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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. 
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Bei einer zusammenfassenden Studie iiber die Forscbungen der 

letzten 25 Jabre in den Kalkalpen Siidbayerns ist es Pflicbt der Ge- 

recbtigkeit, wenigstens die Namen der Manner ins Gedacbtnis zuriick- 

zurufen, deren nnermiidlicbe Tatigkeit das Fundament flir die zu be- 

sprechenden Neuaufnabmen scbuf. M. Flurl mag den Anfang macben, 

an L. v. Bucks Bestimmung rbatiscber mid liassiscber Fossilien von 

Kreut und Bergen sei erinnert. Die iiber 30 Jabre sicb erstreckenden 

Wanderergebnisse C. E. v. Schafhautls zeigten so recbt die gewaltigen 

Scbwierigkeiten alpin-geologiscber Forscbung. H. Emmrich verdanken 

wir nicbt nur die erste ausgezeicbnete Monograpbie einer Berggruppe 

(des ostlicben Cbiemgaus), er legte aucb den Grand zu dem beute nocb 

gultigen Gliederungsscbema. C. W. v. Gumlels kartistiscbe Aufnabme der 
Nordalpen zwiscben Bodensee und Salzacb bleibt fur immer eine be- 

wunderungswiirdige Leistung. Die 50er und 60er Jabre des vergangenen 

Jabrbunderts erzablen von der ergebnisreicben Sammeltatigkeit A. Op- 

pels und G. G. Winklers. Auf E. Beyrichs Erklarungsversucb der 

Vilser Alpen baut sicb ein guter Teil der spateren tektoniscben For- 

scbangen auf. 

Mit den Monograpbien der Vilseralpen und des Karwendelgebirges 

von A. Bothpletz beginnt die neue Zeit. Er scbuf sicb nicbt nur eine 

bis in unsere Tage benutzte Darstellungsnietbode der Lagerungsstorungen 

dieses Alpenteils, auf seine Initiative geben fast obne Ausnabme die 

Neukartierungen zuriick, ja die meisten sind unter seiner anleitenden 

Hand entstanden. Es liegt etwas GroBes darin. dad alle diese kartistiscben 

Spezialaufnabmen, bei der tektoniscben Yerwicklung die Grundlage flir 

alie weitere Forscbung, nabezu obne jeglicbe staatlicbe Hilfe seit 1886 

vor sich gingen. Mancbe Unstimmigkeit, mancbe empfindlicbe Ungleicb- 
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beit der Durcbarbeitung braclite freilicli der Umstand mit sich, daB so 

viele Autoren iiber so lange Zeit hin stets nur kleine Teile des nach ein- 

heitlicher Methode verlangenden Gebirges bearbeiteten. So bleibt der 

staatliclien Landesuntersucbung in dieser planmaBig zu betatigenden, 

znsammenfassenden Ausarbeitung ein reiches und boffentlicb bald in 

Angriff genommenes Feld der Tatigkeit. 

• • 

Strati grapliisclier Uberblick. 

Von den die bayrischen Kalkalpen erbanenden Scbichten geboren 

die triassiscben dem oberbayrischen Faciesbezirk, die jurassiscben dem 

mediterranen Reiche, zn einem Teil mit starkem mitteleuropaischen 

Einschlag, Kreide und Alttertiar der ostalpinen Entwicklung an. 

Regionalgeologiscb (21) sei das Gebiet in die tiefbajuvarische (= nord- 

lichste kalkalpine Rand-) und bochbajuvarisclie Zone gegliedert, 

letztere mit (nordsudlicb folgend) der bocbbajuvariscben Rand- 

mulde, dem Jacbenau - Audorf - Synklinorium und dem Haupt- 

dolomitzuge von Wallgau - Valepp. 

Die skytiscbe Strife ist nur als Scbubfetzen von Buntsandstein 

(rotlicher und weiBlichgruner Quarzsandstein) am Eiseler (32, 6) be- 

kannt. 
Der Muschelkalk ist zwar obne normale Liegendgrenze, docb in der 

ziemlicb gleicbbleibenden Macbtigkeit von 250 m in den Tannbeimer 

Bergen wie der bocbbaj uvariscben Randmulde (auBer zwiscben Loisacb 

und Kocbelsee, um den Scbliersee, beiderseits des Inns, ostlicli der Kam- 

penwand) vorhanden. Er gliedert sicb: oben meist fossilarme plattige 

Kalke mit Hornsteinen (Cephalopodenfauna von Sintwang bei Reutte), 

die obersten Lagen haufig mergelig in Ubergang zu Partnacbscbichten 

mit Halobia jparthanensis (32); Mitte: licbtgraue, oft dickbankige Kalke 
mit Bracbiopodenfauna (Vilseralpen, Wendelstein mit genauer Gliede- 

rung u. a. o.); unten: dunnschichtige, dunkle, fossilarme Kalke mit 

raubwelliger Oberflache. 

Die Partnacbscbicbten folgen den Vorkommen des Muscbel- 

kalkes, ibre Macbtigkeit nimmt jedocb gleicbmaBig von West (200 m 

zwiscben Vils und Loisacb gegen 400 m an der Partnacb!) nacb Ost ab 

(bis 100 m an der Benediktenwand, 35 m am Wendelstein, bier mit Ein- 

zelgliederung), um bei Ascbau fast ganz zu verscbwinden (15). Im Westen 

balten sicb die scbwarzen und grunlicb braunen Lettenscbiefer mit 

Bactryllien und die dunklen, oft fleckigen Kalke mit Tongallen, aucb mit 

Hornsteinen (Bracbiopodenfauna, 31, 11, 39, 16) die Wage, ostlicber 

verscbwinden zuerst die Fleckenkalke. 

