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Die interessanten tektonischen Erscheinungen zwischen dem Mie¬ 

minger- und Wettersteingebirge, sowie in der Nahe Ehrwalds sind 
erst in neuerer Zeit durch die lehrreichen Schilderungen Ampferer’s 

(1) bekannt geworden. Leider hat die k. k. geologische Reichsan- 
stalt in Wien die dazu gehorige Karte (Zone 16, Kol. IV) noch nicht 
herausgebracht. Docli ist im vergangenen Sommer die lange erwartete 
geologische Wettersteinkarte des Kgl. Oberbergamts in Miinchen er- 
schienen. In dankenswerter Weise ist dort — unter Mitwirkung 
Ampferer’s — auch der angrenzende osterreichische Teil dargestellt 
worden, der ja fiir die Beurteilung des ganzen Wettersteingebirges 
von ausscklaggebender Bedeutung ist. Reis hat in den bisher zu 
dieser Karte erschienenen Erlauterungen einen tektonischen Uberblick 
gegeben. 

Die tektonische Auffassung von Mieminger und Wetterstein hat 
ihre Konsequenzen fiir weitere Gebiete. Darum, und weil ich die 
Dinge dort anders sehe, als Ampferer und Reis — nicht die einzelnen 
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74 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

mogen mir die fo.lgend.en Aus- Details aber die Gesamttektonik - 
fuhrungen gestattet sein. 

Wenn man vomElirwalder Talbecken, etwa von Lermoos aus, den 
Bliek auf den gewaltigen Westabsturz des Wettersteingebirges richtet, 
(vgl.Taf. I), so erkennt man schon aus der Feme, dass unter den reach - 
tigen Massen des dickbankigen Wettersteinkalkes ganz anders geartete, 
in der Hauptsache schieferige Gesteine liegen; man sieht es an den 
weicheren Gelandeformen der vom Fusse der mauersteilen Wetter- 
steinwande ins Tal niedersetzenden Hange, wo tiefe Wasserrisse das 
anstehende Gestein entblossen. Es sind Neokomschichten sowie ober- 
jurassische Aptychenkalke und Hornsteine, die liier die Unterlage 
der mit einer Muschelkalkbasis versehenen Wettersteinkalkmauer 
bilden. Was wir von Lermoos aus selien, ist eines der schonsten 
und lnindgreiflichsten Beispiele einer Uberschiebung! Dass die altere 
Trias in der Tat auf einer jungen Unterlage ruht, dariiber kann 
ein Zweifel nicht bestehen. Ampferer (1) hat eingehend erortert, 
dass es unmoglich sei, die dortigen Lagerungsverhaltnisse anders 
zu erklaren. Deis bestatigt diese Auffassung Ampferer’s, und jeder, 
der die Yerhaltnisse an Ort und Stelle sielit, wird unbedingt zur 
Annahme einer "Uberschiebung gedrangt. Nur iiber das grossere 
odere geringere Ausmass und liber die Richtung der Uberschiebung 
sind die Ansichten geteilt. 

Der Komplex junger Gesteine, welcher am Westrande des Wetter¬ 
steingebirges dessen Unterlage bildet, biegt mit der Wettersteinmauer 
nach Osten uni. Wie den Fuss der Westwand, so begleitet er auch 
den Fuss der Siidwande des stidlichsten Wettersteinkammes, von den 
Wetterspitzen bis zum Ofelekopf. Die j ungen Gesteine reichen aber 
auf den linksseitigen Gaistalhangen nicht, wie beiEhrwald, bis hinunter 
ins Tal, sondern sind auf eine verhaltnismassig schmaleZone beschrankt. 
Diese wird siidlich begrenzt von einem Zug alterer Trias, in der 
Hauptsache Wettersteinkalk, welcher die stidlichen „Yorberge“ des 
Wettersteingebirges aufbaut, „ Schon landschaftlich tntt die Zone 
junger Schichten zwisclien den kahlfelsigen Yorbergen und der ge¬ 
waltigen, schroff gebroclienen Mauer des Hauptkannnes als ein freund- 
licher Yerband von begriinten Jochern und Alpenmulden klar hervor x).“ 
Hire Begehung an Hand der geologischen Karte sowie Ampferer's 

eingehenden Schilderungen gehort meines Erachtens mit zu den lohnend- 
sten geologischen Exkursionen in den Ostalpen. 

Diese schmale Zone auf der Siidseite des Wettersteingebirges 
verbreitert sicli gegen Ehrwald bin mit der Tiefe der Aufschliisse 

. „trompetenformig“. Der ganze Raum zwischen Wetter stein und Mie- 
minger ist dort von den j ungen Schichten ausgeftillt; sie treten unten 
am Nordfusse des Sonnspitzmassivs ebenso hart an die altere Trias 
heran, wie drtiben ini Wetterstein. Der Gedanke liegt nalie, es 

h Ampferer (1) S. 541. 
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mochte Mieminger und Wetterstein eine zusammengehorige Scliub- 
liiasse sein, miter der die jnngen Schichten als Eenster hervortreten. 

Gegen eine solelie Deutnng bat jedoch Ampferer (1 u. 2) sehr 
entschieden Stellung genommen. Nacli ihm ware vielmehr die Zone 
junger Sclnchten ein vor der Hanptalpenfaltung eingebrocliener Streifen, 
welcher spater mit den ihn begrenzenden Massen alterer Trias zu- 
sainmen derFaltung nnterlegen hatte; dabei seien dieRander der alteren 
Triasgebiete stark zusammengedrangt worden, und steilenweise sei 
es zu Uberschiebung der alteren Trias anf die junge Einbrnchszone 
gekommen. Diese Uberschiebungen waren nach Ampferer aber 
nur untergeordneter Natur, nnr Randerscheinungen. Ja er lasst solche 
„beschrankte Ub erl ager ungen “ nur an der Westseite des Wetterstein- 
gebirges und zu beiden Seiten des Puitentales gelten. Auf der ganzen 
dazwisclienliegenden Strecke solle jedes Anzeiclien von Uberschie¬ 
bungen fehlen. 

Reis teilt im grossen und ganzen diese letzte Ansiclit x4mpferer’s 

und erblickt im allgemeinen auf der Siidseite des Wettersteins nicht 
Uberschiebung der jiingeren Schichten durch die triadischen Kalke, 
sondern longitudinale Anlagerung. Nur an einer Stelle des Hocliwanner- 
zuges sieht er „das Bild einer vereinzelt auftretenden, von der allerdings 
nicht melir so lioch aufragenden Wand nacli Stiden abgewendeten 
Schichtabbiegung nordlich vom liohen Kanun, welclie zum mindesten 
auf einen starken und nicht einfachen, ortlich auftretenden Seitendruck 
von Norden her scliliessen lasstal). Das Neokom des Puitentales ware 
nach Reis2) von zwei Seiten her tibersclioben, von Norden (Ofelekopf) 
und von Stiden (Gehrenspitzen). Solche „transversale Schiebungen 
nach N. und S.“ sind fur ihn nur sekundare, mehr oder weniger unter- 
geordnete Erscheinungen, „nur notwendige Begleiterscheinungen einer 
longitudinalen Hauptbewegung“ 3). Ihm erscheinen die am Siidrande4), 
wie uberhaupt im Wetterstein beobacliteten Verhaltnisse „am besten 
unter Yoraussetzung einer hauptsaclilich longidutinalen Gesamtbewe- 
gung verstandlich“. „Alle Langsscliollen, die eigentliche Wetterstein- 
scholle, sowie die ihr siidlich anliegende nordliche Gaistalscliolle, die 
Miemingerscliolle .. . waren als Teile der ratischen Schubmasse, 
wie A. Rothpletz lehrt, in jedenfalls nicht ganz gleichsinniger Be- 
wegung von Osten nach Westen zu denken.u Der Westrand des 
Wettersteingebirges, die Mauer von den Wetterspitzen bis zur Zug- 
spitze, ist fur ihn der solchermassen auf jtingere Schichten aufge- 
schobene Stirnrand der Wettersteinscholle. 

Aus den Verhaltnissen auf der Siidseite des Wettersteingebirges, auf 
der Nordseite der Mieminger Berge und an den Westenden dieser beiden 
Gruppen lese ich einen anderen Bauplan heraus als Ampferer und Rets. 

5 S. 94. 
2) S. 93. 
3) S. 105. 
4) S. 104-*105. 

6* 
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Mieminger und Wetterstein sind ftir mich eine zusammen- 
gehorige Schubdecke, als deren Hauptbewegungsrichtung nnr 
nur S.-N. verstandlich erscheint. 

