
I. Aufsatze und Mitteilungen. 

tiber mesozoische Faltungeii in den tertiaren Kettengebirgen 
Europas. 

Von Otto Wilckeiis (Jena). 

Die straffe Einheitlichkeit eines grossen Teiles des alpinen 
Faltenznges in Zentral- nnd Stidenropa innss in dein Beschauer einer 
orographischen Karte dieses Gebietes nnwillktirlich die Vorstellnng 
erwecken, dass diese Gebirge einem einheitlichen Vorgange ihren 
Ursprung verdanken. Tatsachlich hat die jilngste, nnter dem Zeichen der 
Deckentheorie stehende Periode der Forschnng diese Anffassnng in 
mehr als einer Hinsicht gekraftigt. Wahrend man friiher den Ost- 
alpen eine andere Entstehnngsgeschichte als den Westalpen znsprach, 
wissen wir hente, dass beide dnrch den gleichen Prozess in der 
Tertiilrzeit ihren Ban nnd ihren Verlanf erhalten haben. Der Decken- 
bau ist nicht nnr fiir die ganzen Alpen, sondern anch fiir die sich an 
sie anschliessenden Gebirge Karpathen (dnrch Lugeon [1]) and Apennin 
(dnrch Steinmann [2]) nachgewiesen worden. Es wlirde nns nn- 
natiiiiich und iiberraschend vorkommen, wenn diese beiden letzteren 
Gebirge nicht Uberfaltnngsban zeigten, wo sie doch offenbar nnd 
nach allgemein geteilter Annahme die Fortsetznng der Alpen bilden. 
Die Erforschnng der faziellen Zonen hat weitere Ubereinstiinmnngen 
in diesen Gebirgen anfgedeckt. Wir verfolgen das lepontinische 
Faciesgebiet init seinen charakteristischen grhnen Ernptivgesteinen 
dnrch den Apennin nnd die Alpen zn den Karpathen und bis in 
die Transsylvanischen Alpen; mit den ostalpinen Decken der Alpen 
konnte V. Uhlig (3) die snbtatrische Decke, die Decke des „Inneren 
Gurtels“ der Zentralkarpathen, die Decke des nngarischen Mittel- 
gebirges sowie die siebenbhrgische Decke der Karpathen parallelisieren. 
Audi iin einzelnen herrscht in der Facies in den verschiedenen Teilen 
der Alpiden, d. h. des Gebirgszuges voin Balkan bis znr betischen 
Kordillere resp. Majorka, viel Ahnlichkeit. Man gewinnt den Ein- 
drnck, dass der alpine Faltenzng ein Gebiet mit einheitlicher 
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Yorgeschichte und einlieitlichem Ban darstellt, und es bedeutet nur 
noch einen kleinen Schritt ureiter, wenn man dies Gebirge dann auch 
durch einen einheitlichen, zeitlich relativ eng umgrenzten Yorgang 
entstanden glaubt. In der Tat haben die Gberschiebungs- und 
Faltungsvorgange der mittleren Tertiarzeit die Alpiden heraus- 
gebildet, wenn sich dieser Prozess auch in mehreren Abschnitten 
vollzogen hat. Steinmanx (4) hat ftir die Schweizer Alpen der 
Deckenbildung ein oligozanes. der weiteren Faltung ein miozanes 
Alter zugesprochen. Auxold Heim (5) nimmt sogar ein plio- 
zanes A^ordringen der randlichen Decken an ein erodiertes Xagel- 
fluhgebirge an. Fiir den Apennin hat Steixmann (6) ebenfalls 
oligozanes Alter der Deckenbildung und eine iniozane Faltung der 
Schubinassen wahrscheinlich gemacht. 

E. SuEss bezeichnet die Alpiden als „posthume Altaiden“ und 
bringt damit die Tatsache zum Ausdruck, dass dieses Gebirge im 
Bereich der alteren, karbonischen Faltung liegt, die sich innerhalb 
des grossen tertiaren Kettengebirges in einzelnen, stark heraus- 
gehobenen Stticken des Untergrundes deutlich verrat. Solche alt- 
gefaltete Massen sind die Massive aus kristallinen Gesteinen in der 
Zone des Mt. Blanc in den Alpen, in denen man eine diskordante 
G^berlagerung abradierter Falten durch jtingeres Karbon beobachtet. 
Cber die Einwirkung der tertiaren Faltung auf diese alten Massen, 
deren Eolle als stauende AAhderlager bei der Deckenbildung von 
Lugeox, Argaxd u. a. erortert ist, hat sich Koxigsberger (7) 

neuerdings in einem anderen Sinne als friihere Beobachter aus- 
gesprochen. Im Aarmassiv ist nach seiner Angabe die Faltung 
karbonisch und nicht durch den tertiaren Zusamnlenschub er- 
zeugt. Dieser hat vielmehr nur starke Hebung von Stiden 
und eine starke Gberneigung des ganzen Massivs bev'irkt, wodurch 
die ehemals horizontale Auflagerungsflache der Trias eine Neigung 
von 25—35^ nach Xorden erhalten hat. Koxigsberger meint, dass 
die Sedimenthiille auf dieser geneigten Flache nach Nor den abgeglitten 
ware und schliesst sich damit Ideen an, die von Schardt (8) und 
C. Schmidt (9) fur die helvetischen Alpen, fur die Hohen Tauern 
von Pexck (10) geaussert worden sind. Eine Beeinfiussung der 
tertiaren Faltung durch diese altkristallinen Massive ist zweifellos 
vorhanden. 

