Fe (dreiwertig), Cr u. a. m .... Die einzelnen Granate sind farblos, 
rot, orange, gelb, grun oder schwarz und besitzen einen Glasglanz. Die 
Harte variiert zwischen 6½ und 7½, die Dichte zwischen 3.6 und 4.2. Die 
Spaltbarkeit nach dem Rhombendodekaeder (110) ist sehr unvollkommen, 
der Bruch muschelig und/oder splittrig. Die Granate kristallisieren in der 
symmetriereichsten Klasse des kubischen Kristallsystems, sie sind deshalb 
optisch isotrop (zuweilen anomal anisotrop). Die zwei weitaus wichtigsten 
Kristallformen sind das Rhombendodekaeder (zuweilen auch Granatoeder 
genannt) und das Deltoidikositetraeder (begrenzt von 24 Drachenvier 
ecken). Keine Fluoreszenz. Die Kristalle sind fast immer von isometrischem 
Habitus, selten sind sie etwas langlich verzerrt. Im folgenden sind nur die 
Granate aufgefuhrt, die in den Alpen vorkommen und die auch schon ver 
arbeitet worden sind. Die physikalischen Daten sind fur die gemmologisch 
wichtigsten Mischkristalle angegeben. 

Pyrop Mg3Ah2(Si04), stets eisen- und calciumhaltig 

Farbe: rot mit Stich ins Braunliche (eisenhaltig), rubinrot (chromhaltig). 
Farblos wenn chemisch rein 
Harte: 7-7½ 
Dichte: 3.65-3.80 (3.53 chemisch rein) 
Optik: n = 1.73-1.75 (1.71 chemisch rein) 
Dispersion 0.022 
Absorptionsbande bei 520-620 nm (durch Cr) 
Alpines Vorkommen: gesteinsbildend in Granat-Olivinfels ,- 

In einer Region von ca. 70 km2 nahe der Stadt Trebnice in Nordbohmen 
(CSFR) wird Pyrop vulkanischer Entstehung gefunden. Muttergesteine 
sind vulkanische Breccien und Tuff e, vor allem aber Lockersedimente 
(Alluvionen), die aus ersteren hervorgegangen sind. Das Vorkommen wird 
erwahnt, weil es eine der ganz wenigen Edelstein-Lagerstatten in Europa 
darstellt, die seit J ahrhunderten abgebaut werden kann, und die zudem eine 
beachtliche ortliche edelsteinverarbeitende lndustrie entstehen liess (Hohe 
punkt 19. Jahrhundert). 
In den Al pen ist Pyrop weitgehend auf den Ultramafitit-Korper der Alpe 

Arami bei Bellinzona beschrankt, Als erster beschrieb Prof. U. Gruben 
mann (1908) von der ETH Zurich den gelbgrunen kornigen Olivinfels, der 
stellenweise erbsen- bis haselnussgrosse Granaten von leuchtend rubinroter 
bis blutroter Farbe einschliesst. Doch der eigentliche Finder war der Post 
beamte Ernesto Mancini von Gorduno. Nach der Entdeckung eines Gerolls 
(1904) kampfte sich Mancini durch schwierigstes Gelande bachaufwarts bis 
zur Alpe Arami, zur Stelle des anstehenden Granat-Olivinfelsens. Seither 
gilt dieser, zusammen mit seinen Rahmengesteinen, als eines der interessan 
testen Gesteine der Schweiz. Der Grund dafur liegt darin, dass die Alpe 
Arami-Gesteine einst in mindestens 50 km Tiefe versenkt worden sind, und 
dass spater, beim Wiederauftauchen, Anpassungen an niedrigere Tempera 
turen und Drucke das Gestein nochmals mehrfach verandert haben. Ander 
geochemischen und petrographischen Untersuchung beteiligten sich in den 
letzten 20 Jahren gleichermassen europaische, amerikanische und japani 
sche Fachgelehrte (z. B. Rost et al. 1974, Ernst 1977, Yamaguchi et al. 1978). 
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Granat-Olivinfels der Alpe Arami ist mehrfach geschnitten und poliert 
worden. Das Ergebnis ist aber jeweils eher unbefriedigend, weil die Granate 
von vielen kleinen Rissen durchzogen sind und partiell ausbrechen. Es ist 
auch versucht worden, durchsichtige Partien von Pyrop zu fazettieren; das 
Ergebnis ist z. T. sehr gut- <loch grossere Steine als etwa 0.15 Karat zu erhal 
ten, ist nicht moglich. Von den Pyropen der Alpe Arami konnen Farbreihen 
zusammengestellt werden: Je mehr Chrom sie besitzen, desto leuchtender 
rubinrot sind sie. Innerhalb des ganzen Granat-Olivinfelsens variiert der 
Gehalt des Cr203 von 0.2 bis 2.3 Gew.%, wobei in einer einzelnen Gesteins 
probe die Variation etwa 1 Gew.% betragt, - Der Eisengehalt ist immer be 
trachtlich: 8.5 bis 12.2 Gew.% FeO. (Rost et al. 1974). 

Almandin Fe3Ah(Si04)3 
Spessartin Mn3Ah(Si04)3 

Farbe: rot mit Stich ins Violette (Alm), orange bis rotbraun (Sp) 
Harte: 7 ½ (Alm), 7- 7 ½ (Sp) 
Dichte: 3.95-4.25 (Alm); 4.12-4.20 (Sp) 
Optik: n = 1.78-1.81 (Alm); 1.795-1.815 (Sp) 
Dispersion: 0.024 (Alm); 0.027 (Sp) 
Alpine Vorkommen: in Pegmatiten ( = Mischkristalle sowohl mit Alm- als auch 
Sp-Vormacht); als Produkt der alpinen Metamorphose in kristallinen Schiefern 
und Gneisen (meist mit starker Alm-Vormacht) 

Die beiden Granat-Arten sind hier zusammengefasst, weil sie mit einfachen 
physikalischen Methoden nicht unterschieden werden konnen und weil sie 
fast immer Mischkristalle bilden. Die schonsten, freistehenden Kristalle 
werden in den Pegmatiten des Bergeller-Massivs gefunden (z. B. Val Codera 
Italien). Die scharfkantigen eisenhaltigen Spessartine besitzen Durchmes 
ser bis uber 2 cm, sie sind abet hochstens durchscheinend und eignen sich 
nicht zum Verarbeiten. Dassel be gilt fur die mehr oder weniger manganhal 
tigen Almandine aus den Pegmatiten des Misox, des Tessins und des Val 
Vigezzo I (Nyffeler 1970, vergl. Kapitel Beryll). - Noch weniger eignen sich 
fur gemmologische Zwecke die in den kristallinen Schiefern tiberaus ver 
breiteten Almandine. Immerhin sei aber festgestellt, dass fruher im Ziller 
tal, Tirol A, solche Almandine zu Schmucksteinen verschliffen wurden. 
«Noch heute kann man Spuren von Granatmtihlen entdecken, kleinen 
Werkstatten, in denen die Kristalle mittels Wasserkraft vom Muttergestein 
getrennt wurden» (Gramaccioli 1978). 

Farbe: braungrun, gelbgrun; Demantoid ist chromhaltig und srnaragdgrun, Melanit 
titanhaltig und schwarz 
Harte: 6½ 
Dichte: 3.82-3.84 
Glanz: Glasglanz; Demantoid mit Diamantglanz (daher Name) 
Optik: n = 1.87-1.89 
Dispersion fur beste Demantoide bis 0.057 (damit starkeres «Feuer» als Diamant, 
durch Korperfarbe allerdings weitgehend maskiert) 
Absorption: starkes Band bei 443 nm (durch Eisen bedingt) und bei 620 nm 
(durch Cr) 
Alpine Vorkommen: in Mineralzerrkluften von Serpentinit, dabei ist Demantoid 
meist in «Asbest» eingebettet (und vermutlich auch dort entstanden) 
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Demantoid ist ein hochgeschatzter Edelstein. Er ist erst seit 1878 bekannt, 
als er in Alluvionen bei Nizhniy-Tagil im Ural entdeckt und kurz danach zu 
erstklassigem Schmuck verarbeitet worden ist. 

