
II. Besprechungen. 

A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung. 

Die Anwendung der Deckentheorie auf die 
Ostalpen. I. 

Yon Franz Heritsch (Grraz). 

Mit 2 Texttabellen und einer Ubersichtstabelle Tafel II. 

Bei der Bearbeitung der Ostalpen fiir das »Handbucli der regionalen 
Geologies muBte fiir die Kalkalpen die Frage in den Yordergrnnd gestellt 
werden, ob sicb die Faciesgebiete und die tektonischen Einheiten in den 
Kalkalpen decken. Eine detaillierte Erorterung konnte naturgemaB 
nur bei einer genaueren Besprecbung der einzelnen Gebirgsgruppen 
gegeben werden; da dies unmoglich ist, mogen einige Ergebnisse hervor- 
geboben werden. Am besten eignet sicb zn einer solcben Erorterung 
das Gebiet der Salzburger und bayriscben Alpen, zwiscben dem Konigssee 
und der Kammerkergruppe. Dort muBte ja scbon Haug bei seiner 
bekannten Arbeit iiber die Schubdeckeii der Kalkalpen zu dem gewagten 
Auskunftsmittel eines nicbt motivierten Brucbes greifen1). Hahn bat 
in glanzender Detailarbeit in diesem Gebiet die wicbtigsten Nacbweise 
gefiibrt2), welcbe das Verbaltnis der stratigrapbiscben Entwicklung zu 
den verschiedenen tektoniscben Einbeiten auf denselben Punkt bringen, 
zudem in neuester Zeit der Begriinder der ostalpinen Deckentheorie, 
P. Termiee in-den Zentralalpen gekommen ist: >>Die Facies wecbseln 
in derselben Decke; es ist also unzulassig, eine Decke, eine tektoniscbe 
Einbeit durcb stratigrapbiscbe Merkmale zu definieren. << So kann fiir 
die nordlicben Kalkalpen der Satz aufgestellt werden, daB groBe facielle 
Differenzen nicbt mit einer tektonischen Grenze zusammenfallen. Ein 

1) E. Haug, Les nappes de charriage des Alpes calcaires septentrionales. 
Bull. Soc. geol. de France. 4. ser. T. VI. 1906 dazu J. Noyak, fiber den Bau der 
Kalkalpen in Salzburg und im Salzkammergut. Bull, de l’academie des sciences 
de Cracovie 1911. 

2) F. F. Hahn, Geologie der Kammerker-Sonntagsgruppe I. Ib. 1910. Zur 
Geologie der Berge des oberen Saalachtales. V. 1911. Geologie der Kammerker- 
und Sonntagshomgruppe II. Ib. 1910. Geologie des oberen Saalachgebietes 
zwischen Lofer und Diesbachtal. Ib. 1913. 
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96 II. Besprechungen. 

grobes Beispiel dafiir ist die Inntaldecke Ampferers, die ihrer Unteriage 

gegeniiber dieselbe Stellung einnimmt, wie die >>bocbalpine << oder »Dach- 

steindecke<< in den ostlichen Teil der Kalkalpen; aber die facielle Ent- 

wicklnng ist diejenige der Unteriage.' 
Wenn man die reinliche Trennnng der Faciesgebiete anf die tekto- 

niscben Einheiten, bei Haug, Novak, Kober betrachtet, dann konnte 

man znr Feststellnng kommen, dab tatsachlich zwiscben den einzelnen 

Decken und der faciellen Entwicklung ein kansaler und direkter Zu- 

sammenkang ware. Dab dies nicht so ist, bat Hahn gezeigt. Im 

Saalacbgebiete konnte Hahn1) eine tJbergangsfacies zwiscben der bay- 

rischen und Berchtesgadener Entwicklnng fur die noriscbe Stufe fest- 

stellen. Die untere Decke der posttriadischen Sedimente der Kammerker- 

Sonntagsbornmnlde bildet im Norden Hauptdolomit—Plattenkalk, den 

nordlichen Teil des Westrandes baut Plattenkalk, den siidlicben Ab- 

schnitt aber Dacbsteinkalk vom Typus der Loferer Steinberge anf; der 

Siidrand stellt ein Profil von Dacbsteindolomit, Dacbsteinkalk vom 

Loferer Typus und bunten norisch-ratischen Grenzkalken vor. Da- 

durch wird es klar, dab die Bercbtesgadener Facies der Loferer Stein¬ 

berge und ihre ostlicbe Eortsetzung (Steinernes Meer usw.) nicht zur 

juvaviscben Einbeit (Hahn) zustellen ist. Hahn sagt daber, dab Bercb¬ 

tesgadener Facies und Bercbtesgadener Scbubmasse nicbt einander 

gleicbzustellen sind. Aucb im mittleren Teile des Saalachgebietes (von 

Loferer aufwarts) berrscht das Gesetz, dab die Trias der Unteriage 

(tiroliscbe Einbeit) bereits der Bercbtesgadener Facies angebort. Aucb 
die Entwicklung der oberen Trias in den Loferer Steinbergen zeigt eine 

Vermittlung zwiscben der Tiroler und Salzburger Facies. Hahn stellt 

folgende Beziebungen zwiscben den Facies auf, welcbe auf Tabelle I 

dargestellt sind. 
Hinsichtlich der Ubergangsfacies ware nocb zu erwahnen, dab aucb 

an anderen Stellen die Facies des bayriscben Gebietes und der Dacbstein- 

clecke nicht weit voneinander abstebt, das ist z. B. der Fall bei der 

GamsfelddeckeSPENGLERs, der fiber dem Karniscben nocb noriscbe Dolo¬ 

mite angezeigt hat, fiber welcben dann erst der relativ nicbt macbtige 

Dacbsteinkalk folgt2). Die Faciesunterscbiede werden nocb geringer, wenn 

man die stidlicbe Osterborngruppe, die Llobe Scbrott, beranziebt, wo die 

Ivossener Scbicbten durcb ratiscbe Kalke ersetzt werden. Freilicb 

sind Faciesiibergange in einer Decke selten zu beobacbten, wenigstens 

solcbe Versckiedenheiten, auf welcbe der Deckensystematiker Gewicbt 

legt. Da ist an Boses Ausspruch zu erinnern: >>Die Faciesbezirke sind 

unendlicb grober als die Ubergangsbezirke <<. Und es ist wie bei jeder 

auf Faciesverschiedenbeiten aufgebauten Tektonik sebr wobl zu be- 

L Hahjst, Jahrbucb 1910. 
2) E. Spengler, Untersuchung iiber die tektonische Stellung der Gosauschich- 

ten I. Sitzungsbericht d. K. Akademie d. Wiss. Wien. Math. Naturwiss. Klasse. 
Bd. CXXI. Abt. I. 1912. 
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98 II. Besprechungen. 

denken, daB es ein unbilliges und unberechtigtes Verlangen ware, daB 

innerbalb einer groBen Deckengruppe die tektoniscben Linien und die 

Facies auf sehr groBen Strecken im Streichen gleichbleiben. Eine solcbe 

Annahme vertragt sich nicht mit dem Aktualitatsprinzip. Hahn sagt: 

>>Facielle Differenzierung wird hervorgerufen dureh die Gesamtheit der 

geograpbiscben Eigenschaften eines Ortes, deren wecbselvolles Spiel 

in horizontaler Richtung verscbiedenartige Ablagerungen bedingt. « 

Man kann daber nicht verlangen, daB in einer Deckengruppe — nebmen 

wir z. B. die ostalpine Serie her — die faciellen Verschiedenheiten im 

Streichen direkt konstant bleiben, daB darauf eine Teildeckensystematik 
zu begrlinden ist. In dieser Ricbtung scheint mir — abgeseben von der 

Tektonik — eine Hauptschwierigkeit fiir Kobers Deckengliederung 

seiner unterostalpinen Decken zu liegen. Aucb die Gegeniiberstellung 
der oberostalpinen und unterostalpinen Deckengruppe im Sinne Kobers 

auf Grand der Facies bat, wie Hahns friiher erwahnten Ergebnisse zeigen, 

nur einen lokalen Wert; wenn die Sacbe in den ostlicben Kalkalpen gebt, 

so stimmt es in Salzburg nicht mehr mit den Verhaltnissen uberein. Das 
zeigt ja in glanzender Weise, daB Faciesgliederungen nicht auf tektonische 

Einbeiten iibertragbar sind. Hahns Ergebnisse sind um so bedeutungs- 

voller, als er den Nachweis einer IJbergangsfacies aucb fur den Lias 

fiihren konnte; so tritt in der bayrischen Facies Hierlatzkalk auf (Kam- 

merkergruppe), die Adnether Facies ist im Gebiet des Hochgebirgs- 

korallenkalkes vorbanden. 