In neuerer Zeit ist eine Anzahl von Tatsachen als Beweis fur 
das Yorhandensein mesozoischer Faltung und Gberschiebung 
in den Alpiden aufgefasst worden. Man ist leicht geneigt, sich von 
vornherein gegen die Moglichkeit mesozoischer Tangentialdislokationen 

in den tertiaren Kettengebirgen auszusprechen. Aber man muss 
vorsichtig mit einer solchen prinzipiellen Ablehnung sein. Wer hatte 
noch vor einem Lustrum daran gedacht, dass sich das Ende der 
Jurazeit fiir unsere deutschen Mittelgebirge als eine so intensive Dis- 
lokationsperiode erweisen wtirde, wie es die Schriften von Stille und 
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Philippi gezeigt liaben. Dags bedePiteude Beweguiigen im Laufe des 
Mesozoikums in der alpidischen Geosynklinale stattgefunden haben, 
ist ja bekannt. Liicken in den Scliichtserien der verschiedenen 
Faciesgebiete lassen das ebenso deiitlicli erkennen wie das Auftreten 
YOU Breccien. Die Granitgerolle in der Falknisbreccie und im Ta- 
spinit Granbiindens weisen anf sehr tiefgreifende Dislokations- und 
Denudationsvorgange bin, dnrcli die die kristallinen Gesteine frei- 
gelegt wurden. Osterreichische Geologen haben die Breccien Gran¬ 
biindens ais Beweise gegen den Deckenbaii verwerten wollen und 
dabei iinbeachtet gelassen, dass diese Gesteine 1. Glieder einer 
normalen Schiclitserie sind, in der Sediinente verschiedener 
Entstehnng und nngleicher Meerestiefe wechseln wie irgendwo in 
einem Gebiet ohne Dberschiebnngen, und 2. dass diese Gesteine 
sicli niclit mehr an dein Orte ilirer Ablagernng befinden. Der zweite 
dieser Punkte muss anch bei der Dentnng der durch exotisches 
Material ausgezeichneten Flyscbzouen der Voralpen besonders in 
Rechninig gezogen werden. Die exotischen Blocke sensii stricto sind 
tektonisch entstanden, es sind „Scherlinge“, initgeschiirfte Fetzen 
aus den tieferen Teilen einer Decke; die exotischen Gerolle im Flyscli 
braiichen dagegen mit Dberschiebnngen gar nichts zii tun zu haben, 
sondern sind nach meiner Meinung im Wurzelgebiet der Decke, zu 
der sie gehoren, als normales Sediment entstanden. Wenn solche 
Gerolle aus kristallinem Material bestehen, so beweist das, dass 
zur Zeit ihrer Bildung im Wurzelgebiet der betreffenden Decke das 

Meer Zerstorungsprodukte tief denudierter Gebiete aufnehmen konnte, 
aber weiter aiich nichts. Ich befinde inich bei dieser Auffassung 
ganz in Dbereinstimmung mit Arnold Heim, der sogar von den grossen 

exotischen Blocken im Flyscli sagt, dass sie Sedimenteinschaltungen 
und passiv im Deckenschub nach Norden verfrachtet sind (11). 

Die erwillinten Andeutungen starker Hebungen mochten kaum als 
Wirkungen von Faltungen anzusehen, sondern dlirften eher als Folgen 
sakularer Bewegungen in der Wechselwirkung der Geosynklinalen 
und Kontinentalfelder, vielleicht aucli radialer Dislokationen auf- 
zufassen sein. Echte mesozoische Faltungen kennen wir nur sehr 
wenig. Das eigenartigste Beispiel einer solchen, die zur Entstehung 
eines selbstandigen Gebirges gefiihrt hat, ist die des „Kimmerischen 
Gebirges“, ["dessen Reste in der stidlichen Krim, in der Dobrudscha 
und am Aussenrande der Ostkarpathen erhalten sind. In ihm ist 
die Faltung alter als Neokom (12). Hier handelt es sich aber um 
ein Stuck mesozoischen Vorlandes, das in seiner Lage zwischen dem 
Asow'schen Horst und den jungen Falten der Karpathen als eine 
Ausnahme ,ja als eineErscheinung ohne Gegenstuck auf derErde dasteht. 

Nun sind aber in neuerer Zeit auch aus den x\lpiden selbst 
mesozoisch gefaltete Stlicke beschrieben worden. Die Kenntnis eines 
derselben verdanken wir Pierre Lory. Es liegt in den subalpinen 
Ketten der franzosischen Alpen und zwar, genauer gesagt, in der 

18* 
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Zone des Gapen9ais in den Landschaften Devolny und Banchaine. 
Dies „Massiv“, wie man in den franzosischen Kalkketten die oro- 
grapliisch individnalisierten Gebirgsteile nennt, liegt zwischen der 
Zone der Sedimenthiille der kristallinen Massen iin Osten nnd den 
snbalpinen Ketten s. s. iin Westen. Es ist soznsagen ein Yorstoss 
der letzteren gegen Osten dort, wo sich der Aussenrand des kristallinen 
Belledonnemassivs scharf nacli Osten wendet. Anch tektonisch ist 
die in Rede steliende Region eine scharf umschriebene Einheit, schon 
dnrcli die N.-S.-Richtnng seiner Fatten, die in schroffem Gegensatz 
zn dein O.-W.-Streichen der snbalpinen Ketten ini AY nnd SY" steht, 
d.nrch seine Strnktnr in Brack van tiklinalen nnd Domen nnd dnrcli 
seine westliclie Begrenznng dnrcli eine grosse Faltenverwerfnng (13). 
Die Mitte des Devolny niiiimt eine grosse flaclie Mnlde von Senon- 
kalken ein, deren steile Abstiirze deni Obion, Anrnze nnd anderen 
Bergen ihre malerisclie Grossartigkeit verleihen. 