Die weitaus schonsten Demantoide der Alpen kommen im Val Malenco 
var, einem Nebental des Veltlins I. Varn italienischen Mineralogen Tararnel 
li erstrnals beachtet, von Prof. Cossa 1880 naher untersucht, haben hervor 
ragend schone Stufen 1894 auf einer Gewerbeausstellung von Mailand das 
lebhafte Interesse rnancher Sarnrnler erweckt. Allen voran war es Pietro 
Sigismund, der sich bei seiner Sammeltatigkeit nun var allem dem Val 
Malenco zuwandte. Wohl die schonsten Demantoidstufen stamrnen aus 
den alten Asbestgruben van «Sferlun», die auf Anraten van Sigismund van 
Ing. Luigi Magistretti 1947 fur einen Granat-Abbau wieder geoffnet wur 
den (Gramaccioli 1978). Ganz allgemein erfolgten die Dernantoidfunde im 
wesentlichen in den verschiedenen Asbestgruben rings um den Ort Campo 
Franscia im Val Campo Moro (Bedogne 1990). Urn 1970 wurden durch den 
Bau eines Stausees oberhalb Campo Franscia zudern zahlreiche neue Fund 
stellen erschlossen und von einheirnischen Strahlern ausgebeutet (Arnt 
hauer et al. 1974). Der Name «Franscia» erinnert verrnutlich an Franzo 
sen, die var uber 100 Jahren hier rnit dern Asbestabbau begonnen haben. 
Die Andradite des Val Malenco sind recht unterschiedlich gefarbt: Helle, 
grtinlichgelbe Kristalle enthalten nur 0.025 bis 0.04 Gew.% Cr203, grune 
Kristalle 0.04 bis 1 % und smaragdgrtine uber 1 % (bis 1.3 % ; nach Arnt 
hauer et al. 1974). Srnaragdgrun sind auch die reinen Chrorngranate 
( = Ca3Cr2Si3012 Uwarowit), die im Val Malenco in Kristallchen bis zu 
2 mm Durchmesser ebenfalls gefunden werden. In den letzten J ahren sind 
gute Granat-Funde leider selten geworden. Es sei noch verrnerkt, dass die 
ganze Mineraliensarnmlung van Pietro Sigismund rnit den vielen hervor 
ragend schonen Val-Malenco-Granaten nach dern Tod des Samrnlers van 
der ETH in Zurich angekauft warden ist. 
Die Malenco-Dernantoide sind die einzigen hochwertigen alpinen Edel 

steine, die, in fazettierter Form, rnehr oder weniger regelmassig auf dem 
Edelsteinmarkt angeboten werden. Ein Charakteristikurn sind ihre Ein 
schltisse van «Asbest»-Btischeln (auch «horse-tail-inclusions» genannt, 
vergleiche seitliche Abbildungen und Taf. 14), die zudern oft van einem 
ebenfalls eingeschlossenen Chrornit-Korn ausgehen (Gubelin und Koivula, 
1986). In der Literatur wird angegeben, dass es sich dabei um Hornblende 
Asbest handle, was eher unwahrscheinlich ist, da die Malenco-Dernantoide 
alle in Chrysotil-Asbest eingebettet gefunden werden. - Schone Dernan 
toide werden auch in der Urngebung van Zermatt VS (Rimpfischwang), irn 
Binntal VS (Geisspfad), im Aostatal I (St. Vincent, Ernarese) sowie im Val 
d'Ala I (Rock Neir) gefunden. lhre Qualitat reicht aber nie annahernd an 
die beste aus dem Val Malenco heran. 
Melanit, die ebenholzfarbene bis schwarze, titanhaltige Varietat des An 

dradits wird, wie der Dernantoid, ebenfalls in den Ophiolithen gefunden. 
Schone dodekaedrische Kristalle sind bekannt aus der Region Zermatt 
Saas Fee (bis 2 cm Durchrnesser), aus dem Val Malenco sowie dem Val 
d'Ala. Alpiner Melanit ist wohl nie verschliffen warden. 

Demantoid, Malenco, 
1.15mm 
Asbest-Einschlusse 

Demantoid, Malenco, 
580 µm 
Asbest-Einschlusse 
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Farbe: farblos (chemisch rein); Hessonit - bernsteingelb bis orangerot, eisenhaltig 
Harte: 7¼ 
Dichte: ca. 3.65 
Optik: n = 1.742-1.748 (1.735 chemisch rein) 
Dispersion = 0.027 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in alpinen Zerrkluften von Rodingiten 
(an Serpentinit gebunden); in Kluften an Kontakten zwischen magmatischen Ge 
steinen und Kalken 

Die schonsten Hessonite sind in Rodingiten zu finden (vergl. Diopsid, Epi 
dot, Vesuvian), wo neben opaken und durchscheinenden zuweilen auch 
durchsichtige Kristalle vorkommen. Weltbertihmt sind die prachtvollen 
Stufen aus dem Val d'Ala I, die neben Hessonit auch Diopsid und Klino 
chlor enthalten. Daneben ist aber eine grossere Zahl weiterer Fundorte resp. 
Fundregionen (Val d'Aosta, Val Malenco) bekannt. In der Schweiz ist vor 
allem die Region Zerrnatt-Saas Fee zu nennen (Gnehm 1970), mit Rodingit 
Fundstellen am Theodulhorn, Kleinmatterhorn, Pollux, auf den Lichen 
brettern, am Rimpfischhorn, Strahlhorn und in den Nordwanden des Breit 
horns. In jungerer Zeit kamen die Funde am Felskinn und im Taschtal 
dazu. 
Als Kontaktmineral ist Hessonit in der Schweiz, z. B. vom Piz Tagliola, 

Tavetsch GR (bekannt seit Beginn des 19. Jahrhunderts), von Leis, Vals GR, 
vom Val del Molino bei Claro TI und vom Monte Forno, Bergell GR be 
kannt. Von alpinen Fundstellen sind kaum Grossulare verschliffen worden. 

Korund (Rubin, Saphir) (Taf. 11 und 12) 

Farbe: rot (Rubin); blau, blauviolett (Saphir), farblos 
Glanz: Glasglanz 
Harte: 9 
Dichte: 3.97-4.05 
Spaltbarkeit: keine, Teilbarkeit nach der Basis 
Bruch: kleinmuschelig, uneben, splitterig 
Kristallsystem: trigonal (trigonal-skalenoedrisch) 
Kristalle: pseudohexagonale Kristalle von tonnenforrnigem Habitus, auch reine 
Prismen 
Chemische Zusammensetzung: Al203; rnit Chrom ( = Rubin); die blaue Farbe 
(Saphir) entsteht durch Ladungsubergange ( «charge transfer») zwischen einge 
bauten Eisen- und Titan-Ionen 
Optik: anisotrop, einachsig - negativ 
ns = 1.764 (Rubin) 1.763 (Saphir, blau) 
nro = 1.772 1.770-1.772 
6 = -0.008 -0.008 
Dispersion: 0.018 
Pleochroismus: purpurrot/gelb (Rubin) dunkelblau/hellblau (Saphir, blau) 
Absorption Rubin: viele Linien (z. B. deutliche Doppellinie bei 694/693 nm) und 
breite Banden (z. B. 610-500 nm) 
Fluoreszenz: je nach Cr- und Fe-Gehalt recht verschieden (Hinweise imText) 
Alpine Vorkommen: gesteinsbildend in Amphibolit und Dolomit 
(hier auch freistehend in Drusen) 
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Rubin und Saphir sind klassische Edelsteine. In der wissenschaftlichen und 
kommerziellen Gemmologie nehmen sie eine ganz zentrale Stellung ein. 
Heute produktive Lagerstatten hochwertiger Rubine liegen in Burma, 
Thailand, Sri Lanka und Tansania, solche fur Saphir in Australien, Burma, 
Sri Lanka und Thailand, fr-Uher auch in Kaschmir (Indien) und in Kambo 
dscha. Weitere, kleinere Lagerstatten gibt es in verschiedenen Landern Ost 
afrikas, aber auch in den USA und in Brasilien. 

Im alpinen Raum ist die Mineralart Korund mehrfach nachgewiesen 
warden, doch nie in gemmologischer Spitzenqualitat, Immerhin kennt 
man aus den Schweizeralpen zwei Arten von Rubinvorkommen, die zeitwei 
se eine hohe Beachtung fanden, und die zum Teil Anlass gaben zur Herstel 
lung von Schmucksteinen: Cabochons und kleine Gesteinsplattchen, 

