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Abstract. Two kinds of glasses are to be found in the breccias of the lZies basin both which have 
been generated by shock wave action on the rocks of the crystalline basement: a) Normal 
glasses, containing flow structures and vesicles; they are formed by shock waves of high 
energy which after unloading, leave behind material, the temperature of which is above the 
melting point, b) Diaplectic glasses without vesicles and flow structures, preserving the grain 
boundaries, cleavages and twin lamellae of the primary minerals; they are formed by shock 
waves of lower energy which destroy the crystal lattice but after unloading, leave behind 
material, the temperature of which is below the melting point. - -  Measurements have been 
taken of the density and index of refraction of diaplectie quartz- and plagioclase-glasses. The 
values obtained proved to be higher than those of the normal glasses and lower than those of 
the crystalline phases. Diaplectie glasses are distinguishable from normal glasses by their 
physical properties. They represent intermediate stages of structural order between the 
crystalline and normal glass phases. 

1. Diaplektisehe Gliiser und normale Gliiser 

Wie in allen Kratern, die auf den Einschlag groBer Meteoriten zur~ickgeffihrt wer- 
den, kommen in den Breeeien des Ries yon N6rdlingen optiseh isotrope und gegen 
RSntgenstrahlen amorphe Mineral- und Gesteinsgl~ser vor. 
Eine n~here Untersuchung der Gls in den Breeeien des ]%ies zeigt, dab sie zwei 
ph~nomenologisch und physikalisch gut unterseheidbaren Gruppen angeh6ren, 
die unter versehiedenen Bedingungen gebildet wurden. Sie sollten daher aueh ver- 
sehieden benannt werden. Aueh in anderen sieheren oder wahrscheinlichen Meteo- 
ritenkratern kommen diese beiden Glasarten nebeneinander vor. 
Die Gl~ser der einen Gruppe haben wie alle vulkanischen G1Kser ein Gefiige, das 
dureh meist schnelle Abkiihlung aus einem fliissigen Zustand hervorgegangen ist; 
sie k6nnen deshalb normale Glgser genannt werden. 
Die Gl~ser der anderen Gruppe zeigen keine Merkmale eines einstmals fltissigen 
Zustandes. Sie sind typische Produkte der StoBwellenmetamorphose. Es wird vor- 
gesehlagen, sie diaplektische Glgser zu nennen (yon grieeh, diapl~sso = zerschlagen). 
Diese Bezeichnung wurde zuerst 1966 auf Vortrs in Greenbelt, Md., USA 
(v. ENGELtlARDT und STSFFLER ; zitiert bei F~E~CH) nnd in N6rdlingen (v. E~OEL- 
HAI~DT, zitiert yon WEDEPOHL) vorgeschlagen. 
In  der folgenden Tabelle sind die wiehtigsten Eigenschaften der normalen und 
der diaplektisehen Gl~ser zusammengestellt, naeh denen sie unterschieden werden 
k6nnen. 
Anf welche Weise diaplektische und normale Glaser durch die Wirkung yon Stog- 
wellen entstehen kSnnen, sei am Beispiel des Quarzes an Hand der yon WACKEI%LE 
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Tabelle 1. Eigenscha]ten normaler und diaplelctischer Glgser 

Normale Glgser Diaplektisehe Glgser 

FlieBstrukturen vorhanden (Sehlieren, lami- 
nare Anordnung yon Blasen und festen Ein- 
sehlfissen) 

Blasen yon runder oder elliptischer Gestalt 
(leer oder yon Sekundi~rbildungen erifillt) 
meistens vorhanden 

Wo ffeie Oberfl~chen vorkommen, ist die 
Gestalt durch die Oberfl~chenspannung einer 
fliissigen Phase mitbestimmt (keine schar- 
fen Ecken oder Kanten, keine ebene Be- 
grenzung). Von der Morphologie der Mine- 
rale, aus denen das Glas entstand, ist nichts 
mehr erhalten 

