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Mit 5 Figuren. 

Yon C. Lebling (Miinchen). 

Die Forschungen von Bittner, Schlosser, Boese, Haug, Hahn, 

Nowak, Lebling, Gillitzer undKRAuss1) lassen hente mit Bestimmt- 
heit eines erkennen: daB im Berchtesgadener Triasgebirge, im mittleren 
Teil der nordlichen Kalkalpenzone, zum mindesten eine groBe Deck- 
schoilenmasse vorhanden ist. Es gehoren dazu Reiteralp mit kleineren 
siidlich und westiich vorgelagerten Schollen, Miillnerhorn, Lattengebirg 
mit Griinstein, Untersberg, die Hallstatter-Blocke des Gotschenzugs, 
Hoher Goll mit kleineren, westlich gelegenen Massen und weiter siid- 
lich noch einige kleine Schollen (z. B. amFuntensee), vgl. die Karte Fig. 1. 

Die Fragen, ob diese Masse von einheitlicher Entstehung sei oder 
nicht, wo und wie weit sie hergekommen, ob sie geschoben worden oder 
geglitten, sind noch nicht eindeutig beantwortet. 

Auch hier wird der Leser nichts finden, was als Losung dieser Ratsel 
zu bezeichnen ware. Es soil hier nur von Yersuchen berichtet werden, 
diesen groBen Gegenstanden naher zu kommen. Es empfiehlt sich 
vor allem, einen gesicherten Standpunkt zu gewinnem der eine weite 
Umschau bietet. 

Die nordostalpine Geosynklinale. 

Stur2) unterscheidet in den niederosterreichischen Kalkalpen siid- 
lich von Lunz vier verschiedene Zonen von karnischen Schichten: 
1. im N., bei Lunz, machtige Lunzer Sandsteine, die oft grobkornig 
sind und Pflanzenreste, sowie eine Litoralfauna fiihren; 2. weiter siid- 

x) Bittner, Verh. geol. R.-A. Wien 1882. — Schlosser, Zeitschr. d. geol. Ges. 
1898. — Boese, ebenda. — Haug, B. S. G. F. 1906. — Hahn, Jahrb. geol. R.-A. 
Wien 1910, Verh. geol. R.-A. Wien 1910. — Nowak, Bull. Ac. Cracovie 1911. — 
Lebling, Geogn. J.-H. 1911. — Gillitzer, ebenda. 1912. —Krauss, ebenda. 1913. 

2) Stur, Geologie der Steiermark, S. 322ff. 
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2 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

lich die Zone der Beingrabener Schiefeig von schwindender Machtig- 

keit nnd geringem Sandgehalt; 3. im Hochalpengebiet die Zone der 

Aviculen-Schiefer, welche stellenweise ganz anskeilen oder durcb 

Hallstatter Mar more ersetzt werden; 4. am siidlicbsten liegt die 

Zone der Dachsteinkalkmassive, in der nach Stur Carditaschichten 

ganz fehlen. — Dieser Facieswechsel ist nach Stur dnrch den relativen 

Abstand der einzelnen Gebiete von dem im N. gelegenen Ufer des 

alpinen Meeres bedingt, von dem Ufer also, das den Detritus geliefert 

hat, der im N. den Lunzer Sandstein machtig werden lieB, aber den 

siidlicbsten khstenfernsten Bezirk der Dachsteinkalke nicht mehr 

erreichte. 

Man vermiBt bei Stur eine AuBerung iiber die weitere Fortsetzung 

dieser Faciesverhaltnisse nach S. Die vierte Zone Sturs liegt. im Ge- 

sause, einem Gebiete mit der machtigen, kalkreichen Berchtesgadener 
Facies (Ramsaudolomit-Dachsteinkalk), die, was Stur noch nicht 

wuBte, hier1) wie wohl iiberall ein diinnes Band von Carditaschichten 

einschlieBt. Siidlich vom Gesause folgt die Schieferzone mit einer 

Trias, die sich lebhaft von der nordlich benachbarten nnterscheidet; 

auf den palaozoischen Schiefern liegen Werfener und Guttensteiner 

Schichten —■ was nicht auffallt; dariiber aber folgen anisische Partnach- 

schiefer und hierauf kein Wettersteinkalk oder Bamsandolomit, sondern 

unmittelbar die karnischen Beingrabener Schiefer. Es ist der Aflenzer 

Faciesbezirk Boeses. 

Bei v. Arthaber2) findet man eine breitere Ausfiihrung und Deu- 

tung dieser Verhaltnisse. Es wird gezeigt, daB die Lunzer Litoral- 

facies so ziemlich den ganzen Nordrand der osterreichischen Kalkalpen 

begleitet, nnd daB siidlich der breite Giirtel der Beingrabener Schiefer- 

facies folgt, der in der Mitte dnrch einen Streifen mit eupelagischer 

Berchtesgadener nnd Hallstatter Facies unterbrochen nnd ersetzt ist. 

Hieraus wie ans dem Einzelbeispiel des Lunz-Gesauseprofils er- 

kennen wir eine gewisse Symmetrie in der Faciesfolge der osterreichischen 

Kalkalpen, vermissen aber im S. ein der Lunzer Facies des N. ent- 

sprechendes Glied. v. Arthaber sagt, die >>alpine« (kristalline) Kiiste 

habe dem karnischen Meer anffallend geringe Sedimentmassen geliefert, 

ausgenommen etwa im Inntalbezirk (S. 317). Dagegen laBt sich sagen, 

daB Erosion den groBten Teil einer siidlichen Idtoralfacies zerstort 

haben kann, ferner, daB ja schon in dem wiederholten Auftreten der 

Beingrabener Schiefer siidlich der kalkreichen Zone der EinfluB einer 

ehemaligen Shdkhste sich kundgibt, wenngleich diese fernab gelegen 

haben mag. 

Sehen wir nns nach weiteren Einzelbelegen urn. Wir wissen bereits, 

daB im Aflenzer Bezirk karnische Schiefer auf ladinischen liegen, daB 

J) Boese, Zeitschr. d. g. G. 1898, 577. 
2) In Frechs Lethaea, Trias; fiir drtliche und tektonische Verhaltnisse vgl. 

das andere grundlegende Werk, Dieners Ostalpen, Wien 1903. 
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C. Lebling — Uber die Herkunft der Berchtesgadener Scbubmasse. 3 

mit andern Worten die groBen (Ramsau-)Dolomitmassen (von 1000 m 

mittlerer Machtigkeit) des Gesauses nnd Hochschwabs nach S. vollig 

verschwinden. Dieselbe Erscheinung beobacbten wir weiter westlich, 

am Siidrande des Tennengebirgs1), ferner bei Kaltenleutgeben, nahe 

Wien2), ferner bei Scbliersee3), wo uberall, wie bei Aflenz, Partnach- 

und Carditaschicbten aufeinanderliegen — jedesmal am Nord- 

oder am Siidrand der Ivalkzone. Das schonste Beispiel hat 

Geyer aus dem unteren Ennstal bekannt gemacht: das sichtbare Aus- 

keilen von Wettersteinkalk zwischen Partnach-, Keif linger- und Lunzer- 

Schichten in der Pichtung gegen den groBen nach N. anschwellenden 

Kegel des Lnnzer Sands'teins. 

Vor zweierlei mnB jedoch hier gewarnt werden. Vor allem darf 

man sich die Erscheinung dieser Facieszonen nicht zu elegant und 

matkematisch vorstellen; es ist nicht nur die Kiistenentfernung, sondern 

oft auch die Lage ehemaliger FluBmiindungen, es sind vor allem auch 

Meeresstromungen bedingend flir die Ablagerung gewesen — eine EluB- 

miindung muB nordlich des Lunzer Sandsteinkegels gelegen haben, 

Stromungen mussen terrigene Gebilde, die wie die Zlambachschichten 

inmitten eupelagischer Gebilde — Hallstatter Kalke — auftreten, 

abgelagert haben. v. Arthaber betont ahnliches des ofteren. Anderer- 

seits mochte ich mehr als v. Arthaber des storenden Einflusses der 

Uberschiebungen gedenken; man muB nicht jede Schichtmulde als 

falsche Antiklinale, nicht jede der zahlreichen Sudiiberschiebungen in 

den Alpen von vornherein als >>tauchende<< Nordiiberschiebung be- 

trachten; aber man kann fortan nicht Stratigraphie ohne Tektonik 

machen — so wenig als man Tektonik durch Stratigraphie machen darf. 

Unter solchen Gesichtspunkten wollen wir, von der altesten aus- 

gehend, noch andere Triasstufen betrachten und iiberdies dabei ge- 

wartig sein, daB jede einzelne an sich schon das Zeichen ist fiir eine 

erhebliche Anderung in den Bedingungen der Ablagerung: der Seetiefe, 

Landhohe, des Klimas, der Kiistenferne und Zufuhr. 