Rubin in Amphibolit: Valle d'Arbedo TI und Val Traversagna GR 
Lavizzari (1859) und Kenngott (1866) erwahnten die Korunde aus der Um 
gebung von Bellinzona noch nicht. Entdeckt wurden sie von Rudolf Staub 
(1916) in Amphibolitgerollen des Valle d'Arbedo. Der Autor beschrieb 
«erbsengrosse Korner von leuchtend rosaroter Far be, auch kurze Stengel, in 
denen die Farbe mehr einem diskreten Violett» entspricht. Fur Staub war 
der Korundfund eine Uberraschung, trotzdem konnte er ihn gleich in einen 
geschichtlichen Zusammenhang bringen: «Die leuchtend roten Korner im 
Strahlsteinschiefer des hintern Val d'Arbedo sind also Rubine. Die Sage, 
dass die Herzoge von Mailand einst aus der Talschaft Garduno kostbare 
Rubine bezogen batten, scheint daher auf Tatsachen zu beruhen.» - Wie 
verschiedene Zeugnisse bekunden, waren es die Herzoge des Geschlechts 
der Sforzas, die um 1500 Edelsteine aus dem Tessin einftihren liessen. Spa 
ter wurde allerdings die Meinung vertreten, dass es sich dabei nicht um Ru 
bine vom Val d'Arbedo, sondern um Pyrope von der Alpe Arami (oder an 
dere Granate) gehandelt habe (Preiswerk 1920). Das Problem ist kaum 
durch ein Studium der Literatur zu losen. Einzig die direkte Bestimmung 
von Preziosen aus dem Schatz der Sforzas konnte Klarheit schaffen. Anste 
hende, korundftihrende Amphibolite wies sparer Knoblauch anlasslich sei 
ner systematischen Kartierungsarbeiten nach: An der Strasse im Val Taglio 
und unten im Valle d'Arbedo, hier <lurch den Bergsturz des Motto d'Arbino 
am 2. Oktober 1928 verschuttet. Auch die Amphibolite von Cadolcia 
(729.7/117.6) und vom N-Ende des Er di Redenet (732.6/118.6) enthalten 
Korund (Knoblauch und Reinhard 1939). Der zweite Fundort liegt nicht 
mehr im Valle d'Arbedo, sondern im Val Traversagna GR. Hier konnten, an 
lasslich der Kraftwerksbauten urns Jahr 1960, weitere Rubin-Amphibolite 
gewonnen werden. Vor kurzem sind im Val Traversagna unweit der von 
Knoblauch und Reinhard (1939) angegebenen Stellen neue leuchtend rote 
und auch blaue Korunde gefunden warden. Die Aussage stutzt sich auf das 
vorgelegte Sammlungsgut von J. Krauer (1991). Dieser Edelsteinschleifer 
hat viele Proben selber gefunden, verschliffen und so gar fazettiert. Letztere 
sind allerdings nur klein (bis 0.15 ct), sie zeigen aber z. T. eine besonders 
schone polysynthetische Verzwillingung (siehe nebenstehende Abbildung). 
Geologisch gesehen gehoren alle Korund-Muttergesteine zum nordlichen 
Teil der Zone Bellinzona - Dascio, einem Gesteinskomplex der steilstehen 
den Tessiner «Wurzelzone». Die Korunde sind Produkte der alpinen Meta 
morphose, entstanden unter den Bedingungen der Amphibolitfazies (Silli 
manit-Zone). Da die Korunde aller erwahnten Fundorte sehr ahnlich ausse 
hen und eine gleichartige Genese besitzen, wird im folgenden nicht mehr 
auf die einzelnen Lokalitaten eingegangen. 
Petrographisch sind die Korund-flihrenden Amphibolite vor kurzem neu 

bearbeitet warden (Hunstiger 1989). Die meisten unten angeflihrten Beob- 

Korund, Traversagna, 
770µm 
Zwillings-Lamellen 
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achtungen sind deshalb dieser Arbeit entnommen. Die Korundkristalle tre 
ten als Porphyroblasten auf, sie erreichen z. T. mehrere cm, sind meist rund 
lich-plattig und lassen keine bestimmte kristallographische Begrenzung er 
kennen. Die Farbung der Korunde ist uneinheitlich und oft zoniert; neben 
farblosen Kristallen kommen leicht rosa gefarbte bis rote und auch hell 
blaue vor. Gesucht sind nati.irlich vor allem die roten Kristalle, die eine star 
ke Fluoreszenz aufweisen. Von Hunstiger (1989) wurden relativ helle Ko 
runde analysiert, schreibt sie doch, <lass die untersuchten Proben nicht 
fluoreszieren. Die Analysenergebnisse (0.2 bis 0.24% Fe203, weniger als 
0.01 % Cr203) sind deshalb bezuglich des Cr-Oj-Gehaltes fur die besten, 
d. h. rotesten Proben nicht reprasentativ, Neueste Mikrosonde-Analysen 
von Michael Hugi (1991) vorn Mineralogisch-Petrographischen Institut 
Bern haben denn auch Chromgehalte bis zu 0.8 Gew.% Cr203 ergeben (Taf. 
12). Die untersuchten Rubine besitzen eine starke karminrote Fluoreszenz 
im langwelligen uv-Licht (bedeutend schwacher im kurzwelligen uv-Licht). 

Falschlicherweise wurde in der alteren Literatur das Korund-Mutterge 
stein immer als «Strahlsteinschiefer» bezeichnet. Das Hauptmineral des 
Amphibolits ist aber kein Strahlstein, sondern eine eisenarme pargasitische 
Hornblende (mit APV = 0.79 bis 1.05 in der allgemeinen Amphibol-For 
mel nach Leake, 1978). Die Hornblende wird zuweilen von einem ortho 
rhombischen Amphibol, d. h. von goldbraunem Gedrit (bis 15 mm lange 
Nadeln in buscheliger Anordnung) begleitet. Weitere gesteinsbildende Ge 
mengteile sind Plagioklas (Bytownit), Phlogopit, Kyanit und Rutil, sowie 
retromorph gebildeter Margarit und Chlorit. 

Rubin in Dolomit: Campolongo 
Entdeckt wurde die Fundstelle 1813 am Passo Cadonighino (heute Vanit) 
im Campolungo-Gebiet auf der rechten Talseite der Leventina TI von den 
Gebrudern Camossi aus Airola. Rund zwanzig Jahre zuvor war <lurch de 
Bellevue (1792) erstmals auf die gewaltige Dolomit-Falte am Campolungo 
Pass aufmerksam gemacht worden («Sur un marbre elastique duSt. Got 
hard»). Etwa gleichzeitig wurde von de Saussure (1796) aus dem Campo 
lungo-Dolomit (mit Fundortverwechslung) die neue Mineralart Tremolit 
beschrieben. Die weissen, grauen und grunen Tremolite galten sofort als 
samrnlungswurdige Mineralien. So kam es, <lass die Strahler und Minera 
lienhandler aus Airolo auch noch weitere attraktive Mineralien im Campo 
lungo-Gebiet entdecken konnten: Korund und gruner Turmalin (siehe Ka 
pitel Turmalin). In einem kleinen Areal von rund 250 m2 kamen gesteinsbil 
dende xenomorphe Korunde vor (die Fundstelle scheint heute erschopft zu 
sein). Neben den dicht im Dolomitmarmor eingebetteten Korunden und 
Turmalinen wurden auch Kristalle gefunden, die gute kristallographische 
Flachen aufwiesen und in kleinen Hohlraurnen (5 cm3 oder etwas grosser) 
dem Gestein aufgewachsen waren. Plazidus a Spescha erwahnte 1815, dass 
sich diese Hohlraume in 10-20 cm folgen konnen (Zitat nach Koenigsber 
ger in Niggli et al. 1940). Die Korunde zeigten meist eine rote Farbung, selte 
ner das Blau des Saphirs. Sehr oft treten beide Farben sogar am gleichen 
Kristall auf. Grossere, gut gefarbte Kristalle galten als wertvolle Samm 
lungsobjekte. In den Jahren 1816 bis 1823 bot Kaplan Joh. B. Meyer von 
Hospental regelrnassig Korunde vom Campolungo an (Briefwechsel 
Meyer-Lardy) und die verlangten Preise waren relativ hoch (doch nicht so 
hoch wie for die grunen durchsichtigen Turmaline). Die gefundenen Kri 
stalle betrugen gelegentlich einige cm. Lavizzari berichtete 1859, dass in der 
Kollektion des Kaplans Meyer von Hospental ein Kristall von 7 cm Lange 
vorhanden sei. Die heute in den Museen aufbewahrten Rubine vom Cam 
polungo sind kleiner, trotzdem aber sehr attraktiv, da sich das Rot sehr 
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schon vom schneeweissen, zuckerkornigen Dolomit des Nebengesteins ab 
hebt. Die Rubine vom Campolungo zeigen eine orangerote Fluoreszenz, 
starkim uv-lang, bedeutend schwacher im uv-kurz. Die Saphire fluoreszie 
ren bedeutend weniger stark und karminrot mit dem gleichen relativen 
Unterschied von uv-lang zu uv-kurz. Nach den Kenntnissen des Au tors sind 
Rubine (und/oder Saphire) vom Campolungo nie zu gemmologischen Ob 
jekten verarbeitet warden. 

Die Trias-Dolomite des Campolungozuges gehoren zur Stirnregion der 
Simano-Decke. Die Korundbildung erfolgte wahrend der alpinen Meta 
morphose unter den Bedingungen der Amphibolit-Fazies (Kyanit-Zone). 
Die Korunde sind z. T. von retromorph gebildeten kleinen, zuweilen aber 
sehr schon ausgebildeten farblosen Diaspor-Kristallen begleitet. Die Mine 
ralien aus dem Dolomit des Campolungo erfuhren 1939 <lurch Gubelin eine 
monographische Bearbeitung. Neuere petrographische Untersuchungen 
haben u. a. Trommsdorff (1966), Mercolli (1982) und Hunstiger (1990) 
durchgefuhrt. 