Keine ~bergangsglieder zwischen kristalli- 
her Phase und norma]em Glas 

Keine Fliel]strukturen 

Keine Blasen 

Morphologisehe Zfige der Kristallart, aus 
weleher das Glas entstand, sind erhalten, 
wie z.B. : Korngrenzen, Spaltfl~chen, Zwil- 
lingsgrenzen. Das Glas bildet eine Pseudo- 
morphose nach dem primi~ren kristallinen 
Mineral 

Brechungsindex und Dichte diaplektiseher 
Gl~iser liegen in einem Bereieh zwisehen 
denjenigen der kristallinen Phase und 
denen des normalen Glases 

Diaplektisehe Quarzgl~ser enthalten Hoch- 
druckmodifikationen des Si02 (Coesit, 
Stishovit) 

experimentell bestimmten Hugoniot-Kurve erl~utert. Sie ist in Abb. 1 wiederge- 
geben und stellt die spezifischen Volumina des bei verschiedenen StoBwellen- 
drucken komprimierten Quarzes dar. Die Knieke bei A und B rfihren yon Phasen- 
~nderungen her. Bei A (144 kbar) h5rt unter den Bedingungen der StoBwelle das 
Existenzgebiet des Quarzes auf. Das Kurvenstfick jenseits B (Drucke fiber 
383 kbar) ist wahrscheinlieh dem Stishovit oder einer amorphen Phase mit 
Stishovit-Koordination zuzuordnen (Mc Qur.~.~, FI~ITZ, MAI~SH). Bei der Kompres- 
sion dureh die StoBwelle tritt eine Erw~rmung auf, die der Volumenarbeit ent- 
spricht. Bei der sehnellen, adiabatisehen Entlastung erfolgt zwar eine Abkfihlung, 
es bleibt jedoch nach dem Durehgang der StoBwelle eine erh5hte Resttemperatur 
erhalten. Unter der Annahme konstanter spezifiseher W/~rme (co) und einer Grfin- 
eisenkonstante yon y ~ 0,653 hat WACXr.I~T,V, die in der Abb. 1 dargestellten StoB- 
wellentemperaturen (TH) und Resttempera~uren (TA) ffir versehiedene StoBwellen- 
drucke berechnet. 
Iqormale G1/~ser mit FlieBstrukturen und Blasen kSnnen durch StoBwellen nur 
gebildet werden, wenn die Resttemperatur so hoch ist, dab das Material nach dem 
Durchgang der StoBwelle als flfissige Schmelze zurfiekbleibt. Diaplektisehe G]~ser 
entstehen dagegen dann, wenn die StoBwelle genfigend Energie enthi~lt, um das 
Kristallgitter zu zerst5ren, die Resttemperatur jedoch nicht dazu ausreicht, um 
dieses Material in gesehmolzenem Zustand zu erhalten. Dialolektische Gl~ser 
werden also durch niedrigere StoBwellendrueke erzeugt als normale Gli~ser. Die 
Beobachtungen, die fiber die Wirkung yon StoBwellen auf Quarz und Feldsp~te 
vorliegen, best/itigen diese Vorste]lungen: 
Dr, CAI~LI und JA~i~so~ erhielten aus kristallinem Quarz durch StoBwellendrueke 
yon etwas fiber 600 kbar ein normales Quarzglas (Diehte und Lichtbreehung wie 
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geschmolzener Quarz); bei 360 kbar entstand eine amorphe Phase, bei 170 kbar 
blieb der Quarz kristallin. WACKERLE bekam normales Quarzglas aus Quarz 
durch StoBwellen yon 500 kbar, w~hrend bei 250 kbar die Quarzstruktur erhalten 
blieb. 
~ILTO~ und D~ CAt~LI erhielten aus einem Bytownit (80% An; ny~1,573) bei 
600--800 kbar Stol~wellendruek (TB= 1700---2100~ T A ~ 1300--1700~ normales 
Bytownitglas (n~1,557) mit Blasen und FlieBstrukturen. Bei 250--350kbar  
(TH---- 200--300 ~ C; T A-~ 200--250 ~ C) entstand ein diaplektisehes Glas mit einer 
Liehtbrechung yon n~-1,562. 
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Abb. 1. Kompression yon Qu~rz durch 8tol]wellen (ttugoniot-Kurve) nach WAOKm~L~. V Kom- 
primier~es Volumen; V 0 Volumen bei Atmosph~rendruek; P Druck in der StoBwelle 