Innerbalb bestimmter tektonischer Einbeiten kornmen verscbiedene 

Faciesunterschiede vor, auf welche die Deckensystematiker keine Riick- 

sicbt genommen haben; da ware aus dem westlicben Teile der Kalkalpen 

zu erwahnen das Wecbselverbaltnis von Arlbergschicbten einerseits und 

Wettersteinkalk — Partnacbschicbten — anderseits, es ware aucb zu ge- 

denken der lokalen Entwicklung der Wettersteinkalke im Gebiete der 

Reiflingerkalke; die tektoniscben Grenzen uberscbreiten vielfacb die 

Faciesgrenzen. Spitz bat solches aus dem Hollensteinzug bescbrieben; 

aucb Kobers Otscberdecke bildet ein Beispiel dafur. Aus diesem Ver- 

baltnis ergibt sich mit Klarbeit, daB jede Definition einer Decke 

durch die Faciesentwicklung unmoglicb ist. 

Eine weitere Erhartung fur den oben gesperrt gedruckten Satz ist 

die Totengebirgsdecke Haugs, die Bercbtesgadener Facies zeigt. 

Dieser Satz bedarf, um kein MiBverstandnis zu erregen, einer Ein- 

scbrankung in dem Sinne, daB er sich nur auf die groBen Deckengebiete 

bezieht. Icb meine, daB innerbalb der ostalpinen Kalkalpen der Satz 

seine Giiltigkeit bat. Bei dem Gegensatz, welcber etwa zwisehen ost- 

alpin und belvetiscb unbedingt herrscht, ist die Sacbe anders; denn bier 

bandelt es sich um verschiedenen Baukorper der Alpen, nicht um Decken 

im gewohnlichen Sinne, sondern um Decken erster Ordnung (Suess). 

Dieses Gebiet bat aucb keine gemeinsame Gescbicbte wie die Kalkalpen- 

decke, sondern ist, um nur ein Ereignis hervorzuheben, getrennt durch 

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



F. Heritsch — Die Anwendung der Deckentheorie auf die Ostalpen. I. 99 

ein ganz verschiedenes Verhaltnis zur Zeit der Kreide1). Eine besondere 

Rolle spielt bei alien Deckenspekulationen liber den Aufban der Kalk- 

alpen die Hallstatter Decke. Auch bezliglich der Klarstellung des 

Verhaltnisses der ancb in tektoniscber Beziehung verschieden gedeuteten 

Hallstatter Gesteine zn den iibrigen Massen der Kalkalpen, im beson- 

deren zur juvavischen Einheit Hahns, bzw. zur hochalpinen- oder Dach- 

steindecke2) haben Hahns Studien im Saalachgebiet bahnbrechend 

gewirkt. Hahn ist der sichere Nachweis gelungen, daB die Hallstatter 

Decke des Saalachgebietes keine Selbstandigkeit hat, weder in strati- 

graphisch, noch in tektonischer Beziehnng3). 

Im Gebiet von Unken und an vielen anderen Stellen treten Fetzen 

von Hallstatter Gesteinen an der Basis der juvavischen Schubmasse auf; 

daB es sich um keine selbstandige Decke handelt, zeigen die vielen Ein- 

schaltungen derselben Gesteine in der Schubmasse selbst. Diese an der 

Basis liegenden Schubf etzen von Hallstatter Kalk, Dolomiten und Werfener 

Schichten konnen mit Hahn viel verstandlicher und besser erklart wer- 

den, als abgerissene, mitgeschleifte und gelegentlich auch gepreBte Grund- 

schollen. Trotz der Heteropie in der juvavischen Schubmasse ist diese 

doch einheitlich, wie Hahns hervorragende Beobachtungen zeigen. 

Hahn hat im Saalachgebiet in tektonischer Beziehung eine Vorzone 

(in welcher eine Hallstatter Decke vermutet werden konnte) von der 

Masse der Reiteralpe abgetrennt; diese Vorzonen iiberschieben die post- 

triadische Unkenbachmulde der Kammerkergruppe, bzw. deren tekto- 

nische Fortsetzung stehen im ungekehrten Verhaltnis zur Reiteralpe. 

In stratigraphischer Beziehung zeigen sie nicht Selbstandigkeit, son- 

dern faciellen Ubergang zur juvavischen Masse der Reiteralpe. Hahn4) 

unterscheidet: 

1) Eine vorderste Zone (Hochkranz, Gerhardstein usw.) mit Zlam- 

bach und Hallstatter Gestein, besonders Halobienkalk und gering 

machtigem Ramsaudolomit; Reichenhaller Dolomit und Werfener 

Schichten. 

!) Heritsch, Das Alter des Deckenschubes in den Alpen. Sitzungsber. d. 
K. Ak. d. Wiss. in Wien. Math.-naturw. Klasse. Bd. CXXI. Abt. I. 1912. 
S. 626. 

2) Diese Begriffe decken sich nicht vollstandig. 

3) Hier sei der Vollstandigkeit halber auch die Salzdecke Haugs erwahnt. 
Fur das Bestehen einer solchen Salzdecke — die auch schon aus mechanischen 
Grunden wie so viele andere »Decken« unverstandlich ist — liiBt sich nur ein 
einziges Profil im Salzkammergut anfuhren, das aber auch anders gedeutet werden 
kann. Die »Salzdecke« Hatjgs ist auf den Umstand zuruckzufiihren, daB sich an 
der Basis der juvavischen Einheit vielfach die Neigung zu partieller Eigenbewegung 
einstellt. Der Kontakt Werfener Schichten-Ramsaudolomit ist haufig tektonisch 
bedingt, doch liegt darin kein Grand fur die Aufstellung einer eigenen Decke 
(Hahn). Wenn man auf diese Art selbstandige Decken aufstellen wiirde, dann 
ware deren Zahl Legion. 

4) lb. 1913, S. 71. 
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100 II. Besprechungen. 

2) Eine zweite Zone (Yockenberg usw.), welche einen gering machtigen 

Reiteralm-Dachsteinkalk, Hallstatter Dolomit mit Einlagerungen 

von Halobienkalk nnd gering machtigen Ramsaudolomit enthalt; 
3) eine dritte Zone (Hundshorn-Perhorn), in welcher der Reiter- 

almkalk anschwillt; ausspitzende Zonen von Hallstatter Entwick- 

lung oder Hallstatter Dolomit mit machtiger werdendem Ramsau¬ 

dolomit, dann Reichenhaller Dolomit und Werfener Schichten 

sind vorhanden. 

4) Die Reiteralm zeigt auBer Werfener Schichten sehr machtigen 

Ramsaudolomit und ebensolchen Dachsteinkalk ohne Hallstatter 

Gestein. 

Hahn sagt dann, daB auch die Lagerungsverhaltnisse gegen eine tek- 

tonische Selbstandigkeit sprechen, denn diese Zonen zeigen derartige 

Lagebeziehungen zueinander und zur Hauptzone, wie sie sie vonAnfang 

an gehabt haben miissen, und daB es sich daher nur um randliche Uber- 

schiebungen, nicht um Decken handeln kann. 

Etwas anders liegt der Fall im Salzkammergut und auch im Westen 
der Kalkalpen; da ist sicher an vielen Stellen eine besser begrundete 

Zweiteilung vorhanden, zwei Massen liegen iibereinander. Es ist nur die 

Frage, ob man sie einer zweigeteilten Einheit oder zwei urspriinglich bis 

auf die Wurzeln getrennten Decken zuzahlen soli. 

Im Gamsfeldgebiet1) ist die Trennung durch die tektonischen Ver- 

haltnisse ausgesprochen; auch eine gewisse facielle Verschiedenheit ist 

vorhanden2). Die Dachsteindecke, die im Norischen sich faciell recht 

stark der bayrischen Serie nahert, ist vorgosauisch auf die Hallstatter 

Serie geschoben, welch letztere sich nur im Norischen etwas von der 
Berchtesgadener Facies unterscheidet. Ahnliche Verhaltnisse ergeben 

sich auch f ur die Hallstatter Gesteine zwischen Ischl und Aussee und auch 

im Miirztal. Doch ist da wohl einschrankeni hervorzuheben, daB die 

Trennung der Hallstatter Decke nicht nur in vielen Fallen Geschmack- 

sache ist, sondern daB eine Trennung in mancken Fallen sogar illusorisch 

ist; folgendes kann dies erharten. Bittner hat auf die bedeutende 

Obereinstimmung des Kalkes des Schneeberges mit dem der hohen 

Wand hingewiesen3); das zeigt die bedeutende Ahnlichkeit des Hoch- 
gebirgsriffkalkes mit den Hallstatter Kalken; der Ubergang zwischen 

Hallstatter Kalk und Riffkalk wurde in den sudlichen Yorlagen des 

Totengebirges nachgewiesen4); es ist iiberdies sehr bezeichnend, daB sich 

x) SpeiStgler 1. c. 1912. 