Kyanit (syn. Disthen) (Taf. 13 und 14) 

Farbe: blau bis farblos, blaugrun. Die Ursachen fur die Farbungen sind bis heute 
(Kerrick 1990) umstritten. Das Kristallinnere ist immer starker gefarbt als die 
Randpartien 
Glanz: auf (100) Perlmutterglanz, sonst Glasglanz 
Harte: entlang der langgestreckten Kristalle 4½, quer dazu 6 und 7. Von dieser 
Eigenschaft ist der heute veraltete Name Disthen, «zwei Harten», abgeleitet 
Dichte: 3.65-3.69, gemmologische Qualitat 3.68-3.69 
Spaltbarkeit: vollkommen nach (100), deutlich nach (010) 
Bruch: faserig, sprode 
Kristallsystem: triklin (triklin-pinakoidal) 
Kristalle meist breitstengelig, gestreckt nach der c-Achse, abgeflacht nach der 
a-Achse; prismenartig, meist ohne gute Endflachen, Haufig treten Zwillinge auf, 
die (nahezu) parallel (100) verwachsen sind. Eine orientierte Verwachsung mit 
Staurolith ist nicht selten 
Chemische Zusammensetzung: AhSi05, gleich wie Andalusit und Sillimanit. Kya 
nit nimmt vergleichsweise wenig Spurenelemente auf. Von den Ubergangselemen 
ten ( = chromophore Elemente) konnen Ti, V, vor all em aber Cr und Fe (vorwiegend 
dreiwertig) in Gehalten uber 0.1 Gew.% vorkommen. Jakob (1937, 1941) hat in 
Kyanit von der Alpe Sponda neben 0.33 bis 0.49% Fe203 auch Na (bis 0.87 Na20) 
und K (bis 0.19% K20) festgestellt, die jedoch auf Fremdeinschlusse zuruckge 
fuhrt werden rnussen 
Optik: anisotrop, zweiachsig-negativ 
Ila = 1.710-1.718 (1.713) 
np = 1.719-1.724 
Ily = 1.724-1.734 
6. = -0.012 bis '-0.016 

(1.726) 
(Alpe Sponda) 

Dispersion: 0.020 
Pleochroismus deutlich: farblos - violettblau - kobaltblau 
Absorption: 446 und 433 nm (im Dunkelrot) und zwei Linien im Dunkelblau 
Keine Fluoreszenz 
Alpine Vorkommen: gesteinsbildend, in Quarzknauern sowie in Metapeliten und 
Glimmerschiefern 

Die polymorphen Alumosilikate Kyanit, Andalusit und Sillimanit spielen 
in der Petrographie eine uberragende Rolle. Ihre regionale Verbreitung (in 
Metapeliten) entspricht jeweils einem bestimmten P-T-Bildungsbereich 
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Tafel 7 Planche 7 

Oben: Dolomitkristall und fazettierte Dolomite (3.1 bis 
5.0 ct) aus dem Lengenbach, Binntal VS. Foto P. V.; Coll. 
NMBE. 

Unten: Taraspit-Cabochon (3.3 cm lang) von Chants, 
Tarasp GR. Foto und Coll. Std. 

Haut: Cristal de dolomite et dolomites Iacettees (3.1 a 
5.0 ct) du Lengenbach, Binntal VS. Photo P. V.; coll. 
MHNB. 

Bas: Cabochon de taraspite (long. 3.3 cm) de Chants, 
Tarasp GR. Photo et coll. Std. 
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Tafel 8 Planche 8 
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Oben: Fluorit von der Durrschrennenhohle Al (2.14 ct) 
und Fluorit vom Vordertal GL (2.18 ct). Foto P. V.; Coll. 
NMBE. 

Unten: Rosa Fluorit aus Granitklutten der Alpen (7.2 bis 
20.2 ct). Der leichte Grauschleier wird durch die prims 
ren fluiden (tetraedrischen) Einschlusse verursacht. 
Fundorte: Goscheneralp UR - Grimsel BE - Chamonix, 
Frankreich. Foto S. Rebsamen; Coll. NMBE. 

Haut: Fluorine de la Durrschrennenhohle Al (2.14 ct) et 
fluorine du Vordertal GL (2.18 ct). Photo P. V.; coll. 
MHNB. 

Bas: Fluorine rose de fissure de granite des Alpes (7.2 1 a 20.2 ct). Le leger voile gris est du aux inclusions flui 
des primaires, (tetraedrtquesl. Gite: Goscheneralp 
UR - Grimsel BE - Chamonix F. Photo S. Rebsamen; 
coll. MHNB. 



Kyanit, Forno, 750 µm 
feste Einschlusse 

Kyanit, Forno, 1.25 mm 
Pyrrhotin-Einschliisse 

(Kerrick 1990). Als gesteinsbildende Mineralarten sind die reinen Alumo 
silikate weit verbreitet. Ihre Ausbildung in Edelsteinqualitat ist aber auf re 
lativ wenig Regionen beschrankt, Schleifwiirdiger Kyanit wird z. B. in Bur 
ma, in Kaschmir, in Indien (Patiala und Punjab), in Kenia gefunden - und 
auch in der Schweiz. Schon vor 200 Jahren wurde in der Fachliteratur auf 
die schonen Kyanit-Kristalle in der Leventina aufmerksam gemacht (de 
Mechel 1796). Zu Beginn des 19. J ahrhunderts gelangten die meisten Kyani 
te mit der Fundortsbezeichnung «St. Gotthard» in die Sammlungen. Tat 
sachlich stammten sie aber alle von Chironico (Gerolle), der Alpe Sponda 
und dem Pizzo Forno. Parker (1940) ruhmte die «ausgezeichnete Klarheit 
bei saphir- bis grunlichblauer Farbe» mancher Kristalle. Arbeiten uber 
deren Morphologie (Bauer 1878) folgten dann solche uber die petrographi 
sche Bedeutung der Kyanite im Lepontin (z. B. Keller 1963, Klein 1976, Ker 
rick 1990). In den nordlichen Tessiner Alpen kommen Kyanite sowohl in 
mesozoischen Sedimenten als auch in sogenannten altkristallinen Gestei 
nen vor. Zudem treten sie sowohl gesteinsbildend als auch in Quarzknauern 
auf. Klein (1976) hat definiert, was man unter Knauern zu verstehen hat: 
«Als Knauern werden lokale dezimetergrosse Sammelkristallisationen in 
nerhalb von glimmerreichen Gneisen und Schiefern bezeichnet, die sich (1.) 
durch eine Gebundenheit an bestimmte Muttergesteine, (2.) durch 
Makrokristalle und (3.) durch ganz spezifische Mineralphasen auszeich 
nen.» Die auffalligsten und schonsten Knauer-Mineralien sind Kyanit und 
Andalusit. Kyanite sind in der angesprochenen Region recht weit verbreitet. 
Entstanden sind sie unter dem Einfluss der tertiaren alpinen Gesteinsmeta 
morphose unter den Druck- und Temperatur-Bedingungen der Amphi 
bolit-Fazies. Schleifwurdige Kyanite aber hat man nur in den Knauern der 
altkristallinen Gesteine von Chironico, Alpe Sponda und Pizzo Forno ge 
funden. Auch wenn von verschiedenen Autoren die Durchsichtigkeit dieser 
Kyanite gelobt wird, kleine feste Einschlusse enthalten (fast) alle: 

1. In der Richtung der Langserstreckung sind Phyllosilikate eingelagert. 
Nach den Analysen von Jakob (1937, 1941) di.irften es Muskovit-Phengit 
und Paragonit sein. 
2. Ungefahr in Rich tung der b-Achse sind immer wieder kleine Buschel von 
feinsten Fasern vorhanden. Das Erscheinungsbild im Mikroskop sieht aus 
wie einzelne, feine «Besenstriche». Moglicherweise handelt es sich dabei 
um Fibrolith ( = feinfaseriger Sillimanit). Diese Vermutung darf ausge 
sprochen werden, weil Irouschek (1985) und Kerrick (1990) nachgewiesen 
haben, dass fibrolithischer Sillimanit in diesem Teil der Leventina vor 
kommt. 

Die Kyanite konnen auch noch andere Einschli.isse enthalten; in einem 
einzelnen Kristan sind z. B. relativ grosse Pyrrhotin-Korner (vollig xeno 
morph) nachgewiesen warden. Seit etwa 20 Jahren werden in kleinen Men 
gen, aber recht systematisch, Tessiner-Kyanite fazettiert oder zu Cabochons 
verarbeitet. Die gross ten Schliffe iibersteigen 10 Karat wohl kaum. - Kyanit 
kann unter all den «Sammlersteinen» als eine Art bezeichnet werden, die in 
ganz charakteristischer Weise durch ein Schweizer Vorkommen belegt wird. 
Kyanit und Korund (Rubin) sind zudem die einzigen Edelsteinmineralien 
von einer gewissen Bedeutung - bezuglich einer Schweizer Herkunft - die 
ihre Entstehung der alpinen Gesteinsmetamorphose verdanken. 
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Skapolith (Taf. 15) 

Farbe: braunlichgelb 
Glanz: Glasglanz 
Harte: 6 
Dichte: 2.57-2.74 (2.73 Lago Tremorgio) 
Spaltbarkeit: vollkommen nach (100) 
Bruch: muschelig, sprode 
Kristallsystem: tetragonal (tetragonal-dipyramidal) 
Kristalle: saulig bis stengelig, langsgestreift, abgerundete (korrodierte?) Endflachen 
Chemische Zusammensetzung: Skapolithe sind Mischkristalle von Meionit 
3CaA12Si208.CaC03 und Marialit 3NaA1Si308.NaC1 
Lago Tremorgio: 70% Meionit/30% Marialit (nach Jakob et al. 1931) 
Optik: anisotrop, einachsig - negativ 
ns = 1.537 (Ma) bis 1.557 (Me) (1.553) 
no = 1.539 1.596 (1.584) 
6. = -0.002 ~0.039 (-0.031) 
(In Klammer: Skapolith vom Lago Tremorgio, nach Jakob et al. 1931, bestatigt 
<lurch neue Messungen) 
Dispersion: 0.017 (0.017) 
Pleochroismus: farblos/gelblich 
Fluoreszenz: uv-kurz = rosarot 
uv-lang = rosarot, aber nur sehr schwach 
Alpine Vorkommen: freiliegende Kristalle in Mineralzerrkluften 

