
II. Besprechungen. 

A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung. 

Fortschritte in der Kenntnis des geologischen Banes der 
Zentralalpen ostlicli vom Brenner. 

I. Die Hohen Tauern. 

Von Dr. Franz Heritseh (Graz). 

Mit 2 Textfiguren. 
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Der Hochgebirgsgruppe der Hohen Tauern liegt im Norden 
ein niedriges Phyllitgebirge (Ostalpine Decke) vor, welches von der 
Schieferhtille der Tauern (Lepontinisch) durch ein schmales, oft 
unterbrochenes mesozoisches Band getrennt wird (zentralalpines 
Mesozoikum, Tauerndeckensystem); am Ost- und Westende der 
Tauern entfaltet sich dieses Mesozoikum zu grosser Bedeutung 
(Brenner und Radstadter Tauern). Stidlich der Schieferhiille der 
Tauern erscheint ein* schmaler, schon von Lowl als Trias, jetzt als 
Wurzelzone der Tauerndecken aufgefasster Zug (Lowl’s Matreier 
Glanzschiefer); dann erst folgt jene Masse kristalliner Schiefer und 
Scliiefergneise (Wurzel der ostalpinen krystallinen Decke), welche die 
Kreuzeck-, Schober-, Deffereger Alpen bilden; in dieser Zone liegen 
grossere und kleinere Intrusivkorper (Antholzer Granitgneis, Brixner 
Masse, Rieserferner etc.). 
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Zwischen den Phylliten im Norden und den „alten Schiefern“ 
ini Sliden liegt der yon zentralalpinem Mesozoikum umrahmte Korper 
der Hohen Tauern, in welchem der Gegensatz von Zentralgneis und 
Schieferhiille beherrschend zutage tritt (3.). Her Zentralgneis 
ist ein metamorphes, grossenteils scliieferig entwickeltes Intrusiv- 
gestein, das mehrere Kerne bildet, welche von der Schieferhiille 
umgeben sind (Venediger-, Granatspitz-, Sonnbliek-, Hochalmkern): 
die Kerne zeigen in ihren einzelnen Teilen und gegeneinander be- 
deutende Verschiedenlieiten, indem z. T. Tonalitgneis, z. T. Granit- 
gneis entwickelt ist. An den KontaktfLachen, ist die Ausbildung Si02 
reicher, biotitarmer, aplitischer Randfazies liaufig, oder man flndet 
einen oftmaligen Wechsel heller aplitischer und dunkler basischer 
Lagen, welclie bisweilen die Zusammensetzung eines Glimmersyenites, 
bisweilen gar die eines Amphibolites haben (3); in den Randgebieten 
ist auch die Ausbildung „porphyrartiger Gesteine vom Habitus der 
Augengneise“ zu linden (z. B. Nordpartie des Tuxerkerns). Im 
Zentralgneis des Tauernwestendes trennt Sander (34) eine Serie B 
(Porpliyrgneise, Flasergneise, Aplitgneise, Konglomeratgneise, Knollen- 
gneise, Biotitschiefer etc., also echte Ortho- und Paragneise durch 
Wechsellagerung und tlbergang verbunden; durch Intrusion, Assi¬ 
milation, aber nicht wahrend der Faltung, durch tektonische Ein- 
schaltung und Ergiisse zu erklaren) von einer Serie A (Granitgneise, 
durch Biotitschiefer Lagenbau); beide Serien bilden einen Riesen- 
lagenbau, der durch Biotitschiefer hervorgerufen wird. „Von manchen 
Zentralgneisen sind die Knollengneise und Grauwackengneise un- 
trennbar und die Knollen, wie schon Becke bemerkte, deni Zentral¬ 
gneis unahnlich. Das wtirde sich in die Annahme fiigen, dass sie 
v i e 11 e i c h t m i t manchen ihnen engverbundenen B - 
Gneisen von den typischen Zentralgneisen schon liber sich vor- 
gefunden und starker metamorphosiert wurden“ (34). — In den 
Zentralgneisen erscheinen eingefaltet Teile der Schieferlitille (Greiner- 
scholle mit Garbenschiefern = ,,Pfitscher Schiefer“). 

Der Zentralgneis steckt in der Schieferhiille, welclie sich von 
den Phylliten im Norden und den Schiefern im Sliden sehr unter- 
scheidet. Becke's und Berwerths Studien haben gezeigt, dass die 
Schieferhiille in zwei Abteilungen zerfallt. Die untere 
Schieferhiille „besteht aus kalkarmen oder kalkfreien Silikatgesteinen^ 
mit einzelnen eingelagerten Ivalken (Hoclistegenkalk); die obere 
Schieferhiille bestelit aus einem „vielfachen Wechsel von kalkarmen 
und kalkreichen Schiefergesteinen, in welchen Kalk und urspriing- 
liches Tonsediment nach Art der Mergel sedimentarer Formationen 
inniger gemischt sindu (3). In beiden Abteilungen treten metamorphe 
basische Eruptivgesteine in Form von Lagern und Linsen auf, deren 
Form (Fehlen der Fortsetzung nach unten) ein starkes Argument 
fiir grosse Bewegungen im horizontalen Sinn ist. Becke halt den 
Zentralgneis fiir intrusiv, dafiir sprechen nach ihm folgende Um- 
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stande: 1. Lager von Zentralgneis in der SchieferMlle (tektonische 
oder extrusive Einsclialtung ist nicht unbedingt auszuschliessen [34]). 
2. Aplite in der SchieferMlle (Sander (31) hat gezeigt, dass am 
Nordrand des Tuxergneis primarer magmatischer Ivontakt ausge- 
schlossen ist infolge von Diskordanzen zwischen Gneis und Schiefer- 
htille; magmatischer Ivontakt konnte nur in der „plastischen Zone“ 
— Verhalten des Kalkes! — erfolgt sein. Zwischen Yenediger- und 
Granatspitzkern herrscht Durchaderung der Schieferhulle durch 
Aplit (3), vom Hochalmmassiv hat Becke Aplit in Kalk beschrieben 
(7)). 3. An manchen Stellen ist die Grenze zwischen Gneis und Schiefer- 
hiille unsicher, daher allmahlicher Ubergang zwischen beiden. 4. En- 
dogene Kontaktzone im Intrusivgestein. — Fiir die Metamorphose 
der Schieferhulle, welcher die typischen Kontaktbildungen fehlen, 
nimmt Becke Versenkung in bedeutende Kindentiefe, also hohen Druck, 
bedeutende Temperatur an, dieselben Vorgange also wie Weinschenk 

(der Unterschied in der Auffassung Weinschenks und Beckes liegt 
auf mineralogischem Gebiete). Mit Sander (34) wird man feststellen 

miissen, dass alle das jetzige tektonische Bild bedingenden Be- 
wegungen jiinger als die Einsclialtung der Aplitgneise sind. 

Die Schieferhulle halt Becke fiir palaozoisch, Frech fiir pra- 
kambrisch, Termier zum grossen Teil fiir mesozoisch; die Intrusion 
des Granites halt Becke fiir mittelkarboniseh. Beckes Studien haben 
die Grundlage geliefert fur jene kiihne Synthese der Hohen Tauern, 
welche P. Termier aufgestellt hat und welche trotz der viel zu 
scharfen Kritik als in der Hauptsaclie gelungen gelten muss. 
(39—45.) Termiers Stellung zur Altersfrage der Schieferhulle und 
seine Ausfiilirungen iiber die Tektonik des Tauernwestendes sind 
nicht zu trennen. Termier hat vier Satze aufgestellt: 1. Die 
Schieferhulle ist eine komplexe Serie mit Einsclial- 
tungen von Trias. Da iiber der Schieferhulle Triaskalk und 
Quarzit (d. i. die fiir das zentralalpine Mesozoikum so ungemein 
charakteristische Yerbindung) liegt, solche Lagen aber auch in der 
Schieferhulle vorkommen, so schliesst Termier daraus auf ein tria- 
disches Alter der Kalke und Quarzite (Hochstegenkalk, nach Frech 