2) Im Norischen 800 m Dolomit dariiber Dachsteinkalk, bzw. roter oder 
weiBer unternorischer Kalk, grauer ungeschichteter Kalk mit Monotis salinaria und 
Potschenkalke. 

3) Bittner, Herrnstein 1882. Der Kalk der Hohen Wand wird teils zum Hall¬ 
statter Kalk, teils zum Hochgebirgskalk gestellt, Arthaber teilt ihn unter die letz- 
teren ein. 

4) Geyer, V. 1913. 
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in den Hochgebirgskorallenkalken vielfacli (Ubergossene Alpe, Goll, 

Untersberg usw.) Zwischenlagen eines griinen oder rotlichen Kalkes 

finden, der als Hallstatter Kalk erklart woixlen ist; es handelt sich da 

um Linsen; auch Einscbaltungen von Zlambachschichten kommen vor 

(Hoclischwab). Darans moge zweierlei entnommen werden, namlich 
erstens, daB die Trennung des Hallstatter Kalkes von anderen Entwick- 

lungen der norischen Stnfe nicht immer klar anf der Hand liegt; nnd 

zweitens, daB eine facielle Verknlipfung im groBen MaBstab vorhanden 

ist, welche einer Ableitung der Hallstatter Gesteine ans einem eigenen 

Wurzelgebiet mit MiBtrauen entgegenzusehen heiscbt. 

Uber die tektonische Stellnng der Hallstatter Decke sind dieMeinnngen 

verscbieden; diesbeziiglich wandert sie von der Basis in die obersten 

Reihen des kalkalpinen Deckensystems. Die Feststellnng der tektoni- 

schen Stellnng der Hallstatter Gesteine ist abhangig von der Definition 

des Begriffes Decke. Yersteht man darunter einen tektoniscben Kdrper, 

der absolut selbstandig ist nnd als solcber bewegt wurde, dann bilden 

die Hallstatter Gesteine keine Decke; denn sie sind nahe verwandt mit 

der hochalpinen Facies, nnd erst in der karniscben Stnfe beginnt eine 

facielle Differenziernng1). Und gerade vom Standpnnkt derjenigen 

Deckentbeoretiker, welcbe das Facieskriterinm an erste Stelle setzen, 

mnB man dagegen einen Einsprnch erheben, daB zwei so nahe verwandte 

Glieder dnrch einen Deckenkontakt getrennt werden, das heiBt bis anf 

die Wnrzel znriickgetrennt sind. Das hindert nicbt, daB sie zwei Schnb- 

massen bilden konnen, deren Trennung anf eine geringe Erstrecknng 

znriickgebt. Nimmt man an, daB die Hallstatter Gesteine nrspriinglich 

nordlich von der bajnvavisch-tirolischenSerie gelegenhaben, dannkommt 

man mit der Tektonik der nordlichsten Kalkketten in Konflikt; zndem 

hindert die Tatsache der vorgosanischen Stornngspliase diese Yorstellnng. 

Gegen eine Verlegnng des Ablagernngsgebietes der Hallstatter Decke in 

den Biicken der jnvavischen Einheit sprechen die Lagernngsverhaltnisse; 

denn dann miiBte die Hallstatter Decke tatsacklick liber der hoch¬ 

alpinen Decke liegen, wofhr sich aber im besten Falle das Profil Plassen- 

Hallstatter Salzberg ins Treffen fiihren laBt2). Yon Bedentnng ist die 

Yorstellnng Haugs, daB das Hallstatter Gebiet zwischen der Daehstein- 

entwicklnng abgelagert wurde. Eiir das ostliche Salzkammergut muB 

man mit Haug eine solche Annahme — naturlich auf die Wurzel be- 

zogen—machen; denn nach diesem Forscher liegt die Hallstatter Decke 

zwischen der Totengebirgs- nnd Dachsteindecke. 

1) Kober, Denkschriften der K. Akad. d. Wiss. Wien 1912. 
2) Das Gesagte gilt nur fiir den Fall, daB der Dachstein und das Kater- 

gebirge gleichzusetzen sind der juvavischen Einheit; gewichtige Uberlegungen 
sprechen gegen diese Parallele; wahrsclieinlich gelten folgende Parallelen: Dach- 
stein=Katergebirge=Tannengebirge= Stein ernes Meer=Tirolische Masse. Dann 
wurde der Hallstatter Salzberg usw. gleiclizustellen sein der Hallstatter Decke 
von Berchtesgaden. 
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Aus dieser Feststellung Haugs ergibt sich die Moglichkeit, die eigen- 

artige Stellung der Hallstatter Gesteine zu erklaren. Die Hallstatter 
Gesteine sind nach meiner Vorstellung abgelagert worden zwiscben der 

Dachsteinentwicklung. Die Hallstatter Entwicklung ist. wie allgemein 

angenommen wird, eine Ablagerung aus tieferem Wasser; die Dachstein- 

kalke stellen aber Seichtwasserbildungen dar. Es ist zu denken an solcbe 

Verhaltnisse im Meer, welche einen bunten Wechsel von aufragenden 

Riffen und rubiger tieferer See zeigen; so muB das Ablagerungsgebiet 

vom Dacbstein- und Hallstatter Gebiet ausgesehen baben. Wir kommen 

so dazu, Mojsisovies Vorstellung von den Kanalen mit Hallstatter Ent¬ 

wicklung auf die Wurzelgebiete der Kalkalpen anzuwenden. Auf diese 

Weise konnen Einscbaltungen von Hallstatter Kalk im Dacbstein- oder 

Riffkalk selbst leiebt erklart werden; man brauebt dabei aucb niebt an 

sebr erbebliebe Niveaudifferenzen zwiscben dem Ablagerungsraum der 

Hallstatter Gesteine und den sie uberragenden Bildungen zu denken; 

das zeigen die friiber angefuhrten Verhaltnisse (seitlicber Ubergang in 

Riffkalk usw.). 

Wenn wir uns vorstellen, was eintreten miiBte, wenn eine solcbe 

niebt gleichmaBige Masse in horizontal Bewegung versetzt wiirde, also 

zusammen geseboben und uberseboben wiirde, dann miiBten einerseits 

die bober aufragenden Dacbstein- und Riffkalkmassen die Hallstatter 

Gesteine iiberschieben, anderseits aber miiBten die tiefer liegenden Hall¬ 

statter Gesteine durcb Differentialbewegungen eine ganz versebiedene 

Stellung innerhalb der anderen Massen bekommen. Daraus erklart sicb 

die versebiedene Stellung der Hallstatter Gesteine zu den Dacbsteinkalk- 

massen (z. B. Gamsfeldgebiet, Hallstatt). Dadurcb wird vielfacb der 

Selbstandigkeitscbarakter der Hallstatter Kalke vorgetauscht. 