Die Scliiclitfolge dieses Gebietes (14) reiclit voiii Oxford bis ins 
Oligozan. Der obere Jura weist fast dnrcligaugig Sclilanimfacies 
anf. In der Yalendisstnfe lierrsclien Mergel vor, dann stellen sicli 
aber kieselige Kalke ein, die ancli zwischen den Mergelkalken der 
Hanterive-Stnfe anftreten, wahrend Barreme- nnd Apt-Stnfe wieder 
niergelig ansgebildet sind. Die Mergel nelimen an der Obergrenze 
des nnteren Apt schwarze Farbe an nnd enthalten dann ebenso wie 
ini Albien Griinsandlagen. Das Cenonian ist iiiit Inoceramen 
fiihrenden Mergelkalken vertreten. Dann inachen sich aber Be-, 
wegniigen benierkbar, es findet eine bnckelige Anftreibnng staff, 
dnrch das Tnron halt eine Trockenlegnng an, nnd die verschiedenen 
Stnfen des Senons liegen iiiit oder ohne Diskordanz transgressiv 
anf ihrer Unterlage. AYeisse Kalke banen das (a) Untersenon 
anf; dann folgen (b) Mergelkalke nnd blanschwarze IMergel init 
Scaphites hippocrepis IMort. des nnteren Campanien. Das 
obere Campanien beginnt mit (c) granen, etwas kristallinen, gnt 
geschichteten, gelegentlich kieseligen Kalkeii, die Scaphites constricius 
nnd Belemnitella mucronata fhhren. Dann konimen — niancher- 
warts die Basis der Oberkreide bildend — (d) gelbliche nnd rbtliche 
Kalke mit Kieselknollen, Terehratida carnea nnd Ananchytes ovcita. 
Sie werden nacli oben (e) saiidig nnd fhhren Banke .von grosser 
Gryphaea vesiciilaris. Breccien konimen in (a), (b) nnd (c) vor. 
Die Machtigkeit des Campanien betragt 900 — 1000 in. Erst 
mit (d) Avar die Transgression Avdlendet. Nach einer zienilich 
wechselvollen Geschichte Avahrend des Tertiars Avnrde nach Lory 

das Gebiet \mn der letzten Hanptphase der Alpenfaltnng betroffen. 
Lory hat anf einer Ubersichtskarte (C. R. Acad, des Sc. Paris 

(123. p. 385) den Yerlanf der tertiaren Anti- nnd Synklinalen dar- 
gestellt. 

Yon der Strasse Amn St. Jnlien-en-Ranchaine nach La Fanrie 
habe icii selbst hber den regelniassigen Fatten ans Malm nnd 
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Unterkreide die horizontaleii Senonscliichten des Dnrbonas lieg'en 
selieii. Es ist ein hochst frappierender Anblick. Icli babe micli oft 
g-efrag’t, ob bier nicbt vielleicbt eiue diskordante Faltung vorlage. 
Die tieferen Scbichten sind ja offers anders gefaltet wie die libberen. 
Bekannt ist das Profil der Mt. Joly-Falten, bei denen nur die 
tieferen Sebicbten die ganz intensive Faltnng niitmachen. Audi aus 
den Banges bat Liigeon (15) starkere Faltung der tieferen Sebicbten 
miter den boberen besebrieben. Am Walensee stossen, wie Arn. 
Heim’s Profil (16) zeigt, in der Gegend des Sicbelkaniines die Malm- 
kalke mit einem liegenden Sattel nnter eine Mnlde von Neokom, 
und weiter gegen das Ebeintal bin liegen in der Alviergriipije vom 
Fanlfirst bis znni Ganscbla die Xeokoinscbicbten horizontal nnter 
sebarf gefalteten Jnrasebiebten, deren Faltnng in den dariiber 
liegenden maebtigen Balfriesscbiefern erstiekt. Dieser Gegensatz ist 
so gross, dass Rothpletz (17) die oberen, flach lagernden Sebicbten 
als eine Gberscbiebnngsmasse ansab. In all diesen Fallen von dis- 
kordanter Faltnng ist aber — nnd das ist ein wichtiger Unterschied 
gegeniiber den Lagernngsverhaltnissen im Devolny — keine trans¬ 
gressive Fagerung der scbwacber gefalteten Massen vorbanden, 
sondern eine nnnnterbrocbene Scbicbtserie. Xatiirlicb konnte an nnd 
flir sicb aneb eine Scbicbtfolge mit Liicken nnd transgressiver 
Lagerimg eines Scbicbtkomplexes dnreb die tertiare Alpenfaltnng 
eine diskordante Faltnng erfabren, aber die Verbaltnisse im Devolny 
spreeben docb ftir die Anffassnng Lorys, der die Falten als ante- 
senoniseb betraebtet ^). 