prakambrisch, nach Becke palaozoisch); da nun die obere Schieferhulle 
(Kalkglimmerschiefer) zwischen der oberen Triasmasse (Tauerndecken) 
und der unteren Triasmasse (Hochstegenkalk) liegt, so muss sie wurzel- 
los sein. Termier gliedert die Schieferhulle in a) Glimmerschiefer 
etc. der Greinerscholle usw. b) Trias der Hochstegenzone, c) Kalk¬ 
glimmerschiefer. 2. Die Kalkglimmerschiefer der Sc-hiefer- 
hiille (schistes lustres) sind jiinger als Diploporen- 
trias. Diesen Satz sucht Termier durch den Hinweis auf die 
Identitat der Kalkglimmerschiefer mit den schistes lustres der West- 
alpen zu begriinden; die Gneise, Glimmerschiefer und Amphibolite 
der unteren Schieferhulle vergleiclit er mit dem Karbon und Perm 
der Yanoise. 3. Die Schieferhulle ist bedeckt von einer 
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konkordanten Schuppe von Trias unci taudit imNorden 
und Siideu des Ziller tales unter palaozoische Ge- 
steine. Aus der Diskussion der Profile Beckes aus der Um- 
gebung Mayerhofens geht das Obige hervor (cliese „konkordante 
Trias“ eutspricht deu Tauerndecken; der Ansicht Termiers, dass 
fiber dieser Triasclecke und den palaozoischen Phylliten noch eine 
hohere Decke liegt, muss widersprochen werden. Siehe S. 185). 
Im Norden bilden die Phyllite ein sehwebendes Vorland; in ahn- 
licher Weise liegt im Sfiden der Tauern auf der Schieferhtille 
Mesozoikum, Lowe’s Matreier Glanzschiefer, und dieses wircl tiber- 
schoben von den „alten Gneisen und Schiefern“ (= ostalpine 
Wurzelzone). 4. Der Nordkontakt zwischen der Schiefer- 
hfille und dem palaozoischen Terrain ist haufig fiber- 
deck t durch S chubs chollen, in welchen Trias, oft ver- 
bunden mit alt ere n Schichten herrscht. Auf die Diskus¬ 
sion dieses Satzes kann erst nach Besprechung der Radstadter 
Tauern eingegangen werden. — Die Hauptergebnisse Termiers sind 
die Gleichstellung der oberen Schieferhtille mit den schistes lustres, 

i d. i. die Annahme mesozoischen, z. T. neozoischen Alters fttr sie, 
ferner die Bestimmung der Glimmerschiefer und Amphibolite fiber 
dem Zentralgneis als eine „serie crystallophyllienne permohouilliere“ 
oder ftir eine „serie comprehensive“, cleren hochster Teil permo- 
karbonisch ist. Die schistes lustres bilden eine Decke, die im Sfiden 
der Zentralgneise und der unteren Schieferhtille wurzelt; die hohere 
Decke der konkordanten Trias (— Tauerndecken Uhligs) wurzelt im 
Zug Sprechenstein—Windiscli Matrei—Kals. 

G. Steinmann hat die Parallelisierung der von Termier aufge- 
steilten tektonischen Elemente mit den Decken Graubfindens ver- 
sucht; er stellt die obere Schieferhtille der rhatischen Decke und den 
Hochstegenkalk der Klippendecke gleich, wobei Steinmann in der 
Hochstegenzone noch manche der Trias Graubfindens entsprechende 
Gesteine findet und den Hochstegenkalk dem Sulzfluhkalk gleich stellt. 
In den von Steinmann gezeichneten Profilen erscheint fiber dem 
Hochstegenkalk Gneis, welcher also an der Basis der rhatischen 
Decke liegen soil; Sander (33) hat gezeigt, dass dieser sich nicht 
von Begleitern des Hochstegenkalkes unterscheidet, was Steinmann’s 

Ansichten sehr stort. Nach Steinmann ist der Hochstegenkalk — 

d. i. die Klippendecke — das normale Hangencle der kalkfreien 
eigentlichen Schieferhtille (die Rhatizitschiefer des Wolfendorns 
spricht Steinmann als Kontaktprodukte an; aus Sander’s Darstellung, 
(34) geht hervor, dass sie eine Fazies der Glanzschiefer und der 
mit diesen eng verbundenen Hochstegencpiarzite sind; wenn man 
ftir die Rhatizitschiefer Kontaktmetamorphose annimmt, so muss das 
auch ftir den Hochstegenkalk gelten). 

Termier hat in seiner ersten grossen Mitteilung (42) die frtiher 
auseinandergesetzte stratigraphische Analyse und tektonische Synthese 
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des Tauenrwestendes gegeben: in einer zweiten grossen Studie (45) 
gibt er, z. T. richtigstellend, eine genauere Darstellnng der Tektonik, 
welche durch eine grossere Anzahl von Profilen nnterstiitzt wird. 
Diese Darstellnng betrifft das tektonische Verhaltnis zwischen Hoch- 
stegenkalk, schistes lustres, Tribulauntrias und Karbon des Nosslacher 
Joches; liber der unteren Schieferhtille, die — als komplexe Serie — 
anch den Hochstegenkalk umfasst, liegt als hohere Decke der Kalk- 
glimmerschiefer, der sich im Norden des Zillertales naeh Norden, im 
Westen naeh Westen und im Stiden nach Stiden neigt, tiberall dem 
Untersinken des hochgewolbten und naeh Westen absinkenden Zentral- 
gneis folgend. Dartiber folgt, konkordant mit der Sckieferhiille Kalk 
und Quarzit der Tribulaundecke (— Tauerndeekensystem Uhlig’s); 

auf dieser Trias liegt das Karbon des Nosslacher Joches. 
Wahrend nach Termier’s Profilen an der Brennerlinie zwischen 

Steinach und Sterzing die Kalke und Dolomite der Tribulaundecke auf 
schistes lustres liegen und vonPalaozoikum tiberschoben werden, taucht 
im Gschnitz- und Pflerschtal unter der Trias der Glimmer- 
schiefer der Stubaier A1 pen heraus, welcher zwischen schistes 
lustres und Trias liegt (nach Analogie mit den Radstadter Tauern 
sollte die Tribulaundecke unter den Stubaier Scliiefern liegen). Den 
palaozoischen Phylliten des Nosslacher Joches ist Trias in der Fazies 
des Tribulaun (Ortlerdecke) aufgesetzt (Waldrast, Kirchdachspitze etc.), 
am Kalbenjoch verschwinden die Phyllite zwischen Trias (Profit bei 
Frech [11]). Es fragt sicli, ob diese Phyllite fiber der Tribulauntrias 
nicht als verkehrt liegende Basis der ostalpinen Decke und daher 
als Einfaltung in das zentralalpine Mesozoikum anzuselien sind; damit 
wtirde derGegensatz zwischen,, Tribulaun-“ und,, Ortlerdecke“ Termier's 

fallen. Auf der Karte Frech’s (11) kann man in guter Weise 
sehen, wie der Tribulauntrias unter das Karbon des Nosslacher Joches 
einsinkt; in derselben Weise wird die Tribulaundecke von den Quarz- 
phylliten des Santigjochls tiberschoben; daraus, also aus tektonischen 
Grfinden, sowie aus der Bemerkung Sander's (34), dass zwischen 
den „Karbonphylliten“ des Nosslacher Joches, den Quarzpliylliten des 
Sautigjochls und den Glimmerschiefern der Schleyerwand (fiber der 
Trias der Telfer Weissen) nicht jener Gegensatz besteht , wie ilm 
Frech s Karte zum Ausdruck bringt, wird man diese Vorkommen 

gleichsetzen mfissen. Der Trias des Tribulaun entspricht jene der 
Telfer Weissen, welche im Schleyerberg von Glimmerschiefer bedeckt 
wird. Termier bringt diese Trias in Zusammenhang mit den Kalken 
und Quarziten zwischen Sterzing und Gossensass. Bei Sterzing linden 
sich nach Termier sfidlich von den schistes lustres die Wurzeln der 
Tribulaundecke. Termier stellt sich vor, dass der Hochstegenkalk 
gleich sfidlich vom Zentralgneis wurzelt und dass die schistes lustres 
unmittelbar sfidlich da von wurzeln; diese schistes lustres umgeben 
das sich nach Westen senkende Zentralmassiv, so dass also im Westen 
Wurzelland und Deckenland zusammenhangen wfirden. Bei Spreclien- 
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, Fig. 2. Schematise her Q u erschni tt'durch die mittleren Ostalpen: 
Gailtaler Gebirge—Hohe Tauern—Salzburger Kalkalpen. (Mit Beniitzung cles 

Durchschnittes V. Uhlig’s, 47.) 

a = Zentralgneis. b — Schieferhulle. c = Wurzel der Tauerndecken (Zone Sprechen- 
stein—Windisch Matrei—Kals). d = Tauerndecken (zentralalpines Mesozoikum). e = 
Die ,,alten Gneise'und Glimmerschiefer“ im Siiden der Tauern (Wurzel der ostalpine'n 
kristallinen Decke). / = Ostalpines kristallines Deckenmassiv. g — Wurzel der 
Grauwackendecken. h = Tiefere Grauwackendecke (z. T. Pinzgauer Phyllite). i = 
Grauwackendecke und ,,Blasseneckgueis“. k = Erzfiihrender Silur-Devonkalk. I = 
Mandlingzug. m — Ostalpine mesozoische Decken. n = Wurzel der Kalkalpendecken. 

o = Dinariden. 
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stein liegt nach Termier liber clen nach Siiden einsinkenden schistes 
lustres Trias, die Wurzel der Tribulaundecke (— Tauerndecken) und 
gegen Siiden folgen die „Alten Gneise“, im Sinne von Suess und 
Uhlig ostalpines Gebiet. 