Auf der eben ausgefubrten Vorstellung fuBend, kann sowobl der 

Kreis der Beobacbtung Hahns im Saalacbgebiet als aucb derjenigen 

Spenglers im Salzkammergut unter einen gemeinsamen Gesicbtspunkt 
gebraebt werden. Das sind die einzigen Gebiete, in welcben in den 

Kalkalpen wirkliche Detailarbeiten liber Hallstatter Gebiete gemaebt 

wurden. Aucb die Deckengbederung Ivobers fur die Murztaler Kalk¬ 

alpen kann niebt als Einwand angefiihrt werden; denn gerade dort er- 

sebeint das Verbaltnis von Riffkalk und Hallstatter Kalk ein inniges zu 
sein; man bat vielfacb den Eindruck, daB die Trennung von Hallstatter 

und Hochalpinendecke eine kunstliebe sei (z. B. Hobe Wand—Scbnee- 

berg). Nach dem Erorterten wird es klar, daB man niebt gut von einer 

Hallstatter De eke spreeben kann. Im ubrigen sei auf die beigegebene 

Tabelle1) verwiesen. Zu dieser Tabelle ist zu bemerken, daB iiberbaupt 

alle in den betreffenden tektoniseben Einkeiten auftretenden meso- 

zoiseben Entwicklungen angefiihrt sind, docb so, daB die iibereinander- 

!) Die Tabelle ist hervorgegangen aus einer tabellarischen Ubersickt durcb 
Zusammenziehen in groBe tektoniseke Einheiten. 
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stehenden Schichten nicht einem Profil entsprechen. Vergleicht man 

die >>Hallstatter Decke<< mit der juvavischen Einheit (fiir die tektonische 

Gliederung ist iiberall der Entwurf Hahns1) zugrunde gelegt worden), 

so sieht man keinen prinzipiellen Unterschied. DaB die tirolische und 
jnvavisclie Einheit miteinander eng verkniipft sind durchFaciesiibergang, 

wurde schon friiher hervorgehoben; als weiterer Hinweis kann die Tabelle 

benutzt werden. Einen besonderen Schichtreichtum weisen die Rand- 

ketten auf; dock ist hochstens der Gault nicht in den hoheren Kalkalpen zu 

finden, und bei diesem ist es fraglich, ob es sich nicht um ein Glied der so- 

genannten subalpinen Serie handelt. Eine in gewissem Sinne abweichende 

Entwicklung stellt die auBerste Randzone der Kalkalpen dar; es ist das, 

was Geyer subalpin genannt hat; er spricht von einer Art Flyschfacies 

des Liasjura 2). Diese Entwicklung ist z. B. zwischen dem Pechgraben 

und Waidhofen vorhanden3); es liegen da iiber kohlenfiihrenden Arkosen 

und Sandstein der Grestener Schichten diinnschichtige Mergelschiefer, 

welche in den tieferen Lagen Posidonomya Bronni oder Harpoceras 

Murchisonae, in den hoheren aber Posidonomya alpina und eine Cephalo- 

podenfauna des Kellaway fiihren; dariiber erscheinen weiBe konglo- 

meratische Schichten des Acanthicus-'Nivesms, lokal rote Tithonkalke, 

Aptychenkalke und Mergel des Neocoms. — Der Jura der dem Hollen- 

gebirge vorgelagerten Langbathscholle hat eine groBe Ahnlichkeit mit 

der subalpinen Facies4 *). Das fiihrt zur Erorterung der ostalpinen 

Klippenzonen6). 

Am Nordrand der Kalkalpen taucht im Algau und im Osten eine 

schmale Zone hervor, die als Klippenzone bezeichnet wurde. Suess 

und Uhlig haben diese Zone als lepontinisch gedeutet und mit den 

sogenannten lepontinischen Decken am Siidrand des Ratikon in direkten 

Zusammenhang gebracht. Ampferer6) hat die Klippen des Algau mit 

den besten Griinden als ostalpin aufgefaBt, und Kober7) hat sich fiir 

den ostlichen Teil der Kalkalpen derselben Auffassung angeschlossen. 

Das ist ein nicht zu unterschatzender Fortschritt; denn damit ist wieder 

einmal ein schmachtiger Deckenkorper aus dem Leibe der Ostalpen 

beseitigt und ein mechanisch nicht verstandliches Bewegungselement aus 

den Ostalpen verschwunden. Es wird die Klippenzone eben nur zur 

0 V. R. A. 1912. 
2) Jahrbuch R. A. 1909. 
3) Geyer, Erl. Bl. Weyer 1912. 
4) Pia, Jahrb. R. A. 1912, sagt, daB dieser Jura als subpieninisch angesprochen 

werden konnte, wenn er nicht mit der Trias verbunden ware. Das ist ein lebhaftes 
Zeugnis dafiir, daB zwischen den Klippen und dem Ostalpinen (dies im Sinne von 
Steinmann, Suess, Uhlig einander gegemibergestellt) eine lebhafte Verwandtschaft 
besteht. 

6) DaB dieser Name ungliicklich gewahlt ist, hat jiingst Wilckens, Zentral- 
blatt fiir Mineral. Geol. Palaon. 1913 ausgefuhrt. 

6) Ampferer-Hammer, Jahresber. d. geol. Reichsanstalt 1911. 
7) Denkschriften der Kais. Akad. 1912. 
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Randzone, und als solche ist sie von den siidlicheren Deckenkorpern 

uberfahren worden. Fur sie eine eigene Wurzel anzunekmen, ist nickt 

notwendig; sie soil eben nnr Randzone sein. Der Klippenzone eine tekto- 

niscbe Selbstandigkeit zuzuerkennen, hieBe die Sache wieder anf ein 

totes Geleise schieben; als Randgebiet der ostalpinen Geosynklinale1) 

kann ihre stratigrapbische Sonderstelhmg nnd ibre tektoniscbe Stellung 

als Schuppenkorper an der Stirne des ostalpinen Blockes wobl verstanden 

werden. Ibre Tektonik ist nnr zn versteben nnter dem Drnck der nacb- 

wirkenden Masse; Ampferers Qnerscbnitt bat dieses Verbaltnis in 
glanzender Weise anfgezeigt. In der Klippenzone der Ostalpen wurde 

eine pieniniscbe und subpieninische Zone oder Decke zu unterscbeiden 

versucbt2). Kober spricbt als subpieniniscb die Klippen des Algau 

und von St. Veit an; eines der auffallendsten Glieder ist der Gault. Die 

pieniniscben Klippen sind nacb Kober aucb in den Ostalpen durcb 

Gesteine der Fleckenmergel-Hornsteinfacies (also durcb Kalkarmut) aus- 

gezeicbnet; bierber recbnet Kober die wenigen Reste von Posidonomyen- 

scbiefer und dann aucb die Kieselkalke (Hollensteinzug usw.). Wer 

nicbt auf dem Standpunkt stebt, eine in den Karpathen gewonnene 

Gliederung auf jeden Fall auf die Ostalpen zu iibertragen, wird Spitz3) 

zustimmen miissen, daB eine Trennung in subpieniniscb und pieniniscb 
nicbt durcbzufiibren ist. Eine in so geringen Resten vorbandene und so 

gering macbtige Serie uberhaupt von den Kalkalpen zu trennen, diesen 
als Eigendecke anzugliedern, das muB auf denselben Vorwurf stoBen, 

den man schon so oft mit Recht der Deckentbeorie gemacbt bat, nam- 

licb den Einwand, daB so dunne Gesteinskorper aucb bei einer Decken- 

bewegung nicbt transportabel sind. Die Klippenzone, die Randzone 

der Kalkalpen, ist eben aufzufassen nur als Randzone, nicht als selb- 

standige Decke; es muB sicb da um randliche Massen bandeln, welcbe 

von den macbtigeren, nacbruckenden Kalkalpen uberwaltigt und zu 

Schubspanen umgescbaffen wurden. Es sind jedenfalls nicht Decken, 

sondern tektonisch modifizierte und laminierte Randteile der ostalpinen 

Decken selbst, welcbe hier durch facielle Sonderausbildung, welcbe in 

der Randstellung begrundet ist, einen Eindruck von selbstandigen tekto- 

nischen Einbeiten bervorrufen. 

Die Facies der Klippenzone nahert sicb der ostalpinen Entwicklung 

sebr stark. Der Hauptclolomit und Rat sind beiden gemeinsam; die 

Grestener Scbicbten sind nicbt allein auf die Randzonen beschrankt4). 

1) Ampferer, ib. 1911, hebt mit Recht hervor, daB eben der Rand einer 
groBen Synklinade andere Sedimentationsbedingungen hat als das Innere. 

2) Kober, Denkscbriften 1912, Mitteil. d. geol. Ges. Wien 1912. 

3) Der Hollensteinzug. Mitteil. der geol. Gesellschaft* Wien 1910. (Eine 
vorbildliche Detailstudie.) 

4) Nach Spitz sind Grestener und Algauer Schicbten recht nahestehend; es 

unterscheiden sieb die ersten von den letzteren nur durch die Kohlen und die 
fossilreichen Grestener Kalke. 
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Auch in den hoheren Stufen sind die Unterschiade geringer. So unter- 

scheidet sich der Tithonneocom der Klippen von den entsprechenden 

typischen Kalkalpenablagernngen nur durch einen Hornsteinreichtum, 

der aber den Kalkalpen auch nicht fehlt. Die Vilser Kalke sind auch 

nicht ganz auf die Randzonen beschrankt. Es bleiben uberhaupt fiir 

die Klippenzonen nur der Gault und die Posidonomyengesteine iibrig. 