Der die tiefere Trias begleitende Wettersteinkalk erreicbt eine 

Macbtigkeit von 300—500 m (gegen 1000 m in den tiroliscben Hocbalpen). 

Zwiscben Vils und Loisacb ist gelegentlicb Dolomitisierung (mit Part- 

nacbfossilien) beobacbtet. GroBere Organismenreste sind neben Diplo- 

poren, Spongien, Korallen usw. selten (Vilseralpen, Kocbelsee [4]). 

8* 
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Partnachschichten und Wettersteinkalk sckeinen sick als unterladinisck 
gelegentlick gegenseitig zu vertreten. (Sckonleitenkopf 11.) 

Die karniscke Stnfe ist sowohl in der tiefbajuvariscken wie der 
nordlicksten kockbajuvariscken Zone stark verbreitet in einer Macktig- 
keit von 50—250 m (tirolisch bis 500 m!). Der extrem litorale Ckarakter 
kommt in dem rascken Wecksel der Gesteinstypen (darnnter Quarzsand- 
stein mit Pflanzenresten), in der Ankaufung von Gipslagern nnd gips- 
fiikrenden Raukwacken, wie der Sparkckkeit der Fauna (vollstandiges 
Fehlen der selbst kiimmerlicben Cepkalopoden der tiroliscken Raibler- 
sckickten!) zum Ausdruck. Als weiter verbreitete Gliederung (Sohle, 

Fraas) darf gelten: oben mergelige Kalke mit Alectryonia montis caprilis, 
zum Teil obere Raukwacken, angeblicb in Ubergang zu Hauptdolomit 
(50 m am Wendelstein); Mitte: Dolomit, lockrige Kalke, Raukwacke, 
Gips (100 m); unten: Sandstein, Spkarokodienkalke (selten), Cardita- 
kalke (70 m). Des diskonformen Charakters verdacktig ist sowokl die 
liegende Greuze wie versckiedene Fugen im mittleren Horizont. Die 
tiefbajuvarisclie Zone entbekrt beinake der Mergel und Kalke und mariner 
Fossilien. Die primare stratigrapkiscke Reduktion der karniscken Stufe 
ist jedenfalls nickt geringer wie manckerorts die sekundare, tektoniscke 
(Raukwacken zu einem Teil Reibungsbreccien [8]). 

Die eintonigen, allgemein verbreiteten Gesteine der noriscken 
Stufe feklen nur streckenweise der kockbajuvariscken Randmulde in- 
folge tektoniscker Eingriffe. Bemerkenswert ist manckerorts Rotfar- 
bung und eine rote Tonlage in den Scklierseerbergen (ebensolcke lateri- 
tiscke [?] Ziige stecken im Cenoman und Flysck). Die sckwer sckatzbare 
Macktigkeit sckeint im tiefbajuvariscken Teil geringer wie siidkck zu 
sein (etwa 500—700 m im Gegensatz zu dem siidlicker um 1000—1200 m 
sick bewegenden Durckscknitt). Das obernoriscke Niveau des Platten- 
kalkes und Plattendolomits (Arlt), gekennzeicknet durck einige Gastro- 
poden wie Rissoa alpino, sckeint der tiefbajuvariscken Zone fast ganz 
zu feklen, erreickt jedock in der kockbajuvariscken 250—400 m Mack¬ 
tigkeit (Einzelgkederung bei v. Ammon [2]). Leider kerrsckt in der 
Auffassung liber den Plattenkalk groBe Unstimmigkeit unter den ein- 
zelnen Autoren, die ikn mekrfach dem Rat zuteilen, was nickt zulassig 
ersckeint. Besonders unzutragkck ist es, wenn auf der gleicken Karte 
die mekr dolomitiscke Ausbildung im nordlicken Teil als Hauptdolomit, 
die kalkige im Siiden als Rat mit versckiedenen Farben bezeicknet 
wird (so Aigner; daker das »Rat« am Langeneck mit 500 m Macktig¬ 
keit!). Wieviel von dem sogenannten >>Dacksteinkalk<< der Vilser- und 
Sckwangauer Alpen dem noriscken, wieviel dem ratiscken Niveau zuzu- 
weisen ist, bedarf einer neueren Untersuckung. 

Das Rat ist in der tiefbajuvariscken Zone mergekg und nur etwa 
50 m stark, so daB bei dem Feklen des Plattenkalks eine stratigrapkiscke 
Liicke im Liegenden wie wokl auck im Hangenden anzunekmen ist. 
Nur ganz selten ist ein Ubergreifen oberratiscker Kalke bemerkbar 
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(nordlich vom Aggenstein). Die hochbajuvarische Handmulcle ist dadurch 

ausgezeichnet, daB in ibrer westlichen Halfte in Linie RoBberg bei Vils— 

Kegelberg—Ranzen—Schwarzenberg bei Fiissen—Tegelberg—Klamm- 

spitz—Sonnberg—Laber—Rotelstein (?) ein rhatfreier Streif bescbrieben 

wurde. Unter verscbiedenen Stufen des Lias liegt daselbst Plattenkalk 

oder Hauptdolomit. Bei der Unsicherbeit der Deutung der sogenannten 

>>Dachsteinkalke<< der Yoralpen nnd bei dem jiingsten Yersncb, ander- 

warts die gleicbe Erscheimmg tektonisch zn erklaren (Spengler am 

Scbafberg), ware eine Bestatigung der alteren, doch offenbar begriindeten 

Ansicbt wiinscbenswert. 