Betrachten wir zunachst die Verhaltnisse im Westen, bei Ehrwald. 
Dass die Westseite und die Siidwestecke des Wettersteingebirges auf 
Jnra-Neokom aufruht, iibergeschoben ist, dariiber ist man sich einig. 
Jenseits des Geissbaches1) treffen wir dieselben jungen Gesteine, bei 
den „Alten Miihlenu und, stark verhullt, auf der „Langen Lahn“. 
Siidlich von dieser erhebt sicli eine geschlossene Wettersteinkalkwand, 
durch welclie der „Hohe Gang“ fuhrt; dartiber thront die elegante 
Pyramide der Sonnspitze. Hier ist die Uberlagerung nicbt so direkt 
erschlossen wie im Wettersteingebirge; wenn wir aber behaupten, 
dass auch hier die jungen Schichten vom Nordrand der Mieminger 
iiberschoben werden, so ist das nicht nur eine auf Analogie begriin* 
dete Vermutung. Etwas weiter im W. ist das tatsachliche Yorhandensein 
einer Mieminger Uberschiebung deutlich zu sehen. Zwar 
ist der Westfuss von Sonnspitze und Wampeten Schrofen so gut wie 
ganz vom Schutt verhullt; aber am Marienbergjoch treffen wir wieder 
oberen Jura mit seiner Unterlage bis zum Hauptdolomit, und verfolgen 
diese Zone nach Ampferer’s Schilderung2) unter den Nordabsttirzen 
des Wannecks fort, und iiber das Fernpasstal hiniiber bis zur Heiter- 
wand, stets steil Iiberschoben von der im S. angrenzenden alteren 
Trias, der westlichen Fortsetzung der Mieminger Triaszuge. Es ist 
evident, dass wir vom Nordfusse der Hohen Gang-Wand bis zur 
Heiterwand die Austrittslinie ein- und derselben Uberschiebung vor 
uns haben (vgl. hiezu Fig. 2). 

Die Uberschiebung vollzieht sich niclit immer nur auf die aller- 

jiingsten Teile des basalen Sehichtkomplexes; zwischen die Zone 
jtingerer Schichten im Geissbachtale und jene unter dem Wanneck 
etc., schiebt sich als das normale Liegende der letzteren ein 
Hauptdolomitzug ein. Er schwingt sich jenseits der Fernpassstrasse 
zu Grubigstein und Gartnerwand empor. Zwischen Bieberwier und 
dem Bremstadelkopf3) tritt er auffallend nalie an die Mieminger 
Berge heran: Er taucht ebenfalls unter sie unter. Dabei ist hier 
fur jiiugere Schichten zwischen diesem Hauptdolomit und der Uber- 
schiebungsflaclie viel weniger Platz vorhanden, als unter dem Wanneck; 
sie fehlen scheinbar ganz. Ob auch der Hauptdolomit und die Raibler 
bei der Bieberwierer Scharte4) zu diesem Hauptdolomitzug gehoren, ist 
fraglich und wenig wahrscheinlich. 

b ISieht zu venvechseln mit dem Gaistal (Leutaseher Ache). 
2) (1), S. 496 ff. 
3) Stidlieh vom Siidwesteck der haver, geologischen Karte. 
4) Vergl. Ampfrrer (1) S. 493 u. 494. 
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Eine schmale Zone von zerdrticktem Hauptdolomit treffen wir 
in der Umgebung des Mariabergjoches und am Wanneck auch zwischen 
dem oberen Jura und der alteren Trias; docli ist es schwer zu sagen, 
ob dies eine Schuppe des iibergeschobenen oder des basalen Gebirges 
sein mag; wahrscheinlich das letztere. Wie dem aber auch sei, 
wichtig ist uns dieser Streifen wegen analoger Yorkommnisse an den 
siidlichen Vorbergen des Wettersteins. 

Der tiefliegende Wettersteinkalkklotz des Schachtkopfes1) gehort 
zum iibergeschobenen, hier lokal eingesunkenen Gebirge. 

Kehren wir nun zurtick zur Stidwestecke des Wettersteingebirges: 
Kontinuierlic-h verfolgen wir die jungen Schichten von der Westseite 
hinuber auf die Stidseite; wir treffen sie, wie schon erwahnt, liber- 
all am Fusse der Stidwande des siidlichsten Wettersteinkammes bis 

zum Leutaschtale. Der Nordrand dieser Zone junger Gesteine stosst 
stets hart an die altere Trias an. Dass diese im betrachtlichen 
Ausmass tibergeschoben darauf ruht, dart" meines Erachtens schon 
aus dem Umstande entnommen werden, dass die siidlich unter den 
Wettersteinwanden hinstreichende Zone sieh in den grossartigen Auf- 
schliissen der Westseite so weit nach N. verfolgen lasst; zunachst 
einmal nocli etwas nordlicher als der Gipfel des Schneefernerkopfes. 

Es erscheint mir bei den an der Siid- und Westseite des Wetter¬ 
steingebirges erschlossenen Verhaltnissen unmoglich, mit Reis den 
Siidrand des Wettersteingebirges eine Longitudinalspalte sein zu 
lassen, mit nur untergeordneter, randlicher Uberschiebung auf die 

angrenzende Scholle. Es reimt sich damit nicht zusammen, dass der 
Westrand des Wettersteins an weit im N. gelegenen Punkten als auf 
die gleiche Scholle tibergeschoben erkannt wird. Und wenn langs 
der ganzen Stidseite des Wettersteins eine Longitudinalspalte, an der 
sicli ost-westliche Bewegungen vollzogen liatten, verlaufen soil, so 
fragen wir wold mit Reclit, warum am Westfusse des Wetterstein so 
gar nichts von dieser Spalte zu bemerken ist? 

Dass die Zone junger Schichten auf der Stidseite des Wetterstein 
in ilirer ganzen Erstreckung von der Wettersteintrias tiberschoben 
wird, geht nicht allein aus den Aufschliissen der Westseite hervor; 
auch die Verhaltnisse auf der Stidseite selbst lassen dies erkennen. 
Es kommt nur liinzu, dass sich die Uberschiebungsflaehe stellenweise 
recht steil stellt. 

Im Schneefernerkopf liegen die Wettersteinkalk- und Musehel- 
kalkbanke ziemlich flach, und auch die Auflagerungsflache auf dem 
basalen Gebirge ist mehr oder weniger horizontal (vgl. Taf. I). Yom 
Wetterwandeck an gegen 0. fallt der Wettersteinkalk zuerst mit 
massiger, dann mit grosserer Steilheit nach N. Gleichzeitig schiesst 

x) Ampferee (1) S. 495 ff. 
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nun aucli die Gsenzflache zwisclien jungen Schichten und alterer 
Trias steil nach N. ein. Dies offenbart sich besonders in der Um- 
gebung des Gatterls (vgl. Fig. 1), vor allem in dem Kammstuck 
Gatterl-Kleiner Wanner. Hier biegt die Grenzlinie zwisclien jungen 
und alten Schichten nach N, aus, und die Trias verliert von oben 
lierab an Machtigkeit. Gleichzeitig senkt sich — im Trauchlet — 
die Grenzlinie, liebt sich weiter ostlich aber wieder, wobei sie 
aucli wieder nach Stiden zuruckbiegt. Diese typische Erscheinung 
spricht eindringlich fur eine nordfallende Uberschiebungsflache. 
Wenn man auf den Felskopf ostlich von der tiefsten Einschartung 
des Gatterls steigt und gegen den Kleinen Wanner blickt, aber 
aucli vom liohen Kamm aus, kann man diese Yerhaltnisse sehr schon 
uberschauen!). Man sieht klar und deutlich, wie die Grenzflache 
mit den Wettersteinkalkbanken steil nach N. fallt; stande sie senk- 
recht, so konnte aueli der Wettersteinkalk zwisclien Kleinem Wanner 
und Hochwanner nicht so weit nach S. vorspringen. Auch in kleinerem 
Masstabe kann man wiederliolt beobachten, wie der Triasrand, 
bastionsartig nach S. vorspringend, auf den Komplex der Neokom- 
mergel und Aptychenschiefer tibergreift; daraus kann wieder nur 
geschlossen werden, dass dieser Rand ein Uberschiebungsrand sei. 

Die Gegend des Gatterls bietet bei dieser Auffassung Niclits des 
Merkwtirdigen und Aussergewohnliclien. Nicht die dort so schon zu 
beobachtenden Blattverschiebungen — die tibrigens den Wetterstein¬ 
kalk derVorberge und des Hauptkammes in gleicher Weise betroffen 
haben — erklaren mir das Zurtickweichen des Wettersteinkalks nach 
N. und das Vordringen der jungen Schichten nach N.2), nicht eine 
Verwerfung die tiefe Lage der Neokom-Triasgrenze im Trauchlet, 
aber beides zusammen ist mir aus dem Vorhandensein einer stark 
nach N. geneigten Uberschiebungsflache leicht verstandlich. 