Werfener Horizont. Die alpine unterste Trias gilt im Gegensatz 

zur germanischen gemeinhin als marin. Es gibt jedoch Ausnahmen. 

Es gibt Orte, wo alpiner >>Buntsandstein<< von gleicher Ausbildung wie 

im mittleren Deutschland auftritt. Langst bekannt ist der Bunt- 

sandsteinstreif, der vom Iimtal sudlich des Kaisers 60 km iveit nach 0. 

bis Saalfelden zieht4). Manchmal sind hier Schiefer zwischengebettet, 

die Auslaufer der Massen, die im O. und W. vorherrschend werden; 

aber im Durchschnitt ist es ein echter tonfreier Wiistensand, der hier 

am Siidrande der Kalkzone auftritt. Am Nordrande, bei Steyr, hat 

Geyer festlandischen Buntsandstein gefunden. Nordlich Reichenkall 

!) Bittner, Verb. geol. Reicksanst. 1884, 99. 
2) Spitz, Mitt. geol. Ges. Wien 1910. 
3) Dacqije, Landesk. Forsch. Miinchen 1911. 
4) Auf der LEPSius-Karte, Bl. 27, als Perm bezeiclinet. 

1* 

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



4 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

in der gleichen Linie ist die gleiche Erscheinung getroffen worden, 

woriiber ein Miinchener Fachgenosse beriehten wird. Ferner kann 

auf das Vorkommen von Buntsandstein in der Arlberggegend west lick 

vom Inntal verwiesen werden. 
Der nntere alpine Muschelkalk ist bei unseren jetzigen Kenntnissen 

einer Gliederung in horizontal Zonen noch nicht zuganglich. 

Uber den ladinischen Horizont haben wir gesprochen. Man kann 

nebenbei erwahnen, dab Wettersteinkalk stets nordlich vom Ramsau- 

dolomit anftritt, eine Erscheinung, die noch nicht erklart und fur 

unsere Zwecke wahrscheinlich unwesentlich ist. 

Der karnische Horizont ist gleichfalls schon beriihrt. Ist im ladini¬ 

schen die Ersetzung der terrigenen Sedimente durch carbonatische 

auffallend, so ist im karnischen die bedeutende Ausdiinnung jenes gegen 

die Mitte der Kalkzone bemerkenswert. Die Hallstatter Bereiche sind 

meist, aber nicht immer, ohne Detritus und liegen meist etwas siidlich 

von der Mittellinie der Kalkzone. 

Norischer Horizont. Hier sehen wir Hauptdolomit, >>norischen« 

Dolomit und Dachsteinkalk, Hallstatter Kalk. Hauptdolomit nimmt 

den ganzen groBen Bezirk der Kalkalpen westlich der Linie Reichen- 
hall-Waidring-Fieberbrunn, sowie die nordliche Halfte der Kalkalpen 

ostlich dieser Linie ein. Im N. liegt eine Zone geringer, weiter siidlich 

eine Zone groBer Machtigkeit des Hauptdolomits. Nahe Wien treten 

keuperahnliche Lagen im nordlichen Hauptdolomit auf — wie sie dann 

in den Karpaten die Yorherrschaft gewinnen (v. Arthaber 417). — 

Siidlich und ostlich folgt eine Ubergangszone, durch Wechsellagerung 

zwischen Kalk und Dolomit und durch Facieszersplitterung ausge- 

zeichnet. Wir treffen sie zuerst im W. in der hochwichtigen Kamrner- 
kehrgruppe1) und im Milliner Horn, dann, ostlich des verwickelten 

Gebietes Lofer-Aussee, im Warscheneck; dann zieht sie nordlich von 

Bossruck, Gesause, Hochschwab, Yeitsch, Rax bis Wiener Neustadt 

fort. — Letztere Gebirge zeigen die Dachsteinkalkfacies, mit EinschluB 

eines basalen norischen Dolomits, dieselbe Facies, die von den Stein- 

bergen siidlich der Kammerkehr bis zum Bossruck zieht. — Am Siid- 

rande der Kalkzone haben Storungen und besonders Erosion das Bild 

undeutlich gemacht. — In der Zentralzone der Alpen transgrediert 

Hauptdolomit mit Basalkonglomerat; wir wissen aber nicht, ob er mit 

jenem Dachsteinkalk in Yerbindung gestanden oder nicht. — Mit den 

norischen Hallstatter Kalken konnen zugleich die karnischen und ani- 

sischen besprochen werden, da alle drei Arten meist enge verkniipft sind. 

Fast alle Hallstatter Bereiche sind gemaB der geringen Machtigkeit 

ihrer Gesteine heftig gestort und iiberschoben. Wir halten uns vor- 

laufig an die wenig gestorten. Diese sind stets an die Berchtesgadener 

Facies geknupft (Donnerkogel und Hierlatz am Dachstein, nordliche 

1) Hahn, Jahrb. geol. R. A. 1910. 
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C. Lebling — Uber die Herkunft der Berchtesgadener Schubmasse. 5 

Miirztaler Alpen) und treten meist nordlich von dieser auf, nahe der 

tibergangszone zur bayerisch-tirolischen Facies; der letzteren, also 

besonders den Alpen westlich von Reichenhall-Waidring feblen sie; 

dagegen kommen sie im Miirztal anch siidlicb der Dachsteinkalkmassive 

vor. Die Yerzahnung mit Dachsteinkalk und Ramsaudolomit ist ver- 

schiedentlicb deutlich sichtbar, wodurcb die Abtrennung einer Hall¬ 

statter >>Decke<< unmoglich wird. Es sind kiistenferne Sedimente, das 

wissen wir; im iibrigen ist aber diese Facies wohl eine der am schwersten 

verstandlichen. Sie sind liickenhaft; doch wir wissen nicht, ob Stro- 

mungen oder Verlandungen sie dazu gemacht. Sie zeigen trotz ibres 

eupelagiscben Charakters auffallenden internen wie extern en Facies- 

wechsel; auf ortlich, ganz ortlich wirksame Gesetze miissen diese Eigen- 

schaften zuriickgehen, obwobl andererseits diese Gesetze an vielen 

einzelnen Orten gleicb gewirkt haben. Weder Kustennahe, noch freier 

Ozean schaffen solclie Gebilde, die detritusarm sind und an andern 

eupelagischen Gebilden schmarotzen: Kein EinfluB eines Trogufers, 

keine Beschrankung auf eine bestimmte pelagische Zone — noch weniger 

auf einen bestimmten Trog — ist an ihnen nacbweisbar; sie bezeicbnen 

lediglich Stellen, Streifen, an denen wecbselnde Gesetze tatig gewesen 

sind inmitten der Bereiche aushaltender, einheitlicber Ablagerung. So 

fiigen sicli die Hallstatter Kalke nicht den Gesetzen, die wir fiir andere 

alpine Sedimente nachw'eisen konnen; eines aber ist hervorzuheben: 

der Gegensatz in der Kalkzone ostlich und westlich von Reichenhall, 

der durcli das Auf treten der Hallstatter Kalke von Reichenhall bis 

Wien gegeben ist; der Osten ist faciesreicher, und da es nicht litorale 

Einfliisse sind, die das bedingen, sondern ozeanische, so mag man 

schlieBen, daB hier das Meer den Einfliissen des Landes mehr uberlegen 

war als dort, daB es hier zum mindesten breiter gewesen. 

Bei den rhatischen Gebilden treffen wir in groBen Ziigen ahnliche 

Verhaltnisse wie bei den normalen norischen. Die Linie Fieberbrunn- 

Waidring und deren ostwartige Fortsetzung iiber Golling, Grimming, 

Gesause (N.) Mariazell, Diirnstein, Otscher, Starhemberg (Wiener 

Neustadt) trennt einen westlich-nordlichen Bezirk mit vorwiegender 

Ivossener Mergelfacies von einem ostlich-siidlichen mit rhatischem 

Dachsteinkalk; die Grenzzone fiihrt Ubergangsgebilde: die Starhem- 

berger Schichten i. w. S. Die Kossener Gesteine konnen nicht fern 

von der nordlichen Kiiste entstanden sein —- obwohl wir nicht wissen, 

ob auch alle Kossener Mergel westlich der Saalach von N. her abge- 

lagert worden sind. Die Ubergangsgebilde, mit Gerollen und rotem 

Ton sind autochthon oder siidlicher Herkunft1). Der Dachsteinkalk 

liegt siidlich, zeigt aber keine Beziehung zu einer Sudkiiste; doch muB 

er selbst stellen- und zeitweise verlandet gewesen sein — gemafi dem 
Habitus der Starhemberger Schichten und der Liastransgression. In 

!) Vgl. Stjess, Antlitz der Erde, II. S. 331 ff. 
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6 I. Aufsatze unci Mitteilungen. 

den Zentralalpen gibt es wieder Kossener Schichten, jedoch von un- 

bekannter Herkunft. 
Im J ura haben wir die Grestener Kiistenfacies des Lias in einem 

kleinen Bezirk am Nordrande der Kalkalpen. Im iibrigen sind Be- 

ziehungen zn irgendwelcben Kiisten bekanntlich sebwer berznstellen. 