Das hochbajuvarische Rat gliedert sich in a) eine mergelige Unter- 

stufe (bis 100 m) mit reicher Litoralfauna, zum Teil aucb kobligen 

Pflanzenresten nnd Gipslagern (14); b) eine reiner kalkige Oberstnfe 

zum Teil oolithiscb, die sogenannten >>oberen Dacbsteinkalke<< (eine 

durchaus zu verwerfende Bezeicbnung, da in den Gebieten der echten 

Dacbsteinkalkentwicklung das oberratisebe Niveau iiberbaupt nocb 

nicbt nacbgewiesen ist, vermutlicb vielmebr feblt) oder >>Grenzkalke << 

Knauers (24). Interessanterweise finden sicb in den Scblierseerbergen 

wie bei Yils Einlagen eines zuckerkornigen, harten Dolomits (genaues 

Aquivalent des Conchodondolomits der Siidalpen). Die Fauna des 

oberratiscben Kalks1) ist ganz ungenugend bekannt; Gumbel zitiert 

vom Wendelstein Gastropoden (19), icb fand im Kockelseegebiet (west- 

licli des Jochbachs) Rhynchonella cornigera, Terebratula gregaria, Spiri- 

ferina jungbrunnensis. Wo zwiscben Plattenkalk und ratiscbem Kalk 

die trennenden Kossener Mergel feblen (so scbeinbar streckenweise in 

der Fussener Gegend und am Inn) kann die Trennung der beiden Hori¬ 

zonte praktiscb Scbwierigkeiten bereiten. Im oberratiscben Niveau 

kommen gelegentlich Kieselausscbeidungen vor. Die 40 m macbtigen 

Garlandscbicbten Winklers vom Brauneck sind gleicbfalls kalkig 

mergeliges Oberrbat, die daraus mit zitierte Hettangefauna entstammt 

jedocb dem Hangenden. , 

Die Eigengliederung, Machtigkeitsmessung der Unterborizonte und 

Beobacbtung der Faunenfolge ist leider nocb ganz unzureichend. Aus 

den Untersucbungen (besonders Bose und Knauer, aucb Heimbach) 

gebt wenigstens so viel bervor, daB allerorten die >>scbwabiscben« La- 

mellibrancbiaten (Gervillia inflata usw.) die Basis bebaupten (oft mit 

Muschelbreccie), daB dann Kossener und karpatiscbe Elemente gemiscbt 

oder nacbeinander sich einstellen; die Salzburger (Choristoceras-)Fauna 

ist ziemlich selten (so im Labnewiesgraben) nacbgewiesen; die ober¬ 

ratiscben Kalke entbalten wobl karpatische Elemente. 

x) Schafhautl beutete zwar bereits in den fiinfziger und sechziger Jaliren 
die reichere Fundstatte am RoBstein aus, seither wurde jedocb nichts mehr dariiber 
veroffentlicbt. Die mir von dort bekannten Fossiben entsprechen jenen des ober¬ 
ratiscben Riffkalks der Rofan und der Kammerker. 
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Der Lias der tiefba juvariscben Zone (bis zu 250 m) ist cbarak- 

terisiert durcb die batbyale Facies der Fleckenmergel, die das bobere 

a bis C umfaBen und ganz uberwiegend Ammoniten, im y aucb reicblicb 

Inoceramen einscblieBen. Nacb Bose (12) verbalt sicb das mitteleuro- 

paiscbe Element zum mediterranen im nnteren Lias wie 12 : 10, im mitt- 

leren wie 8 :2, im oberen wie 10 : 2. Spater als Boses Znsammenstelhing 

erscbienen die Listen Sohles, Knauers, Arlts und Aigners (bei Dac- 

que feblt eine solche, docb bekannter Fundplatz von «4—/-Formen ost- 

licb der Bodenscbneid). Stellenweise treten an der Basis graue, oft 

sandige Kalke mit einer Fauna des tieferen a auf, die durcb Rhynchonella 

(Jenifer (wohl identiscb mit Caroli Gem.) und gryphitica, Ostrea arietis 

und sublamellosa gekennzeicbnet ist. Hierber gebort die Tuberculatus- 

bank der Vilseralpen mit Gryyhciea arcuata, die scbwarzen Kalkbanke 

des Klammgrabens (Scbwangau) mit Fiscbzabnen, die Mergelkalke der 

Scbmiedlabn- (32) und Scbulteralpe (1), die Vorkommen am Wendel- 

stein (Spitzingalm mit Ostrea sublamellosa, eigener Fund), Heuberg (35) 

und Wundergraben (41). 

In die bocbbajuvariscbe Zone greift die Facies der Flecken- 

mergel einmal in der Randmulde zwiscben Rotelstein und Klammspitz, 

dann in den Scblierseerbergen liber. Gewobnlicb tritt Miscbung mit 

grauen Kieselkalken (bis zu 250 m stark) ein, die nacb Siiden (Jacbe- 

nau—Audorf Synkbnorium) allmablicb die ecbten Fleckenmergel ver- 

drangen (Dacque). Diese Ausbildung (aucb am Wendelstein und Hocb- 

gern) kann unteren und mittleren, aber aucb oberen Lias (so fand icb 

Coeloceras annulatum nabe Bobrlmoosalp am RoBstein) vertreten. 