Bis zum Scharnitzjoch (Karljoch) behalt die Schubflache, cleren 
Austritt sich vom Stidfuss des Hochwanners an stets in ungefahr 
gleicher Holie halt, offenbar ein steiles Nordfallen bei; flacli kann 
sie niclit liegen, sonst mlisste sie im Reintale oder in den Nord- 
wanden des Teufelsgrates zum Austritt kommen. 

Vom Scharnitzjoch an senkt sich die Schubflache nach 0. Enter 
den Stidwanden von Scharnitz- und Schtisselkarspitze liegt die Neokom- 
Triasgrenze nocli in 2200 m Holie. Dann aber sinkt sie nach 0. him 
Die Greuze selbst ist zwar von Schutt iiberdeckt, aber je tiefer wir 
im Puitentale nacliO. abwarts steigen, in um so tiefererLage fussen nun 
die steilen Triaswande (vgl. liiezu und zu folgendem Taf. II). Stidlicli 
unter dem Ofelekopf treffen wir dann die Neokom-Triasgrenze wieder 

0 Auf dem Bild Fig. 7, S. 76 bei Reis sieht man die jungen Schichten 
sucllich unter der Wettersteindecke emportauchen. Doch ermoglicht der Stand- 
punkt der Aufnalnne nur eine unvollstandige Vorstellung von den dortigen Ver- 
haltnissen. 

2) Ampeeker (1) S. 539. 
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erschlossen; sie ist bis dorthin auf 1600 m gesunken nnd sink! 
weiterhin — unter der Sudwand des Ofelekopfes kontinuierlich auf- 
geschlossen — rasch auf 1200 m. Hier fallt die Uberschiebungsflache 
auch nicht mehr steil nach N. ein: sie tritt auch auf der Ostseite 
des Ofelekopfs aus und liegt am Weg ins Berglental etwa in gleicher 
Hohe, aber bedeutend nordlicher, wie unter der Siidostecke des Ofelekopfs. 

Auch die bedeckende Trias fallt jetzt nicht mehr steil nach N. 
sondern liegt flach. 

Zwischen deni Neokom unter der Siidostecke des Ofelekopfs und 
jenem am Berglentalweg koinmen (vgl. Taf. II) die Neokomschiefer 
noch an einer weiteren Stelle zutage und zwar in einer in den Berg 
einspringenden Ecke. Diese Stelle liegt weiter westlich, als 
die beiden vorgenannten und liegt zugleich holier. Auch da sehen 
wir wieder, dass die Uberschiebungsflache hier nach 0. absinkt. 

Die Verhaltnisse am Slid- und am Ostfusse des Ofelekopfs, das 
Herumgreifen der jungen Schichten von der Slidseite auf die Ostseite, 
das Auftreten in der einspringenden Ecke, das lappenartige Uber- 
greifen der untersten Siid-Ostecke der Ofelekopftrias liber die jungen 
Schichten, welches auf der Karte lange nicht so deutlich zum Aus- 
druck kommt, wie in der Natur, sind wieder typische Erscheinungen 
einer Uberschiebung. 

Genau die gleichen Verhaltnisse wie am linkenHang desPuitentales, 
am Siidfusse des Ofelekopfs, herrschen am rechten Talhang, am Nord- 
und Nordostfuss der Gehrenspitzen (vgl. Taf. II). Auch dort ist klar 
und deutlich zu selien, dass die Gehrenspitztrias einem Neokomsockel 
libergeschoben aufruht. Sie beginnt wie am Ofelekopf mit Muschel- 
kalk, liber dem sich bald der Wettersteinkalk einstellt. Wie unter 
deni Ofelekopf nach Norden, so „greifen“ hier die tiefsten Auf- 
schliisse des Neokomsockels ,,nach Sliden zuriick“ J). Nord- und 
Siidseite des Puitentales sind genaue Spiegelbilder; und nicht nur 
unten, am Ausgange des Puitentales, sondern bis hinauf zum Schar- 
nitzjocli. Auch unter den Gehrenspitz-Nordwanden fallt die Linie 
zwischen den jungen Schichten und der Trias nach 0. Die Not- 
wendigkeit ist hier zwingend, die unter Gehrenspitzen 
und Ofelekopf austretenden Uberschiebungslinien als 
Austritt ein und derselben Unterschiebungsflache zu 
begreifen, und Ofelekopf und Gehrenspitzen als e i ne, 
ursprtin glich zu sammenhangende Schubmasse aufzu- 
f a s s e n. 

Wer dies aber aus den Verhaltnissen im Puitentale heraus nicht 
glauben will, der moge aus dem Puitentale nach 0. blicken: Auf den 
jenseitigen Hangen des Leutaschtales, an der Westseite der Arn- 

x) Ampfeeer (1) S. 542. 
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spitzengruppen sieht man es ja, wie nun die Triasdeeke ge - 
schlossen ist! Neokom kommt auf dieser Seite nicht mehr zu- 
tage; die Grenzflache Neokom-Trias sinkt ja, wie wir gesehen haben, 
nach 0. ab, so steiJ, class das Leutasehtal sie auf seiner reehten 
Seite nicht mehr ansehneidet; sie liegt dort unter cler lieutigen 
Oberflache. Audi die auflagernde Decke senkt sich nach 0. Am 
deutlichsten tritt dies am Arnspitzenkamm in die Erscheinung, wo 
die Wettersteinkalkbanke 0. S. 0. fallen. 

Auf cler Ostseite cler Arnspitzengruppe erscheint wiecler ein 
kleiner Fetzen der Unterlage. Es ist das von Ampferer1) nordlich 
vom Arntalkopf, beim ehemaligen Scharnitzer Bleibergwerk entdeckte 
kleine Vorkommen von Malm, zu dem sich nach meinen Beobaeh- 
tungen auch Neokom gesellt. Dieses Vorkommen bestatigt uns, class 
die Zone der jungen Schichten, entsprechend ihrem Absinken nach 
0. vom Scharnitzjoch an, unter das Arnspitzenmassiv untertaucht 
unci in cler Tiefe unter ilirn nach 0. fortsetzt. Erst weit ostlich im 
Karwendel kommt das fiberschobene Gebirge unter cler lastenden 
Decke wiecler ans Tageslicht, wie uns Ampferer’s (3) Untersuchungen 
gelehrt haben. 

Beim alten Scharnitzer Bleibergwerk haben wir aber, wie i c h 

mir vorstelle, nicht die eigentliche Schubflache vor uns; vielmehr 
glaube ich, class dieser schmale, zwischen Wettersteinkalk einge- 
klemmte Streifen von Neokom und oberem Jura ein emporgepresstes 
Stuck cles Untergrundes ist, vielleicht sogar ganz aus clem Zusammen- 
liang mit dem basalen Gebirge gelost. Almliche Beispiele sind aus 
anderen Gegenden ja genugsam bekannt. Ebenso fasse ich das be- 
nachbarte mehr oder weniger im Streichen liegende Vorkommen von 

Aptychen- und Kossnerschichten hoch oben in der Sulzeklamm'2) auf: 
Als einen vom Untergrund losgeschurften und zwischen das clort 

schuppenformig ubereinanclergeturmte Deckgebirge geratenen Fetzen, 
cler urspriinglich vielleicht mit dem Vorkommen beim alten Bleiberg¬ 
werk zu ein und derselben aufgepressten Seholle gehorte. 

Mit cler Uberschiebung von Muschelkalk auf Wettersteinkalk 
am Wilclsteigkopf, sowie mit anderen Schuppen innerhalb cler alteren 
Triasmassen, darf cler Fetzen junger Schichten nordlich vom Arn¬ 
talkopf (sowie cler in cler Sulzleklamm) nicht in Zusammenhang ge- 
bracht werden! 

Am Ausgange cles Puitentales haben wir erkannt, class Ofelekopf 
und Gehrenspitzen zu e i n e r Schubmasse gehoren, und class das 
Neokom ein Fenster ist. Nun hangen die Gehrenspitzen durch die 
,,Gaistalmulde“ aufs engste mit den stidlich desGaistales aufstrebenden 

b Vergl. (3) S. 240 u. (1) S. 454. 
2) Vergl. Ampfekek (1) S. 452 mid (3) S. 239. 
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Mieminger Bergen zusammen; unci sie sind andererseits die ostlichen 
Eckpfeiler jenes geschlossenen Zuges von Triasvorbergen, cler bis zu 
den Oberlahnskopfen1) und dem Issentalkopfl die Zone junger Schichten 
slidlieh einfasst. Dieser Vorbergszug ist ebenfalls2) cler, streeken- 
weise freilich stark gestorte Nordtiligel cler Gaistalmulde. Es ist 
also stets cler Mieminger Nor cl ran cl, von clem die Zone 
j u n g e r Schicliten a u f cl e m 1 i n k e n Gaistalhange s 11 cl 1 i c h 
e in get as st wir d. 