Soli man daraufhin eine oder gar zwei Decken aufstellen? Ampferer 

sagt von den >>lepontinischen << Klippen des Algau, daB man ihren Schicht- 

bestand auch im Innern der Kalkalpen wiederfindet, nur den Gault nicht. 
Zu den Kalkalpen wird man einen Teil des Flysch rechnen miissen. 

Wenn auch die Klippen in ihre Stellung zu den Kalkalpen durch eine 

vorgosauische Bewegung gekommen sind und dann liber sie die Kreide 

in Flyschfacies transgredierte, so muBte ein Teil des Flysches, bei seiner 

Bildung wenigstens, und muB jetzt durch tektonische Verkniipfung mit 

den Klippen unter deren EinfluB stehen. Es ware die Feststellung von 

groBtem Interesse, ob das jener Flysch ist, den v. Seidlitz exotisch 

genannt hat, ob dieser Flysch zu parallelisieren ware mit jenem, der 

nach Arnold Heim als Schubmasse auf dem Helvetischen liegt. Leider 

liegt in den Ostalpen die Flyschforschung im Argen. Es ist iiberdies 

eine diskutable Frage, wo der exotische Flysch wurzelt. Oder ist, wie 

Schardt seiner Zeit sagt, der gauze Flysch exotisch? 

Der Zusammenbruch der >>lepontinischen Ivlippenzone << schwacht die 

Stellung der >>Aufbruchzone des Prattigau <<; Wilckens hat neuestens 

fiir die drei von Steinmann aufgestellten Decken einen Sammelnamen 

>>vindelizisch<< in Vorschlag gebracht. Fiir den Ratikon ist besonders 

durch V. Seidlitz1) das Deckenschema Steinmanns ausgebaut worden; 

doch hat Seidlitz selbst seine friiher wohl etwas weitgehenden An- 

schauungen korrigiert2). In der Tabelle II wurde eine Zusammen- 

stellung versucht in dem Sinne, daB alles das markiert wurde, was die 

drei vindelizischen Decken mit dem hangenden Ostalpinen oder dem 

liegenden Biindnerschiefer gemeinsam haben: 

Wie diese Tabelle zeigt, lassen sich die sogenannten vindelizischen 

Decken am Sudrand des Ratikon ziemlich restlos auf die Biindner (das 

ist zentralalpine) und ostalpinen Komponenten aufteilen; nur einige 

Glieder bleiben ungeklart zuriick; und diese sind zum groBten Teile 

solche, deren Deutung unsicher ist. Die Streifenschiefer sind ein der- 

artiges Schichtglied3). Die polygenen Liasbreccien sind in ihrem Alter 

nur bestimmt durch einen Vergleich mit dem Chablais. Merkwiirdig 

sind, wie schon Ampferer hervorhebt, die vielen Breccien. Es ist auch 

wohl zu bedenken, daB viele der Altersdeutungen recht unsicher sind4). 

1) Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 1906. 
2) Im Fiihrer zur Alpenexkursion, geol. Rundschau 1912. Zum folgenden, 

siehe auch Mylius, Geol. Forsch. II. Miinchen 1913. 
3) v. Seydlitz, 1906, die verschiedenen Deutungen dazu auch Seidlitz 1912. 
4) Wie viel von diesen Breccien ist nicht sedimentar, sondern ein Mylonit? 
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Zieht mail zur stratigraphischen Uberlegung den tektonischen Befund 

hinzu, so sieht man, daB die Riesenquetschzone, welclie die Aufbruch- 

zone darstellt, und fiir welche die sicher ostalpine Facies des Ratikon 

und die Masse der Silvretta der traineau ecraseur gewesen ist, selir wokl 

als eine tektonische Mischungszone aus Ostalpin und Zentralalpin (= 

Lepontinisch im Sinne von Wilckens) aufgefaBt werden kann. Am- 

pferer1) hat betont, daB die Yerschiedenheit der drei von Steinmann 

aufgestellten Decken nicht so groB ist, als daB man drei lepontinische 

Decken zwingend annehmen miiBte. Spitz sagt: >>Faciell vermittelt die 

Aufbruchzone zwischen ostalpiner, Blindner und helvetischer Facies; mit 

der ersteren hat sie den Juliergranit, die Trias, den koralligenen 

Malmkalk, Aptychenschiefer und Radiolarit und, wie es scheint, die 

couches rouges gemein. Mit der Biindner Facies teilt sie die Entwicklung 

der unteren Kreide und die vielen »Flyschschiefer«; an die helvetisehe 

Facies mahnen die grauen Malmkalke, die vomHochgebirgskalk nur durck 

ihre Hornsteinknauern zu unterscheiden sind. << Sehr bemerkenswerte 

Analogien mit dem Westende der Tauern hat Sander aufgedeckt2), 

indem er auf die Ahnlichkeit der Breccien der Tuxer Voralpen mit der 

Brecciendecke Seidlitz’ hingewiesen hat. Lorenz’ Kreideflysch mit 

Tristelbreccie erinnern an die Tuxer Kalkphyllite, und im Profil St. 

Antonien-Tilisuna trifft man die vollstandigste Wiederkehr der Tarntaler 

Serie. Unter Umstanden, das heiBt, wenn fiber die tektonische Stellung 

des Tarntales und der Kalkkogel unbedingte Sicherheit herrschen wiirde, 

konnte dieser Vergleich im obigen Sinne fiir eine tektonische Mischungs¬ 

zone ausgenutzt werden. Kober3) hat der Aufbruchzone eine Deutung 

unterlegt, welche der friiher gebrachten im gewissen Sinne aknlieh ist. 

Er deutet das auBerordentlich zerknitterte Profil bei Tilisuna in folgen- 

der Weise: Uber dem Granit des Bilkengrates liegt Verrukano, dann 

stark reduzierte Trias; die Sandsteine, Ivieselkalke und Fleckenmergel 

stellt er in den Lias, Sandstein mit Kohlenhacksel erinnern an die Gre- 

stener Schichten, die Kieselkalke an die ostalpinen Klippenzonen. In 

den Malm gehoren die Radiolarite. Nach Kober ist da eine Serie (von 

Seidlitz auf Breccien- und ratische Decke aufgeteilt) vorhanden, welche 

an die Algauer Schubmasse oder besonders an die ostalpine Klippenzone 

erinnert. Die Zone der Sulzfluhkalke (Ivlippendecke Steinmanns) ver- 

gleicht Kober mit der Tauerndecke. 

Es besteht aber zweifellos die Moglichkeit, in den Tithonkalken ein 

ostalpines Glied zu sehen, um so mehr, dls auch die damit verbundenen 

couches rouges (= Nierentaler Schichten4)) im Ostalpinen eine lebhafte 

Vertretung haben. Mit den eben gegebenen Ausfiihrungen ist jedenfalls 

1) Verh. d. geol. Reicksanstalt 1907. 
2) Verh. d. geol. Reichsanstalt 1912. 
3) Mitteilungen der geol. Gesellschaft 1912. Eine sehr ahnliche Deutung 

gab Mylitts, Geol. Forschungen II Miinchen 1913. 
4) Lebling, Geol. Rundschau III. 
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die Tatsache festgestellt, daB die »lepontinischen Decken<< in der Auf- 
bruclizone auch anders anfgefaBt werden konnen. Es scheint mir ein 

besonders gliicklicher Gedanke Kobers zu sein, die Eruptiva der »ra- 

tiscben Decke Steinmanns« als Scbubfetzen auf der groBen Uberschie- 

bungslinie anfznfassen, wenn ich ancb nicht mit ikrer genetischen Er- 

klarung dnreh Kober ohne weiteres mitgeben kann. Wenn man die 

Aufbrncbzonen des Prattiga-u auflost in ostalpine nnd zentralalpine 

Elemente, dann kommt man auch urn die mechanische Schwierigkeit 

herum, welche der Anffassung der nngemein diinnen Decken als Be- 

wegungskorper entgegensteben. Damit aber fallt, wie es mir scbeint, 
ein sehr gewicbtiger Einwand gegen die Deckentheorie. 

Im AnschlnB an die Besprechnng der vorn stebenden prinzipiellen 

Fragen seien noch ganz wenige Punkte berausgeboben ans der Strati- 

graphie der Kalkalpen. Erwabnt sei nnr die Mdgliebkeit einer Ver- 

tretung von Belleropbonkalk am Plesebberg bei Admont1). Besonders 

sei bervorgeboben, daB das Haselgebirge nicht auf eine bestimmte tekto- 

niscbe Zone bescbrankt ist; das zeigen die Vorkommen im Karwendel 

(Inntaldecke), im Gebiet des Ameisplan-Zwillingskogel, dann in der 

Region Kremsmauer-Windhagberg-Griinau. Vielfacb liegen im Hasel¬ 
gebirge groBe Bewegungsflachen, es bat als Schmiermittel funktioniert. 