An die bocbbajuvariscbe Randmulde kniipfen sicb bestimmte Vor¬ 

kommen des tieferen a. Essind dabei dieHocbfellnscbicbten (Bose 9) 

als kieselkalkige Entwicklung den beiden Psiloceraszonen Wahners 

aquivalent. Am Brauneck (1), etwa 20 m [?], ist zu gliedern a) tiefere 

als belle, teilweise crinoidenreicbe Kalke mit gleicbmaBig verteilter Lagen 

Kisselsaure und der Hettangefauna Winklers (Ostrea irregularis, 

Plieatula hettangensis); b) bobere Lagen als graue, massigere Kalke mit 

Hornsteinknollen und Waldheimia cor. Zu a) und b) gebort die reicbe 

Gastropodenfauna des Hochfellns (3, 8), vielleicbt aucb die verkieselten 

Bracliiopoden der Luitpoldbobe bei Hmdelang (9). 

Die Spongitenscbichten der Schlotheimia angulata-Zone (mar- 

morea Wahners) mit Schl. donar am Hocbgern sind zwiscben Klamm¬ 

spitz, Ettaler Manndl und Geigerstein, dann wieder zwiscben Wendel¬ 

stein und Hocbfelln entwickelt, und zwar mit schoner Sedimentverzab- 

nung zu Hierlatzkalk am Rotelstein, Manndl und Laubenstein. Ob in 

diesem Horizont wirklicb nocb verkieselte Megalodonten (?)scbalen vor¬ 

kommen (Winkler, Finkelstein), bediirfte wobl neuerer Untersucbung. 

Die Macbtigkeitsangaben (bis 150 m) sind insofern unzuverlassig, 
als hBhere Horizonte in Meicber Ausbildung mit vertreten zu sein 
scbeinen. 
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Unterliassisclier Hierlatzkalk zeichnet ebenfalls die hoch- 

bajuvarische Randmulde aus, fehlt aber zwicben Rotelstein und Riesen- 

kopf, sofern nicbt Bacques griinhchbraunliche Breccie mit Brachio- 
poden eingerechnet werden darf. Ostlich des Laubensteins sind Yor- 

kommen im Aiplgraben (26), auf dem Hocbfelln und zusammen mit 

Fleckenmergeln siidlich Maximilianshlitte bekannt. Sie lagern anf 

Hauptdolomit, Plattenkalk, ratischem Mergel oder Kalk, Hochfelln- 

oder Angulatenscbicbten und erreichen zusammen mit mittelliassi- 

schem Hierlatzkalk eine 100 m iibersteigende Machtigkeit. Ber letztere 

ist aus der Kandmulde westlich Linderhofs, vom Kiesenkopf und Hoch- 

gern beschrieben, kommt jedocb auch als Seltenheit in den tiefbajuva- 

rischen Fleckenmergeln der Schwanseescholle eingelagert vor. Ober- 

liassiscber Crinoideenkalk ist als Unicum am Hochgern mit Rhyn- 

chonella cf. Lycetti (nach Plieninger auch am Laubenstein?) gefunden. 

Bie hemipelagische Facies der bunten Cephalopodenkalke und die 

Adneterkalke sind erst im siidlichen Teil der hochbajuvarischen Zone 

heimisch, ihre Auslaufer dringen aber gelegentlich weit nach Nord vor 

(rote Schlotheimia-Kalke der Spitzingseegegend, Kalke der Jachenau, 

am Wendelstein und groBen Miihlberg, am Heuberg mit Spiriferina 

sicula). Biese Facies herrscht durch den ganzen Lias (insgesamt kaum 

iiber 40 m stark) am Spitzstein (34) und siidlich des Hochgerns. AuBer- 

dem ist oberliassischer Ammonitenkalk nur als schmachtige Einlage am 

Hochgern selbst (Bifrons-Zone) und siidlich des Kotensteins bei Vils, 

sowie bei Sebi1) entdeckt worden. 

Bie Mergelfacies des Boggers kniipft sich an den nordlichsten 

kalkalpinen Saum; palaontologisch nachgewiesen ist sie vom Hochgern, 

Heuberg (35), Schlehdorf, Reiselsberg (?) (12), zwischen Pfronten und 

Hindelang, an letzterer Stelle allein mit Cephalopoden des mittleren 

Boggers2). Bie Hierlatzkalk facies (bis 250 m stark) fehlt der hoch¬ 

bajuvarischen Kandmulde zwischen Laber und Kiesenkopf (teils wegen 

der cenomanen Abrasion, doch auch primar infolge Ersetzung durch 

Mergel bei Ohlstatt und Schliersee); sie folgt gewohnlich unmittelbar 

auf unter- oder mittelliassische Hierlatz- oder Kieselkalke. Bie cri- 

noidenreichen hellen Brachiopodenkalke des unteren Boggers mirden 

zuerst vom Rotenstein bei Yils naher untersucht (hier allein mit Ammo- 

niten), dannim Ammergebirge, am Laber, Riesenkopf (teils mit verkieselten 

Brachiopoden), am Heuberg, Laubenstein (bis 150 m; die hohere Perso- 

natenbank Finkelsteins ist nach Plieninger liegend und zum Teil 

oberliassisch) und bei Ruhpolding (50 m stark am Taubensee, 2 m iiber 

Fleckenmergel nordlich davon am Zellerberg) entdeckt. Ber Batk- 

horizont (Klausschichten) findet sick mit Brachiopoden am WeiBen 

Haus bei Fiissen, als geringmachtiger oolithischer Kalk auch am Lauben- 

x) G. Bhchaher, Geol. Profil bei Kiederndorf (Kufstein O), Jahrb. Geol. 
R.-A. 37, 1887, p. 63. 