Wichtig ist das Vorkommen von kristallinen Gerollen nnbekannter 
Herkunft im Lias der Kratzalp1), die icb aucli am Funtensee antraf, 

hier in Verbindung mit Gerollen von Werfener Scbiefer und Dachstein- 

kalk; letztere miissen aus S. kommen, denn der Siidrand der Kalkzone 

ist nicht weit. und im Lias bat es Aufbrucbe von Werfener Scbiefer 

iniierbalb der Kalkzone nocb nicht gegeben. Im Oberjura balten 
sicb Aptychenschichten mebr nordlich, Kiffkalke (Plassenkalk) mebr 

siidlicb. Bemerkenswert ist die mehrmalige Yerknupfung von Apty- 
cbenscbichten mit rotem und buntem Liaskalk, von tithonischem Biff- 

kalk mit Ilierlatz-Lias. 
Die untere Kreide greift vom auBersten N. her weit nach S. 

(Hoblwege der Saalach), obne eine wesentlicbe Anderung zu erleiden. 

Von IV. nach 0. beobachtet man an der Saalach das Erscheirien mebr 

kalkiger Bestandteile (Scbrambacb-Scbicbten), was an die Yerhaltnisse 

in der karniscben und rhatischen Trias erinnert und wieder auf Er- 

weiterung des Troges ostlich der Saalach schlieBen laBt. 

Die obere Kreide, wenigstens die senone, kommt flir uns nicht in 

Betracht; die Uberschiebung, deren Herkunft wir auf Grund der Facies- 

verhaltnisse nachspuren, ist alter als die senone Kreide. 

Aus all clem ist folgendes ersichtlich: die nordliche Kalkzone der 

Ostalpen laBt in verschieclenen Fallen (Litoralfacies, Ausdiinnung) den 

EinfluB einer nordlichen Ktiste auf die Ablagerung erkennen; der Ein- 

fluB einer Siidkiiste ist ebenfalls bemerkbar in den skythischen, ladini- 

schen und karniscben Gesteinen; in der jungeren Trias dagegen haben 

wir mit einer betrachtlichen. siidwartigen Ausdehnung des Meeres zu 

rechnen (Frechs Transgression des Hauptdolomits). — Diese von 

Stur, v. Artiiaber, Diener vertretene Auffassung ist von der Decken- 

theorie nicht diskutiert worden, weil diese in dem Yorkommen von 

gleichartiger Trias im Gailtal von vornherein einen geniigenden Grund 

fiir die Annahme geselien, daB die nordlichen Kalkalpen aus jener 

<< Wurzelzone<< nach N. iiberschoben seien. Wir verlangen von der 

Deckentheorie nur, daB sie die hier vertretene altere Auffassung als 

gleichberechtigte Arbeitshypothese betrachte, und konnen wie diese 
eine Diskussion unterlassen. 

Die Facieseutwicklung der Berclitesgadener Scliubmasse. 

Wie verhalten sich nun die Gesteine der Berchtesgadener Schub- 
masse zu dem eben besprochenen System von Gesteinen und Facieszonen, 

das im Berchtesgadener Land ihre Unterlage bildet? Ist sie vollig 

2) v. Krafft, Jahrb. geol. R.-A. Wien 1897. 

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



C. Lebling — fiber die Herkunft der Berchtesgadener Schubmasse. 7 

von der Unterlage verschieden, ist sie mit ihre verwandt oder gar gleich- 

artig, kann. aus Verschiedenheit oder Ahnlichkeit ein SchluB gezogen 

werden auf Herkunft und Schubweite der Deckscholienmasse? 

Die Berchtesgadener Schubmasse kann von ihrer Unterlage nicht 

vdllig verschieden sein; so viel ist ohne weiteres klar, wenn man ihre 

Gesteinsfolge betrachtet, die Werfener Schichten und Salzton, Gutten- 

steiner Schichten, Bamsaudolomit, Carditaschichten, Hallstatter Kalk, 

Dachsteinkalk, roten Liaskalk, Flecken- und Hornsteinmergel, Korallen- 

tithon enthalt — Gesteine also, deren Ha men wenigstens auch ftir 

Glieder der Unterlage angewendet werden. 

Fig. 1. 

.basales Gebirge. — Schubmasse ; 1, 2, usw., Ill Profile. 1 :500 000. Dreiecke 
bezeichnen Dachsteinkalk gleich dem in der Schubmasse; A, B Spalten. 

Genauere Untersuchung zeigt nun allerdings neben dem vielen 

ahnlichen — das zur einheitlichen Namengebung gefuhrt — auch recht 

auffallende Unterschiede. Man kann vom HirschbichlpaB, zwischen 

Reiteralp und Hochkalter liber Ramsan. zur Herrenreintalp, von da 

zum Torrener Joch und bis Golling hiniiber gehen: stets hat man zwei 
SchichtstoBe mit gleichen Gesteinsnamen (Ramsaudolomit und Dach¬ 

steinkalk) und verschiedener Gesteinsart links und rechts neben 
sich. Eine groBe Wand von vollig schichtungslosem Riff kalk wendet 

die Platte des Plohen Goll nach S., und einige 100 m sudlich bant sich 
Schneibstein-Hagengebirg Schicht auf Schicht in endloser M ieder- 
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8 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

holung auf. Und entlang dieser ganzen Linie wird man zum mindesten 

aus dem beiderseitigen Dachsteinkalk keine zwei gleickartigen Hand- 

stiicke schlagen konnen: in der Schnbmasse herrscht weiBer, braun- 

licher, rotlicher Kalk, in der Unterlage licbt- bis dunkelgrauer Kalk; 

auch der Ramsaudolomit ist dort stets lichter als bier. Andererseits 

sind die Dacbsteinkalke der einzelnen Deckschollen recht wokl mit- 

einander vergleichbaf; Goll- und Schwarzer Berg bei Golling — 

zeigen dieselbe Facies wie die nordlicben Massive und dies ohne Riick- 

siclit auf Schichtung Weitere Unterscbiede zwiscben Scbubmasse 

und Unterlage sind die folgenden: die Hallstafter Kalke nabe Berchtes- 

gaden geboren samtlich zur Scbubmasse — wenigstens nacb unseren 

bisberigen Kenntnissen; es mag sein, daB zum mindesten Hallstatter 

F os si lien nicbt nur am Hochkonig, sondern nocb an vielen anderen 

Stellen in der Unterlage vorkommen; nacb Haug waren ferner Hierlatz- 

kalk und Plassenkalk auf die Schubmasse bescbrankt (?); Aptychen- 

Schichten und Neocom endlicb kommen nur in der Unterlage vor. 

Die Betracbtung der ahnlicben Zlige, die Moglichkeit oder Un- 

moglicbkeit, diese bier und dort zu lokalisieren und zum mindesten 

die Triasgesteine in ein Verbaltnis zu v. Arthabers stratigrapbiscben 

Zonen zu bringen, wird uns zeigen, ob wir vom stratigrapbiscben Stand- 

punkt aus gezwungen sind oder nicht, die Scbubmasse von einer Gegend 

auBerbalb der jetzigen Kalkzone berzuleiten. und wo uberbaupt deren 

»Wurzel« zu vermuten sei. 

Wir beginnen mit der unteren Trias, welcbe die Basis der Scbub¬ 

masse bildet. Werfener Schichten und Salztone bezeichnen eine im 
sudlicben Teil der Kalkalpen sebr baufige Facies; festlandiscbe Bunt- 

sandsteine, wie sie stidlicb der Scbubmasse bei Saalfelden und nordlicb 

derselben bei Beichenhall auftreten, feblen. 

Unterer Muscbelkalk ist beiderseits in sebr wecbselnden Formen 

ausgebildet, und dieselben Arten kommen bier wie dort vor. Auf dem 

Torrener Jocb liegen weiBe bis dunkelgraue Kalke mit Kieselaussebei- 

dung, sowie braune grobkornige Dolomite mit groBen Crinoidengliedern, 

zwiscben OW. streicbenden Yerwerfungen; weiter ostlicb, bei Golling, 

zeigt die uberscbobene Fortsetzung dieses Zuges die Ausbildung der 

bekannten dunklen Stinkdolomite; dieselben liegen westlicb des Konig- 

sees zwiscben Hirscbwies und Watzmann (bier kommen jedocb aucb 

nocb fremdartige scbwarze und rote Kalke, sowie gelbe Konglomerate 

vor, welcbe Gesteine icb anfangs fur Raibler bielt, bis micli mein Freund 

Hahn eines besseren belebrte). Jene Crinoidendolomite wurden von 

Hahn auch im Ivarwendel gefunden, die Guttensteiner Stinkdolomite 

sind in den ganzen osterreicbiscben Kalkalpen verbreitet. 