In  eigenen Versuehen, fiber die an anderem Orte ausffihrlieh beriehtet werden 
sell, wurde durch die Wirkung einer ebenen Stol3welle yon etwa 360 kbar auf 
Granit diaplektisches Quarzglas und diaplektisehes Orthoklasglas (n-----1,490... 
1,497) erzeugt. 

Aus diesen Befunden kann man ableiten, dab sieh bei StoBwellendrucken in 
einem Bereieh, der zwisehen 250 und 500 kbar ]iegt, aus Quarz und Feldspar 
diap]ektische Glgser bilden, ws StoBwellendrueke fiber 500 kbar so hohe 
t~esttemperaturen hervorrufen, dab aus Quarz nnd Feldspar normale Glgser ent- 
stehen. Die genauen Grenzen fiir die Ents~ehung diaplektischer und normaler 
Gl~ser aus den versehiedenen Mineralen mfissen durch weitere Experimente fest- 
gelegt werden. Versuche in dieser l~iehtung sind im Gange. 
MILTon und DE CAI~LI zeigten, dab das yon TSC~tERMAK (1872) im Meteoriten 
Yon Shergotty gefundene und Maskelynit benannte Labradoritglas ein diaplek- 
tisehes G]as ist. Tsc~Im~Ax (1883) hatte erkannt, dab der Maskelynit aus kristal- 
linem Plagioklas entstanden ist. 
Die di~plektisehen Feldspatglgser in den Kristallineinsehlfissen der lgiesbreecien 
sind schon yon ~lteren Forschern beobachtet worden. So besehrieb v. GOMBEL 
]?eldspatglgser und teilte drei ehemische Analysen mit, aus denen hervorgeht, dab 
es sich um Labradoritglas (65--70% An) handelt. OB~I~DOI~S~I~ erkannte, dab 
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die Verglasnng der Feldsp~te unter Wahrung der guBeren Form und ErhalSung 
der Spaltrisse vor sich ging. Er nahm zwar W~rme als Ursache an, betonte aber, 
dab eine wirkliche Umschmelzung nich$ stattgefunden haben kann. NATHAN be- 
obachtete, dab die Isotropisierung der Plagioklase eines Diorits unter Volumver- 
mehrung vor sich gegangen ist. 
OB~DO~F~ beschrieb such GlKser, die aus QuarzkSrnern unter Wahrung der 
iiul~eren Form entstanden. DaB soleh blasenfreies Quarzglas (n~--1,46) in den 
Gesteinseinsehliissen des Suevit dutch die Wirkung yon StoBwellen ohne eigent- 
liehes Schmelzen gebfldet wurde, haben als erste SHOeMAKeR und CHAO erkannt. 
GemKB der Einteilung der an den kristallinen Einschlfissen des Suevit zu beob- 
aehtenden StoBwellenmetamorphose in 4 S~ufen zunehmender Intensit~t naeh 
STSF~Lv~ sind diaplektisehe Qnarz- und Feldspatgl~ser fiir die Metamorphose- 
stufe II  eharakteristiseh. Die dunklen Minerale (Bioti$, Hornblende) bewahren in 
dieser Stufe noch ihre kristalline Natur. In der niichsthSheren Stufe III  beginnt 
die Bildung normaler Gl~ser aus Feldspar. Zur Metamorphosestufe IV werden 
sehlieBlieh die Produkte hSehster StoBwellenmetamorphose gereehnet, die aus 
normalen Mineral- und Gesteinsgli~sern mit einigen l~esten kristalliner Kompo- 
nenten bestehen. 
1Jbergi~nge zwisehen diaplektischen und normalen Glitsern dfirften selten vorkom- 
men. Es ist aber denkbar, dab beim Einschlag sehr grol~er Meteoriten langdauernde 
StoBwellen entstehen, die Gl~ser mit FlieBstrukturen erzeugen, such wenn die 
Resttemperatur den Sehmelzpunkt nicht erreichte. Solehe Gli~ser werden aber 
keine Blasen enthalten. 
l~ber Petrographie und Chemismus der vor allem in Form glasiger Bomben 
(Fladen, Fl~dle) im l~ies vorkommenden normalen Gesteinsgl~ser soll demniichst 
in einer besonderen Arbeit ausffihrlieh beriehtet werden. Im folgenden werden 
einige Ergebnisse der Untersuchung diaplektischer Quarz- und Plagioklasgl~ser 
mitgeteilt. 