Daher stellt es oft eine Reibungsbreccie vor. — In sebr vielen Detail- 

arbeiten werden Partnachscbichten mit Koninckina Leonhardi (= Cas- 

sianer-Niveau) von der Basis der machtigen Wettersteinkalke angegeben; 

es erliebt sich die Frage, ob die tiefere Abteilung der ladiniscben Stufe 

feblt, oder ob das oben erwahnte Fossil aucb tiefer binab gebt. 

Bemerkenswert ist die primare Reduktion des Ramsaudolomits im 
oberen Saalachgebiet, was nacb Hahn durcb eine Sedimentationslucke 

zu erklaren ware; das ist ein Anklang an bestimmte Verkaltnisse in den 

Sudalpen. In der nordlichen Randkette gibt es bedeutende Anzeicben 

einer Verlandung in der karnischen Zeit2). Ubergang zwiscben Haupt- 

dolomit und Dacbsteinkalk sind bekannt geworden; so bericbtet Geyer3), 

daB der Hauptdolomit (z. B. im Warscheneck-Hochmolblinggebiet) gegen 

Suden seinen Magnesiagebalt verliert und in Baehsteinkalk ubergebt; 

aucb im Hollensteingebiet4) treten Dacbsteinkalke und Hauptdolomit 

in lebhafte Beziehungen. In der Hollensteinantiklinale und zum Teil 

in der Teufelsteinantiklinale des Hollensteinzuges treten im Haupt¬ 

dolomit gelblicbe, rote und rotlicbe fettige Schiefer und glimmerige 

Sandsteine auf, welcbe mancb’mal eine groBe Macbtigkeit erreicben; 

sie erinnern in ihrem Habitus an den bunten Keuper der Karpathen5). 

B Geyer, Denkschriften 1907. In einer neuesten Mitteilung, Verb. 1913, 
hat Geyer diese Moglichkeit stark abgeschwacht. 

2) Siehe dazu Sturs klassische Auseinandersetzung in seiner Geologie der 
Steiermark, Graz 1871. 

3) Jahrbuch der geol. Reicksanstalt 1909. 
4) Spitz, Mitteil. der geol. Gesellschaft 1910. 
5) Spitz 1. c. 
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In einzelnen Teilen der Rhein-Inn-Gruppe wird der Hauptdolomit in 

seinen tieferen Teilen plattig und flilirt Einschaltungen von Mergeln 
nnd Glanzschiefern (Seefelder Asphaltschief er). -— Die Frage nach dem 

chronologischen Umfange des Dachsteinkalkes ist mit groBer AArahr- 

sckeinliclikeit dahin zu beantworten, daB er nocli in das untere Rat 

hinaufgeht. Der juvavischen Einbeit fehlt jedenfalls das hohere Rat. 

Vielfacb treten im Dachsteinkalk Starbemberger Zwiscbenlagen auf 

(Hagen-Tannengebirge usw.). AA"o Lias scheinbar im Dacbsteinkalk 

liegt1) und so dessen liasiscbes oder nocb jungeres Alter zu dokumen- 

tieren scheint, ist wobl an abnlicbe Verbaltnisse zu denken, wie sie 

AVahner in seiner herrlicben Monograpbie des Sonnwendgebirges be- 

schrieben bat2). Aron der ratiseben Strife sei nur erwabnt der weiBe 

Riffkalk des Sonnwendgebirges, soweit er der Zone der Avicula contorta 

angehort, der ein wabrer Korallenriffkalk ist; in seinen tieferen Teilen 

treten Mergelkalke auf, welcbe in ibrern Habitus und Formen an die 

Starbemberger Scbicbten erinnern. Oberratische Riffkalke gibt es arrcb 

in3) der Kammerkergruppe. Eine besondere Ausbildung des Rat dieses 

Gebirgsteiles ist das >>bunte Rat«, das sind mergelige Kalke von ver- 

schiedener Farbe mit Einscbaltungen von Korallenkalken, und Kon- 

glomeraten; es fragt sick nun, ob das ATorbandensein der letzteren nicbt 

auf Rodenbewegungen bindeutet. Damit wrirde die Angabe Geyers 

stimmen, der im Gebiete des B lattes AVeyer Rat kalke und Kossener 

Scbicbten liber verscbiedenen Gliedern des Hauptdolomites, an anderen 

Stellen das Feblen des Rat und Uberlagerung von Hauptdolomit 

durcb Hierlatzkalk beobacbtet hat. 

AVie Hahn4) ausgefiihrt bat, uberscbreiten im Jura die faciellen 

Differenzierungen die Grenzen zwischen den groBen tektoniscben Ein- 

heiten sehr bedeutend. Sebr oft herrscht auf ganz kurzen Strecken ein 
sehr lebbafter Facieswechsel (z. B. Unter- und Mittelbas der Kammer¬ 

kergruppe). Hierlatzkalke finden sich in alien tektoniscben Einkeiten; 

nacb Geyer5) und anderen liegt der Hierlatzkalk transgredierend seiner 

Unterlage am Hocbgebirge auf (praliasiscbes Relief im Toten Gebirge). 

Aucb nerrere Beobacbtungen kommen zu ahnlicben Ergebnissen; so liegt 

zum Beispiel bei Brandenberg liber steil aufgericbtetem Hauptdolomit 

Hierlatzlias. Es scbeint, daB in den sridlicben Teilen der Kalkalpen 

(auf die AVurzelregion bezogen!) eine Lricke in der Sedimentation vor- 

1) Am Kaiser Franz Josepk-Reitweg zur Simonyhiitte dringen rote Liaskalke 
der Zone des Oxynoticeras oxynotum in Dachsteinkalk ein. Es ist zwar die 
Frage offen, ob ein stratigraphischer oder tektoniscber Verband mit dem Hangen- 
den vorhanden ist, aber die Anwendung der WAHNERseken Ergebnisse im Sonn- 
wendgebirge auf diese AT’erhaltnisse legt den Gedanken nahe, die erstere Moglicb- 
keit bei Seite zu lassen. 

2) Wahxer, Das Sonnwendgebirge im unteren Inntal, 1903. 
3) Hahn, Jakrbuch 1910. 
4) Hahn, A". 1913, S. 341. 
5) lb. 1886. 
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handen ist, wahrend in den tieferen Einheiten (z. B. Sonnwendgebirge) 

dies nicht der Fall ist. Aber anch im Hocbgebirge der Dachsteinkalk- 

facies ist die Lagerung des Hierlatzkalkes gewiB nicht ohne Storungen, 

etwa nur durch Transgression zu erklaren1). Mit Mojsisovic ist es anch 

in Betracht zu ziehen, ob der Hierlatzlias nicht mit liasischem >>Dach- 

steinkalk<< gleichzeitig gebildet worden ist2). Es sei hier noch angefuhrt, 

daB von mehreren Stellen Ubergange zwischen Eat und Lias bekannt 

geworden sind; so geht in der Langbathscholle der Hierlatzkalk aus dem 

Eat durch vermehrte Einlagerungen von Krinoidenkalk hervor3); auch 

am Teufelsberg im Allgau geht der oberratische Kalk allmahlich in den 

Liaskalk liber4); auch der Eiffkalk des Sonnwendgebirges umfaBt beide 

Stufen5). Eine sehr interessante Facies des Lias sind die Grestener 

Schichten. Trauth6) hat sie in seiner schonen Monographie definiert 

als die an der Grenze von Kalkalpen und Flysch auftretenden kiistennahen 

Bildungen des Lias, welche aus Arkosen, Sandstein, Schieferton und 

dunklen sandigen Kalken oder Mergeln zusammengesetzt-sind, und an 

Stellen typischer Entwicklung, in ihren tieferen Partien Kohlenfloze 

und eine Eeihe von Mollusken der unteren Strife des Unterlias (besonders 

Augulatenzone) flihren, wahrend die obere Abteilung hauptsachlich von 

Grestener Kalken (oberer Teil von a und Lias dann auch Mittellias) 

gebildet wird. Stellenweise reicht die Grestener Facies in den unteren 
und mittleren Dogger hinauf. Die Fauna der Grestener Schichten zeigt 

in typischer Entwicklung ein vorherrschend mitteleuropaisches Geprage; 

viel geringer sind die Anklange an die alpine und mediterrane Fauna. 