Uhlig sagt, dass Termier’s Versuch, in dem Tauern Deckenland 
zu selien, in der Hauptsache gelungen sei; auch E. Suess schliesst 
sicli dieser Auffassung an. In neuester Zeit wurden von Sander ’) 

(31—34) Detailaufnahmen am Tauerwestende gemacht, welche manclie 
Ausfulirungen Termier’s zu widerlegen scheinen. Sander steht auf 
dem Standpunkt, dass die Hiille der Tuxer-, Zillertaler- und Maulser- 
gneise Equivalent sei, d. h. also dass man zwischen den Tarntaler 
Ivopfen (Tauerndecke) und dem Brixner Granit (periadriatisch) nicdit 
ein lepontinisches Deckensvstem (Zentralgneis und Schieferhulle) von 
zentralalpinen Decken (Tribulaundecke) und von ostalpinen Gesteinen 
(Phyllite im Norden und „alte SchiefeU im Siiden) trennen konne, 
sondern dass man in der unteren Schieferhulle und der Zone von 
Sprechenstein (Sander’s Rensenzone) Aquivalente selien miisse; das 
kommt nicht nur einer Annullierung der Ausfuhrungen Termier’s, 

sondern auch einer solchen der Detailstuclien Uhllig’s gleich. Dieser 
Uberlegung folgend vergleicht Sander die einzelnen Schichtglieder 
der Hochstegenzone mit der Rensenzone und hndet eine vollstandige 
Ubereinstimmung. Man wird Sander beistimmen mlissen, wenn er 
bezliglich der Karbonatgesteine sagt, dass eine geologische Identi¬ 
fikation vollstandig gleicher Typen eine grossere Wahrscheinlichkeit 
hat als die Annahme geologischer Verschle.denheit; ob aber eine 
geologische Identifikation auch eine tektonische nach sicli ziehen muss, 
erscheint dem Referenten nicht notwendig zu sein; es zeigt ja Uhlig's 

Tauerndeckensystem in manchen Schichtgliedern (z. B. Juramarmor, 
Rhat) Anklange an der Schieferhulle, so dass man in Sander’s Sinne 
von einer geologischen Identifikation sprechen konnte, doeh wird 
nach Uhlig’s Ausflihrungen liber den Bau der Radstadter Tauern 
doeh niemand die „geologische Identifikation“ zu einer tektonischen 
machen. Darum mochte der Referent auf den Yergleich der Hoch¬ 
stegenzone mit der Rensenzone nicht jenes Gewicht legen, wie es 
Sander tut; auch scheinen Sander’s Profile dem Referenten nicht 
unbedingt zwingend ftir seine Ansicht zu sein; allerdings muss in 
vorsichtiger Weise erst der Abschluss von Sander’s Studien erwartet 
werden. 

Einzelnes sei noch aus Sander’s grosser und bedeutnngsvoller 
Abhandlung hervorgehoben. Von Wiclitigkeit ist der Vergleich des 
Maulser Triaszuges (nach Uhlig ostalpin) mit der Kalkwand am 

b Auf Sander’s Detailerorterungen kann wegen cler Fiille des Gebotenen 
nicht eingegangen werden, nur das Wichtigste soli herausgehoben werden. Es 
sollte dem Referenten leid tun, wenn er Sander in einzelnen Punkten missver- 
standen haben sollte, dock ware dies bei der ausserst untibersichtliclien Form 
und der oft unklaren Ausdrucksweise leicht moglich. 
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Brenner (Tribulaundecke) und mit clem Zug Rieperspitze, Tuxerjoch 
(Einfaltung cler Tribulaundecke in die obere Schieferhiille ?); Avenn 
der Referent Sander richtig verstanden hat, so scheinen sich auch 
Beziehungen zur Tarntaler Trias zu ergeben (wichtige Analogien er- 
geben sich zwischen Tarntal und Raclstaclter Tauern). Wichtig ist, 
dass cler Tuxermarmor (— Hochstegenkalk) in der Rensenzone von 
Aplit durchbrochen ist, der mit clem Gurnatschgranit in Zusammen- 
hang steht; Sander vergleicht cliesen letzteren mit clem Zentralgneis, 
was deni Referenten nicht unmittelbar notwendig erscheint, da Sander 

selbst (29) gesagt hat, class cler Gurnatschgranit nicht vom Brixner 
Granit zu trennen ist; wenn man nun an dem jiingeren Alter cles- 
selben (im Sinne Salomon’s), cler ja zum periaclriatischen Bogen ge- 
hort, festhalt, so ware die Moglichkeit nicht ausser acht zu lassen, 
class der „Tuxer Marmora cler Rensenzone (d. i. die Wurzel des 
Tauerndeckensystems nach Uhlig, Termier) nacli clem Deckenschub, 
den man nach clen Erfahrungen in clen nordlichen Kalkalpen wohl 
ins obere Mesozoikum verlegen muss, von clem periadriatischen 
Intrusivgestein intrudiert wurde. — Yon Bedeutung ist die Aus- 

i fiihrung Sanders, class auch im Ridnauntal, fern vom Zentralgneis, 
Typen cler unteren Schieferhiille (Greiner Schiefer, schon von Becke 

erkannt, Pfit-scher Dolomit etc.) auftreten. Sollte das nicht im Sinne 
E. Suess (38) fur eine schmale Offnung des Tauernfensters gegen 
Westen sprechen? — Der Eisendolomit des Gebietes von Navis und 
Nosslach wurde von F. E. Suess als leitend fur das Oberkarbon 
angesehen. Young ist zu clem Ergebnis gekommen, class es zwischen 
den Eisendolomiten und clen Triasbrekziendolomiten des Tarntales 
Ubergange gibt; Sander sclieint einen Yergleich mit clen Tarntaler 
Dolomiten anzubahnen und kommt zum Schluss, class der Eisendolomit 
ein Niveau zwischen Kalkphyllit (— schistes lustres) und Quarzpliyllit 
(nach F. E. Suess Karbon) darstellt, woflir eine tektonische Erklarung 
walirscheinlich ist. — Zwischen clen Tonschiefern und Quarziten der 
Schieferhiille, sowie zwischen cliesen letzteren und den Tuxer Grau- 
wacken herrscht eine enge Yerbindung; die Rhatizitschiefer des 
Wolfendorn sind eine Fazies cler beiden erstgenannten. Es gibt sich 
zu erkennen, class die Quarzite immer an triadische und „Kalk- 
phyllit“-Kalke gebunden sind, ferner class regelmassige (nachbarliche) 
Beziehungen zu den Grauwacken und Grauwackengneisen vorlianden 
sind, welche in cler Tuxerzone zu Ubergangen werden. Die Yer¬ 
bindung Triaskalk-Quarzit, die sowohl fur die Hochstegenzone als 
auch ftir die Tauerndecken ungem ein bezeichnend ist, ist zugleich 
auch das starkste Argument ftir ihre Yergleichung. Wichtig ist der 
Satz Sander’s, class zwischen den Stubaier Glimmerschiefern und 
den Quarzphylliten des Tauernwestendes nicht scharf unterschieden 
werden konne, ebensowenig wie zwischen clen Schiefern des Pfitscher- 
joches und denjenigen cles unteren Ridnauntales; auch die Uberein- 
stimmung cler Innsbrucker Quarzphyllite mit clen Schiefern der Schiefer- 
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htille ist unverkennbar. (Das gabe also eine Gleichstellung von Ost- 
alpin unci Lepontinisch!) Beztiglich cler tektonischen Stellung der 
unteren Schieferhtille kommt Sander zu clem Ergebnis, class sie am 
Nordrand cler Tuxergneise als tektonisch komplex anzusehen ist, 
olme class dadurch cler Deckenbau sichergestellt ist. Der Kalkmantel der 
unteren Schieferhtille (Hochstegenkalk, Tuxer Marmor) hat nicht als 
Decke clen Zentralgneis tiberschritten, aber er kann tektonisch modi- 
tiziert, verschmalert, verdickt unci sehr wohl gegen die Zentralgneise 
verschoben sein, ohne class dadurch sich eine allgemeine Bewegungs- 
liache zwischen clem Marmor und clem Gneis oder eine Wurzel im 
Stiden des Gneises erkennen lasst. In einzelnen Gesteinen cler 
Schieferhtille (Grauwacke von Tux) ist Karbon, in anderen (Ivalk, 
Dolomit) Trias (oder Jura?), in Konglomeraten, Sandsteinen, Por- 
phyroiden, Quarziten aber (nach Analogie mit cler Grauwackenzone) 

Karbon-Perm zu vermuten. 