2. Physikalische Eigensehaften der diaplektisehen Gl~iser 
a) Diaplektisches Quarzglas 
Aus einem Bruehstfick eines Biotitgneises aus dem Suevit yon Aufhausen, dessen 
Quarze und Plagioklase vollsti~ndig isotropisiert sind, wurden dutch Zerkleinern 
und Auslesen unter dem Mikroskop 20 reine KSrner eines diaplektisehen Quarz- 
glases yon etwa 0,2--0,3 mm Durchmesser gewonnen. 
In Bromoform-Dimethylformamid-Misehungen wurde nach der Sehwebemethode 
festgestellt, dab die Diehte dieser KSrner im Bereieh yon 2,22 bis 2,26 streut. Ffir 
die optischen Untersuchungen wurden je 3--5 KSrner folgender Diehte isoliert: 
2,2611--2,2578--2,2397--2,2192 (~0,0002). 
Die Liehtbrechung (NaD-Linie) yon 5 KSrnern dieser Dichtestufen wurde nach 
der Immersionsmethode (Immersionsfliissigkeit: sr Butyl- 
diglykol) dureh Variation der Temperatur der Flfissigkeit mit einer Genauigkeit 
yon ~= 0,0002 gemessen. 
Die gemessenen Werte der Dichte und der Liehtbrechung diaplektiseher Quarz- 
gl~ser sind zusammen mit den Werten fiir synthetisehes SiO~-Glas und ffir die 
kristallinen SiOz-Modifikationen in der Tabelle 2 zusammengestellt und in den 
Abb. 2 und 3 graphiseh aufgetragen. 
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Tabelle 2. Dichte, Lichtbrechung, Molre]ralction und SauerstoM-Ionenre[ralction yon normalem 
und diaplel~tischem Si02-Glas und yon den lcristallinen Si02-Modi]il~ationen 

Dichte Licht- M o l -  Ionenrefraktion 
g/cm a brechung refraktion des Sauerstoffs 

cm a em ~ 

Normales Si02-Glas 
(Suprasil, Fa. Heraeus) 

Diaplektisches Si02-Glas 
(NSrdlinger Ries) 

n 

2,1996 1,4585 7,461 3,680 

2,2192 1,4600 7,416 3,658 
2,2192 1,4608 7,427 3,663 
2,2397 1,4615 7,368 3,634 
2,2578 1,4631 7,332 3,616 
2,2611 1,4635 7,326 3,613 

Melanophlogit 1,99 1,425 7,721 3,810 
~-Tridymit 2,26 1,475 7,485 3,692 
~-Cristob~lit 2,33 1,485 7,397 3,648 
Keatit 2,50 1,517 7,272 3,586 
~- Quarz 2,65 1,545 7,164 3,532 
Coesit 2,93 1,595 6,968 3,484 
Stishovit 4,28 1,812 6,067 3,033 

= mittlere Lichtbrechung. 