Der Wettersteinkalkzug cler Vorberge setzt, im Gebiete cler 
Feldernalm nur wenig unterbrochen, auch nach Ampferisk’s 

Auffassung3) offensichtlich in jenem Wettersteinkalkzug fort, 
cler von den Feldernalmliiltten an liber P. 1675 bei der Pest- 
kapelle immer weiter nach W. zu verfolgen ist. Dieser bant clie 
Mauer unter dem Seebensee und unter cler Sonnspitze auf und bildet 
hier ebenfa 11 s den Mieminger Nordrancl. Wir fiihrten schon 
aus, class dieser Teil des Nordrandes auf die zu seinen Flissen 
liegenden jungen Schichten libergeschoben sein muss, genau so wie cler 
Slid- und cler Westrand des Wettersteingebirges. Und da zu bei den 

Seiten des Tales, welches sicli von der Ehrwalder Aim nach W. 
hinabzieht, durchaus gleichwertige Verhaltnisse herrschen — man 
vergl. nur clie Karte! — so muss man dort mindestens mit cler 

Moglichkeit reclmen, class Mieminger und Wetterstein eine Schub- 
masse seien. Im Pui ten tale wire! diese Vermutung zur 
Gewissheit, und in cl e r Leutasch s i e li t man, d a s s sic 
Wirklichkeit ist. Dort schliesst sicli clie nordliche und stidliclie 
Trias liber den jungen Schichten zusammen, welche bisher Wetter¬ 
stein und Mieminger getrennt batten. 

Die Zone junger S c h i c h t e n z w i s c h e n M i e m i n g e r u n cl 
Wetterstein ist s omit in ihrer ganzen Erstreckung a 1 s 
Fenster aufzuf assen. Bei Ehrwald (vgl. Fig. 2) und im Puiten- 
tale ist sie leicht als solclies verstancllich, da sic dort nordlich wie 
slidlieh von flachfallender Trias libcrlagert wircl. Schwieriger ist ihr 

Verstandnis im Mittelstiick, vom Scharnitzjoch bis zum Feldernjochl, 
sowie auch am Issentalkopfl. 

Auf dieser Strecke talk namlich die Trias nach Norclen und 
zwar nicht nur die, welche clie jungen Schichten nordlich uberlagert, 
sondern auch jene, die slidlieh an sie angrenzt; letztere schiesst also 

*) Hinterer Oberlahnskopf, 2230 in cler bayer. 1:25000 Karte = Hoch- 
wannerkopf des bayer. Blattes „Mittenwalcl West44 1 : 50000 — Hochwaimerkopf 
bei Ampferek. — Vorderer Oberlahnskopf der bayer. Karte 1:25 000 = Haber- 
lenz der bayer. Karte 1:50000 und bei Ampfeker. 

2) Vergl. dartiber Ampfeeer (1). ^ 

3) (1) S. 539, 541 u. 494. 
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unter die jungen Schichten ein!1) Nun besteht aber kein Zweifel, 
class cler nordfallende Wettersteinkalkzug der namliche 1st, der in 
den Gehrenspitzen nacb S. fallt und die Zone der jungen Schichten 
ubersehiebt. Am Westgrat der westlichen Gehrenspitze sieht man, 
wie die am Westgipfel noch flach sudfallenden Wettersteinkalkbanke 
sich sehr steil stellen, fast bis zur Senkrechten. Weiter ostlich voll- 
zieht sich — offenbar begleitet von Querbrtichen, wie auch Ampferer 2) 

annimmt — der Umschwung von Stidfalien zu Nordfallen. Dieses Norcl- 
falien herrscht jedoch nur auf einer kurzen Strecke; im Westen fallt 
der Mieminger Nordrand wieder flach Siid (z. B. am Holien Gang); 
dabei ist auch wieder die ubergeschobene Lagerung klar. Unter 
cliesen Umstanden verstehe ich das abweichende Nordfallen eines 
Teiles der Wettersteinvorberge folgenclermassen (ygh.hiezu Fig. 1): 
Auf eine gewisse Strecke wurde die ubergeschobene Decke mulden- 
forinig verbogen und in den basalen Untergrund eingemuldet, bis 
zur Uberkippung des Nordfliigels, so class dieser jetzt unter die ehe- 
malige Unterlage einschiesst. Eine Folge cler muldenformigen Ver- 
biegung der Decke ist die Existenz der engen Gaistalmulde. Es 
fallt auf, class diese — von W. an gerechnet — gerade ungefahr 
dort deutlich zu werden beginnt, wo das besprochene Nordfallen sich 
bemerkbar macht. 

Ebenso beschrankt sich das steile Nordfallen sowohl cler Wetter¬ 

steinkalkbanke des stidlichsten Wettersteinkammes, wie der Schubflache 
gegen die jungen Schichten (ygl. oben) fast genau auf jene Strecke, 
auf der die benachbarte Yorbergstrias nach N. einfallt. Offenbar 
haben beide Erscheinungen die namliche Ursache. Gleichzeitig 
macht sich in cler jungen Zone ein antiklinaler Bau mehr oder 
weniger deutlich bemerkbar.3) „Die Einlagerung cler jungen Schichten 
wird, wie Ampferer4) schreibt, tektonisch vollstandig von cler Um- 
gebung beherrseht. Wir sehen sowohl am ostlichen wie am west- 
lichen Rande cler Einlagerung, class die begrenzenden Triasmulden 
flache Lagen einnehmen. Dasselbe gilt fur die dazwischen einge- 
schalteten jungen Schichten. Dazu verbreitert sich ihre Einlagerung, 
obwohl (wir wiirden eher sagen w e i 1!) die Aufschliisse gerade hier 
sehr tief liinabreichen .... Dagegen erscheint cler Streifen der jungen 
Schichten yon den Issentalkopfeln bis zum Scharnitzjoch schmal und 
eng zusammengefaltet. Zu seinen Seiten sind hier die (begrenzenden) 
Muldenflugel (Reintalmulde und Gaistalmulde) steil aufgerichtet oder 
ubergekippt. Der gauze Schichtenstreifen ist dabei betrachtlich ge- 
h o b e n“ —- wir sperren dies besonders — ,,was man nicht nur 
aus cler allgemeinen grosseren Hohe, sondern besonders daraus er- 

x) Vergl. Profil 32 - 37 n. 39 bei Ampferer (1). 
2) (1) S. 535. 
3) Yergl. Ampferer's (1) Fig. 33—37 u. 39. 

(1) S. 552. 
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sehen kann, class am Ost- und Westrande in weit tieferer, flacher 
Lage die Neokomschichten vorherrschen“. 

„Die Zone der jungen Schichten stellt tektonisch im Faltenbau 
eine Aufwolbung dar1)." Ich erblicke hierin die Folge einer anti- 
klinalen Aufwolbnng von liber scho bene m Untergrund 
mitsamt der iibergeschobenen Decke. Dass der Untergrund 
aufgewolbt ist, entnehmen wir seinem Baip sowie dem Auftreten 
von tieferen Gliedern (Kossnern); auch die grosse Erhebung des 
Neokoms im Holien Kamm wird uns so verstandlich. Ob wold also 
die jungen Schichten am Hochwannerkopf, Predigtstein etc. heute 
a u f der Trias liegen, sind sie doch liberschobene Unterlagen und 
Fenster. Wir mlissen Vorbergs- und Wettersteintrias mit einer hoch 

aufgebogenen Luftlinie verbinden. Am Hochwannerkopf ist ein 
Zurlickbiegen der Vorbergstrias, wie es in Fig. 1 dargestellt ist; 

Fig. 1. 

/y Ho her Kamm 

Wetter stew - Oebirge 
A 

Miemuiger - Oebirge 
Vorberge 

attere Trias Hauptdotomit I;: •; Rhot Jura, Neocom-Mcw/raer- ^eH-eh‘ 
stem - Ueberschiebung 

Schematise he s Profil in cler Gegencl des Gatterls (z. T. nach Ampfekek). 