Sander kommt zu folgender tabellarischer Ubersicht: 

E. Suess unci V. Uhlig: vorlaufig lepontinisch ostalpin 

Pfunclerer Phyllite 

Tuxer u. Brenner Phyllite — — — — — — — 

Untere Tauernhiille 

Greiner Zunge. 

Tauerntrias zwischen Phyllit und Maulser Gneis 

Tarn taler Trias — — — — — — — — — — — 

Semmering — — — -—- — — — — — — — — 

Tuxer Wacken — —-— — — — — — — 

Quarzpliyllit siidlich von 
Innsbruck 

Stubaier- u. Otztaler Schiefer 

Maulser Gneis 

Ortler Trias 

Maulser Trias 

Grauwackenzone 

— — — — durch gemeinsame Fazies verbunden. 
. . . . durch vertikalen Ubergang verbunden. 

Durch cliese Ubersicht wire! klargestellt, dass Sander eine 
Parallele zwischen den nacli E. Suess ostalpinen Stubaier- und Otztaler- 
Schiefern und clen Quarzphylliten von Innsbruck einerseits und der 
Htille cler Tauerngneise andererseits zieht. Es ist allerdings eine 
Frage, ob die Faziesahnlichkeiten zwischen ostalpinen 
und lepontinischen Schiefern am Tauernwestende sich 
auch a u f tektonisch zusammengehorige G e b i e t e b e - 
ziehen oder ob die Tektonik nicht scheinbar, cler Fazies 
nach, Zusammengehoriges trennt. Wichtige Beobachtungen 
am Tauernostende (S. 184 ff.) sprechen gegen Sander’s Darstellung. — 
Aus Sanders grossent Profile ergibt sich eine starke Faltung des 
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Zentralgneises, ferner der Dm stand, dass dieser Zentralgneis am 
Tauernwestende von einer Zone mit vielen Marmorbandern (Hocli- 
stegenkalk, Tnxer M arm or), welche tektonisch sehr kompliziert ist 
(vielleicht Schuppen ?) tiberlagert wird, ferner dass dartiber, wie 
Termier es allgemein ansgefiilirt hat, Brennerphyllite liegen, in den 
oberen Teilen mit Trummerflachen von Tarntaler Dolomit, nnd dass 
daranf die Tarntaler Trias liegt. Ans Sanders Profit Brenner- 
Brixner Granit geht hervor, dass die von Termier als Wnrzeln an- 
gesehenen Zonen von Sprechenstein nnd Mauls flach gegen Norden 
einfallen; ob die von Sander im Profile eingetragene hypothetische 
Verbindung der Rensenzone mit dem Hochstegenniveau richtig ist, 
oder ob man nieht dock die oben genannten Zonen als Wurzeln 
ansehen kann, muss bis zum Abschluss von Sanders Studien offen 
bleiben. — Dem Referenten scheint nieht sosehr Sanders Profit gegen 
die Annahme einer Wurzel bei Sprechenstein zu spreehen, als es ihn 
sehr bedenklich maclit. dass die Kalke von Mauls, Penserjocli usw. 
die Fazies des zentralalpinen Mesozoikums zeigen1). Man wird sich 
bei der Trennung von zentralalpin und ostalpin doch in erster Linie 
an das Vorhandensein bzw. Fehlen des Mesozoikums halten, wie 
Sanders Versuch (33) im Semmeringgebiet zeigt. 

Am Tauernwestende fehlen echte Quergriffe des Zentralgneises 
in sein Dach; die Vorkommen der Zentralgneise in der Schiefer- 
htille konnen auch auf tektonischem Weg erklart werden. Die 
Schieferhulle zwischen Venediger- und Granatspitzkern ist dagegen 
vom Ganggefolge des Zentralgneises durchschwarmt (3). — Vom 
Granatspitzkern meldet Lowl (3) ganz eigenartige Lagerungsver- 
haltnisse (Tabergraben); Schieferhulle ist unter dem Zentralgneis 
aufgeschlossen; Lowl betont, dass hier der Ivern auskeilt, doch ware 
hier eine andere Deutung (Tauclidecke) im Hinblick auf die Ver- 
haltnisse weiter ostlich nieht von der Hand zu weisen. — Aus 
der Schieferhulle der Umgebung von Heiligenblut hat B. Granigg 

(15) Yerhaltnisse beschrieben, welche auf eine eventuelle Fortsetzung 
der Zone Sprechenstein—Ivals hindeuten; speziell kommen die Ser¬ 
pentine und ihre Kontakthofe zur Erorterung. In ganz grossem 
Masstabe liegen aus dem Hochalmmassiv durch Becke und Berwerth 

neue Studien vor (1., 2., 4., 5., 6., 7.). Der Hochalmkern mit 
seinen Teilkernen (Rametten- und Gamskarlkern) zeigt in seinen ein- 
zelnen Teilen verschiedene Gesteinsvarietaten und ist von einer 
Schieferhulle mit derselben Gliederung wie im Zillertal umgeben 
(Glimmerschiefer, Silbereck-Angertalmarmor, Glimmerschiefer, Kalk- 
glimmerschiefer und Grunschiefer, kalkarme bis kalkfreie Phyllite. 
Am konkordanten Kontakt von Gneis und Schieferhulle ist z. T. 
Glimmerschiefer vorlianden, bald liegt Kalk und Quarzit direkt auf. 

b Doch bei der geringen Entwickelung dieser als Wurzeln angesehenen 
Synklinalen kann recht schwer von einer Fazies gesprochen werden. 
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Am Nordostrand des Gebietes liegt ganz von Gneis umgeben die 
Silbereckscholle (Glimmerschiefer, Ivalk, Marmor, Quarzit); in einem 
ebenso gelagerten Marmor, einem kleineren Begleiter der grossen 
Scholle, fand Becke einen gefalteten Aplitgang. Broke ist der An- 
sicht, dass die Silbereckscholle in dem intrudierten Gneis schwimmt, 
doch kann der Referent die Meinung nicht unterdrticken, dass die 
gesamte Silbereckscholle durch einen tektonischen Vorgang in 
den Gneis gelangt ist1). — Da nun der Angertal-Silbereckmarmor in 
jeder Beziehung dem Hochstegenkalk entspricht, so muss man, wenn 
man mit Termier an das triassische Alter denkt, die Intrusion in 
posttriassische Zeit verlegen, oder es muss der Gneis und der Hoch¬ 
stegenkalk alt sein. Steinmann (37) wirft infolgedessen die Frage 
auf, ob man nicht das Verbandsverhaltnis anders, d. h. als 
mechanisches cleuten konnte; das ware eine schwache Moglichkeit, 
Termiers ohnehin durch Sander schwer erschiitterte Meinung zu 
retten. 

Bezliglich der Lagerungsverhaltnisse im grossen scheint es 
wichtig an die alte Beobachtung Posepnys zu erinnern, der im 
Sonnblickkern eine liegende, liber den Hochalmkern tiberschlagene 
Falte erkannt hat; Becke lehnt zwar diese Deutung ab, indem er 
ausftihrt, dass sichere Anzeichen einer Storung nach der Intrusion 
nicht zu erkennen seien, doch dtirfte Sanders Beobachtung am Norcl- 
rand des Tuxer Kerns (Diskordanz zwischen Gneis und Schiefer- 
htille), clann die Lagerung der Silbereckscholle, clann die Bemerkung 
Uhligs (46, 47), class das Hochalmmassiv eine Tauchdecke bilde, 
Beckes Ansicht aufheben. Es scheint dem Referenten diskutabel, 
class auch die Gamskarl- und Ramettenmasse solche liegende Fatten 
seien. 