2) Nach giitiger Mitteilung Professor Reisers. 
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stein nnd am Tanbensee an der Trann. Das Kelloway ist wieder erst- 
«/ 

mals vom Yilser Legam (mit Cepbalopoden, Hecticoceras kecticum) naher 

bescbrieben, dann anch mit Waldheimia yala vom Mebrentalgraben 

nordlicb des Hocligerns nnd vom Stanffeneck bei Reicbenball (18) er- 

wabnt; dem letzteren Zng entstammt zweifellos das erratiscbe Yorkom- 

men vom Beileben nsw. bei Teisendorf; ein Teil der Hornsteinoolitbe 

des Riesenkopfs nnd Lanbensteins mag bierher geboren. 

Wieviel von dem bnnten Radiolarit mitteljnrassiscbes Alter be- 

sitzt, ist bei dem Mangel groBerer Fossilreste innerbalb desselben nnd 

bei dem nnr selten genan festznlegenden Alter der Grenzflacben kanm 

zn entscbeiden. Die bangenden Aptycbenscbicbten (200—300m) 

fiibren ofters Titbonammoniten (so im Ammergebirg, Lanbenstein) nnd 

lassen gelegentbcb eine begende, beller gefarbte, kalkige Partie von einer 
bangenden, rot nnd griin gefarbten, mergelscbiefrigen nnterscbeiden. 

Die Folge tieferer Jnra-Radiolarit-Aptycbenscbicbten beberrscbt nicbt 

nnr das ganze Allgan, die tiroliscben Hocbalpen, die Mnlde des Kar- 

wendelvorgebirges, sondern nacbweisbcb ancb den groBeren Teil der 

bayriscben Kalkalpen; so liegtz. B. nacb Schlosser am Henberg Radio¬ 

larit zwiscben nnterem Dogger nnd rotem AcantJiicus-('l)K.dAk nnter 

Aptycbenscbicbten. In auffalligem Gegensatz bierzn bescbreiben Aig- 

ner nnd Dacque die Radiolarite als Hangendes der Aptycbenscbicbten. 

Nacb letzterem folgt anf liassiscben Kieselkalk a) eine geringmacbtige 

granblattrige Scbicbt mit eingesprengten Partien bellgelblicben Apty- 

cbenkalks, b) grane oder rote knollige Kalke mit As'pidoceras (Acanthi- 

cus-Zone ?), c) rotbcbe nnd grangelbe Wetzscbiefer, oben mit Horn- 

steinen, d) rote nnd grime bornsteinreicbe Flaserkalke nnd Mangan- 

scbiefer mit Hornsteinbanken, e) Ubergang zn Neocom. Damit ware 

fiir die bajnvariscbe Zone ein verscbiedenes Alter des Radiolarits nnd die 

flir benacbbarte Gegenden zeitlicb verscbieden eingetretene 

abyssiscbe Yersenknng nabegelegt (Geyer bescbreibt Radiolarite 

des nnteren Ennstals normal nnter Yilser Kalk!). Weitere Abweicbnn- 

gen von der oben besebriebenen Regel ergeben sicb dnrcb Einscbaltnng 

r o t e r A m m o n i t e n k a 1 k e des Malms znm Teil in Adneter Eacies, so in 

der Jacbenan, slidlicb des Hocbgerns, nnd zwar des Transversarins- 

Bimammatnsniveans bei GroB-Weil (24) nnd am Rotenstein, der Acan- 
thicus-Zone an der Hornbnrg (11), bei Hasslberg, am Zellerberg (7), des 

Titbons mit Brachiopoden bei Yils, ancb am Lanbenstein. In Hierlatz - 

facies ist das Titbon (mit vielen Zwergammoniten, Pygojpe di'phya, 
janitor) am Wendelstein entwickelt, toils anf Aptycbenscbicbten liegend 

(Steingrabner Aim), teils nacb oben in solcbe iibergebend (Bncberalp). 

Im Liegenden entbalten die granen Hornsteinscbicbten der Bncber¬ 

alp Terebratuia valfinensis Lor., eine oolitbiscbe, stark verkieselte Kalk- 

bank am Riesenkopf hastate Belemniten nnd Rhynchonella cf. lacunosa 

nnd Terebratuia cf. bisuffarcinata (35); abnlicbes Gestein nberlagert am 
Lanbenstein mittleren Dogger. 
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Die weichen, griinlichgrauen Mergelschiefer des Neocoms sind aus 

der tiefbajuvarischen Zone bei Yds, am Eibelsberg (1), bei Schliersee, 

am Heuberg und von der Hof alp (15) bekannt, sie sind in der hoch- 

bajnvariscben am RoBstein, in einzelnen Fetzchen am Eibsee und ostlich 

des Inntals allgemein verbreitet. Die meist sparlichen Ammoniten 

(Winkler, Uhlig, Schlosser) weisen auf Valendis bis Hanterive, sel- 

tener Barreme. Der Ubergang an der liegenden Grenze ist ein ganz 

allmahlicher. Vom Schlierseegebiet sind fein konglomeratiscbe Lagen 

und Fucoiden (Flyschfacies) beschrieben. 