Emporwolbung des liberschobenen Untergrundes und muldenformige Verbiegung 
der iibergeschobenen Decke. 

nocli heute zu sehen. Der Wettersteinkalk stelit niclit ganz so wie 
auf Ampferer’s Protil 59; er fHilt nur in seinen unteren Partien 
mit steiler Neigung nach Norden, wahrend er oben teils senkrecht 
steht, teils eine mehr oder weniger deutliche Neigung nach Sliden 
zeigt. Der Wettersteinkalk macht hier also eine Biegung, deren konvexe 
Seite nach Sliden gericlitet ist. 

Den urspriinglichen Zusammenhang zwischen Vorbergen und 
Wetterstein braucht librigens gar nicht erst die Erosion zerstort zu 
haben; er kann und wird wold schon wahrend der Aufwolbung zer- 
rissen sein. Ob Untergrund und Decke nach dem Uberschiebungs- 
vorgang, oder gleichzeitig damit, zusammen verfaltet worden sein 
mogen, ist hier nicht weiter von Belang. 

Nordlich der postulierten Antiklinale folgt die Reintalmulde (vgl. 
Keis), slidlicli die Gaistalmulde. Die Vorbergstrias ware der Stid- 
Hligel der Antiklinale und der Nordflligel der Gaistalmulde. 

Doch liegen die Verhaltnisse nicht ganz so einfacli. Die Wetter- 
steinkalkplatten, welche im Sliden die jungen Schichten unterteufen, 

b Ampferer (1) S. 552. 
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sind fast tiberall noch von Raiblern bedeckt, so dass diese, und niclit 
der Wettersteinkalk, an die jungen Schichten angrenzen. Am Nord- 
rande der jungen Zone hingegen stosst Wettersteinkalk an, manchmal 
sogar mit einem Fuss von Muschelkalk. Diese Versehiedenheit wird 
naturlich gegen die Auffassung einer Mieminger-Wettersteinschub- 
decke ins Feld gefiihrt werden. Dabei ist aber zu bedenken, dass 
sick die Versehiedenheit der beiden Fensterrander nur auf einen 
Teil des Fensters, den mittleren, erstreekt. Der Unterschied ist wohl 
auch niclit gar so gross, wie er auf der Karte erscheint. Dort ist 
dem Muschelkalk am Stldfusse des Wettersteinkammes entschieden 
eine zu grosse Verbreitung zugewiesen worden. So ostlich vom 
Gatterl: dann auch an der schmalsten Stelle des Fensters, stidwest- 
licli vom Feldernjdchl, bei Punkt 2129 : Der nordliche Muschelkalk, 
liber den der Weg fiihren soli, ist meiner Meinung nach keiner, 
sondern diiimbankiger Wettersteinkalk. Ferner mochte ich bezweifeln, 
ob sich Wettersteinkalk und Raiblerkalk stets mit Sicherlieit unter- 
scheiden lassen, wenn man von den Lagerungsverhaltnissen absieht. 
Indes, Unterschiede zwischen der Nord- und Siidbegrenzung der 
jungen Zone bestehen tatsachlich. 

Am besten lassen sich die Erscheinungen an den Vorbergen 
vielleicht so verstehen: In den Miemingern, wie im Wetterstein 
herrscht deutlich ein schuppenformiger Bau. Ich erinnere nur an 
die Gegend des Schachen und der Hundsstalle1). Nun mag liier an 
den Vorbergen das libergeschobene Gebirge gerade mit einer tieferen 
Schuppe aufliegen, als wie gegeniiber an den Sudwanden, vom Hoch- 
wanner bis zur Scharnitzspitze. Bestarkt wird man in dem Gedanken 
an eine solche Moglichkeit durch das Vorhandensein eines Muschel- 
kalkstreifens am Siidfusse des Vorderen Oberlahnskopfes2). Die tiefere 
Schuppe mtisste ostlich und westlicli auskeilen, und ebenso nach N. 
hin. Letzteres erscheint gar nicht so unmoglich, wenn man beriick- 
sichtigt, dass die heutige Nahe von Vorbergsrand und Wetterstein- 
gebirgsrand dock nur das Besultat einer starken seitlichen Zusammen- 
pressung ist. Ampferer hat einen ahnlichen Gedanken ausgesprochen3) 
und in Hinsicht auf die Verhaltnisse an den Vorbergen gemeint: 
Wenn man Mieminger und Wetterstein als zusammengehorige Scliub- 
masse auffassen wolle, dann „mtisste man denken, dass bei Einstellen 
der Vorwartsbewegung (S.-N.) der gewaltigen Schubmassen ihr vor- 
derster Teil abgerissen und noch ein Stuck weitergetrieben wurde“. 

Oder man muss, um die Reihenfolge der einzelnen Formations- 
glieder erklaren zu konnen, in der Vorbergszone ein Stuck der 
Decke sich vom Untergrund und aus dem Zusammenhang mit der 
Gaistalmulde losen, und mit Ampferer4) eine „walzende“ Bewegung 
ausfuhren lassen. 

b Vergl. bei Reis. 
2) = Haberlenz. Vergl. Amfferer (1) S. 553. 
3) (1) S. 558. 
b (1) S. 553. 
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An eine weitere Erklarungsmoglichkeit: dass in einem Stuck des 
Vorbergkammes der basale Untergrund zu sehen sei, kann aus ver- 
schiedenen Grtinden wohl nicht gedacht werden. 

Schwer erklarbar bleibt das Yerlialten eines Teils der Vorberge 
immer. Die Komplikationen sind vielleicht auch grosser als wir zu 
erkennen vermogen. Keinesfalls aber konnen die Erscheinungen an 
den Vorbergen, die sicli nur auf eine Teilstrecke beschranken, ein 
Grand sein, die Annahme einer zusammengehorigen Mieminger- 
Wettersteinsclmbdeeke zu verwerfen. Dazu reden die Verhaltnisse 

im W. und im 0. eine zu deutliche Sprache! Unter ihrer m. E. 
zwingenden Beweiskraft muss eben auch das abweichende Verhalten 
eines Teils der Vorberge unter Annahme dieser Schubdecke zu ver- 
stehen gesucht werden. 

Zwischen den jungen Schichten und der Trias der Vorberge 
liegt liin und wieder ein schmaler Streifen zerdriickten Dolomits. 
Es ist dieselbe Erscheinung, die wir unter dem Wannek etc. antreffen. 
Hieraus hat schon Rnrs *) gefolgert, dass die Uberlagerungsverhaltnisse 
liier und dort gleichwertig seien. Wir liaben jedesmal die namliche 

Uberschicbung vor uns. 

Die Annahme einer einheitlichen Deeke erklart auch noch einige 
anclere Erscheinungen, die wir kui'z beriihren miissen. 

Die jungen Schichten nordwestlich und ostlich von den Feldern- 
alplmtten* 2 3) konnen nicht gut als jiingste Glieder der Gaistalmulde 
verstanden werden, nicht als Einbriiclie Oder Einfaltungens). Es 
ware doch zu auffallend, dass gerade liier, wo die Mulde sicli hebt4), 
aber sonst nirgends, Schichten jlinger als Hauptclolomit angetroffen 
werden sollten! Dagegen begreift sicli dieses Aufbrechen von jungen 
Gesteinen leicht als emporgepresstes Stuck der tiberschobenen Unter- 
lage. Ebenso ist der Aufbruch von Neokom im Westhang der Gehren- 
spitze5) zu verstehen. Der Einwand, den Ampfeker6) hieraus gegen 
einen Deckenbau geltend gemacht hat, ist also hinfallig. 

Die „heftig bis ins kleinste gestorte Bergmasse“ 7) zwischen dem 
Sattel der Pestkapeile und dem Issentalkopfel ist noch am eliesten 
verstandlich, wenn wir annelnnen, dass liier Schollen des Untergrunds 

h Vgl. S. 103. 
2) Ampferer (1) S. 541. 
3) Reis S. 93. 
4) Vergk Ampferer (1) S. 527. 
5) Vergl. Ampferer (1) S. 553 u. Fig. 31; auf der bayr.-Karte ist er nicht 

verzeichnet. 
6) (1) S. 558. 
7) Ampferer (1) 8. 541. 
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undReste cler ehemaligen Decke in wirrem Durclieinander undschuppen- 
bildend vorliegen. 

Die Ubera-chiebungen, we 1 c h e Ampferer (3) i m K a r - 
wend'el nachgewiesen hat, setzen im Wetter stein u n d 
M i e m i n ge r G e bi r g e f o r t. Eine Anderung cler Tektonik, wie 
Ampferer will, gelit nicht vor sich. Unci das Wetterstein ist durch- 
aus dazu angetan, auf gewisse Verhaltnisse im Karwenclel ein Licht 
zu werfen. Wie Ampferer im Karwenclel, in cler Vomper-Hinter- 

autaler-Platte, so erblicken wir in Mieminger unci Wetterstein eine 
maehtige (nach N. bewegte) Scliubmasse. Sie ist in sich ziemlich 
kompliziert gebaut, was uns liier jeclocli weniger interessiert. 