Gerade die jnngere Kreide ist aneb in den Ostalpen als grosse 
Dislokationsperiode betraebtet worden. Wegen der angeblicben 
Fagerung der Gosansebiebten im Fjorden sollte das Gebirge sebon 
in Vorgosauzeit entstanden sein. Aber aneb abgeseben davon bat 
neuerdings beispielsweise A. Spitz (18) im Hollensteinziig bei Wien 
Lagerungsverbaltnisse angetroffen, die nacb seiner Meinnng das 
diskordante Hinlibertreten von Gosansebiebten fiber vorher gefaltete 
Sebicbten beweisen. Die Gosansebiebten liegen, so sagt nnser vor- 
trefflicber jnnger Wiener Kollege, in einem alten Relief. Die tertiare 
Faltung bat Falten mit grosserer Spanmveite als die vorgosanisebe 
erzeugt. Bei der ersteren ist es allerdings zn „DifferentialbeTvegnngen 
zwiseben dem alten LTntergrnnd nnd der anflagernden Gosan“ ge- 

b Daranf, dass es sicb im Devolny nm diskordante Faltnng handeln konnte, 
bin ich besonders dnrch FoR’endes o-ekommen. Lugeox konstatiert in seiner 

o O 

erwahnten Arbeit fiber die Dislokationen der Banges, dass in diesem iMassiv ein 
anffallender Gegensatz der Intensitfit der Falten in den Mnlden einerseits nnd 
in den Satteln andererseits vorbanden ist nnd dass die Mnlden (im Sfiden des 
Massivs) bedentende Breite besitzen. Die Faltnng ist in der Tiefe intensive!' 
als weiter gegen die Obertlacbe. So zeigt eine von Urgon gebildete Antiklinale 
etwas weiterbin einen dreifacben Sattel in der jnrassiseben Unterlage. Die An- 
nabme einer vorcretaciseben oder dnreb die Kreidezeit bin andanernden Faltnng 
veist Fugeon znrtick; die ganze Faltnng ist tertiar. 
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kommen. „Daher ist der Kontakt zwischen Gosau mid Klippen meist 
ein mechanischer.“ 

Ftir die Beobachtung des Gebirgsbans liegeii die Verhaltnisse ini 
Hbllensteinzug selir viel ungiinstiger als im Devolny. Xur an einer 
einzigen Stelle kann man die Anflageriing der Gosauschicliten auf 
die altere Unterlage, in dieseni Falle aiif Hierlatzkalk, beobacliten, 
doch scheint der Aufscliliiss iiiclit zn geniigen, iim das Vorhandensein 
Oder Felilen einer Diskordanz zn erkennen. Wenn man Spitz’ Profile 
studiert — wobei man im Ange behalten muss, dass „die flache 
Lagerung der Gosau in manchen Profilen lediglich eine Yerlegenheits- 
ausscheidung‘‘ ist —, so sieht man die Gosauschichten mit einer Aus- 
nahnie stets neben und nienials fiber anderen Gesteinen liegen. Aus 
der einen Ausnalime aber — im Profit X — muss man eine Kon- 
kordanz zwischen den Jura-Neokommergeln und den Gosauschichten 
entnehmen. 

In Anbetracht der schlechten Aufschlfisse und der offenbar vor- 
handenen komplizierten Lagerung scheint mir das im wesentlichen 
vorgosauische Alter der Faltung nicht bewiesen. Das Gebiet ist 
ungeeignet, das Problem einer vorgosauischeii Faltung in den Ost- 
alpen zu losen. Zu was ffir Konsequenzen muss Spitz’ Anschauung 
ffihren! Nach ilini und V. Uhlig (19) gehort der Hollensteinzug der- 
selben Zone an wie die pieninische Klippenzone der Karpathen. Soil 
diese Klippenzone etwa auch intrakretacisch gefaltet sein? Ein 
unerwartetes Einfallen der Schichten wideiiegt die Deckentheorie 
ebensowenig wie die fazielle Gbereinstimmung zwischen zwei direkt 
fibereinanderliegenden Schubmassen, die ja vor der Dislokation be- 
nachbart nebeneinander gelegen haben. Wenii man sich innerhalb 
einer Schubmasse befindet, kann man leicht den Mangel an Beweisen 
ffir die Existenz von Schubmassen konstatieren. So fand Zoeppritz 

(20) in Oberengadin keine Anzeichen ffir grosse Gberschiebungen, 
weil sein Untersuchungsgebiet sich innerhalb der ostalpinen Decke 
befindet. Ffir das Tatragebiet hat Lugeon die Einheitlichkeit des 
gebirgsbildenden Vorganges fiberzeugend dargetan (21). Die pieni¬ 
nische Klippenzone ist auch nach V. Uhlig (22) wurzellos. Das 
von Spitz untersuchte Stfick der Fortsetzung dieser Zone in den Alpen 
beweist nichts gegen die Deckentheorie; die z. T. horizontale Lagerung 
der Gosauschichten ist noch unerklart. 