Die Liehtbreehung der kristallinen Phasen des SiO 2 nimmt bekanntlich mit der 
Dichte nach einer einheit]ichen Funktion kontinuierlieh zu. Diese weicht von der 
ffir eine konstante Molrefraktion (ffir das SiO 2- Glas) berechneten Funktion ab. F/Jr 
die diaplektisehen G1/iser gilt wiederum eine andere Beziehung zwischen Diehte und 
Liehtbrechung. Es ist wahrscheinlieh, dag die l~eihe der diaplektischen G1/tser fiber 
noeh n/~her zu untersuchende Zwischenglieder bis zum ~-Quarz reieht. Die dureh 
Stogwellen geringeren Druekes mechanisch (vor allem plastisch) deformierten 
Qu~rze mit kristallographiseh orientierten sog. planaren Elementen (planar 
features) haben niedrigere Liehtbrechung und Doppelbreehung als normaler 
Quarz (BuNc~ u. C o ~ ,  im Druck; v. ENGELItARDT, HSI~Z u. STSFFLEI~, im 
Druck; C~IAO, 1967). Uber die Eigensehaften dieser Vorstufen diaplektiseher 
Gl/~ser, die in den Riesbreeeien h/~ufig vorkommen, wird in Kiirze eine besondere 
Untersuchung vorgelegt werden. 
Aus Dichte und Liehtbreehung wurden die Molrefraktionen berechnet (Tabelle 2; 
Abb. 2 u. 3). Dabei wurden fiir die kristallinen SiO~-Modifikationen mittlere 
Werte der Lichtbrechung eingesetzt. Auch in den Werten der Molrefraktion kommt 
die besondere Natur  der diaplektischen Glaser zum Ausdruck: Erstens sind die 
Molrefraktionen der diaplektisehen G1/tser niedriger als die des normalen SiO~- 
Glases. Zweitens nimmt die Molrefraktion der diaplektisehen Gl~ser naeh einer 
anderen Funktion mit der Diehte ab als die der bisher bekannten SiO2-Modifika- 
tionen (Abb. 2 u. 3). 
Berechnet man unter der Annahme eines konstanten Wertes von 0,1 cm a ffir die 
Ionenrefraktion des Si 4 + aus den Moirefraktionen die Ionenrefraktionen des Sauer- 
stoffs, so erh/~lt man die in der Tabelle 2 verzeichneten Werte. Die Ionenrefrak- 
tion, d.h. die Polarisierbarkeit des Sauerstoffs, ist in den diaplektischen G1/tsern 

7 Contr. Mineral. and Petrol.,  u  15 
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Abb. 2. Lich~brechung und Molrefraktion yon SiO~-Phasen als Funktion der Diohte. A Be- 
rechnete Abh~ngigkei~ der Liehtbrechung yon der Dichte bei konstanter Molrefraktion yon 
7,461 (Wert fiir normales SiOz-Glas) ; B Diaplektische Quarzgl~ser 
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Abb. 3. Lichtbrechung und Molrefraktion yon diaplektischen Quarzgl~sern als Funktion der 
Dichte. Gestrichelter Ausschnitt aus Abb. 2. A Berechnete Abh~ngigkeit der Lichtbrechung 
yon der Dichte bei konstanter Molrefraktion yon 7,461 (Wert fiir normales SiO2-Glas ) Cr 
Lichtbrechung yon ~-Cristobalit; Tr Liehtbrechung yon ~-Tridymit 

kleiner als im normalen  SiO~-Glas. Sie n~ihert sich dem Wer t  fiir ~- Quarz. I n  den 
diaplektischen Gls ist  die Nahordnung  offensichtlich in  st~irkerem MaBe er- 
ha l ten  geblieben als im normalen  SiO2-Glas. Darauf  weisen Beobachtungen  yon  
BUNCH u n d  COHEN bin, die an  ct-Quarz, der durch Stol~wellen s tark beanspruch t  
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worden war, Ver~nderungen des Infrarot-Absorptionsspektrums feststellten. 
Eigene Untersuchungen sind geplant. 