Partnacbscbicbten feblen der Schubmasse — als ware diese von jeker 

in der Mitte der Kalkzone gelegen gewesen, fern von litoralen Einflussen. 

Ramsaudolomit ist bier wie dort in gleicher Cha-rakterlosigkeit undLang- 
weiligkeit vorbanden; auf Farbenunterschiede ist wobl nicbts zu geben. 
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C. Lebling — Uber die Herkunft der Berchtesgadener Schubmasse. 9 

Carditaschichten sind in der Schubmasse auBerordentlich gering- 

machtig; sowohl im N., am Hochstauffen, als im S., in den Steinbergen 

sind sie machtiger (nach eigenen Beobachtungen und nach v. Moj- 

sisovics1); ebenso am Siidhang des Watzmanns. Die Facies 1st uberall 

ungefahr gleich, vorwiegend die der Reingrabener Schiefer. Bemerkens- 

wert ist die von meinem Freund Krauss2) nachgewiesene Verkniipfung 

von Hallstatter Kalken mit Aviculidenschiefern (Vorzone der Schub¬ 

masse am Mullner Horn bei Reichenhall). 

Auf die terrigenen Carditaschichten folgt in ganz Berchtesgaden 

wie wohl auch in der ganzen siidlichen Halfte der Kalkzone ein Dolomit 

von wechselnder Ausbildung, der groBtenteils norisch ist, in den tieferen 

Lagen aber den Opponitzer Kalk der nordlichen osterreichischen Kalk- 

alpen vertreten mag (oberer Ramsaudolomit). In der Schubmasse, beson- 

ders dem Lattengebirg, ist der norische Dolomit , oft kalkig, von Kalk- 

lagen durchsetzt, ja ganz durch Kalk abgelost. Derartige >>lJber- 

gangsdolomite << finden sich nun zu unserer Uberraschung auch im 

basalen Gebirg, und zwar gleich gegenuber dem Lattengebirge, im Rist- 

feichthorn, von wo mir Krauss Stiicke von >>Hauptdolomit << gezeigt 

hat, die ebensogut aus der Schubmasse stammen konnten. Ich mochte 

noch erwahnen, daB auch im Hohen Gamsfeld bei Abtenau (Golling 0.), 

einer der Berchtesgadener entsprechenden Deckscholle, die gleichen 

>>Hauptdolomit-Dachsteinkalke << vorkommen. 

Der iiberschobene Dachsteinkalk ist. wie wir wissen, an der Siid- 

grenze der Schubmasse merklich von dem der Unterlage verschieden, 

Aber es ist ein Dachsteinkalk. Und wenn wir uns noch weiter nach S. 

begeben, ins Steinerne Meer, so finden wir Anklange an jene beiden 

Arten sowohl wie zahlreiche neue in buntem Wechsel. Wir halten 

uns selbstverstandlich an die Vorkommen, welche zur Schubmasse in 

Beziehung stehen. Ich habe nicht alle Gesteine der siidlichen Massive 

gesehen; aber aufgefallen ist mir das Erscheinen von Dachsteinkalk, 

wie er in der Schubmasse vorkommt, an folgenden Stellen3): am Hunds- 

tocl, an der Hirschwies (beide sudlich vom Watzmann) und an einer 

kleinen, zwischen sudwestlich streichenden Verwerfungen eingezwangten 

Scholle ostlich der Kesselalp (Konigssee 0.); an der letzten Stelle ist 

auch Ramsau- und norischer Dolomit gleich denen des Lattengebirgs 

vorhanden. Es scheint also, daB nicht nur die Linie Golling-Torrener 

Joch, sondern auch deren westliche Fortsetzung Torrener Joch-Hunds- 

tod N. eine Faciesgrenze darstellt. 
Die iiberschobenen Hallstatter Kalke konnen um Berchtesgaden 

nicht mit der Unterlage verglichen werden, weil diese hier keine solchen 

Gesteine fiihrt. Nordwestlich des Dachsteins, der nicht iiberschoben 

x) Mojsisovics, Jahrb. geol. R.-A. 1874. 
2) Krauss, Geognostische Jahresh. 1913. 
3) Vgl. die Dreiecke auf Fig. 1, S. 7. 
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ist (wenigstens niclit nach N.), treten Hallstatter Ivalke auf, welch e auf 

cler Karte wie die Fortsetzung jener erscheinen. was uns daran erinnert, 
daB die Hallstatter Zonen bisher meist nordlicb der siidlicben Kalk- 

massen eingereibt worden sind. Die deckentheoretiscben Konstruk- 

tionen befriedigen nicht; es gibt deren nicht weniger als fiinf, iede un- 
vereinbar mit den iibrigen. 

Im Rhat treffen wir gleichfalls Dachsteinkalk in Scbubmasse wie 

Unterlage. Kossener Scbicbten sind anf letztere beschrankt, und zwar 

auf den N., in den siidlicben Kalkmassen feblen sie. Zwei Erscheinun- 

gen sind bier wiclitig: erstens das Erscbeinen von Kossener Scbicbten 

unter dem Goll, am Klausbichl1), das siidlicbste Yorkommen dieser 

Art nahe Berchtesgaden; zweitens das Erscbeinen der rbatischen Uber- 

gangszone (Starhemberger Scbicbten im Gollmassiv selbst und auf 

dem Schwarzen Berg) — in der Linie Kammerkebr—Grimming, die wir 

als Grenzzone zwischen nordlicher und siidlicher Rhatfacies kennen 

gelernt haben. 

Angesicbts der Liasgebilde verweise icb vor allem auf ein Forschungs- 

ergebnis, das in einem der scbonsten Liasgebilde der Ostalpen ge- 

wonnen worden ist: nacb Hahn2) verbieten es die Faciesverhaltnisse 

des Lias in der Kammerkebrgruppe, in clem >>Yorkommen von Hier- 

latzbildungen einen grundlegenden Unterschied der Sedimentation 

fur zwei voneinander ganz getrennte Absatzbecken zu erblicken. << 

Dadurch wird die Bebauptung Haugs binfallig, der Hierlatzlias sei 

auf die Scbubmasse bescbrankt. Auch an Ort und Stelle kommt man 

zum gleicben Ergebnis. Man findet wie beim Dacbsteinkalk bier 

wie dort allenthalben Anklange und Unterscbiede. — Auf dem 

Scbneibstein liegt in Tascben roter Liaskalk; Haug bezeicbnet 

diesen als Hierlatzlias und laBt desbalb den Schneibstein iiberscboben 

sein. Man findet jedoch am Scbneibstein nur einfacbe Yerwerfungen. 
Man findet ferner in seinem roten Lias Ammonitendurcbscbnitte und 

boher schwarzen Hornsteinmergel; Ammoniten kornmen an der Kratz- 
alp8), schwarze Mergel am Funtensee vor — beidemale in Haugs tieferer 

Decke. — Das Scbottmalborn (Funtensee) bat nacb Haug eben- 

falls die Facies der Dachsteindecke und ware demnacb iiberschoben. 
In \\ irklicbkeit ist nur eine kleine Scholle von unterem. dunklem Ram- 

saudolomit iiberscboben, die nordlicb des Schottmalborns in einem 

Grabenbruch auf scbwarzem Lias liegt; letzterer fiibrt Gerolle4) ^^on 
fremdartigen kristallinen Gesteinen und von Dachsteinkalk und Wer- 

fener Schiefer — Haugs >>Schubbreccie<< —, was an die Gerolle im 

Lias der Kratzalp5) erinnert und uns Gerollzufubr aus S., Landnabe 

x) Boese, Zeitscbr. cl. g. G. 1898, 483. 
2) Hahn, Jahrb. geol. R.-A. 1910. 
3) Rosenberg, Beitr. Pal. OE.-U. 22, 1909. 
4) Geyer, Jahrb. geol. R.-A. 1887. 
5) v. Krafft, Jahrb. geol. R.-A. 1807. 
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im S. annehmen laBt. Unter dem schwarzen Lias liegt roter, stark 
diskordant anf Dachsteinkalk1). Man sieht hier ubrigens, dad Haug 