Die Wurzellosigkeit cles Wettersteingebirges erkennen 
wir claraus, class nicht nur auf seiner Sticlseite, sondern auch im W. 
unci NW. jungere Gesteine seine Basis bilden. Wir haben schon oben 
erwahnt, class clie Jura- unci Neokomschichten die Slid- und die West- 
seite in gleicher Art unci Weise umsaumen. Im Ehrwalder Kopfl — vgl. 
liiezu Taf. I — ist das tiefste Gliecl cler Wettersteintrias, cler Muschel- 
kalk, auffallend machtig. Reis !) entdeckte liier mitten im Muschelkalk 
einen schmalen Keil cles basalen Gebirges (Malm). Daraus erklart 
sich clie Maclitigkeit cles Muschelkalks; sie ist liier nicht normal, 
sondern entstanden durch Zusammenstauchung und Schuppung, wobei 
ein Keil cles basalen Gebirges mit aufgepresst wurde. Die Stelle ist 
ein Analogon zu jener am alten Scharnitzer Bleibergwerk! Nimmt 
man einen Schub aus S. an, so ist cler Malmkeil am Ehrwalder Kopfl 
oline- weiteres verstandlich. Auch Reis denkt sich die „Teiliiber- 
scliiebung“ cler Aptychenkalke auf clen Muschelkalk „von S. her er- 
folgt“ : das passt aber schlecht zu cler von ihm angenommenen Ost- 
Westschubrichtung, und so muss er zu umstandliclien „Stirnrand- 
verkeilungen“ seine Zuflucht nehmen. 

Im Zugwald, am NWestfuss cles Wettersteingebirges treffen wir 
Kossener Schichten „sehr nalie cler Musclielkalkgrenze unci so gelegen, 
class cler Auffassung, es handle sicli liier um einen tieferen Teil cles 
(Reis meint von 0. her) tiberschobenen Komplexes keine gewichtigen 
Griinde entgegengehalten wei’den kbnnen“2). Und ich stimme mit 
Reis 3) durch aus uberein: „Die Ausstreichfortsetzung der Uberschiebung 
an cler westlichen Wetterwancl kann siidostlich vom Eibsee, zwischen 
das clort am Zugmosel auftretende Rliat und clie holier aufragende 
Trias gelegt werdenU Dazwischen tritt cler Hauptdolomitzug cler 
Torlen so nalie an clen Fuss cles Zugspitzstockes heran, class unter 
Berucksichtigung der sonstigen Sachlage trotz der starken Schutt- 

h S. 95. 
-) Reis S. 95. 
3) S. 97. 
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bedeckung kein Zweifel sein kann, er tauche ebenfalls unter das 
Wettersteingebirge unter. 

Aus all dem ergibt sich ein weiter, wurzelloser, nordlicher Vor- 
. schub des Wettersteingebirges. Ampferer hat gegen einen solchen ein- 

gewandt1), „dass ini Norden das Wettersteingebirge grossenteils 
regelmassig mit seinem Vorlande verkniipft“ sei, sowie an anderer 
Stelle2): „Im N. des Karwendels und Wettersteines schliesst sich an 
den Wettersteinkalk grosstenteils ganz regelrecht das breite, tiefer 
gelegene Vorgebirge an“. Indes konstatiert er selbst3), dass, ebenso 
wie die Streifen junger Schichten innerhalb von Karwendel und 
Wetterstein-Mieminger „zu dem umgebenden alteren Triasgebirge 
durchaus nicht in einfacker Muldenbeziehung“ stunden, so „auch die 
grosse, tief und deutlich ausgebildete Mulde, welche im N. des Kar¬ 
wendel und Sonnwendgebirges durchstreicht, an keiner Stelle ein 
regelmassiges Verhaltnis zur siidlichen alteren Trias besitze“. Was 
nun den Nordrand des Wettersteingebirges anbelangt, so 
zeigt uns die geologische Karte, dass er ganz unregelmassig und 
sehr eigenartig zusammengesetzt ist. Rnrs hat dies eingehend er- 
ortert. Doch ist es nocli reclit unsicher, wo der weitere Verlauf der 
bis zum Zugmosel so klar zu verfolgenden Austrittslinie der Wetter- 
steiniiberschiebung gesucht werden dart'. Jedenfalls nicht am Nord¬ 
rand des nordliclisten Zuges von Wettersteinkalk. An der Nordwest- 
ecke des Karwendels sind zwar die nordliclisten Wettersteinkalk- 
klotze, wie der Worner, deutlich auf den nordlich angrenzenden 
Hauptdolomit hinaufgeschoben; westlicli der Isar aber, unter dem 
Griinkopf legt sich derselbe Hauptdolomitzug ganz normal mit Raibler 
Zwischenlage auf nordfallenden Wettersteinkalk. Der Verband ist 
auch weiterhin nur wenig gestort, wenn aucli streckenweise, so am 
„Jagersteig“ 4) der normale Verband zerrissen und der Wetterstein¬ 
kalk wieder auf den Hauptdolomit geschoben ist. Wo aber der 
Nordrand, oder wo Nordrander, nordliche Stiicke der Uberscliiebungs- 
decke vorliegen, mit anderen Worten: Avie weit sich diese nach N. 
erstreckt, ist heute noch nicht abzusehen. Der Nachweis kann da- 
durch erschwert sein, dass vielleicht auf grosse Strecken bin gleicli- 
alterige Glieder (z. B. Hauptdolomit) als Uberschobenes und Ober- 
geschobenes aneinanderstossen. Man ist allerdings versucht, in der 
Trennungslinie zwischen den Muschelkalk - Partnachschichten der 
„Wamberger Scliolle“ und den nordlich daran grenzenden Raibler 
Schichten, den Nordrand des tibergeschobenen Gebirges zu selieri. 
Es miisste dann angenommen werden, dass liier im N. die Decke 

J) (1) S. 558. 
2) (2) S. 122. 
3) (2) S. 120. 
4) Vergl. Reis S. 90. 
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sich senke, wofiir tatsachlicb Anlialts- 
punkte vorliegen und dass die Unter- 
lage, zu der die Krotteukopfmasse ge- 
horen wiirde, emporgelioben sei; man 
miisste dann aber aucli annebmen, dass 
in der Gegend des Barmsees Raibler 
Scliichten auf Raibler Scliichten zu liegen 
gekommen seien. Es besteht aber 
andererseits aucli die Moglichkeit, dass 
die ITnterlage von Wetterstein und weiter 
nordlicli dazugeliorigen Teilen in der 
Gegend des Eibsees ganz oder fast 
ganz unter die heutige Obertiache sinkt ; 
dabei wiirde es sich dann fragen, ob 
und wie weit die ITnterlage in der 
Garmischer Gegend zutage liegt und wo 
sie weiterhin wieder auftauclit. 

Um alle diese und andere sich 
aufdrangenden Moglichkeiten und Fra¬ 

gen- zu diskutieren, bedarf es aber 
noch weiterer geologischer Detailauf- 
nahmen. Wie immer jedoch die Ver- 
haltnisse im Norden liegen mogen, es 
geniigt vollauf, dass sieli die Wetter- 
steintiberscliiebung bis zum Zugmosel 
verfolgen lasst, um ilire Natur alsDecken- 
liberschiebung erkennen zu konnen! 

Die Zone der jungen Scliichten am 
Slid- und am Westrande des Wetterstein 

streicht nach W. bin ungehindert in 
die „Bichelbacher Mulde“, wRAmpferer 

sie genannt bat, fort. Den Nordflugel 
dieser Mulde bildet der Hauptdolomit 
des Daniel, der in der Torlenmasse 
weiterstreicht. Diese ist offenbar nach 
N. liber jiingere Scbicbten iiberge- 
scboben, die amSlidufer des Eibsees auf- 
treten ; in deren Streiclifortsetzung liegt 
das Rliat des Zugmosels. Siidlicb der 
Bicbelbacher Mulde folgt der Haupt¬ 
dolomit des Grubigstein und der Gartner- 
wand, dessen ostlicheFortsetzung, wie wir 
oben ausfiilirten, unter die Westseite 
der Mieminger nntertaucht. E s ist 
also der ostliche Ran d e i nes 
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Teils cler Lechtaler Alpen1), der hier nach 0. uliter 
Wetter stein und Mieminger untertauclit. Die Lechtaler 
tauchen aber — wenn wir uns an friiher Gesagtes erinnern — aueh 
gen Sliden unter den Zug Heiterwand-Wanneck unter. Was miter 
Mieminger, Wetterstein und Karwendel begraben liegt, kommt nur 
in schmalen, tiefgelegenen Zonen ans Tagesliclit. Bei Ehrwald aber 
taucht das begrabene Gebirge auf und erhebt siclt zu selbstandigen 
Bergkammen. Also nicht „ineinander verzahntu sind hier Lechtaler 
Alpen und Mieminger-Wetterstein, sondern sie liegen deckenformig 
ubereinander; gezahnt, ausgefranst sind die Bander der Decke. 