Skapolith ist als Edelstein erst verhaltnismassig spat entdeckt und verarbei 
tet worden. Die ersten durchsichtigen gelben Steine wurden urns Jahr 1920 
in Madagaskar gefunden und 10 Jahre spater folgten jene aus dem Staate 
Espirito Santo in Brasilien. Um die gleiche Zeit wurde auch in der Schweiz 
Skapolith von Edelsteinqualitat entdeckt, aber erst ein neuer Fund im J ahre 
1966 gab Anlass zum Fazettieren der Steine. Skapolith ist in metamorphen 
Karbonatgesteinen der lepontinischen Al pen, d. h. vom Simplontunnel bis 
ins Bergell und von Airolo bis zur Insubrischen Linie, als gesteinsbildendes 
Mineral weit verbreitet (Trommsdorff 1966). Die Muttergesteine sind recht 
vielfaltig: Calcit- und Dolomitmarmore, Bundnerschiefer und Kalksilikat 
felse. Im gleichen Verbreitungsgebiet enthalten zuweilen auch alpine Mine 
ralklufte Skapolith. Vielfach sind die Kristalle allerdings teilweise oder voll 
standig in andere Mineralarten umgewandelt. 
Nur am Lago Tremorgio, auf der rechten Seite der Leventina, hoch uber 

Rodi, konnte bis anhin Skapolith von Edelsteinqualitat gefunden werden. 
Der erste Fund erfolgte im Sommer 1930 <lurch Carlo Taddei (Taddei 1937 
und Jakob et al. 1931). Am Ostufer des aufgestauten Lago Tremorgio, in ei 
nem Kalkphyllit der Bundnerschieferserie, an einer Stelle, die zeitweise vom 
Wasserspiegel erreicht wird, barg eine kleine alpine Kluft eine Anzahl loser 
Skapolithkristalle bis zu 67 mm Lange. In den Jahren 1966, 1969 und 1971 
sind in der gleichen Region weitere entsprechende Klufte gefunden und aus 
gebeutet worden (Gross 1967, Parker et al. 1973 und Rykart et al. 1975). 
Alle diese beschriebenen Funde entstammen kleinen Kluften mit Volum 
inhalten um 1 dm3 oder etwas grosser. Die Skapolithe, die durchwegs Kor 
rosionserscheinungen aufweisen, lagen jeweils isoliert in den Kluften, z. T. 
verkittet mit spater gebildetem Hellglimmer. Die langsten Kristalle erreich 
ten 67 mm und hochstens an die 8 mm Durchmesser. Morphologisch ken 
nen Prismen 1., 2. und untergeordnet 3. Stellung nachgewiesen werden. 

Die Skapolithe vom Lago Tremorgio enthalten zuweilen protogenetische Skapolith, Tremorgio, 
Schuppen von Biotit und kleine Wurfelchen von Pyrit. Von besonderem In- 1.35 mm 
teresse sind die fluiden Einschlusse, (fast) reines CO2• Bei Norrnaltempera- Kanale und COi-Einschltisse 
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Skapolith, Tremorgio, 60 µm 
C02-Einschluss bei 25°C (o) 
und 15°C (u) 

tur (:::::: 20°C) sind diese Einschliisse einphasig-flussig, einige enthalten eine 
kleine C02-Gasphase. Die Dichte des CO2 betragt etwa 0.8 (oder etwas we 
niger). Im Mikroskop kann keinAnteil von Wasser festgestellt werden. Eine 
derartige Einschlussfi.illung ist ausserst selten. Beim Erwarrnen des Mutter 
kristalls besteht Bruchgefahr infolge rasch ansteigenden Innendrucks. 
Im Jahr 1967 hat das Schweizer Heimatwerk in Zurich Tessiner Skapoli 

the fazettieren lassen. Es war moglich, eine grossere Anzahl von praktisch 
einschlussfreien Steinen bis zu etwa 4 Karat zu erhalten. In den folgenden 
J ahren gehorten dann diese Steine zum standigen Ange bot des Ha uses. 
Ob die Skapolithe vom Lago Tremorgio tatsachlich die einzigen Vertreter 

von Edelsteinqualitat aus der Schweiz darstellen, ist nicht ganz sicher. Aus 
der Umgebung von Rodi hat Preiswerk schon 1917 verschiedene Kluftska 
polithe beschrieben, die dem Autor dieser Arbeit aber nicht vorlagen. Vor 
allem die Fundstelle Ri di Foch barg Skapolithe, die rnoglicherweise mit je 
nen vom Lago Tremorgio vergleichbar sind. Kommentarlos folgt deshalb 
hier die von Parker et al. (1940) verfasste Zusammenfassung uber diesen 
Fund. 

«(Fog; sudlich Rodi). Die Skapolithfundstelle liegt nach Preiswerk (1917) 
am Fussweg, der von Ghesar (Cheser) nach Scontra fi.ihrt, in der Kalkphyl 
litserie in unmittelbarer Nahe der Trias. Die Skapolithkristalle bilden grab 
quergekluftete Stengel, von denen einzelne uber 10 cm lang sind. Es lassen 
sich die Formen der tetragonalen Prismen erster und zweiter Stellung erken 
nen. Die Kristalle sind teilweise vollig frisch und glasig, doch kann die aus 
sere Schale auch durch Verwitterung in eine matt gelblich-weisse, weichere 
Substanz umgewandelt sein. Der Skapolith scheint hier als flachenforrnige 
Umkristallisation des Nebengesteins entstanden zu sein, das ausser Calcit, 
Biotit, Plagioklas und Quarz noch Skapolith, Zoisit, Muskovit, Pyrit, Ru 
til, Turmalin und Zirkon fuhrt.» 

Titanit (Titelbild und Taf. 15) 

Farbe: gelb, braun, grun, braunrot, fleischrot; Enden der b-Achse oft abweichend 
rotbraun bis orange gefarbt 
Glanz: Harz- bis Diamantglanz 
Harte: 5½ 
Dichte: 3.52-3.54 
Spaltbarkeit: nach (110) deutlich 
Bruch: muschelig, sprode 
Kristallsystem: monoklin (monoklin - prismatisch) 
Kristalle: tafelig, dann oft gestreckt nach der b-, seltener nach der a-Achse; 
pseudorhomboedrisch. Penetrations- und Kontaktzwillinge nach (100) verbreitet 
Chemische Zusammensetzung: CaTi[O/Si04], Inseltetraeder-Silikat (Nesosilikat); 
meist mit etwas Al,Fe (dreiwertig) und Cr 
Optik: anisotrop, zweiachsig-positiv 
na = 1.885-1.915 (1.89) 
ny = 1.990-2.099 (2.06) 
6. = +0.105 bis +0.190 (0.17), sehr hoch (Zahlen in Klammer fur Titanit 
vom Drun Tobe! GR, nach Weibel 1957) 
Dispersion: 0.051 (sehr hoch!) 
Pleochroismus der grunen Titanite: farblos - grun; der gelben Titanite: 
farblos - gelb - rotlich 
Keine Fluoreszenz 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkluften; vorwiegend 
basische Nebengesteine 

215 



Titanit ist, wenn perfekt geschliffen, einer der prachtvollsten Edelsteine; 
dies verdankt er seinen hervorragenden optischen Eigenschaften, d. h. sei 
ner hohen Lichtbrechung, der starken Dispersion und dem deutlichen 
Pleochroismus. Leider ist seine Harte eher gering. Der Mineraloge und 
Edelsteinhandler Martin Ehrmann (1953) bezeichnete Titanit als den inter 
essantesten der ungewohnlichen Edelsteine. Zudem vermerkte er, dass die 
zwei einzigen Fundorte, wo Titanit in Edelsteinqualitat vorkomme, Bridge 
water (Pennsylvanien USA) und der St. Gotthard (Schweiz) seien, wobei 
nach alter Tradition unter St. Gotthard eine Region von ca. 50 km Durch 
messer mit Zentrurn St. Gotthard verstanden wird. Er ruhmte ganz beson 
ders einen wunderschonen gelben Titanitkristall aus der Sammlung der 
ETH Zurich, «der einige fazettierte Steine von j e 20 Karat ergeben konnte». 
Tatsachlich besitzt die ETH Zurich zwei grosse Titanitkristalle, die zur Be 
schreibung von Ehrmann passen konnten; der eine stamrnt aus dern Mag 
giatal TI (Fund ca. 1870), der andere, von der Eisbruckalpe, Pfunders, Tirol 
A (Oberholzer 1991). - In alteren Lehrbuchern werden fur durchsichtige 
Titanite zuerst und vor allem alpine Vorkommen (Schweiz und Osterreich) 
angegeben. Auf dem jetzigen Edelsteinmarkt spielen diese aber kaurn noch 
eine Rolle. Heute werden Titanite vorwiegend aus Brasilien, Madagaskar, 
Sri Lanka und Mexiko (Cr-Titanite aus Niederkalifornien) angeboten. Dern 
heute international einzig anerkannten Mineralnamen Titanit wird in der 
Gemmologie oft der Name Sphen (vom griechischen Wort fur Keil abgelei 
tet) vorgezogen. 
Titanit besitzt in alpinen Kluften der verschiedensten Gesteine eine 