Der Gault, ein dnnkler Mergel mit Barytkngeln nnd Ammoniten, 

lagert transgressiv iiber verschiedenen Jurastufen in den Yilser Alpen; 

nur das weitere Yorkommen ostlicb Schwangaus ist gesichert, jenes der 

Kampenwand und Urscblan (vermutlicb cenomane Mergel) nicht wieder 

anffindbar oder nicbt mit Fossilien belegt1). 

Das Cenoman (bis 150 m stark) bedeckt transgressiv in der tief¬ 

bajuvarischen Zone Aptychenschichten nnd Neocom mit oder okne 

Gault, in der hochbajuvarischen Randmulde jah nebeneinander die ver- 

schiedensten, bereits stark aufgerichteten jurassischen, ober- bis mittel- 

triassischen Schichten. Es folgt der Innsenke bis zur Audorf-Niedern- 

dorfer Bucbt nnd greift im ostlichen Chiemgan flachenhaft gegen Siid 

vor bis zur tirolischen Storungslinie. Fine reiche Fauna ist bis jetzt vom 

Inntal [mit Beziehungen zur Kreide von Regensburg (34—37)], vom 

Lichtstattergraben bei Ettal (39) und aus der Urschlau (Winkler) be¬ 

kannt, im allgemeinen sind nur Orbitulina concava, Exogyra columba und 

Janira ciequicostata haufig. Nach Knauer ist die normale Folge Grund- 

breccie aus Hauptdolomit oder anderen alpinen Gesteinen, sandige 

Kieselkalke, schwarzliche Mergel mit Pflanzenresten oder Schalen- 

triimmern. Als Facies unterscheidet Schlosser im Inntal nordlich 

bathyale Mergel mit Ammoniten und siidlich litorale Kalksandsteine 

mit Exogyra. Echte konglomeratumlagerte Klippen von Triasgesteinen 

sind am Branderschroffen (11), Teufelstattkopf, Tiling (24) usw. zu seben. 

An vier verschiedenen Stellen betritt das ebenfalls transgressive 

Sen on das Gebiet. Fine bunte Serie von Sandsteinen, Konglomeraten 

und Mergeln (mit exotischen Gerollen) ist auf Jura gelagert unter dem 

hochbajuvarischen Deckenrand der Tannheimer Alpen erschlossen. 

Dann hat Sohle Korallenmergel an der Sefelwandalp mit Hippuriten, 

liber aufgearbeitetem Cenoman gelagert, beschrieben. Arlt fand Ivon- 

glomeratbanke mit Exotica nahe dem Flyschrand an der Traun, und 

endlich erstreckt sich eine Bucht mit Gosauablagerungen Inntal auf- 

warts weit liber die tirobsche Stoning gegen Sud. Wiederum kann 

Schlosser eine nordliche cephalopoden- und inoceramenreiche Facies 

(Audorf) einer siidlicher (bei Tiersee) gelegenen Litoralbildung mit 

!) Die Karte Arlts fiihrt infolge eines Druckfehlers »Gault« anstatt 
«>Gosau« auf. 
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Rudisten, Nerineen, balbbrackiscben Gastropodenmergeln gegenliber- 

•stellen. Wiederum bat die Fauna (Coniacien bis Untersantonien) mit 

iener Niederbayerns Yerwandtscbaft. 

Marines Alttertiar, Obereocan, zu einer eigenen diskordant 

dem Grundgebirge aufgesetzten Mulde verbogen, ist ganz auf das Inntal 

bescbrankt. Nacb Schlosser ist bei Oberaudorf zu gliedern: a) (oben) 

Konglomerate, 50 m macbtig, aus kalkalpinen und quarzigen Gerollen 

(bereits unteroligocan?); b) Lagen mit Pflanzenspuren; c) braungraue, 

sandige Kalke (aufgearbeitetes Cenoman) mit Maretia Desmoulinsi; 

d) desgleieben mit Nummulites variolaria und cf. intermedia d'Arcb. 

a) entspricht dabei den Haringer Pflanzenscbicbten und Koblen, b)—d) 

den tieferen Haringer Scbicbten. 

Trotz solcber stratigrapbiscben Fortscbritte kann es nicbt verborgen 

bleiben, dab nocb sebr viele und wicbtige Einzelfragen auf diesern Ge- 

biet ihrer Losung barren, dab es selbst in mancber Beziebung noeb an 

den notigen Yorarbeiten feblt. Die wenigsten Karten geben ein exaktes 

Bild der faciellen Differenzierung im Rat und Jura. Selbst neueste 

Arbeiten ermangeln zuweilen der sorgfaltig uberarbeiteten Fossillisten; 

die Durcbscbnittsmacbtigkeit der Scbicbten, eine Angabe von grobter 

AYicbtigkeit fur stratigrapbiscbe wie tektoniscbe Betracbtungen, leidet 

baufig unter wenig zutreffenden, mit Karte und Profiler! im AVidersprucb 

stebenden Bestimmungen; ins einzelne gebende Zonemnessungen und 

f aunistiscbe Einzelaufsammlungen sind selbst an den bestbekannten Fund- 

platzen nur ausnabmsweise durcbgefiibrt. Der in gar mancber Hinsicbt 

entscbeidenden Untersucbung der Bescbaffenbeit von triassiseben Grenz- 

fugen, damit der Frage nacb primaren Sedimentationslucken ist kaum 

irgendwo Aufmerksamkeit gescbenkt worden. In Anbetracbt solcber 

Mangel bait es nicbt scbwer, vorauszusagen, dab solcben Forscbungen 

nocb iiberrascliende Entcleckungen vorbebalten sein werden. 