Als dieser Aufsatz schon in der Korrektur stand, erschien eine 
Abhandliing von Cl. Lebling (35), in der eine Amrgosauische Uber- 
schiebungsperiode ffir das Salzkammergut iiachzuweisen versucht 
wird. Der Yerfasser schildert zu dieseni Zweck seine Beobachtungen 
an deni Profil vom Abtenauer Gosaukreidebecken (westlich voii Gosau) 
den schmalen, etwa 10 km langen, nordostlich streichenden Kreide- 
zug entlang bis Strobl. Diese Kreide stosst im AYesten an Gesteine 
der bayrischen Decke (Haug), im Osten an solche der Dachsteindecke 

(Haug), die das Gamsfeld-Katergebirge aufbaut. Aus den S. 538— 
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558 mitg’eteilten Einzeldateii geht liervor, class die Gosaukreide 
niclit niir ziir bayerischeu Decke gehort, sonclem sick auch auf den 
Ramsaiidolomit- nnd Dachsteinkalk der Dachsteindecke anflagert. 
Merkwtirdigerweise zieht Lebling daraus den Schliiss, dass es keine 
Dachsteindecke gibt. Als ob es nicht ofters gleicli ausgebildete For- 
niationsstiifen in verschiedenen Decken gabe! Nun sind Gerolle 
von „bayrischen“ und „Daclisteingesteinen“ in den Gosaukonglome- 
raten ganz eng gemischt. Da iniissen also beide Decken schon in 
Yorsenoner Zeit nebeneinander gelegen liaben, zumal da die Gerolle 

oft sehr gross sind. 
AVahrend sicli die Gosauschichten auf der grossten Strecke des 

Profils ZY^ischen beiden Decken halten, oft steilgestellt oder auch 
flachgelagert, bilden sie nordlich vor der Hochwand (bayrische Decke), 
dem Sparberhorii und Rettenkogel (Dachsteindecke) einen zusammen- 
hangenden Zug. Nach Haug ware die Kreide an der Hochwand 
schon ursprlinglich angelagert worden, wahrend sie unter Sparber- 
horn und Rettenkogel niit anormalem Kontakt einschiesst. Am 
Sparberhorii sind schlechte Aufschliisse, am Rettenkogel konnte Leb¬ 

ling die Auflagerung der Gosaukreide auf den Dachsteinkalk nach- 
weisen, an der Hochwand wahrscheinlich machen. 

Lebling sagt, die Gosaukreide hinge wie eine Draperie liber 
den „bayerischen“ Gesteinen einer-unddenDachsteingesteinen anderer- 
seits. Ware dem wirklich so, dann miisste die ‘CTberschiebung der 
Dachsteingesteine liber die bayerischen, die Lebling selbst anninimt, 
vorsenonisch sein. Aber aus dem, was Lebling mitteilt, muss man 

schliessen, dass eine „bayerische Decke“ mit Gosau-Schichten als 
jiingstem Glied der Schichtfolge unter einer Decke von Dachsteinge- 
steinen mit Gosau-Schichten als jiingstem Glied liegt. In keineni der 
nhtgeteilten Profile sehen wir Gosauschichten liber eine altere Stoning, 
sei es Bruch, sei es Uberschiebung, transgredieren. Dass die Kreide- 
„draperie“ einheitlich ist, dass sie nicht zum Teil zu der einen und 
zum Teil zu der anderen Decke gehort, wire! von Lebling nicht be- 
wiesen. Sein Profit Nr. 8 zeigt lebhafte Ungleichheiten in der Lagerung 
der Gosauschichten im NNO, aus dem Gebiet des in der Mitte ge- 
legenen Sparberhorns weiss der Verfasser nichts anzufuhren. Das 
unterste Profit in seiner Fig. 7 zeigt, wie die Gosaukreide auf Ap- 
tychuskalk unter den Dachsteinkalk mit Gosaukreide einschiesst. 
Die Dberschiebung ist also nachsenonisch. Wenn der Verfasser 
nieint, das Gosaubecken sei ein viel zu grosses Loch, als dass die 
Erosion es erst nach einem tertiaren Deckenschube hatte erzeugen 
konnen, so mochte man fragen, ob das Fenster des Prattigau oder 
des Linthtales etwa geringere Erosionsarbeit voraussetzen? Und deren 
tertiares Alter ist clocli unbestreitbar. 

Was meint der Verfasser denn mit seinen Aiisflihrungen zu 
erreichen? Das Salzkammergut hat docli nicht seine speziale Tektonik. 
Gibt es hier vorsenone Uberschiebungen, so mlissen auch die anderen 
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Teile der Ostalpen dies Alter haben. AVer das aber behaiipten will, 
der muss aiich eine Aiifklaning’ darliber geben, wie er sicli danii 
das Verlialtnis der ostalpinen Decken zii deiien westlicli des Rlieines 
denkt. ^lit den z. T. iinsiclieren^) Resultaten, tiber die der Verfasser 
verfiigt, beweist er miseres Erachtens niir, dass die Gosaukreide ab- 
gelagert ist, naclideni starke Dislokatioiien nnd Abtragungen statt- 
gefnnden liaben. Das weiss man aber sclion lange. Das vorgosaii- 
isclie Alter der Ld^erschiebung an der Abtenan-Strobl-Linie ist nicht 
bewiesen. 