Auf der nach Norden und Osten untersinkenden Schieferhlille 
des Hochalmkerns liegen die mesozoischen Gebiete der Raci¬ 
st a d t e r Tauern, deren Stratigraphie und Bau in glanzender 
AY eise von Uhlig erforscht wurde (4, 45). Die stratigraphische 
Gliederung bietet die folgende Tabelle. 

Die Lagerung der „Radstadter Tauerngebilde“ ist decken- 
formig. Auf den Kalkphylliten und Gr tins chief ern liegt Quarzit mit 
anomalem Kontakt und darauf ebenfalls mit anomalem Kontakt 
die unterste Tauerndecke als liegende Falte, liber der obersten Tauern- 
decke liegt Quarzit und Gneis (Schladminger Deckenmassiv). Der 
Kontakt zwischen Quarzit und Tauernclecken ist immer so gestaltet, 
dass clas jtingste mesozoische Schichtgiied, meist durch Mylonit ge- 
trennt, an den Quarzit anstosst, der Triasdolomit erscheint als Kern 
des Faltenbaues der vier Teilclecken (siehe Tabelle S. 190). Der 
Quarzit unter dem Mesozoikum verschmilzt im Gurpetscheckzug mit 

x) In ihrer tektonischen Stellung haben Silbereck- und Greinerscholle die 
engsten Beziehungen. 
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demjenigen iiber demselben, mit den Quarziten des Schladminger 
Deckenmassiv; so erscheint das Tanerndeckensystem geradezu in 
Quarzit eingewickelt, getrennt von ilnn dnrch Mylonit, wie wenn es 
sich nm zwei Deckensysteme handelte; andererseits zeigt die Tek- 
tonik beider Serien einen gemeinsamen Zug, wie wenn die Bewegung, 
die zur definitiven Tektonik geftihrt hat, diese Serien wie eine ein- 
heitliche Decke vorgeschoben hatte (45). Dieses Verhaltnis scheint 
dem Referenten etwas schwierig zu erklaren zn sein. Uhlig selbst 
ist von dieser Deutung abgewichen, indem er anf seinem Ubersichts- 
protil durch die Ostalpen (47) das Hangende des Tauernmesozoikums 
(Schladminger Massiv) zn den „alten Gneisen“ im Shden der Tauern (ost- 
alpin) stellt und die Tauerndecken nicht von dem Quarzit eingewickelt 
sein lasst. Dadurcli trennt aber auch Uhlig den tieferen Quarzit 
Lantschfeldquarzit Frechs) von dem hoheren, zum Schladminger 
Deckenmassiv gehorigen Quarzit; das Schladminger Deckenmassiv 
bildet den Kern und die Basis des ostalpinen Deckensystems. — 
Westlich von den Radstadter Tauern ruft die wachsende Erhebung 

des Zentralmassivs und der Schieferhtille eine scheinbare Verschma- 
lerung der Tauerndecken, die zum Anschluss an die Brennerdecken 
streben, hervor1). Yon dieser verschmalerten Zone iiber die breite 
Entfaltung der Tauerndecken in den Radstadter Tauern bis zum 
Katschberg beschreibt das Tauerndeckensystem einen konvexen, der 
Kalkphyllitzone ungefahr gleichlaufenden Bogen; nach Sliden tritt 

Verschmalerung ein und gegen den Katschberg zu tauchen die 
Tauerndecken der Reilie nach unter die Gran atenglimmers chief er 
des Lungau unter. Im Katschbergprofil sind Scliieferhlille und 
Tauerndecken anf einem engen Raum zusammengepresst; das Katsch- 
berggebiet ist der Randteil der Scheitelregion der Decken, die sich 
liber den Zentralgneis und die Schieferhtille ausgedehnt haben mtissen, 
die Gegend von Tweng ist die Absenkungs- und Ausbreitungsregion, 
Ober- und Untertauern bis zum Gasteiner Tal die Stirnregion. Tief 
unter das Schladmingermassiv dtirften die Tauerndecken wohl nicht 
greifen. Im Katschbergprofil liegen folgende tektonische Elemelite, 
immer getrennt durch anomale Kontakte aufeinander: 1. Zentralgneis 
und Schieferhtille, 2. Katschbergscliiefer; Uhlig hat zuerst der 
Meinung Ausdruck gegeben, dass es sich um Gesteine des Schlad- 
mingermassivs handelt, welche „durch tektonische Vorgange aufs 
ausserste zusammengepresst und verschiefert sind“; Becke hat durch 
petrographische Untersuchungen diese Ansicht zu stiitzen vermocht 
und nennt Gesteine wie die Katschbergscliiefer (scheinbar Tonglim- 
merschiefer etc.), die eine Art von rtickschreitender Metamorphose 
erlitten haben, Diaphthorit, bzw. diaphthoritisch. 3. Mesozoische 
Schuppen. 4. Katschbergscliiefer (= Schladminger Deckenmassiv). 

b Termier hat gemeint, dass iiber den Phylliten (ostalpin) noch mesozoische 

Schubfetzen liegen (Satz 4, S. 177); dies ist ein Irrtum, der durch Termier's 

unrichtige Meinung iiber die Radstadter Tauern hervorgerufen wurde. 
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5. Granatenglimmerschiefer des Lungau. — Zwischen alien ftinf ge- 
nannten Gesteinsgruppen gehen anomale Kontakte dnrch. — Die 
tektonischen Zonen des Kalschbergprofiles konntun von Becke bis 
Gmtind verfolgt werden: und es ist wahrscheinlich, dass sie in die 
Fortsetzung der Zone Sprechenstein — Windisch - Matrei—Kals ein- 
schwenken; von diesem Gesichtspunkt ans muss dann diese Zone 
als Wurzel des Tauerndeckensystems angesehen werden. Wie das 
Tauerndeckensystem, so hangen auch liber den Katsc-hberg usw. 
die ostalpinen kristallinen Gesteine (Schladmingermassiv, Bundschuh- 
masse) mit dem Wurzelgebiet zusammen. 

Gber der liochsten Tauerndecke, der nach Xorden abfliessenden 
Tauerndecke ini engeren Sinne, liegt das Schladminger-Deekenmassiv 
(ostalpin) und iiber diesem folgt, mit anomalem Kontakt, Pinzgauer 
Phyllit d. i. ein Aquivalent der ostalpinen Grauwackenzone. In deni 
Pinzgauer Phyllit tritt die sogenannte Mandlingtrias auf, welche, wie 
Uhlig zeigt, von Haug unrichtigerweise mit dem Tauerndeekensystem 
vereinigt wurde, denn, ganz abgeselien von der Lagerung, welche eine 
Beziehung zu den Tauerndecken ausschliesst, zeigt dieser Mandling- 
zug ganz echt ostalpine Fazies ]). Der Mandlingzug beginnt im zu- 

sanimenhangenden Streichen bei Altenmarkt-Flachau, von den Kalk- 
alpen durch Pinzgauer Phyllite getrennt, und vereinigt sich gegen 
Osten mit der Dachsteintrias. Fhlig fasst (45) den Mandlingzug 
als gewaltigen Schubspan auf. „Die Lagerungsverhaltnisse, so wie 
das schnurgerade Streichen des Mandlingzuges und seine Sporn- 
oder Spanform machen den Eindruck, wie wenn bei dem iibersteilen 
Hinabtauehen der Pinzgauer-Phyllite der „Grauwackenzone“ in der 
Gegend zwischen Lend und Schwarzach - St. Veit auch eine triadi- 
sche Basalschuppe* 2) mitgezogen und so tief in die Unterlage ver- 
senkt worden ware, dass sie an dem am tiefsten hinabgetauchten 
IVestende abriss und nicht mehr mitkommen konnte, wahrend sie an 
dem flaclier lagernden Ostende mit den ostalpinen Kalken in engerer 

Beruhrung oder selbst in ungestortem Zusammenhang blieb“. — In 
Yerbindung mit dem Mandlingzug ist das sogenannte Eozan von 
Padstadt. Eozan konnte von Uhligs Mitarbeitern nur in einzelnen 
Blocken auf sekundarer Lagerstatte gefunden werden (ein paar 
Konglomeratlappen mit Gerollen von nummulitenfuhrenden Sand- 
steinen und Kalken); vielleicht ergeben sich Beziehungen zum kohlen- 
fuhrenden Tertiar des Ennstales. 

Im Siiden der Schieferhlille der Holien Tauern zielit jene Ge- 
steinszone hin, welche Lowe Matreier - Schichten genannt und als 
Trias erkannt hat3). Da diese Zone sowie das Tauerndeckensvstem 

*/ 

P Wahrscheinlich ist es die als tiefere Kalkalpendecke auftretende Vor- 
alpenfazies. 