grosse Verbreitung. Uberall dort, wo CO2 in den Kluftlosungen nur in 
Spuren vorhanden war, besteht das wichtigste Titan-fuhrende Mineral 
heute aus Titanit (andernfalls aus Rutil, Anatas und/oder Brookit, nach 
Mullis 1983). Grossere Titanit-Kristalle werden allerdings nur in basi 
schen Gesteinen gefunden. Bekannte entsprechende Fundstellen der 
Schweiz sind irn Aarmassiv z. B. das Lotschental VS, die Rotlaui bei Gut 
tannen BE, Gletsch VS (bis 10 cm lange Kristalle), das Val Giuv, Tavetsch 
GR und das Drun Tobel bei Sedrun GR (hier wundervolle durchschei 
nende grune Kristalle mit rotbraunen Enden, Weibel 1957). Im Gott 
hardmassiv konnen z. B. die folgenden Fundorte genannt werden: Langis 
alp, ostlich Oberwald VS, Lago della Sella, Gotthard TI, Val Maighels, 
Val Curnera und Val Nalps (Motta Naira, Weibel 1957), alle im Tavetsch 
GR. Im Penninikurn kommt Titanit vor allem in der Ophiolit-Zone von 
Zermatt VS, am Bortelhorn, Goms VS, an der Kriegalp und am Ofenhorn 
irn Binntal VS, sowie am Passo di Naret irn obersten Maggiatal TI vor. 
Ausserhalb der Schweiz sind prachtvolle Vorkommen im Zillertal, Tirol 
und irn Amertal/Felbertal, Salzburg, zu nennen. Von welchen alpinen 
Fundstellen wann und wieviel Titanite verschliffen worden sind, ist un 
klar. Im Edelsteinkabinett der Smithsonian Institution in Washington 
befinden sich 16 fazettierte gelbe Titanite (9.3 bis 0.8 Karat) von bester 
Edelsteinqualitat. Als Fundort ist «Switzerland» angegeben. Nach Aus 
kunft des Konservators John S. White (1990/91) steht im Eingangskatalog 
aber kein Fundort: «Switzerland» ist erst spater beigefugt worden. Die 
Titanite sind offenbar im Jahre 1913 in London oder Antwerpen gekauft 
worden, sie waren fruher Bestandteil der Sammlung des Duke of Devon 
shire. 1886 hatte Kunz fur einen Titanit, der vermutlich aus der gleichen 
Quelle stammte, als Fundort «Tavetschthal, in the Tyrol» angegeben. Ein 
sicherer Schluss ist daraus nicht zu ziehen, hochstens kann festgestellt 
werden, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Washington 
Titanite aus dem Tavetsch stammen; urn alpine Titanite handelt es sich fast 
sicher. 

Titanit, Naret, 1.8 mm 
Chlorit, Epidot, Titanit auf 
und eingewachsen 
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Titanit, Naret, 260 µm 
fluider Einschluss 

Ein einmaliger, reicher Fund von durchsichtigen Titaniten gli.ickte 1975 
Hans Meier am Naretpass im obersten Maggiatal («Mein Lieblingstitanit», 
Meier 1977). Die Fundstelle liegt in einem Amphibolit der Maggia-Decke, 
Da viele Titanite von Chlorit und Epidot i.iberwachsen waren, liess Meier 
einige Kristalle fazettieren. Damit erhielt er eine einzigartige Sammlung 
von honigbraunen Steinen (bis zu 16.5 Karat). Den weitaus grossten Teil da 
von schenkte er dem Naturhistorischen Museum Bern, wo seit 1989 die Stei 
ne im Edelsteinkabinett zu bewundern sind (vergl. Titelseite dieses Heftes). 
Viele Steine sind praktisch einschlussfrei, d. h. lupenrein; einige enthalten 
charakteristische zweiphasige fluide Einschli.isse (wasserige Losung und 
Gasblase; ohne mikrothermometrisch nachweisbares CO2). Eine Aufnah 
me zeigt die Ein- und Uberwachsung von Titanit <lurch Chlorit, Epidot so 
wie kleinkristallinen Titanit. Neben dem Naretpass waren es vor allem die 
Fundstellen am Bortelhorn, Goms VS, wo schleifwi.irdige Kristalle gefun 
den werden konnten. Die von Bruno Veigel vor kurzem fazettierten Steine 
sind gelbgri.in, lupenrein, sie besitzen ein sehr lebhaftes Feuer und erreichen 
Grossen bis zu 1.5 Karat. Der grosste Titanitfund aus der Schweiz, d. h. je 
ner aus dem Sondierstollen von Gletsch VS, mit weit i.iber 1000 grossern ab 
geplatteten, meist verzwillingten Kristallen, enthielt leider kaum durch 
scheinende oder durchsichtige Kristalle (Graeser et al. 1963). Immerhin 
konnten auch von hier einige Kristalle fazettiert werden, doch blieben die 
fast lupenreinen Steine durchwegs unter einem Karat. Auch ein neuer Fund 
von sehr schonen braungri.inen, durchscheinenden bis durchsichtigen Tita 
niten im Val Maighels GR eignete sich kaum zum Fazettieren (geschliffene 
Steine nicht lupenrein und unter 1 Karat). 

Topas 

Farbe: farblos, leicht gelblich 
Glanz: Glasglanz 
Harte: 8 
Dichte: 3.53-3.56 
Spaltbarkeit: vollkommen nach der Basis (001) 
Bruch: muschelig, uneben 
Kristallsystem: orthorhombisch ( orthorhombisch-dipyramidal) 
Kristalle: Prismen mit vielflachiger Termination, langsgestreift 
Chemische Zusammensetzung: Al2 [Si04](F,OH) 
Optik: anisotrop, zweiachsig-positiv 
no. = 1.61-1.63 (1.624 ± 0.002) 
ny = 1.62-1.64 (1.637 ±0.002) 
6 = 0.008 bis 0.010 
(Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf den Topas aus dem Lugnez) 
Dispersion: 0.014 
Fluoreszenz: gelblichweiss in uv-kurz, sehr viel schwacher in uv-lang 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkli.iften; in miarolithischen 
Hohlraumen von Quarzporphyren 

Topas gehort zu den klassischen Edelsteinen. Am wertvollsten ist der Cr 
haltige Rosa-Topas; verschliffen werden vor allem gelbbraune und blaue 
Topase. Intensiv blaue Topase haben ihre Farbe entweder <lurch Brennen 
oder durch hochenergetische Bestrahlung erhalten. 

Der erste Topas in den Schweizeralpen wurde erst 1983 <lurch H. Lugin 
bi.ihl, Windisch, im Lugnez GR gefunden. Die bis 1,5 cm langen farblosen 

217 



Kristalle sind vor allem mit Quarz und Dickit vergesellschaftet; sie kommen 
in triassischem Dolomit vor, der zur sudlichen Sediment-Bedeckung des 
Gotthardmassivs gehort. Die Topaskristalle enthalten vergleichsweise viel 
OH, d. h. um die 200Jo des Fluores ist im Topas <lurch OH ersetzt. Messun 
gen an Flussigkeitseinschlussen im syngenetischen Quarz ergaben, dass To 
pas in NaCl-haltigen wasserigen Losungen mit viel CO2 bei (weit) uber 
150° C und bei 2.5 bis 3 Kilobar entstanden sind (nach Soom et al. 1988). - 
Von diesem Topasfund sind keine Kristalle verschliff en warden: Weder die 
Grosse der Kristalle noch deren Farbe hatte ein Fazettieren gerechtfertigt. 
Gramaccioli (1978) erwahnt als grosse Seltenheit kleine farblose Topas 

kristalle (bis 3 mm) aus miarolithischen Hohlraumen des Quarzporphyrs 
von Cuasso al Monte am Luganersee (in Italien gelegen). 

Turmalin (Dravit) (Taf. 16) 

Der Name Turmalin bezieht sich heute auf eine ganze Mineralgruppe von 
Cyclosilikaten mit [Si6018]-Sechserringen und mit [B03]-Dreiecken. Die 
allgemeine Gruppen-Formel XR3AI6(B03)3Si6018(0H)4 umfasst zehn ver 
schiedene Arten; die bekanntesten sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

Tabelle 1: Turmaline (Auswahl) 

Art X R3 Haufigste Farben 

Elbaii Na Li,Al grun, rot, blau, gelb, farblos, braun 
Dravit Na Mg braun, grun, farblos 
Schorl Na Fe··· schwarz 
Uvit Ca,Na Mg,Fe·· grun 

Der schwarze Schor! ist bei weitem die verbreitetste Turmalin-Art, auch in 
der Schweiz, wo er sowohl in Pegmatiten als auch in alpinen Mineralzerr 
kluften vorkommt. Fur gemmologische Zwecke spielt Schorl aber keine 
Rolle. Farbig durchsichtige Turmaline aus dem Dolomit vom Campolungo 
TI und jene vom Lengenbach, Binntal VS haben sich als Mischkristalle von 
Dravit und Uvit erwiesen. 