Der Grundplan des Gebirgsbaus. 

Nacbdem bis beute jeder Yersucb feblt, die neueren tektoniscben 

Untersuchungen in den bayriscben Kalkalpen auf ibre gesetzmabigen 

Zusammenbange zu priifen, erscbeint bier eine Aufzablung der be- 

scbriebenen Falten, Briicbe und Scbollen wenig gewinnbringend, eine 

vergleicbende Analyse zur Erlangung einer das Ganze beberrscbenden 

Bauformel das wesentlicbste Erfordernis. 

Zwiscben Isar und Yils. 

Als Ausgangspunkt sei das Benediktenwandgebirge desbalb 
gewablt, weil es bei zentraler Lage ein in sicb gescblossenes Ganze dar- 

stellt, das erst in letzter Zeit eingebend untersucbt wurde. 

Aigxers tektonische Deutung ist die folgende (1, p, 59). »Der ganze Ge- 
birgszug ist eine langgestreekte zentrale Mulde, an welcher infolge durckgreifender 
Langsbriiche die beiden anliegenden Sattel niedergebrochen sind,« Die so ge- 
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bildeten Langsschollen seien von jiingeren Querbriichen verschoben und gegen 
die Isar abgesunken. Seine Begriindung liegt (p. 81) in dem Gedanken, dab die 
einzelnen Formationsglieder auBerhalb der zentralen Mulde identisch seien mit 
jenen innerhalb der Mulde und nur durch rein lokale Lagerungsstorungen abge- 
trennt; deshalb stehe zu erwarten, daB die Formationsglieder der Zentralmulde auch 
auBerhalb derselben in der gleichen Reihenfolge und Ausbildung auftraten wie inner¬ 
halb; die aus der Mulde allein bekannten Schichten seien also in den abgesunkenen 
Sattelzonen in die Tiefe hinab gedriickt. Mit diesem Leitgedanken kontrastieren 
Aigners eigene Aufnahmen erheblich. Aus der zentralen Mulde werden Muschel- 
kalk, Partnachschichten und Wettersteinkalk beschrieben, deren Vorhandensein 
in den flankierenden Langsschollen nicht nachweisbar ist. Die eigenartige Aus¬ 
bildung des Rats, vor allem des untersten Lias (Hochfelln- und kieselige Angulaten- 
Schichten) fehlt trotz geniigend gut erhaltener Kontakte von Rat zu Lias vollig 
der nordlichen, groBtenteils der siidlichen Langsscholle, erst in deren siidlichstem 
Teil (Schwarzenbachtal und Jachenau) ist sie teilweise wieder erkennbar. Um- 
gekehrt ist von den so machtigen Fleckenmergeln, trotzdem der untere kieselige 
Lias am Kirchstein1) ganz erhebliche Machtigkeit erlangt, nichts aus der Mulde 
bekannt. Die Untersucliung des nordlichen »Langsbruches « ergibt, daB an keiner 
Stelle die urspriingliche Aneinanderpassung der beiden angeblich nur vertikal von- 
einander getrennten Schollen auch nur wahrscheinlich gemacht ist. Die nord- 
liche Langsscholle l'allt als Halbmulde mit oberjurassisch-altcretacischem Mulden- 
kern in der gesamten Erstreckung von Kochel bis Langgries gegen die uberragende 
tiefere Trias der zentralen Mulde: Mulde stoBt so an Mulde, nicht ein niederge- 
brochener Sattel an die urspriinglich folgende Mulde. Die Trennungsflache ist 
entwecler saiger oder, wie dies cleutlich siidlich der Langentalalp erkennbar ist, 
(und ebenso schon auf dem alteren Profil Gumbels, 1861, p. 448) steil siidfallend. 