2) Namlich der nordlichen Kalkalpen. 

3) In der altesten Literatur (Stur, Niedwieczki) finden sich Angaben, welche 

auf eine Fortsetzung der Matreier Zone bis zum Ahrntal schliessen lassen. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



F. Heritsch — Die Hohen Tauern. 

© 

CO 
© mm © 
£ _0 CD 

.-h :o 

f-i ►> 
CD £h ^ 
oJD'—' 
fH ^ 
© ® 

-o a 
34 3 
3 2 
P4pp 

3 
H 

t£ 

CJD 
3 

• rH 

rH 

© 
<-H 

3 
i- 

H 
© 

02 

3 
w 

5h 

© 3 

® 
© 34 
3=3 

rH * 

o ? 
rH 

• rH 

M 

.3 &D 
© 3 

©p 3 
co 

p3 © 
3 34 
© © 
*>. • •© 

r* r 

3 r 

O © 
m 

G 
rH 

© 

3 

©1 
© 

co 
r3 
3 

Ph 

© 

© © 
S 34 

e J 
rH 

rH © 
© 3 

^ s 
^ 3 
© .rH 

So 
?h 3 
3 9 ‘ co 

© 

© 

!=h3= 

CO © 

3 2° 
co 3 co 3 

^32 
c/T 
© 

© 
GO 

3 
rH 

H 
^*C 

r* 

3 
.-r 

© 
r— 

O 
rH 
rH 

3 

3 
‘rH 
rH 

>”5 

© 

rH 

3 

3 
34 

3 

2^ 
__ rH 

© 
3 ’ co 

3 3 
Sh 3 
3 ® 

3, 

34 - 2G c£ 
3 q= 
M rH 

© 
CD 
CD 
o 

Q 

' ® 
S 
CO ^ r; 
© z> 

aT^ 

3k> 

^3 
rH 

© 3 
co 3 
3 3 © 

*3 © © 
V * • r—t 

fH Q *■“* 

-2 3 m 
3 •© 

3 ^ 

© © 
S+H 
© j2 

o 
cg 

"c? 

fcvj 

>v9 . 
rri r , rH fn 

2 cr» ^ o 

s 5 ^ © 
or *3 

2 > ®3 

©34 ©W 
3 r© 1 

3 © r 
.5 ©© © 
•«w -M -4_i 

M3 3*2 
Ph Gh" 

0 . r 
^is 

• rH , ^ r©i rH ©- 
rH • rH _, 

g Pj 3 £h 

"2 g ©3 3 -4-> 5©H © 
:3 3 ©la 
eq 33 © 

Pp 3 02 
O 
£ "3 r^ 
c3 £ “ 

3 

CG 
d 

• rH 
1 

£ 
■ ■ H r*n 

<3 i 

Wg 

3 

© 

© 
•** • rH 

$r= © © © 
*+H rr 

(D q? 
feD 

: go 
© 
CO _JH 

."3 © 
ri ic 
c©>:0 

P-t 34 

rH Cj 

® S> 
© ^ 
© 
co 

© 

2 © 

tH © 

>^34 

Ph 3 

Nr^ 

© 
CO 

Vs ®~34 
>r ~~ rH 
••H rH rH 

^ ‘rH 

© 
SHH 
© 

© o CD -3 
rH 1 

Ph 5^ 

o 

Q.t3 

3^ o 
N 
rH 

3 
«V> 

© rH 

G34 © .t2 
© 3 • rH ' £ 

CZ2 34 a 

r2 3 

O rr 

n ^ 1—1 — © 3 
rH £^H O ©J © © rM •3 3 ■« -3 

rn ^ rr rr 

© 

© 

£ © 

cC S 

3 3 ^ 

•3r3^j © 
co 3 H M •P C HH 

•rH O © 

>V3 ^ 
Ph 3 

r^, 

r2 3 "3 

0 0 3 

3Q2 

£ — *rH <D 

S © Uh is 
O :o * Oh 

03 34 3 co 

5^2 

i^ry2 

© 

o 
> 

_o 
3 
Q 

_o 
^o 

HH 

© 
© 
o 
rv 

^O 

3 
13 

© 
?H 

O 
o 

3 

CO 
3 

'Geologische Rundschau. III. 14 

187 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



188 II. Besprechungen. 

auf der Schieferhlille liegt und von den „ alien Gneisen und Glimmer- 
schiefernu liberschoben wird, da sie in ihrer Stellung am Siidrand 
der Seliieferhiille mit ihren gegen Stiden einfallenden Schichten die 
Ziige einer Wurzelzone hat und tiberdies direkt mit dem Deekenland 
zusammenhangt, so sieht man in dieser Zone die Wurzelregion der 
Tauerndecken, was naturgemass nach sich zieht, dass man in den 
„alten Gneisen und Glimmers chief ern“ im Stiden der Matreierzone 
die Wurzel der ostalpinen kristallinen Decke sehen muss. — Genaue 
Daten liber die Zusanunensetzung der Matreierzone hat Lowl aus der 
Umgebung von Kals und Windiscli-Matrei gegeben (3). Lowl gibt 
Profile, welche bei streng isoklinaler Schichtstellung liber den nach 
Suden fallenden Kalkglimmerschiefern der Schieferhulle des Granat- 
spitzkerns Glanzschiefer, z. T. mit Gips, Kalkschiefer, Quarzitschiefer, 
Quarzit, Dolomit, Serpentin zeigen, wobei die ganze Serie von den 
Glimmerschiefern der Schobergruppe iiberschoben wird. Merkwtirdig 
ist, dass, wie bereits Uhlig (47) liervorhebt, in der Wurzelzone 
Serpentin und Gips vorhanden sind, welche in dem Deckengebiete 
fast ganz fehlen. Wie weit sich die Gesteine der Wurzelzone im 
Detail mit den Decken parallelisieren lassen und ob unter den Glanz- 
schiefern nicht auch Diaphtliorite stecken, werden Detailuntersuchungen 
erst ergeben. Nach Termier (42) hat der Matreierzug eine komplexe 
Zusammensetzung: 1. Trias (Dolomit, Quarzit, Gips), 2. Schistes 

lustres mit Serpentin, 3. vortriassische Phyllite (graphitische Phyllite etc.). 
— Die Matreier-Zone, die mit dem Deckengebiete der Badstadter 
Tauern liber den Katschberg zusammenhangt, erreicht bei Sprechen- 
stein die Brennerlinie; im Norden der Tauern streben die Tauern¬ 
decken dem Brenner zu. Nach den Erfahrungen in den Badstadter 
Tauern mtissten wir die mesozoisclien Brennerdecken unter den 
Quarzphylliten von Innsbruck und den Stubaier Glimmerschiefern 
finclen; es gibt aber hier bedeutende Abweichungen, so dass das tek- 
tonische Bild nicht ganz klar zu stellen ist. 

Im Profil von Krimml und in dem der Gschosswand fallt das 
zentralalpine Mesozoikum noch unter die Phyllite ein; die Schichtfolge 
lautet: Zentralgneis, Hochstegenzone, Kalkglimmerschiefer, Kalke und 

Quarzite (= Tauernmesozoikum), Phyllite. Weiter im Westen, im 
Gebiete des Tarntales und des Mieslkopfes, liegt nach der Karte 
F. E. Suess’ und Frech’s, sowie aucli nach der Auffassung Termier’s, 

der hier durch seine irrttimliclie Vorstellung liber das Verhaltnis der 
Badstadter Decken zu den Quarzphylliten beeintiusst erscheint, auf 
den „karbonischenu Tonschiefern nordlich von Navis zentralalpines 
Mesozoikum. Fiir die Beurteilung dieser Yerhaltnisse erscheint 
wichtig: 1. der Satz Sander’s, dass zwischen den Quarziten der 
Tarntaler Kopfe und der Gschosswand der Quarzit des Graukopfes etc. 
die Verbindung herstellen hilft; liegt hier nun ein zusammenhangendes 
Band vor, so ist es klar, dass die Phyllite iiber der Gschosswand 
und unter den Tarntaler Kopfen nicht zusammengestellt werden 
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dtirfen. 2. Die von F. E. Suess als karbonisch angesprochenen 
Phyllite nordlich von Navis — diese Altersbestimmung wurde durch 
die Eisendolomite gestiitzt — sind nicht sicker als Karbon anzusehen, 
da nach Sander (34) nnd Young (52, 53) sich zwiscken den an- 
geblick karbonischen Eisendolomiten nnd den Triasdolomiten Be- 
ziehungen (Ubergangstypen) ergeben. Es kann daker als nickt 
sicker angeselien werden, ob nicht die fraglichen Phyllite zur 
Schieferlitille gekoren. Daher sckeint Termier's Gliederung in eine 
Tribnlann- nnd Ortlerdecke, d. i. in zwei, durch Karbon (Nosslacli) 
getrennte zentralalpine Decken ftir das Naviser- nnd Lizumer Gebiet, 
geradeso wie ftir sein Rettelwandprofil nicht ganz sicker zn sein. 