Farbe: siehe oben 
Glanz: Glasglanz 
Harte: 7-7½ 
Dichte: 3.02-3.26 (3.05 Campolungo) 
Spaltbarkeit: keine 
Bruch: uneben, kleinmuschelig 
Kristallsystem: trigonal (ditrigonal-pyramidal) mit polarer c-Achse 
Kristalle: prismatisch mit zwei verschieden ausgebildeten Kristallenden. 
Ein Schnitt senkrecht zur c-Achse besitzt einen 3-, 6- oder 9-eckigen Habitus 
Chemische Zusammensetzung: siehe oben 
Optik: anisotrop, einachsig-negativ 
ns = 1.607 (1.607) 
nro = 1.634-1.661 (1.627) 
L. = -0.016 bis -0.026 (-0.020) 
(AUe Zahl en in Klammer betreffen (Dravit) vom Campolungo, nach Gi.ibelin 1939) 
Pleochroismus des grunen Turmalins: sehr schwach, gri.in/gri.inlich 
Fluoreszenz: uv-lang - keine Fluoreszenz 
uv-kurz - grunlichgelb, schmutzig, rel. intensiv (Campolungo) 
Alpine Vorkommen: idiomorphe Kristalle im Trias-Dolomit (Dravit/Uvit) 
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Am 19. Oktober 1816 bot Kaplan Johann Baptist Meyer von Hospental 
dem waadtlandischen Oberforstmeister Charles Lardy (nachmaliger Pro 
fessor fur Geologie und Mineralogie an der Universitat Lausanne) einen 
Turmalinkristall vom Campolungo TI an. Der Kristan war grun, durch 
sichtig, 11 mm lang und beidseitig kristallographisch begrenzt. «Ich kann 
diesen Turmalin Ihnen um Franken 32 ( entspricht einem heutigen Geldwert 
von ca. 800 Fr.) entlassen.» Der hohe Preis erstaunt; moglicherweise han 
delte es sich dabei aber um den schonsten Dravit, der in der Schweiz je 
gefunden worden ist. Uber den Fundort am Passo Cadonighino (heute 
Vanit) schrieb Gubelin (1939) spater: «Diese Fundstelle lieferte ein ganzes 
Jahrhundert lang die grossten und schonsten Turmaline aus dem Campo 
lungo-Dolomitlager. Die Grossen variieren besonders zwischen 3 mm Lan 
ge und 1 mm Durchmesser bis zu 15 mm Lange und 5 mm Durchmesser. Die 
grossern und grossten unter ihnen sind undurchsichtig bis durchscheinend, 
selten transparent und haben eine grasgrune bis hell-smaragdgrune Farbe, 
wahrenddem die kleineren Individuen oft absolut klar sind und von blas 
sem Grasgrun bis zu gelblichgrunen Tonen spielen.» Die Turmaline von 
Edelsteinqualitat im Campolungo-Dolomit waren also meistens sehr klein. 
Nur ganz ausnahmsweise sind deshalb einige Kristalle fazettiert worden. 
Ungewohnlich ist die grungelbe Fluoreszenz der Campolungo-Turmaline 
im kurzwelligen uv-Licht. -Auch an der Mineralfundstelle Lengenbach im 
Binntal VS kommen durchsichtige Dravite von gruner und brauner Farbe 
vor. Da diese im allgemeinen aber noch kleiner sind als jene vom Campo 
lungo, haben sie keine gemmologische Bedeutung. 

Vesuvian (Taf. 16) 

Farbe: rotbraun, grun, olivgriin, gelbgrun 
Harte: 6½ 
Dichte: 3.32-3.42 
Spaltbarkeit: unvollkommen 
Bruch: uneben, splittrig 
Kristallsystem: tetragonal (ditetragonal-dipyramidal) 
Kristalle: dicksaulig bis nadelig 
Chemische Zusammensetzung: Ca10(Mg,Fe )zA14[(0H)4/ (Si04)5/ (Si207)2] 

Komplexes Ca-Al-Silikat mit Silicium sowohl in isolierten Si04-Tetraedern als auch 
in Si20TGruppen angeordnet; Sorosilikat. (7-8 Gew.% FeO+ Fe203 + Ti02, Pollux) 
Optik: anisotrop, einachsig-negativ 
IlE = 1.701-1.726 (1.731 ±0.002) 
IlOJ = 1.705-1.732 (1.728 ± 0.002) 
(Zahlen in Klammer fur Vesuvian vom Pollux, gemessen auf dem Spindeltisch van 
Th. Armbruster 1991) 
6 = negativ, bis -0.006 
Dispersion: = 0.019 
Pleochroismus: schwach, jeweilige Steinfarbe hell und dunkel 
Keine Fluoreszenz 
Alpine Vorkommen: freistehende Kristalle in Mineralzerrkliiften; dichte Vesuvian 
felse ( = Californit) an Kontakten von Serpentinit zu Karbonatgesteinen 

Vesuvian, in der Gemmologie haufig noch mit dem veralteten Namen Ido 
kras bezeichnet, ist ein selten verarbeitetes Mineral. Fazettierte grune und 
gelblich- bis rotlich-braune Vesuviane sind aber recht attraktive Steine. Mit 
ihrer Harte von 6 ½ wurden sie sich zur Schmuckherstellung durchaus eig- 
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nen. - Weltweit sind aber nicht viele Fundorte bekannt, wo durchsichtige 
Kristalle gefunden werden konnen. Unter diesen sind vor allemjene aus den 
Alpen schon sehr lange bekannt (Val d'Ala, Zermatt, Zillertal), sie werden 
in vielen Lehrbi.ichern denn auch zuerst genannt. Wichtiger als durchsichti 
ge Kristalle sind fur die gemmologische Verarbeitung grune, dichte Vesu 
vianfelse, Californit genannt. Californit wird, wie der Name aussagt, vor 
allem in Kalifornien gefunden und verarbeitet, ahnlich wie Nephrit und 
Jadeit. Californit ist auch am Piz Lunghin, Bergell GR, anstehend. 

Vesuvian ist aus alpinen Zerrkli.iften der Region Zermatt-Saas Fee VS im 
letzten Jahrhundert bekannt geworden. Die schonsten Kristalle wurden an 
den Rimpfischwang (Kenngott 1866), in diesem Jahrhundert wohl am Pol 
lux und am Felskinn, Feegletscher gefunden. Die Kristalle sind nie sehr 
gross, besitzen aber oft einen lebhaften Glanz und zuweilen gute Durchsich 
tigkeit. In der Farbe sind sie stark variierend: Hell- bis dunkelgri.in, oliv 
gri.in, braun bis dunkelrotbraun, fast schwarz. Die Zermatter-Vesuviane 
wurden infolge ihrer perfekten und vielfaltigen Ausbildung morphologisch 
eingehend untersucht (z. B. Zepharovich 1864). Die Kristalle konnen neben 
Prismen und Basispinakoid ganz verschiedene tetragonale und ditetrago 
nale Dipyramiden aufweisen. Ihr Habitus ist dicksaulig-abgestumpft bis 
langsaulig zugespitzt. Das Auftreten der Vesuviane ist an Einschaltungen 
(vorwiegend Rodingite) in Serpentiniten gebunden, Begleitmineralien sind 
u. a. Grossular, Diopsid und Klinochlor. 
Aus dem Fundgut des Pollux, Zermatt VS sind vor einigen J ahren mehre 

re Kristalle fazettiert worden. Infolge der dunklen Far be mussten die Steine 
relativ flach geschliffen werden. Es war moglich, fast lupenreine Steine bis 
uber 4 Karat zu erhalten. Die Vesuviane enthalten zuweilen feste Einschli.is 
se von Grossular (siehe nebenstehende Abbildung) und zweiphasige fluide 
Einschli.isse. In allen Steinen ist eine schwache, aber deutlich feststellbare 
Farbzonierung zu erkennen. 

Im Penninikum der italienischen Al pen ist Vesuvian ebenfalls ein gut be 
kanntes und gesuchtes Kluftmineral (Gramaccioli 1978): Die schonsten und 
in Museen weit verbreiteten Stufen von gri.inen, braunen und mehrfarbigen 
Vesuvianen kommen von der Mussaalp im Alatal, Piemont. - Naher der 
Schweiz gelegen sind die Funds tell en von Montjovet und Bellecombe bei St. 
Vincent im Aostatal. Hier treten braune Kristalle mit ebenen Endflachen 
auf, daneben flaschengri.ine, die z. T. spitze Enden aufweisen. - Die Vesu 
viane von Antronapiana, SW Domodossola, kommen in Gesteinen vor, die 
mit jenen von Zermatt-Saas Fee zusammenhangen, was auch fur die 'vor 
kommen im Aostatal gilt. 
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Pierres precleuses et d'ornernent 
de Suisse 

Introduction 

Entendons-nous bien: il ne s'agit pas d'inciter qui que ce soit a faconner de 
beaux rnineraux cristallises en pierres d'ornement. Des cristaux parfaits et 
des groupes de mineraux sont des chefs-d'oeuvre de la nature qui n'ont 
besoin d'aucune modification. Si, en revanche, on dispose d'eclats de eris 
taux ou de pieces endommagees ou encore profondement encrofrtees, une 
taille peut se justifier pour autant que la pierre possede des proprietes opti 
ques extraordinaires. Il faut entendre par la d'abord une bonne transpa 
rence et une belle couleur. De plus, les pierres precieuses possedent une 
grande durete. 
Mis a part les riches gisements de cristal de roche et de quartz enfume, la 

Suisse n'offre pas de gites de pierres precieuses ou d'ornement de renommee 
internationale. Et pourtant des mineraux trouves dans les Alpes suisses et 
quelques regions limitrophes ont ete au cours des temps faconnes a maintes 
reprises. En faire le rappel est le propos du present travail. Il se limite dans 
un premier temps a des mineraux transparents, voire translucides, qui peu 
vent etre facettes, Pour l'instant toute la famille des quartz est laissee de 
cote, elle sera traitee plus tard dans toute sa variete. Une troisieme partie 
presentera des mineraux opaques, faconnables, tels que nephrite, rhodo 
nite, lazulite. 
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Tafel 9 

Oben: Hellqruner, fazettierter Fluorit (3.46 ct) auf leicht 
korrodierter Fluorit-Wurfelobertlache. beide Oltscheren 
Alp, Brienz BE. Foto P. V.; Coll. NMBE. 