Grestener Schichten sind in ganz typischer Entwicklung auf den 

Kalkalpenrand ostlich der Enns beschrankt; westlich da von ist nur im 
Gschliefgraben am Traunsee noch ein solches Yorkommen; aber auch 

das Innere der Kalkalpen ist nicht frei von ahnlichen Bildungen; lange 

schon sind von der Voralpe bei Altenmarkt solche Gesteine bekannt7). 

Ahnliche Ablagerungen hat Hahn aus der Kammerkergruppe und aus 

dem Gebirge um Achenkirchen-Ampelsbach namhaft gemacht8); in die 
Nahe der Grestener Schichten ist auch die Kieselkalkzone des Hollenstein- 

zuges zu stellen. Spitz vergleicht die ganze Serie mit den Allgauschichten 

von Oberstdorf. Erwahnt sei auch der Cardinienlias desselben Gebietes. 

x) Siehe dazu Kittl, Fiihrer durch das Salzkammergut. 
2) Dagegen besonders Diener, Bau und Bild 1903. 
3) Pia lb. 1912. 
4) Schulze, Geogr. Jahreshefte 1911. 
5) Wahner, Sonnwendgebirge 1903. Hahn, N. Jb. B. B. 32, 1911, sagt, daB 

bei Brandenberg die weichen Riffkalke sich bereits von der ratischen Unterlage 
freigemacht haben und energisch liber die altere Trias hiniibergreifen, ohne 
ihren petrograph. und faunist. Charakter zu andern. 

6) Beitrage zur Pal. u. Geol. Ost. XXII. 
7) Stur, Geologie der Steiermark, 1871; Bittner, Verh. 1900 sieht in diesen 

Bildungen Neocom. 
8) H. 1910. N. Jb. B. B. 32. 1911. 
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Oeologisclie Rundschau Bd. V. 

Zu Heritscb, Zur Anwenduug der Deckentlieorie auf die Ostalpen. I. Tafd II. 

>Hallstiltter Decko* Juvavische (Dachstein-, Hochalpiue pr. p.) Decke 

Kamlscho 
Stufe 

Zlambachmergel RUt in Starhembergerfazies 

j Lorchkogol- w a Obernor. HallstUtter Kalk, 
; Dachstein- Zlambach-Sch., lichto 
- kalk ;§5Tp=gr Dachsteinkalke 

Unternorischer Hallstfitter 
Kalk 

Dolomit 
mit Hall- 

sUltter 
Kalklinsen 

Ladinischo 
Stufe Ramsnu- 

doloruit 

HullstUtter 
Kalk 

Draxlehner 
Kalk 

Carditu- 
Sch. 

Reingrabe¬ 
ner Sch. 

Schwarze Hall¬ 
stUtter Kalke mit 

Hornstein 

Hnlobiu rugosn- 
Schiefer 

Dolomit 
Dolomit 

Cardita- 
Sch. 

Cardita- 
Sch. 

Kieselknol- 
lenknlk 

Wetter¬ 
steinkalk 

Lichte Dolomite, 
welcho in das Rjtmsaudolomit Unterer Dolomit 

Unteror 

Karni8che \ind 
Anisische reichen 

Antsische 
Stufe 

Skythlsohe 
Stufe 

Schreyer- 
almkalk 

Gutten- 
steiner Kulk 
u. Dolomit 

Graue knollige 
Kalke vom 

Typus der Reif- 
linger Kalke 

Werfeuer Schichten und Haselgebirgo 

KUtisclier Daclisteinkalk mit Andeutung von 
Kossener Sell. 

Daclisteinkalk Hochgebirgs- 
Dachstein- mit Einsclial- Dachstein- koralienkalk 

kalk tung von Hall- kalk mit Ein- 
stUtter Kalk schaltung von 

Dachstein- HallstUtter 
dolomit Kalk 

Hochge- 
birgskoral- 

lenkalk 

Kamsaudolomit Dunkle Kalke 
ev. mit Horn- 

stein 

^ Ramsau- 
. g dolomit 

'gw 

Reichenhaller Dolomit 

Werfener Schichten und Huselgebirge 

Tirolisclie Einheit ostlich vom Salzachdurchbruch 

Gosau, z. T. flyschfihnlich 

Neokommergel 
und Aptychen- 

kalk 

RoBfeldschichten 
Schrammbachscliichten 

Plassenkalk 
Oberalmer Schichten Aptychenkalk 

I 

Haupt- 
dolomit 

Cardita- 
schicliten 

Wetterstein- 
Kalku.-Dolomit 
mit einzelnen 
Banken von 
Partnach- 
schichten 

Buntsandstein 
und Hasel- 

gebirge 

Konglomerate, Kalke, Kieselschiefer 
Kieselkalke 

Radiolarite Klausschichten 
Fleckenmergel Kieselmergel 

Adneter Sell. 
(Mittellias) 

Rote Cephalop.- Graue Brachio- 

Hierlatzkalke Spongienkalk, 
Adneter Kalk 

Rat. Daclisteinkalk 
KOssener Schichten 

Wettersteinscholle (tirolische Einheit) westlich vom 
Salzachdurchbruch 

Neokommergel und Aptychenkalke 

Aptychenkalk 
Hornstein und 
Nerineenkalk 

Oberalmer 
Schichten 

Bunte Aptychen- ^ 
schichten des «-S 

Titlion § -g 
Aptychensch. o c 

Rote Acunthicus- '■S o 
kalke 

Randkette in Bayern und von der Traun gegen Osten Subalpine Zone 

Gosau, Konglomerate mit exotischen Gerollen. Gosaubrekzie (event. Cenoman), 
flyschUhnliche Gosau 

Cenomanbrekzie, Mergelscliiefer mit Kalken. Konglomer.it, Kalke, Sandstein 

Gosau in Flysch oder 
couches rouges-Fazies 
Cenomankonglomerat 

Gaultmergel Fleckenmergel des Neokom; Neokomkalke mit KonglomeratbSnken ■ 
Neokommergel und Aptychenkalke 

Aptychensch. Aptychenkalke Graue u. rote Kieselige 
WeiBe u. rote und Mergel knollige Kalke Aptychen- 
Hornsteine Hornstein- des Acanthi- kalke 

oolithe d. Malm cus-Niv. 

Rote Kalke mit Roter Tithon- 
Kriu. Oder Horn- Flaserkalk 

stein WeiBe und rote 
Aptychenkalk Jurakalke 

Radiolariengesteine, Radiolarit 

Rote 
Liaskulke Grestener 

WeiBer Kalk 
Riff kalk 

Flecken¬ 
mergel 
Roter 

Liaskalk 

Adneter 
Sch. 

Kiesel- 
knollen- 

kalk Bunter 
Spongien- Cephalop.- 

kalk Kalk 
Hierlatz- 
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Kalke 

Schwarzer 
Lias ((- 
Dogger) 
Roter u. 
grauer 
Lias 

(o-J) 
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Apt.-Kalk graue Kalke 
u. Mergel mit den 

Kreide- 
mergeln 

wechselnd. 

Rotbraune und weiBe 
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WeiBer kon- Aptychen- 
!glomera- kalk, z.T. 

tischer mit Hom- 
Acanthicus- stein 

kalk 

Viiser Kalk 
Rote Kalke Kalke des mittl. Oolithe des mittl. WeiBe Kalke mit Pos. alpina; 

Dogger Dogger Klauskalk; Kiesel- 
Fleckenmergel; graue Oolithe d. Krinoiden- kalk, roter Brek- 
u. rote Kalke des unt. unt. Dogger kalke zienkalk 

Dogger 

des mittleren 
und unteren 

Dogger 

Riff kalk = Ob. 
Dachsteinkalk 

Kdssener Kdssener 
Sch. Sell. 

Platten- Plat ten- 
kalk kalk 

Riffkalk 

Starhemberger Lagen 
im Dachsteinkalk 

Daclisteinkalk 
Hauptdolomit Diiclisteinkalk 

Hauptdolomit 

Opponitzer Kalk 
Lunzer Sandstein 

Reingrabener 
Schiefer 

Reingrabener Schiefer 

Hauptdolomit 

> Dachsteinkalk 
Dachsteinkalk ~ und Einlage- 

^ rungen von 
•= ^ HallstUtter 

Dachsteindolomit « Kalk 
O 

Raibler Dolomit mit 
schwnrzen Kalken, ev. 
Reingrabener Schiefern, 

aucli Carditaoolithen Kalke u. Schiefer 

Wetter- Reiflin- Wetterstein- Reiflinger 
stein- gerKalk kalk od. Reif- Kalk, oben 

dolomit linger Kalk mit. mit Ein- 
Wetter- Einschnltung schaltung 

Wetter- steinkalk von Partnach- v. Wetter- 
steinkalk sch. steinkalk 

Reiflinger Kalk 

Guttensteiner Kalk und Dolomit 

Werfener Schichten und Haselgebirge 

Wettersteinkalk 
Oder Arlberg- 

schichten 

Partnach- 
schichten 

Reiflinger 
Kalk 

Ramsaudolomit. Kalke vom Aussehen 
der Reifiinger Kalke 

Guttensteiner Dolomit. 