b) Diaplektisches Plagioklasglas 

Das untersuchte Material en ts tammt  einem Plagioklasamphibolit aus dem Suevit 
yon Bollstadt, dessen Plagioklas in isotropisiertem Zustand vorliegt. 
An einem Anschliff dieses Gesteins wurden mit  Itilfe der Elektronenmikrosonde 
an 28 K5rnern die Kalium- und Calcium-Gehalte bestimmt. Aus dem arith- 
metisehen Mittelwert ergibt sich folgende Plagioklaszusammensetzung (Schwan- 
kung des An- Gehaltes : d= 4 Gew. % ) : 

K0,0s Nao,53 Cao,39 All,39 Si2,~10s 
(Molekulargewicht 269,84). 

Fiir die Diehte- und Lichtbrechungsbestimmungen wurden aus der meehaniseh 
zerkleinerten Probe reine K6rner unter dem Mikroskop ausgelesen. 
Auch die diaplektischen Plagioklasgl/iser zeigen einen weiten Streubereich der 
Dichte. Naeh der Sehwebemethode wurde in Bromoform-Dimethylformamid- 
Mischungen an 180 EinzelkSrnern die in Abb. 4 dargestellte H/~ufigkeitsverteilung 
der Dichte festgestellt. 10 fiir diese Dichteverteflung repr/isentative K6rner wur- 
den f/it die Best immungen der Liehtbreehung ausgew/~hlt. Mef~methode und Mefi- 
genauigkeit entspreehen den im vorhergehenden Abschnitt  erw/~hnten. 
In  der Tabelle 3 und in der Abb. 5 sind die gemessenen Werte von Dichte und 
Lichtbrechung ffir die diaplektisehen G1/~ser sowie ffir ein normales Glas und fiir 
einen Plagioklaskristall derselben mittleren Zusammensetzung dargestellt. 

Tabelle 3. Dichte, Lichtbrechung, Molre/raktion und Sauersto]/.Ionenre]raktion von normalem * 
und diaplektischem Plagioklasglas und kristallinem Plagioklas ** gleicher Zusammensetzung 

Dichte Licht- M o l -  Ionenrefraktion 
g/cm 3 brechung refraktion des Sauerstoffs 

n cm 3 cm 3 

Iqormales Plagioklasglas * 2,431 1,522 33,85 4,05 
(extrapoliert) 

Diaplektisches Plagioklasglas 2,4482 1,5232 33,681 4,028 
(NSrdlinger Ries) 2,4572 1,5238 33,590 4,017 

2,4768 1,5251 33,474 4,002 
2,4814 1,5260 33,374 3,990 
2,4925 1,5270 33,280 3,978 
2,5077 1,5281 33,132 3,959 
2,5134 1,5289 33,106 3,956 
2,5250 1,5296 32,990 3,942 
2,5400 1,5311 32,873 3,931 
2,5571 1,5326 32,730 3,909 

Kristalliner Plagioklas ** 2,654 1,550 32,390 3,867 

* Lichtbrechung yon FOSTER (1955). Die entsprechende Dichte wurde durch Extrapolation 
aus der Kurve der Lichtbrechung der Abb. 5 gewonnen. 
** Dichte und mittlere Lichtbrechung nach T~SG~ (1959). 