Unten: Epidot - naturtiche Kristalle und fazettierte Stei 
ne (2.3 bis 7.7 ct), Pollux, Zermatt VS. Foto P. V.; Coll. 
NMBE. 

Haut: Fluorine vert clair, tacettee (3.46 ct) sur cube de 
fluorine legerement corrode, tous deux de Oltscheren 
Alp, Brienz BE. Photo P. V.; coll. MHNB. 

Bas: Epidote, cristal nature! et pierres tacettees (2.3 a 
7.7 ct), Pollux, Zermatt VS. Photo P. V.; coll. MHNB. 

r·--~=-c=-=---c;c-;c~-------------------------·-------------- 



Tafel 10 Planche 10 

Oben links: Grosser Deinantoidkristall (Rhombendode 
kaeder, lkositetraeder), Val Malenco, ltalien. Kantenlan 
ge 12 mm. Foto M. Hugi; Coll. NMBE. 
Oben rechts: Cr-reicher Demantoidkristall, Durch 
messer ca. 2 mm, Val Malenco, ltalien. Foto M. Hugi; 
Coll. Th. Hugi. 

Unten: Fazettierte Demantoide (0.43 bis 1.0 ct) auf De 
mantoidstufe mit Chrysotilasbest, Val Malenco, ltalien. 
Foto P. V.; Coll. NMBE. 

Haut, gauche: Grand cristal de demantoide (rhombo 
dodecadoedre, ikositetraedre}, Val Malenco, I. Arete 12 
mm. Photo M. Hugi, coll. MHNB. 
Haut, droite: Cristal de dernantoide riche en Cr, diarne 
tre env. 2 mm, Val Malenco, I. Photo M. Hugi ; coll. Th. 
Hugi. 

Bas: demantoides facettees (0.43 a 1.0 ct), sur groupe 
de dernantoides avec asbeste de chrysotile, V. Malenco 
I. Photo P. V.; coll. MHNB. 



Tafel 11 Planche 11 

Oben: Fazettierte Korunde: Rubin und Saphir (0.07 bis 
0.16 ct) aus dem Val Traversagna GR. Rubin oben rechts 
mit polysynthetischer Verzwillingung. Foto P. V.; Coll. J. 
Krauer und NMBE. 

Unten: Rubin mit Wachstumszonierung in Amphibolit. 
Bildbreite 3.5 cm. Val Traversagna GR. Foto Std.; Coll. J. 
Krauer. 

Haut: Corindons tacettes: rubis et saphir (0.07 a 0.16 
ct) du Val Traversagna GR. Rubis haut/dr. avec macle 
polysynthetique. Photo P. V.; coll. J. Krauer et MHNB. 

Bas: Ru bis avec zonage de croissance dans amphibolite 
(larg. image 3.5 cm). Val Traversagna GR. Photo Std.; 
coll. J. Krauer. 



Planche 12 
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Oben links: Rubin-Cabochon (4.15 ct), Val Traversagna 
GR. Foto M. Weibel; Coll. J. Krauer. Aus «Mineralien 
freund» 28/3, 1990. 
Oben rechts: Cr203-Gehalt eines zonierten Rubin 
kristalls aus dem Val Traversagna, EMS-Analyse, Ana 
lytiker M. Hugi. 

Unten: Rubin, Val Traversagna: Polierte Platte und 
Anhanqer (mit Brillanten). Bildbreite 7 cm. Foto Std.; 
Coll. J. Krauer. 

Haut, gauche: Cabochon de rubis (4.15 ct), Val Taversa 
gna GR. Photo M. Weibel; coll. J. Krauer. «Mineralien 
freund» 28/3, 1990. 
Haut, droite: Teneur en Cr203 d'un cristal de rubis zone 
du Val Traversagna. Diagramme microsonde electroni 
que, M. Hugi. 

Bas: Rubis, Val Traversagna: plaque polie et pendentif , 
avec brillants. Photo Std.; coll. J. Krauer. 



Tafel 13 Planche 13 
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Oben: Kyanit (5 mm breit), fazettiert mit zonierter 
Farbunq, Pyrrhotin-Einschli.isse. Alpe Sponda Tl. 
Pleochroismus: hellblau/dunkelblau. Foto M. Hugi; Coll.· 
NMBE. 

Unten: Fazettierte Kyanite (3.9 und 4.8 ct) auf Kvanlt 
Stufe. Alpe Sponda, Leventina Tl. Foto P. V.; Coll. Ed. 
Gi.ibelin / NMBE. 

Haut: Disthene (largeur 5 rnrnr taoette avec coloration 
zonee, inclusions de pvrrhotine, Alpe Sponda Tl. Pleo 
chroisrne: bleu clair/bleu tonce, Photo M. Hugi; coll. 
MHNB. 

Bas: Disthenes facettes (3,9 et 4.8 ct) sur groupe .de 
dlsthenes, Afpe Sponda. LeventineTl. Photo P. V.; coll. 
Ed. Gi.ibelin /MHNB. . 



Tafel 14 Planche 14 

Oben: Axinit mit Aktinolithelnschlussen (Bildbreite 
1 mm). Catogne bei Sembrancher VS. Foto Std.; Coll. 
NMBE. 
Mitte: Sillimanit (?) - Einschlusse in Kyanit (Bildbreite 
1.8 mm). Alpe Sponda, Leventina Tl. Foto M. Hugi; Coll. 
NMBE. 
Unten: «Asbest»-Einschluss in Demantoid vom Val Ma 
Ienco, ltalien (Bildbreite 5 mm). Foto M. Hugi; Coll. 
NMBE. 

Haut: Axinite avec inclusions d'actinote (larg. de 
!'image 1 mm). Catogne syr Sembrancher VS. Photo 
Std.; coll. MHNB. 
Centre: Inclusion de sillimanite (?) dans disthene (larg. 
image 1.8 mm). Alpe Sponda Tl. Photo M. Hugi; coll. 
MHNB. 
Bas: Inclusion d'«asbeste» dans dernantoide du Val 
Malenco ltalie (larg. image 5 mm). Photo M. Hugi; coll. 
MHNB. 



Tafel 15 Planche 15 

Oben: Titanit, fazettiert (1.75 ct) mit starker Doppel 
brechung (beachte doppelte hintere Fazettenkanten) 
und hoher Dispersion (Farbreflexe). Naret-Pass Tl. Foto 
M. Weibel; Coll. NMBE. Aus «Mineralienfreund» 28/3, 
1'990. 

Haut: Titanite facettee (1. 75 ct) avec forte double refrin 
gence (v. le doublement de l'arete arriere de la facette) 
et haute dispersion (reflet de couleurs). Passo Naret Tl. 
Photo M. Weibel; coll. MHNB. «Mineralienfreund» 28/3, 
1990. 

Unten: Skapolith, Kristalle und fazettierte Steine (0.5 
bis 1.9 ct). Lago Tremorgio Tl. Foto P. V.; NMBE. 

Bas: Scapolite, cristaux et pierres Iacettees (0.5 a 1.9 
ct). Lago Tremorgio Tl. Photo P. V.; coll. MHNB. 



Tafel 16 Planche 16 

Oben: Vesuvian, fazettiert (0. 78 bis 2.84 ct) mit I Vesuvian-Stufen. Pollux, Zermatt VS. Foto P. V.; 
i Coll. NMBE. 

Unten: Fazettierte Turmaline (0.2 bis 0.88 ct) auf 
Dolomit mit eingewachsenem Turrnalin. Vanit, 

. Campolungo Tl. Foto P. V.; Coll. Ed. Gi.ibelin / 
f NMBE. . 
J 
i 

Haut: Vesuviariites tacettees (0. 78 a 2.84 ct) 
avec groupe de vesuvianites. Pollux, Zermatt ; 
VS. Photo P. V.; coll. MHN8. 

Bas: Tourmalines tacettees (0.2 a 0.88 ct) sur 
dolornie avec tourmaline implantee, Vanit, Cam 
polungo Tl. Photo P. V.; coll. Ed. Gi.ibelin / MHNB . 