ohne eigene Beobachtung, lediglich auf Grund deckentheoretischer 
Annahmen imstande gewesen, eine Uberschiebung nachzuweisen, die 
bis dahin nicht erkannt war. — Auf dem Biichsenkopf, westlich vom 
Goll, liegt roter Liaskalk, von dem aus feine rote Adern in den liegenden 
Dachsteinkalk eingreifen. Anf dem roten Lias liegt briichiger unreiner 
grauer Hornstein. — Nordostlich vom Biichsenkopf, anf dem Shrub - 
kopf liegen rote Kalke mit Crinoideenbreccien unregelmaBig anf Dacli- 
steinkalk, dariiber dnnkle, wasserundurchlassige Schiefer mit Hornstein. 
— Weiter nordlich an der Wasserfallalp trifft man denselben Schiefer 
hber roten, brannen, granen, weiBen (schwarzgeaderten) Kalken; weiter 
westlich, anf einer tieferen Scholle sind diese Kalke rot nnd enthalten 
eine Einlage von rotem Radiolarit, weiter ostlich, anf einer hoheren 
Scholle, die nnter den Vogelstein einschieBt, liegen rote dichte Kalke 
nnd Crinoideenkalke, hoher grangrhne Mergel mit grlinen Crinoideen- 
gliedern, wahrend der >>schwarze Lias<< hier als Manganschiefer er- 
scheint. — Shdlich von nnd nnter dem Brandkopf, dessen Beckschollen- 
natnr wieder von Haug erkannt worden, liegen bnnte Kalke, znm Teil 
lichtgran wie Dachsteinkalk, doch mit gelben Sntnren, nnd Hornstein- 
mergel. — Hollgraben: bnnter Kalk, machtige schwarze Hornstein- 
schiefer, rote oberliassische Adneter. — Scharizkehl: bnnter Kalk, 
reiner Hornstein von geringerer Machtigkeit, oberliassische Adneter 
(mit Harpoceras bifrons, nach Boese, 486) Aptychenschichten. — Im 
Scharizkehlendstal liegt westlich nnd konkordant an N. 65° W. 
streichendem, 80° 0. fallendem Dachsteinkalk 40 cm roter Kalk mit 
Schlotheimia} der nach oben (W.) lichtgran wird nnd wachsgelbe Horn- 
steine anfnimmt. Boese hat das Gestein irrtiimlich als Aptychen¬ 
schichten bezeichnet. Meine Beobachtnng war dnrch Schnee behindert. 
Die Stelle ist von Wichtigkeit fur die tektonische Forschung, aber sehr 
unklar. — All diese Vorkommen gehoren zur Unterlage der Schub- 
masse; auf letzterer ist bisher nur solcher Lias gefunden worden, den 
man als Hierlatzlias bezeichnen kann. Doch ist z. B. jener auf dem 
Goll nnd Jenner in keiner Weise von den anderen roten Kalken zu 
unterscheiden, nnd die jlingeren Glieder sind hochstwahrscheinlick 
erodiert worden. Uber Beiteralp vgl. Gillitzer, Geogn. Jahresh. 
1912, liber Untersberg Fugger, Jahrb. geol. R.-A. 1907. Genanere 
Erforschung steht noch aus. Bis jetzt sind die Ergebnisse fhr die Frage 
der Herkunft der Schubmasse belanglos; keinenfalls zwingen sie uns, 
dieselbe von fern herzuleiten. 

Aptychenschichten scheinen in der Schubmasse von jeher gefehlt 
zu haben; darin hat Haug recht. Andererseits aber ist das Korallen- 

x) Boeses Profil, Z. d. geol. Ges. 1898, 514 ist richtig, wenn man unter die 
mittlere Scholle Dachsteinkalk, roten Lias, Liasbreccie einzeichnet. 
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tithon nicht auf die Schubmasse beschrankt, so z. B. liegt es an der 
St. Wolfgang-Ischl-Rinne iiber Aptychenschichten1) und kornmt am 

Plassen vor, der kaum iiberscboben sein diirfte. Icb babe ferner ostlich 

vom Funtensee und diskordant liber jenem gerollfuhrenden Lias einen 

steingutfarbenen Kalk mit schAvarzen Tupfen, sowie Durchschnitten von 

groBen Muscbeln und Schnecken gefunden, der vielleicbt ebenfalls 

Tithon darstellt. — Auch bier sind wir in der Unterlage der Schub- 

masse. Im allgemeinen halt sich das Korallentithon in der Nahe der 

Ubergangszone zwiscben bayeriscber und Bercbtesgadener Triasfacies; 

als ware weiter im S. Land gewesen; bochstwabrscbeinlich ist zur Tithon- 

zeit jede Untiefe obne Kiicksicht auf ihr Gestein von einem Riff be- 

siedelt worden. 
.Das Neocom feblt in der Schubmasse; es mag erodiert sein, es mag 

niemals abgelagert worden sein. Man beacbte, wie weit es in den Hohl- 

wegen der Saalacb nach S. vordringt; man erinnere sicb andererseits, 

daB die jetzige Schubmasse in der ganzen Jurazeit hoehlag, zur Yer- 

landung neigend. 
Das Ergebnis dieser Betracbtung ist folgendes: die Facies- 

verbaltnisse in der Berchtesgadener Schubmasse verbieten die An- 

nabme einer Fernliberscbiebung; die Gesteine dieser Masse konnen 

unmoglicb in einem anderen Trog abgelagert sein als die 

ubrigen Gesteine der Kalkzone; ferner, die Facies der skytbiscben, 

ladiniscben, karniscben, norischen und rbatiscben Gesteine in der 

Schubmasse laBt uns diese etwa in der Mittellinie der Kalk¬ 

zone entstanden erscheinen: von der skythischen bis zur karnischen 

Zeit bemerken wir die Einfllisse groBer Klistenferne, als Armut an 

terrigenen, Reichtum an ozeanogenen Bestandteilen, im norischen und 

rhatischen Horizont zieht die Ubergangszone zwischen nordlicher und 

siidlicher Facies durch die Deckschollen. 

Die Herkunft der Schubmasse. 

Stratigraphische Erwagungen fiihren uns zu der Annahme, daB die 

Schubmasse ungefahr daliegt, wo sie nach ihrer Facies hingehort. Nichts 

desto weniger ist sie iiberschoben, und das tektonische Argument hat 

von jenen Envagungen nichts zu fiirchten. Woher ist die Schubmasse 

gekommen? 

Die Durchmesser der Deckschollen sind recht betrachtlich — 10 km 
und mehr —, und die einzelnen scheinen noch dazu alle verbunden 

geAvesen zu sein; so daB vor allem an ein klippenformiges >>Aufbrechen << 
der einzelnen nicht gedacht Averden kann. 

Konnte die Uberschiebung aus einer Richtung gewirkt haben, in 

der sich die Facies nicht anderte? Die Facies andert sich von N. nach 

S.; und A\restlich der Saalacb gibt es die Facies der Deckschollen nicht 

D Spengler, Mittl. geol. Ges. Wien 1911. 
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melir, so daB wir uns lediglich fragen miissen, ob der Schub nicht vonO. 

gekommen sei? Es gibt zahlreiche OW.-Bewegungen in den Alpen, 

und bei Berchtesgaden ist neben vielem andern, auf das ich nicht ein- 

Fig. 2. 

Berchtesgadener Gebiet vor der Bberschiebung.basales Gebirgej — kiinftige 
Schubmasse; >■ Richtung des Sckubs; —>■ Hallstatter Vor zone. Fortsetzung 

derselben; A, B Spalten. 1: 500000. 

gehe, besonders der Hohe Goll nebst dem J enner mindestens einige km 

weit nach W. liberschoben. Keinenfalls aber sind die nordlichen groBen 

Deckschollen aus O. uberschoben; llickenlos streicht die Unterlage 

unter ihnen diirch und setzt sich llickenlos nach O. liber die Salzach 
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fort, wo es keine Deckschollen mehr gibt, wo es auch keine Wurzel- 
zone mekr geben kann. Zudem ist unsere Uberschiebung von vor- 

senonem Alter, wahrend die OW.-Bewegungen jiinger sind. 

Wir wissen, daB der Schub nickt aus W. gekommen, und es ist ebenso 
unmoglich, eine Wurzel im N. anzunebmen, wo es nur bayerische Facies 

und Flysch gibt. 
So bleibt nur die Annahme siidlicher Herkunft, und wir miissen 

versuchen, diese mit jener von dem ortlichen Charakter der Uberschie¬ 

bung so gut als mogiich zu vereinen. 
Stratigrapliische Betrachtungen haben uns nicht erlaubt, das Wurzel- 

gebiet der Deckschollen festzulegen. Somit versuchen wir jetzt, der 

tektonischen Erscheinung auf tektonischem Wege naher zu kommen. 