Wir haben hier eine hohere Teildecke der ostalpinen Decke vor 
uns, die wir die ,,Wettersteindecke44 nennen wollen; sie senkt siclt 
ostlich von Ehrwald gegen 0. und sudlich von Ehrwald gegen S. 
Es wil’d kunftighin zu untersuchen sein, was alles von den nord- 
liclien Kalkalpen ihr angehort. Die Wettersteindecke bleibt eine 
Strecke weit nach 0. hin die hocliste ostalpine Teildecke, scheint 
weiter ostlich aber selbst wieder von hoheren Teildecken uberschoben 
zu werden. 

Es ist nicht ganz riclitig, wenn Amperer sagt2), dass die beiden 
Berglander (Lechtaler und Mieminger-Wetterstein) ,,gleichlaufend ge- 
faltet“ seien, worm er einen, tibrigens reclit wenig stichhaltigen Grand 
gegen einen Deckenschub erblickt. Die Wettersteindecke macht durch- 
aus nicht alle Mulden und Sattel ihrer Unterlage mit; diese werden 
vielmehr — siehe Fig. 2 — von der Uberscliiebung mein* oder 
weniger abgesclmitten; die Schichtglieder der Lechtaler Alpen, die 

an die Uberschiebungsflache anstossen, wechseln von Neokom bis 
Hauptdolomit; die Lechtaler sinken mit einem ausge- 
pragten selbstandigen Faltenwurf unter die Wetter¬ 
steindecke. Dies drangt zu der Vorstellung, dass der Falten¬ 
wurf dent tJb er sell iebungs v or gang vorausgegangen sei; 

oder man miisste ihn als Schleppungserscheinung deuten, ais Wirkung 
der Uberscliiebung selbst. 

Dass aucli die Decke mit der Unterlage zusammen der Faltung 
unterlag, sahen wir oben auf der Strecke zwisclien Feldernjochl und 
Scharnitzjoch. Wir konnen nicht entscheiden, ob dies gleichzeitig 
mit der Uberschiebung oder spater geschelien ist. Aber aucli bei 
letzterer Annalime bleibt es gewiss nicht „unverstandlich, waruni 
die Uberschiebungsdecke zu deni eingeschlossenen Streifen jiingerer 
Schichten nicht in einfacher Muldenbeziehung steht“, wie Ampferer3) 

gemeint liat. 

Soweit wir die Wettersteindecke hier betrachtet haben, bestelit 
sie nur aus alterer Trias bis Hauptdolomit einschliesslicli. Ausser 

3) Vergl. Ampferer (1) S. 559 u. 2. 

2) (1) S. 559. 
3) (1) S. 559. 

Geologische Rundschau. III. i 
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clem Hauptdolomit am Norclrand cles Wettersteingebirges gelioren 
hieher die Hauptdolomitgebiete der Seefelder Berge, zum Teil eine 
Fortsetzung der Gaistalmulde, sowie das slidliche Mieminger Yor- 
gebirge. Fur die Seefelder Gruppe und die anschliessenden Teile 
des Karwendel hat Ampferer1) gezeigt, class sie schon vor cler 
Faltung Schichteu jtinger als Hauptdolomit oder Plattenkalk nicht 
besessen hatten. Es wire! sich aber nocli zeigen mtissen, ob dieses 
Gesetz flir die ganze Erstreckung der Wettersteindecke gilt, oder ob 
in anderen Gegenden nicht doch noch jiingere Schichten- uber dem 
Hauptdolomit liegen. Vorlaufig konstatieren wir nur fur die nahere 
und weitere Umgebung Ehrwalds und fur das Karwendel eine „Schicht- 
verarmunga cler Wettersteindecke, im Yergleich zu ihrem basalen 
Gebirge. Demi in diesem spielen jiingere Absatze vom Hauptdolomit 
bis hinauf in die Kreide eine grosse Rolle. 

Ampferer (1. u. 2) hat auf cliese „Zerlegung des ganzen Landes 
in Gebiete von sehr verscliiedenem SchichtreichtunU -) ausdriicklich 
hingewiesen. Flir ilm sind clabei3) die Gebiete vorwiegend alterer 
Trias gehobene Schollen, die angrenzenden Lechtaler Alpen und die 
schmalen Zonen jlinger Gesteine innerhalb der alteren Triasgebiete 
dagegen Senkungsgebiete, zum Teil schmale Graben. Die Hebungen 
und Senkungen seien vor der eigentlichen Alpenfaltung erfolgt. und 
die geliobenen Gebiete seien „von der Erosion in ihrem Schichtbesitz 

verarmt worden“. 
Flir micli gehoren h i e r die Ziige mit alterem Schiehtbestand 

einer lioheren Decke an. Sie liegt jetzt auf den Gebieten mit j ungem 
Schichtbesitz, lag einstmals aber (siidlich) hinter diesem Dadurch 
werden die Yerscliiedenlieiten im Schiehtbestand leichter verstandlich. 
Sollten sich diese nicht auf die vorgosauisclie Gebirgsbewegung, 
Trockenlegung und Erosionsarbeit zuriickfuhren lassen? Es will 
mir uberhaupt scheinen, als besassen wir in Yerteilung und Ausbi Idling 
der Gosau- und Cenomanreste ein wertvolles Hilfsmittel zur Unter- 
scheidung einzelner ostalpiner Teildecken im Bereiche cler nofdtiroler 
unci bayerischen Kalkalpen. 

Die Theorie vom Deckenbau der Alpen hat schon in verschiedenen 
Gegenden der Ostalpen ihre Brauchbarkeit erwiesen. Auf die Ver- 
haltnisse in der Umgebung Ehrwalds ist sie ebenfalls durchaus an- 
wendbar. Ich meine, die Deckentheorie konnte auch in andere Teile 
cler norcllichen Kalkalpen melir Licht bringen, und mochte diesbeziig- 
lich die Aufmerksamkeit auf die nicht allzu fernen Yilser Alpen 
lenken und ihre ostliehe Fortsetzung bis zum Loisachtal. Man lese 
nur nach, was Rothpletz 4) dariiber sclireibt. Wir habcm dort eine 
Reihe von Nord nach Slid angeordneter Zonen mit einer ganz be- 

0 (1) S. 460 u. (2) S. 119. 
2) (1) 556. 
3) (1) 559. 
4) Alpenforschungen II, S. 183—185. 
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stimmten Fazies einzelner Schichtglieder; diese Zonen sind durch 
tektonisclie Linien voneinander getrennt. Die urspriinglich getrennten 
Faziesgebiete sind durch tektonisclie Bewegung „aneinander“ ge- 
sclioben. Nur denken wir sie uns nicht mit Rothpletz von Ost 

nach West her aneinander geschoben, sondern von Slid nach Nord 
tibereinander; und dass die einzelnen Seliollen tatsachlich tibereinander 
greifen und sich in meridionaler Richtung gegenseitig tiberschieben, 
wird ja aucli von Rothpletz zugegeben. Er sieht darin freilich nur 
eine Sekundarerscheinung, wir das Primare. 

Die Rothpletz1 sche Vorstellung, ausgedehnter Ost-Westbewe- 
gungen im Streichen des Gebirges, ist von Reis auf das Wetterstein 
tibertragen worden. Meines Erachtens nach mit Unrecht. Die An- 
siclit yom Vorhandensein einer Longitudinalspalte am Stidrande des 
Wetterstein scheint mil* ganzlich unhaltbar, worauf ich schon hin- 
gewiesen liabe. Auch kann bei deni innigen Zusammenhang von 
Wetterstein und Karwendel unmoglich angenommen werclen, dass 
die Wettersteiniiberschiebung in longitudinaler Richtung erf'olgt sei, 
nachdem im Karwendel fur dieselbe Uberschiebung eine transversale 
Bewegungsrichtung nicht von der Hand zu weisen ist. Eine solclie 
Richtung nimmt ja auch Rothpletz1) fur die tatsachlichen tlber- 
schiebungen des Karwendels an. Reis will den Querstreifen unter 
deni Issentalkopfl durch einen O.-Westschub abgelenkt sein lassen; 
genau so konnte aber auch ein S.-Nordscliub ablenken. Das gauze 
Bewegungsbild von Wetterstein, Mieminger und Karwendel2) ist 
Siid-Nord. Aus den inneren Teilen des Wettersteingebirges hat Reis 

zahlreiclie Beispiele von Teiluberschiebungen (Schuppenstruktur) ge- 
braclit; fiir alle diese muss er selbst eine stid-nordliclie Druck- und 
Bewegungsrichtung annehmen. Auch die zahlreichen Querspriinge 

weisen auf eine sud-nordliclie Druckrichtung; dock sind sie nicht 
beweisend fiir die Richtung des Deckensehubs, da sie bedeutend 
jiinger sein konnen. 