Es ist merkwilrdig, dass imnier wieder die polygenen Ivon- 
glomerate in den Deckenscliichtfolgen den Gegnern der Deckentlieorie 
so viel Schwierigkeiten maclien. — Leblings Fordernng, dass man bei 
tief lagernden, diskordant-transgressiven Scliichten fiir eine LdDer- 
deckimgdnrch altere Scliicliten als einenbesonderenBeweis fnrdieXicht- 
Anlagerung in der Tiefe beibringen miisse, ist ganz nngereclitfertigt. 
Fiir solclie Scliichten ist die Beweisfuhrimg dieselbe wie ftir andere, 
niclit transgressive. Die alpine Faltnng hat alle Gesteine in die 
Deckenbildimg gezwnngen, aiich transgressive Kongiomerate Das 
streifenformige Anftreten der Kreide am Schnbrand (was wird darimter 
verstanden? Der Stirnrand?) kann Lebling sich bei der Annahme 
eines tertiRren Deckenschiibes nicht erklaren. Schnitte von znr Erd- 
oberflache geneigten Erosionsfiachen mit flachlagernden Decken 
mlissen doch aber immer Streifen von geologischen Formationen 
ergeben. 

Leblings Ansflihrimgen sind ebensowenig iiberzengend wie die- 
jenigen von Spitz. 

A. Spitz spricht die Uberschiebung, die wahrscheinlich westlich 
von seineni Arbeitsgebiet aiiftritt, als tertiar an. Sie bedentet iiach 
seiner Ansicht ein Wiederanfleben einer alten Strnkturlinie. Audi 
in deiiKarpathen, der ostlichen Fortsetzung der Alpen, sollen Tangential- 
dislokationen von kretacischem Alter vorhanden sein, neben denen 
die zweifellos vorhandenen tertiaren Gberschiebiingen niehr als Nach- 
wehen erscheinen. 

In den Transsylvanischen Alpen treten zwei Gesteinsserien auf, 
an deren Basis je eine von der anderen abweichende Folge kristalliner 
Gesteine liegt (29). Das Mesozoikmn der nnteren Serie ist nietaniorph 
imd wird von Grllnsteinen, Diabas und Serpentin begleitet. Es taiiclit 
an den Randeru des grossen Fensters des Paringn, Retiezat und 
Vulcanu iiberall unter die Gneise der, wie Munteanu Mugoci (2-1) 

b „Anf das Sparberhorn selbst . . . kann ich nicht eingehen“, schreibt 

Lebling. Ferner: „Die Aptychenschichten scheinen nnter den Dachsteinkalk 

einziischiessen; mehr kann man, ohne eine Karte zu geben, nicht behaiipten 

Wariim kann man das nicht aiich ohne Karte behaiipten, wenn die Beobachtimgen 

dafiir sprechen? Nebenbei moge hier aiich noch bemerkt sein, dass es keinen 

Sinn hat, im Deiitschen von einer Yerwerfiing zii sagen, sie habe einen „Sinn‘‘. 

Sie hat eine Richtung. 
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nachgewiesen hat, deckenformig iiber der untereii liegenden oheren 
Serie, dereii Mesozoikum nicdit metamorph ist. Letzteres eiitlialt Lias, 
Dogger, Malm, Neokom, Cenomankonglomerat nnd Senorniiergel. 
Darhber liegt noch Eozan. Die Geschiebe, die in der oberen Serie 
in der Oberkreide nnd ini Alttertiar yorkoinmen, bestelien nnr ans 
Gesteinen der oberen, dagegen nie ans Gesteinen der nnteren Serie. 
Darans schliesst Mugoci (25), dass zn Eeginn der jhngeren Kreide- 
zeit die nntere Serie von der oberen nocli vollig zngedeckt war, nnd 
dass die Gberschiebnng von vorcenonianem Alter ist. Die Begrenznng 
des Uberschiebnngsvorganges nach riickwarts ergibt sich darans, dass 
die jhngsten Schichten der nnteren Serie der Barreme-Stnfe angehoren. 
Dieser Ansiclit schliesst sich anch V. Uhlig (26) an, nnd Suess schreibt 
im Schlnssbande des „Antlitz der Erde“ (p. 18): „Die Verfrachtnng' 
ist zwischen der Barreme-Stnfe nnd dem Cenoman erfolgt, die Serpentin- 
Intrnsion reicht bis in die Barreme-Schichten. Dem Cenoman geht 
eine so tiefgreifende Diskordanz voran, dass man in Ubereinstimmnng 
mit Uiilig’s Beobachtnngen in anderen Teilen der Karpathen von 
einem alteren, vorcenomanen, nnd einem jhngeren Bane sprechen 
kann, obwohl die Leitlinien im grossen dieselben geblieben sind.^‘ 

In der Tat spricht V. LTilig (27) anch die Uberschiebnng der 
siebenbhrgischen Decke hber die bnkowinische in den Ostkarpathen 
als kretacisch an, wahrend diese beiden (oder nnr die bnkowinische ?) 

dann nachher eine „Blockbewegnng“ hber die beskidische Decke 
erfahren haben, die ebeiiso wie die Uberschiebnng der beskidischen 
anf die snbbeskidische Decke ins Miozan zn datieren ist. V. Uhlig 