Wir halten uns die Ausstrichlinien der Schubflachen vor Augen und 

richten von diesen aus den Blick auch auf die iibrigen Storungslinien — 

vorlaufig ganz absehend von den Andeutungen, die uns die stratigraphi- 

schen Verhaltnisse gegeben. 

Schroff fallt das Berchtesgadener Kalkgebirge nach S. ab, und seine 

Schichten streichen in die Luft aus. Yergessen wir fiir einen Augen- 

blick die Macht der Erosion, und erinnern wir uns an eine Idee 

Pencks, nach der in den Storungsperioden machtige Wellen durch 

die Alpen gegangen waren, von denen vielleicht die Kamme nieder- 

gebrochen und abgeglitten, dann konnen wir uns die Schieferlandschaft 

von Saalfelden bis Bischofshofen als ehemaligen Wellenberg vorstellen, 

von dem der Kamm — als >>Schubmasse << — abgebrochen und nach 

N. geglitten sei. Diese Vorstellung ist ohne Zweifel mogiich; ja sie 

ist von Hahn1) bereits niedergeschrieben worden; in einer kurzen 

tektonischen Ubersicht des westlichen Kalkalpenteiles. Doch werni 

wir keine andere Erklarung finden, so wird die Herkunft unserer Schub- 

masse stets unklar bleiben; sagt doch Penck selbst, es habe keinen 

Zweck, nach Wurzeln zu suchen, wenn alles die Gleitung mitgemacht 

und nichts zuriickgeblieben sei. Aber wir miissen uns vor Augen halten, 

daB noch nirgends die Gleitungsnatur von >>Uberschiebungen << be- 

wiesen worden ist, daB vielmehr alle einfach und verstandlich gebauten 

Schubgebiete immer wieder die ruhig nach vorn ansteigenden Sohlen 

aufweisen; ferner daB der Steilabfall der Kalkalpen an der Salzach 

wahrscheinlich nur durch Erosion geschaffen ist; endlich daB doch einige 

stratigraphische Verhaltnisse uns auf einen andern Weg weisen, so 

das Auskeilen des Bamsaudolomits siidlich vom Tenneno-ebiroe im 
O O 

Gegensatz zu dessen Anschwellen in der Schubmasse, dann das Yor- 

kommen von festlandischem Buntsandstein bei Saalfelden im Gegen¬ 

satz zur marinen Natur der Werfener Schichten von Berchtesgaden. 

Was sagen uns die Storungslinien im Innern der Berchtesgadener 

Berge? Welche vor allem sind die wichtigsten, wenn wir von den Uber- 

x) Hahn, Verh. geol. R.-A. 1912. 
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schiebungslinien absehen? Wichtige Storungslinien laufen im Saalachtal, 

im Hintersee-Mordautal, im Konigssee-Bischofswiesertal, alle ungefahr 

NS. streichend, im WeiBenbach(Grubach-)tal (OW.), im Bluntautal, 

letztere liber Torrener Joch und Eisgraben bis Wimbachgries, ferner noch 

einige NW. streichende Spriinge im Steinernen Meer, von denen einer 

nordlich von Hundstod undHundshorn gegen dieSaalach bei Lofer zieht. 

Wir sind auf der Suche nach einer Wurzelzone. Wie muB eine 

Storungszone dieser Art aussehen? 

Sie muB vor allem eine Wurzel, einen Best jener Masse enthalten, 

deren Herkunft erforscht wird. Nach dieser Auffassung arbeitet man 
in der Schweiz schon lange. Die Wurzelzonen — freilich meist hypo- 

thetisch — werden als Synklinalen gezeichnet mit einern Kern, der 

die eigentliche Wurzel darstellt. 

Nun, die Synklinalenform halte ich fiir unmoglich; kristalline ScLiefer, 

die meist als Wurzeltrager auftreten, konnen nicht wie gewohnliche 

Sedimente gefaltet erscheinen — sie sind meistens schon vor der alpinen 

Storung gefaltet worden; auBerdem kann bei einer Uberschiebung von 

einiger Schubweite nicht beiderseits der Wurzelzone das gleiche Ge- 

stein auftreten, wie das bei einer Synklinale der Fall ware. Eine Uber- 

schiebung ist der starkste Ausdruck von Zusammenziehung in den 

oberenKrustenteilen; dem muB auch in groBerer Tiefe ein gleichlaufender 

Vorgang entsprechen. Ampferer1) gibt eine Erklarung dessen, was 

unter einer Uberschiebung stattfinden muB: der Untergrund muB in 

die Tiefe gehen, eingesaugt werden. Der >>Wurzelsucher << wird dem- 

entsprechend nach Stellen, Zonen Ausschau halten, wo zwischen je 

zwei homogenen und zusammenhangenden Massen ein verbindendes 

Glied fehlt, und wenn der Untergrund nicht allzu homogen gewesen 

(wie bei groBen Massen von Glimmerschiefer z. B.), so werden sich in 

einer Wurzelzone zwei verschiedenartige Gesteine gegenliberliegen. 

Die Frage, ob der Vorgang der Einsaugung mit Briichen oder Fal- 

tung i. w. S. zusammenfallt, ist nicht von groBer Bedeutung; dagegen 

wird man ohne Zweifel Anzeichen heftiger Storung in einer Wurzelzone 

erwarten diirfen. 

Weiterhin wird eine Zone von so bedeutender, in so bedeutende 

Tiefe greifender Storung sehr wahrscheinlich auch den EinfluB unter- 

irdischer Krafte erkennen lassen: Intrusion, Meta morph ose, zum 
mindesten das Auftreten von Erz oder Gangquarz. Dies ist langst 

von Deckentheoretikern hervorgehoben, und manche >>Narbenzonen<< 

sind dadurch in neues Licht gestellt worden. 
Auftreten wurzelnder Massen, Zusammentreffen verschiedener Ge- 

steinsbezirke, Anzeichen heftiger Storung, Einfliisse unterirdischer 

Krafte muBten wir nun an den genannten Storungslmien nachzuweisen 

versuchen. Die Aufgabe ist schwierig, weil von vornherein verschiedene 

!) Ampferer, Jahrb. geol. R.-A. 1911. 

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



16 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

von jenen Merkmalen einer Wurzelzone von der Betrachtung aus- 

sclieiden; die vorliegenden Gesteine sind sehr homogen, Intrusion und 

Metamorphose gibt es in unserem Gebiete nicht. 

Ein weiterer Nachteil konnte darin gesehen werden, daB offenbar 

die meisten von jenen Storungslinien nicht als Wurzelzonen in Betracht 

kommen. — Die Briiche an der unteren Saalach sind durch Hahn 

und Krauss vollkommen klar gelegt worden: eine Schubmasse ist an 

einem NNO. streichenden Bruch ostlich abgesunken, und parallele 

kleinere Briiche trennen noch weiter ostlich die weniger machtige 

(Hallstatter) Yorzone von der eigentlichen Schubmasse. Die Unter- 

lage streicht von W. her unter die Schubmasse hinein — eine Wurzel¬ 

zone gibt es hier nicht. —- Im Hintersee-Mordautal laufen Briiche, 

die Schubmasse und Unterlage durchsetzen, also j linger sind als die 

tiberschiebung und die Wurzelstorung. — Das gleiche gilt fiir die Briiche 

im Konigssee-Bischofswiesertal. — Die WeiBenbachtal-Yerwerfung 

nordlich vom Goll ist weniger klar. Goll-Jenner liegen auf Lias oder 
Aptychenschichten. Nordlich der Bruchflache, die von den Wanden 

des Goll-Nordhangs steil nach N. und NO. fallt, waltet das- Neocom 

vor, auf dem Hallstatter Kalke liegen. Die zwei Seiten sind also — 

oberflachlich — verschieden. Doch in den basalen Dachstein- und Lias- 

kalken, am Biichsenkopf im S., bei Asehau (Untersberg S.) im N., findet 

man keine Unterschiede. Wahrscheinlich hat nur die ostwestliche 

tiberschiebung des Goll, und zwar durch Abscherung des Neocoms, 

den oberflachlicken Unterschied erzeugt. Der Goll ist das schwierigste 

Stiick des Berchtesgadener Gebiets; trotzdem bin ich sicher, daB nord¬ 

lich des Goll keine Wurzelzone liegen kann. — Im Gegensatz zum Goll 

ist das Steinerne Meer das einfachste Gebiet, seine Spriinge laufen in 

einheitlichem Dachsteinkalk und stellen einfache Yerwiirfe dar. 

Sonach bleiben uns nur mehr zwei Linien, die Bluntautal-Hirschwies- 

storung und die Hundstod-Hundshornstorung. 