Rutschstreifen zeugen gewiss von einer stattgefundenen Bewegung 
in ihrer Richtung, sagen aber nichts aus liber die Zeit und die Grosse 
dieser Bewegung; sie kann ganz untergeordneter Natur sein. So 
be weisen ost-westliche Rutschstreifen und Rutschflachen gar nichts 
gegen eine Slid-Nord-Schubrichtung. Es ist aber doch bezeichnend, 
dass ost-westliche Rutschstreifen gerade immer an den wichtigsten 
Stellen, an den grossen tiberschiebungslinien, „leider“ nicht erlialten 
sind. Dartiber klagt Rothpletz3) des ofteren. In einer so sproden 
Masse, wie es der Wettersteinka-lk ist, darf man auch wolil Rutsch¬ 
flachen und Rutschstreifen in alien Richtungen erwarten und beob- 

x) Alpenforschungen II, S. 185—204. 
2) Vergl. clazu Ampferer, Bemerkungen zu A. Rothpletz: Geolog. Alpen¬ 

forschungen II. Verh. d. k. k. Geol. R. A. 1906. S. 272. 
3) Vergl. Alpenforschungen II an verschiedenen Stellen. 

7* 
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achtet sie solchermassen im Wettersteingebirge auch tatsachlich, oft 
auf kleinem Raume beisammen. 

Das Einzige, was man im Wetterstein ftir eine Ost-Westbewegung 
geltend maclien konnte, ist sein plotzliches westliches Elide, das man, 
wie Reis es getan liat, als Stirnrand deuten konnte. Der Westrand 
des Wettersteins ist aber gar nicht das westliche Ende der Wetterstein - 
decke, ihr sudlicher Teil erstreckt sich bis zur Heiterwand, und naeli 
Ampferee1) sogar noch viel weiter nach W. (Mit Fazieswechsel 
Wettersteinkalk-Arlbergkalk im Streichen?) Warnm aber dann im 
Wettersteingebirge schon ein frtihzeitiges westliches Ende? Die 
Decke hebt sich bier von Ost nach West; sie mag ursprunglich auch 
hier sich weiter nach Westen erstreckt haben und lieute westlich der 
Loisach und nordlich der Heiterwandlinie wegen ihrer hoheren Lage 
von der Erosion entfernt worden sein; wir konnten uns aber auch 
gut vorstellen, dass die Wettersteindecke clort uberhaupt nie so weit 
nordlich vorgetrieben wurde, wie im Wetterstein. Ob sie aber im W. 
nordlich der Heiterwandlinie wirklich so ganz felilt, miissen erst 
weitere Untersuchungen zeigen; vielleicht werden solche doch eine 
andere Vermutung bestatigen : class wir in einzelnen in den Lech- 
taler Alpen vorhandenen Schubmassen2) Reste der Wettersteindecke 
erblicken cllirfen; so besonders auch in den Tannheimer Bergen. 

Wie sich westlich vom Rhein die ostalpine Decke hebt und dann 
nur noch in sparlichen Resten erhalten ist, so vollzieht sich westlich 
des Ehrwalder Tales almliches mit einer ostalpinen Teildecke; eine 
solche hebt sich hier nach W. hin, und damit wecliselt auch hier 
der Charakter der Berge, freilich in weit geringerem Masse als jen- 
seits des Rheins. Wie immer sich aber die Anscliauungen 
11 b er den B au der A1 p en n o c h wande 1 n m ogen, f iir di e 
Auf fas sung grosser Teile der nordlichen Kalkalpen 
w i r d die Deutu n g der Verb, alt nisse b e i Ehrw a Id s t e t s 
von prinzipieller Wichtigkeit sein. 

Naclisehrift. Dieser Aufsatz war bereits gesetzt, als der ,,Ge- 
ologische Querschnitt durch die Ostalpen vom Allgau zum Gardasee“ 
von 0. Ampferer und W. Hammer erschien (Jalirb. k. k. geol. R.-A. 
Bd. 61. Wien 1911), worin auch das Mieminger- und Wetterstein¬ 
gebirge in den Kreis der Betrachtungen gezogen wire! (S. 681 — 683 

u. Fig. 24). Dort spricht Ampferer aus, class nunmehr auch 
fur ilm Karwendel, Wetterstein, Mieminger, Heiterwand etc. zu einer 
Schubmasse gehoren, die teilweise auf die Lechtaler Alpen iibergreife. 
Mit Resten cler Wettersteindecke nordlich der Hinterwandlinie und 
westlich der Loisach reclmet Ampferer im „Querschnitt“ jedoch nicht. 

1) Aus clen Allgauer und Lechtaler Alpen. Verb. k. k. geol. R. A. Wien 
1910. S. 59. 

2) Vergl. Amffeher u. Ohnesokg: Lber exotische Gerolle i. d. Gosau etc. 
Jahrb. k. k. geol. R. A. 1909. 
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Lichtbild Nr. IB. 

Ostalpen: Nordliche Kalkalpen — Wettersteingebirge. 

Uberschiebung der Wettersteindecke uber Jura und Kreide der 

Lechtaler Alpen an der Westseite des Wettersteingebirges bei 

Ehrwald, von Lermoos aus gesehen. 

Die hoherenTeile des Wettersteingebirges bestehen aus den machtigen, schwach 

muldenartig gelagerten Massen desWettersteinkalks (Mittl. Trias) mit einer Muschel- 

kalklage (Mk) an ihrer Basis. Diese Trias der Wettersteindecke sieht man an der 

Westseite des Gebirges und aucli an dessen Sudseite bis zur Goasel auf jiingeren 
Schichten der Lechtaler Alpen (Oberjura und Neokom) (mit eingeschalteten diabas- 

artigen Eruptivgesteinen [Ehrwaldit]) iibergeschoben aufruhen. An der Nordwestecke 

dringt die aufgeschiirfte Unterlage keilformig in den verdoppelten Muschelkalk 

ein (Malmkeil im Ehrwalder Kopfel'. 

Auffallig ist der landschaftliche Gegensatx zwischen den kahlen, zerrissenen 

Wanden des harten, kliiftigen Wettersteinkalks und den weicberen Gesteinen des 

Jura und der Kreide, die mit Vegetation bedeckt sind. 

Literatur: 0. Schlagintweit, Die Mieminger-Wetterstein-Uberschiebung 

(Geol. Bundschau 3, 1911, S. 73 ff.). 

Aufnahme (Nr. 274:) und Erlauterungi 0. Schlagintweit 1911. 

Yerlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 
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Liclitbild Nr. 14. 

Ostalpen: Nordliche Kalkalpen — Wettersteingebirge. 

Fenster des Puitentales in der Wettersteindecke 

vom Gipfel der Arnspitze gesehen (von O). 

Dreitorspitzen mit dem davor gelagerten Ofelekopf einerseits und Grehren- 
spitzen andrerseits bestehen aus Wettersteinkalk (Mittl. Trias) mit Muschelkalk 
an dessen Basis — Wettersteindecke. Sie sind auf jiingere Scbichten der Lechtaler 
Alpen (Oberjura und Neokom [N]) iibergeschoben. Auf einer schmalen Zone, die 
vom Scbarnitzjoch gegen das Leutaschtal hinabziebt, ist die Triasdecke durcb 
Erosion entfernt, und die Jura-Kreide-Scbicbten der Unterlage treten in dem 
tief ausgefurcbten Puitental als Fenster zutage. Nacb 0 (auf den Bescbauer) zu 
sinkt die XJberscbiebungsflacbe bier steil zum Leutascbtal, so daB die Unterlage 
diesseits des Tales nicht mebr sicbtbar und das Fenster gescblossen ist. 

Literatur: 0. Scblagintweit, Die Mieminger-Wetterstein-Uberscbiebung 
(Geol. Rundschau S. 1912, S. 73 ff.). 

Aufnahme (Nr. 285) und Erlduterung: 0. Schlagintweit 1911. 

Verlay von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 
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