Ich kabe versncht, in Form einer Tabelle (S. 187) das Brenner- 
mid Radstadter Mesozoikum einander gegeniiber zn stellen, was einer 
Umdeutung der FnECH’schen Ansftikrnngen gleiclikommt. Beztiglich 
des Tarntaler Gebietes, in welchem Rhat nnd Lias fossilfnhrend vor- 
kanden sind, ist mit Suess nnd Sander die Schwierigkeit der Ab- 
trennung der Tarntaler Kalkphyllite von der Schieferhiille zu be- 
tonen. Aus den Angaben Sander’s nnd Young’s (52, 53) lasst sick 
die Analogie in den stratigraphisclien nnd tektoniscken Verhaltnissen 
herauslesen, okne Klarheit zu geben (unten ein aus mesozoiscken 
Gesteinen bestehendes Faltensystem, oben Quarzit nnd Serpentin). — 

Den Brekzien des Tarntaler Gebietes hat Sander bedeutungsvolle 
Ausfiihrungen gewidmet (32); F. E. Suess unterschied permische 
Quarzbrekzien und triadische Dolomitbrekzien; Sander sagt, dass es 
Brekzien gibt, von welcken es unklar ist, ob man sie den einen oder 
anderen zuzahlen soil, und er nennt diese Art Tarntaler Brekzie. 
Diese Tarntaler Brekzie enthalt noch rhatiscke Fragmente; sie geht 
aus Granwacken durch Aufnahme von Dolomit kervor. „Entweder 
ist die Einmischung der Dolomitbrocken in die Grauwacken oder die 
Einbeziehung der rhatischen Fragmente in die Brekzie grobmeckanisck 
erfolgt. Audi Ubergange der Tarntaler Brekzie in reine Dolomit¬ 
brekzien kommen vor, welch letztere Stadien zeigen, welclie ftir 
Druckbrekzien sprechen. Nach der Zementierung der Tarntaler 
Brekzie sowolil als der Dolomitbrekzie wurde erstere derzeit dartiber 
liegenden Tonschiefern, letztere derzeit darunterliegenden Kalkpkylliten 
und kalkfreien Glanzscliiefern in bedeiitendem Ausmass, wakrscliein- 
lick tektonisck einverleibt.“ 

Sander vergleiclit die Tarntaler Gesteine vielfack mit der 
Maulserzone. Sander erwalint — aus seinen durch die ganze Arbeit 
verstreuten Detailangaben sei nur weniges liervorgekoben — Uber¬ 
gangstypen zwischen Eisendolomit und Triasbrekziendolomit; der 
Eisendolomit nimmt in gewissen Grenzen ein Niveau zwiscken Quarz- 
pkyllit und Kalkpkyllit ein, erscheint aber in beiden Gesteinen, was 
auf tektonisckem Weg erklart werden muss. Zivisclien Serizitquarziten 
und Quarzserizitgrauwacken (F. E. Suess) ist nickt zu trennen und 
zwiscken Tarntaler- und Tuxergrauwacken ergeben sick solclie Be- 

14* 
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Vergleich in Parallelen der einzelnen tektonischen Elemente der kristalliaen 

Hohe Tauern und 
Radstadter Tauern 

Katschberg- 
Bundschuh- 

masse 

Bundschuh- 
masse- 

Stangalpe 
Semmering Oberes Miirztal 

Zentralgneis mit 
injizierten Schiefern 

Hochstegenkalk = 
Silbereckmarmor, 

mit Tuxer Wacken, 
Quarziten etc. 

Kalkglimmer- 
schiefer 

Quarzit-Gneisdecke 
Katschberg- 
scliiefer z. T. 

W echselgneise und 
W echselschief er 

Wechselgneise und 
Wechselschief er 

© Speiereckdecke 
g Hochfeinddecke 

% Lantschfeld- 
| decke 
^ Tauerndecke 

Mesozoische 
Schuppen 

am Katsch- 
berg 

Inverse Serie 4 
Krist. Kern- .5 £ 

. U ,c3 

sene ® t: 
Normale g % 

Serie ^ 
Tachenbergteil- 

decke 

Pretulalmschiefer 
Inverse Serie vor. 

Mtirzzuschlag 
Miirztaler Masse 

z. T. 
Normale Serie Pfaf- 

feneck Kapellen 

Schladminger 
Deckenmassiv 

Katschberg- 
schieferz. T. 

Gngise der 
Bundsckuk- 

masse 
. 

Glimmerschie- 
fer der Bund- 
schuhmasse 

Glimmerschie- 
fer der Bund- 
schuhmasse 

Kristalline Kal- 
ke nordl. von 
Oberwolz und 

von Hiittenberg 

Pinzgauer Phyllite 
z. T. 

Karbon der 
Stangalpe 

9 
• 

. 

Pinzgauer Phyllite 
z. T. 

Karbon der 
Stangalpe 

? * 

! 

. 

Gneis der Miirztaler 
Masse z. T. = 

Kletschachgneis 

Pflanzenkarbon von 
Breitenstein u. Klarum 

u. Magnesit-Karbon 

Pflanzenkarbon von 
Tori—Veitscb—Kapel¬ 

len—Breitemtein— 
Klamm 

Blasseneckserie Blasseneckserie 
1 

- 

Erzfiibrender Kalk von 
Sieding 

Erzfulirender Kalk von 
Neuberg etc. 
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'one derOstalpen ostl. vom Brenner, soweites sich umDeckenland handelt. 

Ostl. Teil der 
Niederen 

Tauern und 
Paltental 

Leoben- 
Bruck 

Saualpe- 
Gleinalpe 

Graz 
Westl. Kitz- 

biichler 
Alpen 

Kitzbiichel 

i 

- 

' 

dimmerschiefer 
der Wolzer 

Tauern 

Glimmer- 
schiefer desZir- 
bitzkogels und 

der Saualpe 

Kalkzug Grob- 
ting—Brettstein— 
Judenburg—Ob- 

dach 

Ivalkziige 
Obdach— 
Wolfsberg 

.ristalline Sehiefer 
auf dem obigen 

Kalkzug 

Phyllite siidlich 
von Schwazer 

Gneis u. nordl. 
von Maierhofen 

Pinzgauer 
Phyllite z. T. 

ranite und Gneise Gneis der 
ler Rottenmanner ni • i 

und Sekkauer bdem- und 
Tauern Hochalpe 

Kristalline 
Sehiefer der 

Stub- u. Glein- 
alpe ! 

Schwazer 
Gneis 

i 

Fortsetzung der 
Schwazer Gneise 

in den Kitzbiiehl er 
Alpen 

.arbon des Palten- Karbon von 
ndLiesingtalesund ! Leoben und 

von Bruck Bruck 

Karbon der 
Breitenau 

9 
Wildschbnauer 

Sehiefer 
Pinzgauer 

Phyllite z. T. 

1 
j Kletschach- 

gneis 

Karbon 
Tori—Aflenz 

—Veitsch 

! intere Blasseneck- ;D1 , 
0 Blasseneckserie St?ilt? 

Quarzserizit- 
grauwaken etc. 

Silur-Devonkalk 

l Jbere Blasseneek- 
serie • 

Silurdevonkalk Silurdevonkalk 
Palaozoikum 

v. Graz Palaozoikum SehwarzerDolo- 
mit u. Kalk 

Silur u. Devon 
von Kitzbiichel 
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ziehungen, class ein eventuelles karbonisches Alter cler letzteren aueh fur 
die ersteren gelten miisste (dagegen die Radstadter Quarzite nach 
Uhlig Perm). Tarntaler Gesteine linden sich aueh an Schichtfiachen 
in Kalkphyllit unci Tonschiefer cler Schieferhtille (Selnnirner Oberer 
Bach) angereichert, so class die Flachen als tektonische Bewegungs- 
flachen, Schubflachen, erkannt werden. 