Die Linie Bluntautal-Torrener Joch-St. Bartholoma-Hirschwies1) 

lauft zwischen Goll, Biichsenkopf, Watzmann im N., Hagengebirg, 

Schneibstein, Hirschwies im S. Wir wissen bereits, daB Goll (und 

Jenner) von den siidlichen Massen verschieden sind. Wir wissen eben- 

falls, daB das Hagengebirg ohne wesentliche Anderung bis zum Konigs- 

see sich fortsetzt, daB jedoch westlich des Sees, in der Hirschwies, wie 

auch im Hundstod, die Facies des Dachsteinkalks sich der in der Schub¬ 

masse vertretenen nahert. Im Yordergrunde steht nun die Frage, ob 

die — nicht iiberschobenen — Gesteine siidlich der Storung von den 

nicht iiberschobenen nordlich der Storung (Biichsenkopf, Watzmann) 
verschieden sind oder nicht. 

Ostlich des Konigssees scheint die Antwort schwierig zu geben. Die 

Dachsteinkalke sind verschieden und sind es nicht; roter, in Spalten 

1) Vgl. die Schnitte Fig. 4 u. 5 auf S, 21. 

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



C. Lebljng — Uber die Herkunft der Berclitesgadener Schubma&se. 17 

eindringender Lias liegt beiderseits; der hohere Lias ist auf dem Biichsen- 

kopf grail und fest, im S. ist er schwarz und tonig; kieselig und — fossil- 

los ist er beiderseits. Da hilft uns das Vorkommen von Kossener Schich- 

ten am Klansbichl, in der Unterlage des Golls. Siidlich von der Storungs- 

linie gibt es keine Kossener Schichten mehr. Auf dem Goll dagegen 

kommen Starhemberger Schichten vor. Ich schliebe daraus: 1. dab 

die Unterlage des Golls friiber nordlicher gelegen war als dieser; 2. dab 

zwischen jener und dem im S. gelegenen Schneibstein eine Liicke be- 

stebt — die vom Goll zum Teil iiberbriickt wird. 

Westlich des Sees sind dieUnterschiede auffallig. Die meist tiefgrauen 

Dacbsteinkalke des Watzmanns sind von den lichtgrauen bis braunlich- 

weiben der Hachelwande und der Hirschwies leicht zu unterscheiden. 

Freilich miissen wir uns jetzt fragen, ob nicht in dem Raum zwischen 

den nordlichen und siidlichen Massiven, also in der eigentlichen Storungs- 

zone etwaige Ubergangsglieder vorkommen. 

Doch bevor wir diesen Zwischenraum untersuchen, wollen wir sehen, 

was westlich des Hirschwies aus unserer Storungslinie wird. Mein 

Freund Hahn berichtet hieriiber1). Ich erwahne nur, dab vom Hunds- 

tod (N.) gegen Reit bei Lofer, also in nordwestlicher Richtung, eine 

Storungslinie zieht, an der nach freundlicher Mitteilung von Hahn 

und Krauss Gesteine zusammentreffen (Ramsaudolomit und Dach- 

steinkalk), die wenigstens in der Farbe auffallig voneinander verschieden 

sind. Wir haben in dieser Linie offenbar die Fortsetzung der Bluntau- 

tal-Hirschwies-Linie vor uns. 

Mit anderen Worten: An der Linie Reit-Hundstod-Hirschwies- 

Torrener J och-Bluntautal sind Anzeichen einer tektonischen Liicke 

im Liegenden der Berchtesgadener Schubmasse vorhanden. 

Was bedeutet diese Liicke? Hat liier Ausquetschung eines Zwischen- 

schenkels stattgefunden, wie Nowak2) annimmt, oder hat eine ost- 

westlich gerichtete Bewegung Gesteine ungleicher Facies aneinander 

geschoben? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dab diese Linie 

von grober Bedeutung sein mub, da sie zum mindesten die langste 

tektonische Linie des Berchtesgadener Landes ist, und, noch fort- 

setzend von Golling bis Annaberg am Dachstein, auch zur langsten 

Linie eines doppelt so groben Gebietes wird. 

Diese Linie bezeichnet also eine Liicke und eine bedeutende Stoning. 

Gibt es an ihr noch andere Kennzeichen einer Wurzelzone? 
In dem Joch zwischen Hirschwies und Watzmann liegt Muschelkalk 

(Boese); derselbe zieht fast ununterbrochen liber Kesselalp, Konigs- 

bach, Torrener Joch durchs Bluntautal — und liber Golling bis Anna¬ 

berg. Werfener Schichten (und Salzton) zeigen sich ostlich vom Konigs- 

see fast ununterbrochen bis Annaberg. Hallstatter Schichten fand 

U Hahn, Jahrb. geol. R.-A. 1913. 
2) Nowak, Bull. Ac. Cracovie 1911. 

Geologische Rundschau. V. 2 
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ich oberhalb der Kesselalp, am Konigsbach, am Torrener Jocli und, 

riffartig im Ramsaudolomit steckend, dreimal im Nordhang des oberen 

Bluntautals; auch in den Gollinger Bergen sind sie haufig. Ramsau- 

dolomit und Dachsteindolomit und -kalk. gleicbartig mit den iiberscho- 

benen Gesteinen des Lattengebirges, stecken in senkrechten Verwer- 
fungen in der Bruchzone oberhalb der Kesselalp. So treffen wir die 

meisten Gesteine der Schubmasse in dieser Storungszone. 

Das sind merkwiirdige Verhaltnisse. — Haug freilich laBt a lie an 

der Bruchzone auftretenden Gesteine aus S. iiberschoben sein. Haug 

hat das Gebiet westlich der Salzach jedoch nie gesehen, und ein Gutteil 

des hier Erwahnten war bisher unbekannt. Diese Vorkommnisse 

sind nicht auf die Unterlage iiberschoben^ sondern sie stek- 
ken in dieser; sie stecken in dieser auch da, wo die Schubmasse langst 

entfernt ist, so siidlich vom Watzmann. Diese Storungszone hat also 

nichts mit einer flachen Uberschiebung zu tun. 

Noch mehr. Wie kommt es, daB diese Storungszone im W. gerade 

da aufhort, wo auch die Schubmasse ihr Ende findet, bei Lofer? Wie 

kommt es, daB das einzige Erzvorkommen1) des Gebietes in dieser 

Bruchzone liegt, auf dem Torrener Joch (Gumbel, Boese)? 

Die Zone der kustenfernsten Sedimente der skythischen, ladinischen, 

karnischen Zeit, die Zone des Ubergangs zwischen nordlicher und 

Hochseefacies der Hallstatter, der norischen und rhatischen Zeit zieht 

durch die Schubmasse, eine Liicke klafft zwischen den Massen nord- 

lich und siidlich der Linie Lofer-Golling, der bedeutendsten Storungs- 

linie von Berchtesgaden-Salzburg, Gesteine vom Charakter der iiber- 

schobenen stecken in dieser Bruchzone, Erz begleitet sie: Warum 

endlich zeigen sich all diese Erscheinungen an einer und 

derselben Linie? Jede dieser Einzelerscheinungen ist an sich schwer 

zu erklaren; alle insgesamt aber werden sie verstandlich, wenn wir die 

Hypothese aufstellen, daB die Berchtesgadener Schubmasse in 

der Linie Lofer-Golling ihre Wurzel hat. 

Lassen wir diese Hypothese zusammenwirken mit den gesicherten 

Anschauungen, die wir auf stratigraphischem Wege gewonnen haben, 

so entrollt sich vor uns folgendes Bild von dem Zustand des Berch- 

tesgadener Landes vor der Uberschiebung2). Im NW. des 

Gebietes herrscht bayerische, im SW. Berehtesgadener Facies; beide 

begegnen sich in der Kammerkehrgruppe. Im Innern des so entstehen- 

den, nach 0. geoffneten Winkels folgt zunachst eine ebenfalls winklige 

Zone mit weniger machtigen Ubergangsgebilden karnischen, norischen 

und rhatischen Alters, namlich Hallstatter Kalken und Dachstein- 

Hauptdolomiten, sowie Starhemberger Schichten. Noch weiter im 

Innern und Osten folgen triassische Dolomite und Kalke von wieder 

1) Ich sehe von den Diabasporphyriten und ihren Erzen ab, weil sie 
wahrscheinlich jiinger sind als die groBe Uberschiebung. 

2) Vgl. Karte Fig. 2. S. 13. 
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groBerer Machtigkeit und rein ozeanogener Facies, von anderem Aus- 

sehen als die ersten; diese Masse hat verschiedene Male das Bestreben 

gezeigt, hoher zu liegen als die fernere Umrandung und deshalb Ver- 

landungen und Seichtwassertransgressionen im Lias (Hierlatzfacies) und 

Tithon (Plassenkalk) erlitten. 