Reichenhaller 
Dolomit 

Buntsandstein Werfener Schichten mit Gips 

Rote 
Oberlias- 

kalke 
WeiBe u. Flecken- 
rote Mit- mergel 

tellias- 
kalke 

Hierlatz- 
kalke 
Kalke u. Mergel 

Spon- 
giten- 
kalke 

RoteAmmo- 
Kiesel- od. Mergel- nitenkalke 
Spongitenk. schiefer u. des Mittel- 
Graue und Kalke —<1. u. Oberlias 

braune Kal- Schwarze 
kemitHorn- Kieselkalke 
stein ;weiche —y. 
Kiesel und Flecken- Schwarze u. 
Krinoiden- mergel ir—ji gelbeUnter- 

kalke RoteLiask. liask. 

Mittellias. 
Brachio- 

podenkalke 
Dunkel- 

graue Liask. 
Bunte Kal¬ 

ke, Angula- 
tenlias 

Rote Cepha¬ 
lop.-Kalke 
Flecken¬ 
mergel 

Adneter 
Kalke 

Grestener 
Sch. 

Cardinien- 
lias 

Ob. Dachsteinkalk 
Ob. Daclisteinkalk 

Kiissener Schichten 

Kossener Schichten 
Plattenkalk 

Hauptdolomit, z. T. mit Einschnltung von Mergel- und KalkbUnken, 
z. T. mit Asphaltschiefem 

Hauptdolomit 
mit >buntem 

Keuper« 

Kalke, Schieferton, Sandstein, Gips, Rauchwacke 
Opponitzer Niveau 
Lunzer Sandstein 

Reingrabener Schiefer 

Viiser Kalk Schiefer 
Klausschichten 

graublaue 
Bajocienkalke 

Scliiefer mit 
Pos. Bronni 

Flecken¬ 
mergel d. 
Mittellias 

Arkosen u. 
Sandsteine 
d. Greste¬ 
ner Sch. Arieten- 

lias 

Kossener Schichten 

Wettersteinkalk 

Wettersteinkalk 
Partnachscliichten 

Reiflinger Kalk 

Reiflinger Kalk 

Guttensteiner Sch. 
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G. Heritsch — Die Anwendung der Deckentheorie auf die Ostalpen. I. Ill 

Die Grestener Schichten sind eine litorale Bildung, die Hierlatzkalke 
eine Seichtwasserentwicklung; die Fleckenmergel werden als Absatz 

einer groBeren Meerestiefe angesehen, besonders die Adneter Schichten 

und die bunten Cephalopodenkalke wurden nacb Wahnee1) kustenfern 

und in groBerer Tiefe abgelagert. Wahnee bat fiir diese Anffassung 

eine Anzahl von Grlinden angefuhrt. Mancbes spricht dagegen (z. B. 
die Grestener Kalke bei Acbenkirchen) und ist eine Warnnng, nicht allzn 

optimistisch mit der Deklaration als Tiefseebildung zn sein. Pia2) 

macbt darauf anfmerksam, daB der Tiefseecharakter mancher Jura- 

sedimente nicht so sehr auf die bathymetrische Lage ihres Entwick- 

lungsortes als auf die absolute seit dem Perm anhaltende Erdruhe 

zuruckzufiihren ist. Darans resultiert ein Minimum an terrigenen Sedi- 

mentationskomponenten, und unter diesem Ausblick ist das Zusammen- 

vorkommen von roten Cephalopodenkalken und Riffkalken verstandlich. 

Aus der groBen Masse des stratigraphischen Details sei hier nur noch 

darauf hingewiesen, daB die untere Kreide an einzelnen Stellen an ihrer 

Basis eine Liicke zu haben scheint. So wurde fiir das Neocom der 

Weitenau bei Golling eine transgressive Lagerung angenommen. In den 

vollstandig iiberwiegenden Fallen herrscht zwischen Jura und Kreide 

eine Konstanz der Ablagerungsf olge; das zeigt die oft unsckarfe Greuze 

(z. B. Langbathsckolle). In einzelnen Fallen aber scheint wirklich eine 

Liicke vorhanden zu sein; so wird im Habersauertal (siidlich vom Walch- 

see) die Basis des Neocoms von Konglomeraten mit triadischen Roll- 

stucken gebildet, und darauf folgen dann Sandsteine und Mergel. Grobe 

Breccien mit fremden Bestandteilen3) (chloritische Schiefer usw.), welche 

in der Kammerkergruppe auftreten, sprechen auch fiir kleine Niveau- 

schwankungen. In den ostlichen Kalkalpen greift nach Geyee4 5) das 

Neocom liber altere Gesteine liber. Sehr selten ist der ostalpine Gault6). 

Der Ablagerung der oberen Kreide ist bereits eine lebhafte Gebirgs- 

bildung in der ostalpinen Facies vorausgegangen. 

Nachtrag. Die friiher gegebene Bemerkung iiber das Ablagerungs- 

gebiet der Hallstatter Kalke in »Kanalen« konnte eventuell miBdeutet 

werden. Daher sei folgendes als Erganzung angeflihrt. Der Charakter 

des Ramsaudolomites, Wettersteinkalkes, Dachsteinkalkes, Hauptdolo- 

mites usw. — um von den Bildungen mit deutlichem terrigenen Cha- 

rakter oder von der Art der Beiflinger Kalke usw. nicht zu reden — 

ist nicht der des Riffes; man darf sich wohl die Entstehung dieser 

Bildungen nicht vorstellen als Riffe in einer Inselwelt; sondern diese 

Bildungen miissen, wie der auf weite Strecken gleichmaBige Charakter 

zeigt, einer gleichmaBigen Ausflillung einer noch im ganzen doch regel- 

D V. 1886. 
2) lb. 1912. 
3) Hahn, Jb. 1910. 
4) Erl. Z. Bl. Weyer & Gamning, Maria Zell, 
5) Lebling, Geol. Rundschau. 
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maBig sinkenden Geosynklinale ihre Entstehung verdanken; eine seichte 

See muBte von diesen Bildungen zugebaut werden. So erklart sich 

auch das Nebeneinander verscliiedener Facies als Funktion der Sedi- 

mentationsbedingungen besonders der Maberialzufuhr (Wettersteinkalk- 

linsen, bzw. Partnachscbicbten im Keif linger Gebiet usw.). 

In Senken zwiscben solcben Schicbttafeln, in Kanalen, wurden die 

Hallstatter Kalke abgelagert. Heinrich (Verb. d. B. A. 1913) hat 

nachgewiesen, daB die Hallstatter Kalke des Feuerkogels ein dem mo- 

dernen Globigerinenschlamm vergleichbares Sediment sind. Damit ist 

noch nicht bewiesen, daB es sich um ein Sediment aus groBerer Tiefe 

handelt; die nordische Schreibkreide kann diesbeziiglich als Beispiel 

herangezogen werden. DaB die Hallstatter Kalke keine Bildung in 

bedeutender Tiefe sind, zeigt das Yorkommen hierher gehoriger Bil¬ 

dungen in dem Salzburger Hochgebirgskorallenkalk. Die flachen Hall¬ 

statter Kanale muBten bei einer Gebirgsbewegung zuerst iiberwaltigt 

werden, woraus sich die Stellung der Hallstatter Kalke ergibt. 

B. Unter der Redaction der Deutsclien Geoiogischen Gesellschaft. 

Ergebnisse neuer Spezialforschungen in den 
deutschen Alpen. 

3. Die Kalkalpen Siidbayerns. 

Yon F. Felix Halin (Stuttgart). 

Mit 1 Textfigur. 
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1) Glazialgeologische und rein palaontologische Arbeiten muBten wegen Raum- 
mangels unberiicksicktigt bleiben. Desgleicken ist die Bespreckimg der Mulden- 
sckknge des Karwendelvorgebirges einer spateren Ubersickt liber die tirohschen 
Kalkkockalpen vorbekalten. 
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