(28) schreibt: „Den geologisch jhngsten Bestandteil der bnkowinischen 
Decke bildet das sandige Neokom. Die Uberschiebnng der sieben¬ 
bhrgischen Decke hber die bnkowinische mnss also in nachneokomer 
Zeit eingetreten sein. Weitere Anhaltspnnkte znr Eeststellnng des 
Zeitpnnktes der Uberschiebnng liefern die Konglomerate der Ober¬ 
kreide nnd des Eozan. Wir haben schon im vorhergehenden die 
Tatsachen besprochen, welche zn der Annahme notigen, dass sich 
diese Bildnngen teilweise anf den kristallinen Schiefern nnd Kalken, 
teilweise anf den Jnra- nnd Kreidekalken der siebenbhrgischen Decke 
als ihrem nathrlichen Untergrnnde abgesetzt haben mhssen. In Sieben- 
bhrgen enthalten die Konglomerate der Oberkreide, die hier bekanntlich 
besonders machtig nnd verbreitet sind, nicht nnr enorme Massen der 
Jnra- nnd Neokomkalke der siebenbhrgischen Decke, sondern anch 
grosse Massen von kristallinen Gesteinen, nnter denen der so be- 
zeichnende Cosiagneis besonders anffallt, den wir als znr bnko¬ 
winischen Decke gehorig erkannt haben. Die Konglomerate der 
Oberkreide enthalten somit ein Gemenge von Geschieben sowohl der 
bnkoAvinischen wie der siebenbhrgischen Decke nnd so mnss diese 
letztere Decke hber jene bereits hberschoben gewesen sein, als die 
obercretacische Geschiebebildnng erfolgte. Somit fhhrt nnsere Be- 
trachtnng fhr die Ostkarpathen zn derselben Schlnssfolgernng, zn der 
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auf einem anderen Wege ftir die Stidkarpathen bereits Mu^’TEANu- 
]\IuRGOCi gelangt ist, dass namlicli Cberfaltungen in diesen 
T e i 1 en d e r K a r p a t h en s ch on y o r Ab 1 age rn n g d e r 0 b e r - 
kreide eingetreten sein miissen.“ 

Die Schlussfolgemng, des ansgezeichneten Kenners der Kar- 
pathen, dass, weil die Konglomerate der Oberkreide ein Ge- 
menge von „bnkowinisclien“ und „siebenbtirgischen“ Geschieben 
enthalten, die siebenbiirgische Decke bereits iiber die bnkowinische 
iiberschoben gewesen sein muss, als die Geschiebebildnng erfolgte, 
vermag ich aber ebenso wenig zu folgen wie derjenigen Munteanu 

Murgoci’s, dass die Decke der TranssylYanischen Alpen znr jtingeren 
Kreidezeit tibergeschoben war, weil die nntere Serie kein Material 
zn den Geschieben der Oberkreide der oberen Serie geliefert hat. Ab- 
gesehen von deni Widersprnch in diesen beiden Ansichten — aus 
nngleichem Verhalten in der Znsainmensetziing der Geschiebe wird 
beideinal anf das Vorhandensein von Uberschiebnngen geschlossen 
— hat doch die Ziisamniensetzung einer Breccie im allgemeinen 
nichts init der Existenz oder Nichtexistenz einer Gberschiebnng zu 
tun, worauf schon oben hingewiesen worden ist. Gewiss deutet das 
Anftreten einer polygenen Breccie aus stratigraphisch alterem Mate¬ 
rial in einer Formationsabteilnng anf vorhergehende starke Krusten- 
bewegungen. Aber wer wollte aus dem Vorhandensein von Jnlier- 
granit in der Falknisbreccie anf Gberschiebnngen vortithonischen 
Alters schliessen? Das ist an und fiir sich doch so wenig notig, wie ein 
Schlnss anf Gberschiebung aus dem Vorhandensein palaozoischer 
Komponenten in der Emscherbreccie am nordlichen Harzrande. 
Auch die im zentralen Plessnrgebirge Yorkommende, Yon Steinmaxn 

(29) entdeckte, und auch Yon Hoek (30) beschriebene Cenoman- 
breccie liesse sich da anftihren. Sie ist dnrch Beteiligung des roten 
Radiolarits von tithonischem Alter an Hirer Ziisamniensetzung cliarak- 
terisiert, liegt auf Trias und Lias und enthalt u. a. auch kristalline 
Komponenten. Sie ahnelt der von Wahner beschriebenen Hornstein- 
breccie des Sonnwendgebirges und der Cenonianbreccie der Hohen- 
schwangauer Alpen. Sollen hier tiberall kretacische Gberschiebungen 
Yorhanden sein? 

Aus dem Alter des jtingsten stratigraphischen Gliedes einer 
Gberschiebungsdecke kann man nicht ohne weiteres das Alter des 
Schubes erschliessen. Das ist schon wegen der Verquetschungen usw. 
untunlich. Ich erinnere nur an das Verschwinden des Tertiars unter 
der Basis der Uberschiebungstlache, die die Mlirtschen- von der Santis- 
decke an der Nordseite des Walenseetales trennt. Kolossale Aus- 
quetschungen werden von Uhlig (31) aus den sudlichen Ostkarpathen 
erwahnt. 