Seitendruck in meridionaler Bichtung wirkt auf das Ganze 

(einseitigen Druck kennt die Physik nicht). Die Zonen geringer Mach¬ 

tigkeit, geringer Widerstandsfahigkeit: die Gbergangs- oder Hallstatter 

Zonen, brechen zuerst. Die starre, vielleicht auch jetzt hochliegende 

Masse im Innern wird hochgepreBt und beiderseits iiberschoben; wobei 

die tJbergangszone zum Teil mitgeschoben wird, zum Teil unter die 

Berchtesgadener Gebiet. I. vor der XTberschiebung; II. nach der cretacischen 
Gberschiebung; III. heute nach der tertiaren Storung. 1 : 500000. 

Schubmasse gerat (von Beichenhall an ostwarts), zum Teil in der Tiefe 

bleibt (Kesselalp-Torrener Joch). So wird durch auBergewohnlich 

starken Zusammenschub die urspriinglich auBergewohnlich breite Kalk- 

zone an der Salzach zu derselben Schmalheit zuriickgefiihrt wie die 

westliche (Karte, Fig. 1). 

Spatere Storung macht das Bild undeutlich; Hebungen im Watz- 

mann und ostlich der Salzach zerreiBen die Schubmasse, iiberliefern 

groBe Teile von dieser der Erosion, verbiegen die urspriingliche, gegen 

die Wurzel einfallende Schubflache; ostwestlicher Zusammenschub hat 

den Goll und die Saalach-Schubmasse nach W. bewegt, hat wohl auch 

die Erscheinung gezeitigt, daB die beiden Randspalten unter so groBem 

Winkel gegeneinander streichen (Karte, Fig. 2). 

2* 
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Das ist die Hypothese von der Herkunft der Berchtesgadener Schub- 

masse. Ob sie zur Theorie werden wird, weiB icb nicbt; denn meine 

Arbeit im Felde hat allzu knrz gedauert. Immerhin hat nnsere An- 
nahme gewisse Vorzuge; sie stiitzt sich auf die Faciesverhaltnisse — 

ortliche wie dynamische —, stellt geringe Anforderungen an die Erosion 

und bemiBt die Schubweite statt auf dreimal 150 km, wie Haug, statt 

auf 40 km wie Hahn, nur auf etwa 27 km, die noch dazu abgeteilt werden 

in 24 km fur den N.-Schub und 3 km fur den S.-Schub, was freilich 

kleinstmogliche Betrage sind; endlich scheint sie aueh fur das Salz- 

kammergut anwendbar zu sein, wo die Linien Lammertal und Eckern- 

tal mit der Linie Lofer-Golling vergleichbar sind. 

Es bleibt noch iibrig, an Hand einiger Profile Einzelbeobachtungen 

anzustellen (Fig. 4 u. 5). Das Gebiet vom Hundstod bis Lofer ist von 

Hahn untersucht worden, und dessen Bericht wird schon vor diesern 

veroffentlicht sein. Wir beginnen nahe dem Hundstod und schreiten 

fort bis Golling. 

Die Verwerfungen A und B sind die Randspalten der vermuthchen 
Wurzelzone. 

N. deimiordlichen Randspalte liegt in den Schnitten 1—4 das basale 

Gebirge, das weiter im N. unter die groBen Deckschollen, Lattengebirg 

usw. einschieBt. Schnitte 5—9 zeigen im N. die Goll-Gollinger Schub- 

masse, wahrend die Unterlage nur selten sichtbar wird. Die Gollmasse 

ist am Westrande gegen W. iiberschoben, scheint aber schon vorher 

gegen N. Iiberschoben gewesen. 

S. der siidlichen Randspalte hat man eine ununterbrochene Masse 

von Dachsteinkalk; es ist der Nordrand des Steinernen Meeres, Hagen-1) 

und Tennengebirge. Dieser Dachsteinkalk ist von dem jenseits der 

nordlichen Randspalte unterschieden; er wird andererseits, an der Hirsch- 

wies, dem uberschobenen auffallend ahnlick, was mich zu der Einstellung 

der Schubmasse unmittelbar nordlich der Hirschwieslinie fiihrt. 

In der Zone zwischen den Randspalten ist das'wichtigste das Auf- 

treten eines fast ununterbrochenen Zuges von Werfener Schichten, 

Muschelkalk und etwas Ramsaudolomit, einer Schichtfolge also, die 

der jiingeren Glieder ermangelt; letztere scheinen abgeschiirft worden 

zu sein und sind nach meiner Meinung in der groBen nordlichen Schub¬ 

masse zu finden (vgl. die Profile iiber das Torrener Joch bei Diener, 

Ostalpen, und Boese). Gelegentlich ist auch ein Rest der jiingeren Glieder 
in der Wurzelzone stecken geblieben, so Hallstatter Kalk und, siidlich 

vom Buchsenkopf, Dachsteinkalk, letzterer in der Facies der Schub¬ 

masse. Am Siidhang des Golls kommen norische Hallstatter Fossilien 

(Boese) und karnische Hallstatter Riffe im Ramsaudolomit vor; sie ge- 

horen zum Goll und lassen mich den Goll in die Nahe der nordlichen 

Randspalte einstellen. Die Hallstatter Kalke im nordlichen Teil der 

D Zu Schnitt 8 vgl. v. Krafft, Jahrb. geol. R.-A. Wien 1897. 
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Wurzelzone mogen die Fortsetzung jener in der Gollmasse gebildet 

haben. Doch auch im siidlichen Teil der Wurzelzone kommen Hallstatter 

AmJenner 

Buchsenkcpf 

S. 

Kalke vor; diese konnten der angenommenen siidlicben Hallstatter- 

zone entstammen. — Bei Golling bat man mit groBen Schuderigkeiten 
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zu kampfen. Im N. erscheinen hier Ramsaudolomit und Hallstatter 

Kalke liber Aptychenschicliten (vgl. Goll). Weiter siidlich findet man 

keine Spur der Unterlage mehr, so daB der Verlauf der ndrdlichen Rand- 

spalte unklar bleibt. Die siidliche Randspalte folgt dem Lammertal. 

Siidlich von dieser erscheint noch einmal die nach S. bewegte Masse, 

die wir am Hundshorn, Hochkranz und am Funtensee beobachtet 

haben. Die groBe Reduktion der Schubmasse ostlich der Salzach 

ist wohl durch urspriinglich geringe Machtigkeit (Hallstatter Facies) 

und durch Hebung in der Osterhornmasse, sowie durch dementspre- 

chencl wirksamere Erosion verursacht. 

Beweisend sind die Profile nicht. Aber sie mogen einen Begriff 

von der GroBartigkeit und Schwierigkeit des Gebietes, sowie eine Stiitze 

fur die endgiiltige Erforschung geben. Und sie werden nur veroffent- 

lieht, weil ein AbschluB der Forschung mir unmoglich gewesen. 

18. April 1913. 

Beobachtungen tiber fossile und recente 
agyptische Wtlsten. 

Yon Kurt Leuchs (Miinchen). 

In den letzten Jahrzehnten ist durch die veremten Bemiihungen 

einer groBen Zahl von Forschern das Wesen der heutigen Wiisten mehr 

und mehr erkannt worden. Walther1) hat die Ergebnisse dieser For- 

schungen, an welchen er selbst stark beteiligt ist, iibersichtlich zu- 

sammengefaBt, und seine Ausfiihrungen konnen als Ausgangspunkt fiir 
weitere, tiefer gehende Untersuchungen dienen. 

Solche ein gehende Untersuchungen erscheinen zur vollstandigen 

Kenntnis der in den Wiisten tatigen Krafte und der durch sie erzeugten 

Wirkungen notwendig. Yor allem erfordert die Frage der fossilen Wiisten 

noch sehr genaue und sorgfaltige Untersuchungen. Die Schwierigkeiten 

sind aber gerade in diesem Gebiete sehr groB, da die meisten der fiir re¬ 

cente AY iisten charakteristischenFormen nicht fossil erhaltungsfahig sind. 
Daraus ergibt sich, daB die Erkenntnis friiherer Wiisten haupt- 

sachlich ermoghcht wird durch die Untersuchung der Gesteine nach 
ihrem petrographischen und palaontologischen Bestand, daB es nur 

durch eingehendes Studium der Gesteine moglich sein wird,. den Nach- 

weis von Wiisten vergangener Zeiten zu erbringen. O o O 

Untersuchungen von Gesteinen in dieser Hinsicht miissen somit in 

erster Linie danach streben, die Gesteine in ihre verschiedenen Bestand- 

teile aufzulosen und festzustellen, woher diese stammen, wie sie an den 

Ort ihrer Ablagerung gekommen sind, und durch welche physikalischen 

und klimatischen Faktoren die Entstehung des neuen Gesteins ermog- 

1) Gesetz der Wustenbildung, 2. AufL 1912. 
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