7* 
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Wie im Falle der diaplektischen Quarzgl/~ser sind Dichte und Liehtbreehung der 
diaplektischen Plagioklasgl/iser h6her als diejenigen des normalen Plagioklasglases 
und niedriger als die der kristallinen Phase der gleichen Zusammensetzung. Fiir 
die Lichtbrechung haben dies BUNCH und COHE~ zum ersten Mal festgestellt. 
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Abb. 4. I-I~ufigkeitsverteilung der Dichte von diaplektischen Plagioklasgl~sern (180 K6rner) 
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Abb. 5. Lichtbrechung und Molrefraktion yon diaplektischen Plagioklasgl/isern. A Berechnete 
Abh/~ngigkeit der Lichtbrechung yon der Dichte bei konstanter Molrefraktion yon 33,83 (Wert 
fiir normales Plagioklasglas). B, C Normales Plagioklasglas; D, E Kristalliner Plagioklas 

Die Molrefraktionen und die Ionenrefraktionen des Sauerstoffs sind in Tabelle 3 
aufgeffihrt. Die Sauerstoffrefraktionen wurden unter der Annahme konstanter  
Ionenrefraktionen yon K (2,2 cm*), Na (0,5 cmS), Ca (1,33 cmS), A1 (0,17 cm s) und 
Si (0,1 cm 3) bereehnet. 
Auch im Falle der diaplektisehen Plagioklasgl/~ser ist mit  steigender Dichte eine 
Abnahme tier Molrefraktionen zu beobaehten, die sieh derjenigen der kristallinen 
Phase n~hern. Dasselbe gilt ffir die Sauerstoff-Ionenrefraktionen. Daraus ergeben 
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sich f/ir den strukturellen Zustand der diaplektischen Plagioklasgl/~ser analoge 
Folgerungen, wie sie ffir diaplektische Quarzgliiser ausgefiihrt wurden. 
Auch hier ist mit  der Existenz yon Ubergangsgliedern zu rechnen, die yore unge- 
st6rten Plagioklas fiber mechanisch deformierte Zust/~nde bis zu den diaplekti- 
schen Gli~sern reichen. ~ b e r  diese Vorstufen der diaplektischen Plagioklasg]/~ser 
wird in Kfirze berichtet werden. 
Messungen der Infrarotabsorption,  die voraussichtlich zur weiteren Aufkl/irung 
der Strukturverh~ltnisse dieser G1/iser beitragen werden, sind geplant. BV~cH 
und Co~E~ haben bereits festgeste]lt, dai] sieh kristalline Phase, diaplektisches 
und normales Glas yon gleieher Plagioklaszusammensetzung im Inffarot-Absorp- 
t ionsspektrum unterseheiden. 

Zusammenfassung 
In  den Breccien des Ries kommen wie in anderen vermutlichen und sicheren 
Meteoritenkratern zwei Arten yon Gl~sern vor, die beide durch die Einwirkung 
yon StoBwellen auf die Gesteine des kristallinen Untergrundes entstanden sind: 
a) Normale Mineral- und Gesteinsgliiser: Sie zeigen FlieBstrukturen und Blasen 
und sind dutch StoBwellen entstanden, deren Energie so hoch war, dab nach der 
Druckentlastung eine flfissige Schmelze zurfickblieb, die zum Glas erstarrte. 
b) Diaplektische Mineralgl~ser: Sie bflden als Pseudomorphosen Korngrenzen, 
Spaltrisse und Zwillingsgrenzen der prim~ren Minerale ab und zeigen weder FlieB- 
strukturen noch Blasen; sic sind durch StoBwellen entstanden, deren Energie wohl 
zur Zerst6rung des Kristallgitters, nicht aber dazu ausreiehte, um das Material 
so s tark zu erwarmen, da~ es naeh der Entlastung a]s Schmelze zurfickblieb. - -  Es 
werden Werte der Dichte und der Lichtbrechung diaplektischer Quarz- und An- 
desinglaser mitgeteilt. Sic sind h6her als die Werte der normalen Gl~ser und niedri- 
get als die der kristallinen Phasen. Diaplektische Glaser sind daher yon normalen 
Gliisern physikalisch unterschieden und stellen Zwischenzusti~nde der Ordnung 
zwischen kristallinen Phasen und normalen Gli~sern dar. 
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