Ein diirchschlagender Beweis ftir das kretacische Alter der 
tjberschiebung der TranssylYanischen Alpen ware allerdings die 
regelmassige Auflageriing aller jiingeren Forniationen auf der Ober- 
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kreide der Decke bis liinauf zum Levantin. Aus den mir vorliegenden 
kurzen Angaben Munteanu-Murgoci’s (32) — die rumanische Literatur 
steht mir nicht zur Verfiignng — kann ich leider nicht entnehmen, 
ob diese Konkordanz etwa aucli ohne alle stratigraphischen Liicken 
ist. Sollte wirklicli ein Ubergang ans der Kreide ins Tertiar vor- 
handen sein? Ich glanbe es kaum. Konkordante Lagerung kann 
aiich bei grossen Unterbrechungen im Schichtabsatz anftreten. Der 
Fall ist selir wohl denkbar, dass sich Neogen konkordant anf Paleo- 
gen einer tjberschiebnngsdecke auflagert und so eine gleichmassige 
Schichtfolge vorgetanscht wird. Bergeron (33) hat eine Verfrachtung 
in sarmatischer Zeit angenommen. 

So mitssen wir das kretacische Alter der karpathischen tlber- 
schiebnngen doch noch als zweifelhaft bezeichnen. Das ganze 
Problem ist aber von allergrosstem Interesse. Eine grosse intra- 
kretacische Dberschiebnngsperiode — das ware etwas, was nnsere 
Vorstellungen von der Einheitlichkeit im Ban nnd in der Entstehnng 
der Alpiden doch sehr wesentlich beeinflnssen wiirde. Die scharfe 
Trennung der karbonischen und der tertiaren Gebirgsfaltimg in 
Europa wiirde sich verwischen nnd es wiirde mehr eine sich immer 
weiter fortpflanzende Faltung nach Art der asiatischen zu verzeichnen 
sein. Diese Konseqnenzen verdienen hervorgehoben zn werden; dies 
zu tun, war der Zweck dieser Zeilen. Nur die vorsenonische Faltung 
des Devoluy erscheint ziemlich zweifellos; sie ist eine, freilich sehr 
bemerkenswerte Einzelerscheinung im Ban der Westalpen. Viel gross- 
artiger waren die mesozoischen Fberschiebungen des Karpathenbogens. 
In ihrer Altersbestimmung haben wir aber den ausgezeichneten Er- 
forschern dieser Gebiete nicht ganz folgen konnen, sondern mochten 
einstweilen doch annehmen, dass „die wesentlichen Zuge“ — und 
dazu rechnen wir die grossen Uberschiebungen — „des heutigen 
Zustandes erst gegen die Mitte der tertiaren Epoche hervorgebracht 
worden sind“, wenn auch altere Diskordanzen und Ingressionen wie 
jene der Oberkreide „altere Bauten ausser Zweifel setzen“ (34). 
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Benierkungen iiber Geschichte der Geologie uiid daraus 
resiiltierende Leliren. 

Von 3Iax Semper (Aachen). 

Die Gesclhchtsschreibnng der Geologie ist bisher fast ganz anf 
clem Standpnnkt der Chronistik stelien geblieben nnd hat sich meist 
begnhgt znsainmenznstellen, wie im Lanfe der Zeiten die Probleme 
imd ihre Losnngen gelautet haben. Ans solchem Bericht konnen 
ftir die fortschreitende Forschung nnr wenig nntzbare Lehren re- 
snltieren. Chronistik ist aber fiir die jMenschheitsgeschichte Avie fur 
die Wissenschaftsgeschichte nnr eine Vorstnfe. Die eigentliche Anf- 
gabe Avird erst bei analytischer Behandlnng in Angriff genommen, 
die begreiflich zn machen sncht, Aveshalb eine Zeit die gerade ihr 
eigenen Probleme behandelte nnd Aveshalb sie bei der Behandlnng 
die ihr eigenen Wege einschlng. 

Solche Untersnchnngen haben in den exakten Natimvissenschaften 
sich als Beitrage znr Methodologie Oder Erkenntniskritik ntitzlich er- 
Aviesen. Man hat nach Aiihti.ltspnnkten gesncht nnd solche gefnnden, 
inn den Wert der Methoden zn schatzen, nni das Verhaltnis ZAvischen 
den Avissenschaftlichen Begriffen nnd der AAdrklichen Natnr zn priifen, 
also den Wirklichkeitsgehalt in den Avissenschaftlichen Begriffen 
zu bestimmen. Anch die Geschichte der Geologie Avird nach den 
Untersnchiings-METHODEN der Vergangenheit zn fragen haben, nnd 
da, A\de allgemein bekannt, der Gedankengang in den abgeschlossenen 
Veroffentlichnngen meist so dargestellt AAdrd, Avie er am klarsten nnd 
schnellsten znm liehandelten Problem nnd znr Losnng fiihrt, nicht 
aber in all den UniAvegen, in denen er sich Avahrend der Arbeit 
beAvegte, so fordert es nnr Avenig, wenn historische Untersnchnngen 
an die abgeschlossenen Arbeiten geknhpft sind. Wir branchen Adel- 
mehr Kenntnis der Avirklichen GedankeiiAvege, Kenntnis der Vor- 
notizen, der ZAvischenstufen, der Sammlnngen nsAA^, also eine 
ganze Anzahl nnerlasslicher Qnellen. die nnr in Ansnahmefallen er- 
halten sind. In grosser Vollstandie’keit sind sie erhalten Amn Goethe. 
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