Die Tarntaler Decken (= Tauernclecken) scheinen also vielmelir 
zersplittert zu sein als die Radstadter Decken; sie scheinen zum 
Teil in die Schieferhtille (wie cler Zug cler Rieperspitze?) eingespiesst 
unci zum Teil (Tarntal) deckenformig ausgebreitet zu sein; wahr- 

scheinlich liegen sie unter den Innsbrucker Quarzphylliten1)- — Die 
Beschreibung cles Mieslkopfes durch F. E. Suess lasst Tibereinstim- 
mung mit den Radstadter Decken aueh in tektonischer Beziehung 
erkennen. Sollte nicht die Trias von Navis an einer solchen, eben 
friiher erwahnten Schubflache in die Schieferhtille geraten sein? 
Bei Matrei am Brenner scheinen die Quarzite und Triaskalke unter 
die Stubaier Glimmerschiefer einzusinken. Damit ist die Brenner- 

linie erreicht. 
Friiher wurden Termier’s Ergebnisse dargestellt und es geht 

klar daraus hervor, class hier die Tribulaundecke (= Tauerncleeke) 
auf den Stubaier Glimmerschiefern liegt unci von Phylliten (zum Teil 
Karbon) bis Glimmerschiefern tiberschoben wird und dass es auf 
diesen wieder Mesozoikum in cler Fazies des Tribulaun gibt. Wenn 
cler Referent Sander recht verstanden hat, so nimmt er, cler an 
Termier’s Deckenglieclerung nicht glaubt, an, dass der Tribulaun 
cler Hochstegenzone, der Stubaier Scliiefer den Glimmerschiefern und 
Pfitscherschiefern der unteren Schieferhtille und die Phyllite auf clem 
Tribulaun cler oberen Schieferhtille entsprechen. Dem Referenten 
scheinen Termier’s Profile durch die Brennerlinie diese Auffassung 
unmoglich zu machen. — Da die Glimmerschiefer cler Stubaier Alpen 
direkt mit den ostalpinen Innsbrucker Quarzphylliten, in welchen 
man wohl, zum Teil wenigstens, eine Vertretung cler Pinzgauer 
Phyllite sehen muss, zusammenliangen, so ist es klar, dass die Stellung 
der Tribulauntrias tiber diesen Glimmerschiefern eine anomale Er- 
scheinung im Deckenbau der Alpen ist. E. Suess (38) sagt, dass 
sich tiber den Tauern nicht die ostalpine Decke ausgebreitet habe, 
dazu sei clas Tauernfenster zu gross, sonclern dass hier eine Lticke 
in cler ostalpinen Decke vorhanden gewesen sei und tiber den Ost- 
rand cler ostalpinen Stubaier Scholle, tiber die Kante des schweben- 
den Vorlandes sei die zentralalpine Trias hintibergetreten. „Das 
gauze Tribulaungebirge ist von den Tauern her auf den Rand des 

b Die Profile F. E. Suess’ zeigen sie allerdings auf Quarzphyllitten; wenn 
clas nach den neuen Gesichtspunkten sich als richtig herausstellen sollte, dann 
lage hier, wie im Tribulaun-Kalkkogelgebiet das Tauerndeckensystem auf Ost¬ 
alpinen, auf der Fortsetzung des Schladminger Massivs; das konnte nur in ahn- 
licher Weise wie beim Tribulaun erklart werden. 
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Stubaigneises hinanfgesehoben.“ In diesem Sinne fasst E. Suess so- 

wohl die Tribulaundecke als auch die palaozoischen Phyllite ant' 
ihr und die Trias iiber diesen als lepontinisch auf. Damit ware der 
Westrand des Tauernfensters durch diese Anomalie ausgezeichnet. 

Die beste Detailkenntnis des mesozoischen Gebirges westlick von 
der Brennerlinie verdankt man Frech (11), wenn auch liier durch 
die Anwendung der Erf'ahrungen in den Radstadter Tauern in tek- 
tonischer und stratigraphischer Beziehung vieles geandert werden muss. 
Anderungen im stratigrapliischen Yerhaltnissen wurden in der Tabelle 
S. 187 angedeutet; der Tribulanndoiomit wurde dem Triasdolomit, 
die Pyritscliiefer dem Rhat, die Glimmerkalke dem Jura der Rad¬ 
stadter Tauern gleichgestellt; der Referent halt es fur wahrscheinlich, 
dass die schwarzen Kalke der Saile (nach Frech Carditaschicliten) 
dem Rhat zugehort. — Nach Frech’s Darstellung wiirde die Tribulaun- 
gruppe, Series und Kirchdachgebiet und der Ivalkkogel einen recht 
einfachen Bau haben und ware als transgredierend aufzufassen; doch 
kann man bereits aus Frech’s Worten eine weitgehende Analogie 
mit den Radstadter Tauern herauslesen. welche zeigt, dass auch die 
oben genannten Gebiete nicht normal dem Untergrunde aufliegen, 
sondern dass auch hier das Jtlngste zu unterst sich befmdet. — Der 
charakteristischeste Zug im Bau des Gebirges ist die Uberschiebung 
der palaozoischen Phyllite etc. des Steinacher Joches etc. auf das 
Mesozoikum, welche unzweifelhaft auf einen Deckenschub und nicht, 
wie Kerxer (20) meint, auf lokale Storungen zurtickzufuhren 
ist; ein Teil der uberschobenen Masse — Sandsteine, Konglomerate, 
Anthrazitschiefer und Pflanzenreste — ist Oberkarbon. Die palao¬ 
zoischen Phyllite bedecken zwischen Pflersch- und Gschnitztal in 
grosser Masse das Mesozoikum und dringen als Keil im Gebiete des 
Kalmjoch — Kirchdachspitze in dieses in grosserer Yerbreitung, als 
es die Karte Frech’s angibt (Kerner 20), ein, so dass sich fur das 
Mesozoikum eine Gliederung in einen unter und einen iiber den 
Phylliten etc. liegenden Teil ergibt. Sudlich vom Pflerschtal ist das 
Tribulaunmesozoikum der Telfer Weissen im Gschleierberg von 
Granatengiimmerschiefern, die zum mindestens tektonisch zum Palao- 
zoikum des Nosslacher Joches gelioren, uberschoben. Wie sich da- 
fiir eine tektonische Erklarung finden wird? ob E. Suess7 Yermutung 
vom Hinubertreten des zentralalpinen Mesozoikums iiber die Kante 
der ostalpinen kristallinen Decke sich bewahren wird und ob im 
Sinne E. Suess7 das Tauernfenster im Ridnauntale eine schmale 
Offnung hat, steht dahin. — Hervorzuheben ware noch, dass die 
Briiche, welche Frech’s Karte verzeichnet, nach der modernen Auf- 
fassung des Gebietes als Deckenland keine Existenzberechtigung 
haben. 

Kurz muss nochmals die Wur z elf rage gestreift werden. Wie 
aus der Erorterung der Radstadter Tauern hervorgeht, muss die 
Matreier Zone als Wurzelzone fiir die zentralalpinen Tauerndecken 
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aufgefasst werden, and es scheint dem Referenten, dass Sander's (34) 
Vergleich der Rensen- und Hochstegenzone cliese Ansicht nicht 
wesentlich zu ersehiittern vermag. Die Maulser Zone wire! von 
Y. IJhlig als Wurzel der nordlichen Kalkalpen angesehen, was in 
Anbetracht ihrer Verbindung mit der nordlichen Zone von C. Diener’s 

Drauzug (9) sehr wahrscheinlich ist; dieses Argument erscheint dem 
Referenten starker als Sander’s Vergleich der Tarntaler- und Maulser 
Gesteine. Welche Stellung die Kalke in den Phylliten am Brixner 
Massiv einnehmen (29), ist ganz unklar. 

Wir sehen in den Tauern Tauchdecken von Zentralgneis, urn- 

zogen von der Schieferhtille, deren oberer Teil wahrscheinlich meso- 
zoisch ist (Termier); dariiber breitet sich zentralalpines Mesozoiknm 
in Form von Decken und in der Fazies der Tauerndecken aus; im 
Stiden der Tauern liegt die Wurzel, im Norden Deckenland. Dariiber 

liegt im Norden als schwebendes Vorland die ostalpine kristallinische 
Decke, welche im Osten mit dem Wurzelland im Stiden zusammen- 
hangt; im Westen ist anomale Lagerung vorhanclen. Daher sind, 
wie Termier mit genialem Sinn erkannt hat, die Tauern ein 
Fens ter mit ostalpiner Umrahmung. 

Graz, Geologisches Institut der k. k. Universitat, im Oktober 1911. 
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