Die Betrachtung der siidlichen Sattelzone geht von dem in der Hollgrube 
so schon erschlossenen Gewolbe der Benediktenwand aus; die siidlich sich an- 
schmiegenden Raibler lassen sich unbedenklich an den Raiblerzug im Siiden des 
Schwarzenbachs kniipfen; zwischen diesem und dem mitteltriadischen Siidrand 
der zentralen Mulde ist die Fortsetzung des Benediktenwandsattels zu spannen. 
Der zwischenliegende Schollenstreif ist nacli Aigner eingebrochener Sattelfirst. 
Unverstandlich bleibt es da, daB dieser ehemalige Sattelfirst dieselbe Facies hat 
wie der nordlich der Zentralmulde untergetauchte Halbmuldenkern und nicht 
die Facies der zwischenliegenden Zentralmulde. Sehr eigenartig ist es, daB diese 
»Einbruchszone « nicht nur von Slid her durch die Raibler iiberdeckt zu sein scheint 
(schrag wird ja das Muldensystem der Eselau von dem Raiblerzug des Schwarzen¬ 
bachs iiberwaltigt, ja am Krottengraben taucht gar noch Fleckenmergel mitten 
in den Raiblern wie ein Fenster empor), daB die »Einbruchszone« auch im Nord 
vom Muschelkalk der Zentralmulde stellenweise sehr deutlich iiberschoben wird. 
Aigner hat es leider vergessen (p. 67), bei der Besprechung des iiuBerst wichtigen 
Uberschiebungsaufschlusses im Hintergrunde der Kotalpe beizufiigen, daB die 
N 70° 0 streichende Schubflache mit 30° nach NW einfallt, und daB zwischen den 
verquiilten Aptychenschiefern und dem hangenden Muschelkalk noch 3/4 m stark 
verquetschte Fleckenmergel als Zeugen einer sehr intensiven Massenverfrachtung 
eingeschaltet zu sehen waren. Die zwei wichtigsten »Langsbruche « Aigners kon- 
vergieren somit stellenweise auch heute noch obertags, siidlich wde nordlich der¬ 
selben sind Schichten gleicher Facies von der Zentralmulde iiberschoben, wahrend 
die Facies der letzteren dem anliegenden Teil der flankierenden Schollen fremd ist. 
Dies drangt zum SchluB, daB die Zentralmulde durch zwei in der Tiefe 
zusammentreffende Flachen von den nachbarlichen Schollen durch- 
greifend getrennt ist, daB sie als Teil einer Uberscliiebungsmasse 
aufgefaBt werden muB. 

x) Hier jedenfalls weit mehr als o3 umgreifend. 
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Die Zentralmulde ist nicht so einheithch gebaut, wie es Aig^ek darstellt, in 
scharfem Gegensatz zu seinen Profilen. Besieht man daselbst die Kontakte von 
Raiblern, Hauptdolomit und Rat, vergleicht man dieselben im Profil mit dem 
auf der Karte gezeichneten Ausstrich im Umkreis der Hausstattalp, so springt die 
Unmoglichkeit ins Auge, die auffallige, so intensive Reduktion, ja das vollige 
Verschwinden des im Siiden 1000 m machtigen Hauptdolomits (im siidlichen 
Muldenteil verschwinden auch die hoheren Raibler!) durch Langsbriiche erklaren zu 
wollen. Wie aus Profil 1 und der Karte hervorgeht, konvergieren diese »Briiche« 
abermals, und zwar hier viel starker wie am AuBenrand der Zentralmulde. Die 
Storung kann ihren im Gelande leicht zu verfolgenden Eigenschaften nach iiber- 
haupt nicht anders als mit einer liorizontalen Abschiirfung und Massenverschleifung 
gelegentlich einer Uberschiebung erklart werden. Aigners Aufnahmen geben viel- 
leicht schon den Schliissel zu naherer Erklarung. Im Westen der Benediktenwand 
liegt nordhch des Rabenkopfs Hauptdolomit, Plattenkalk und Rat den Raum 
der zentralen Mulde einnehmend vorgetrieben bis zum reduzierten Muldennord- 
rand. Es erscheint naheliegend, diese Verschiebung — ein regionaler Vorgang, 
■wie es sich im folgenden ergeben wird — mit der Schubverschleifung im Inneren 
der Zentralmulde in Verbindung zu bringen. 

Einmal mit dem Gedanken urspriinglich nahezu horizontaler Verlagerung 
langs Gleitflachen, die erst durch sekundare Eingriffe der Vertika-len genahert 
wurden, vertraut, sind auch die Storungen in dem von der Zentralmulde iiber- 
schobenen Gebirgsteil als versteilte Schuppung verstandlicher denn als Langs- 
briiche. Deutlich fallt dies bei der offenkundlichen Uberschiebung des Kotigen 
Steins fiber die quer geschnittenen Lias- und Tithonschichten des Finstermunzalm- 
Lenzenbauernalm1) Zugs ins Auge. Der rasche seitliche XJbergang solcher Struktur 
in stehende Sattelwolbiuig am Schwarzenbergkopf laBt aber keine Zweifel iiber 
den lokalen Charakter dieses Zusammenstaus. DaB die Steilschuppung noch be- 
deutend nordlicher als es die AnENERsche Karte angibt, auf dessen »Flysch <<gebiet 
hiniibergreift (Vogelkopf), wurcle bereits an anderer Stelle erwahnt (22). Jeden- 
falls tauchen auch hier die mesozoischen Schollenstreifen nicht unter den Flysch, 
sondern unter siidlich herandrangende Triasschuppen. DaB auch der oben ge- 
schilderten Uberschiebung der Zentralmulde keine allzu groBe Fernwirkung zu- 
kommt, mochte daraus hervorgehen, daB 1) an den wenig gestorten Sattel der 
Benediktenwand sich siidlich Raibler und Hauptdolomit ohne nachweisbare Storung 
anschlieBen, 2) daB die Kieselkalke des unteren Lias der Zentralmulde in der siid- 
lichen Eselau aufzutreten beginnem 

Das Benediktenwandgebirge besteht somit aus zwei tektonisclien 

Masseneinbeiten, einer tieferen, >>tiefbajuyarisclien<< (21), diircli juras- 

sische Mergelfacies und den Beicktum an j lingeren Sckickten ausgezeick- 

neten Einheit, die sick in enger Stausckuppung befindet, und einer 

kokeren, >>kockbajuvariscken<< mit alterer Trias, Ratkalken, kieseli- 

gem Lias eg welcke als Sckubmasse die tiefere uberlagert. Der Decken- 

nordrand ist in Muldenform in das Liegende eingesenkt; gegen die Isar 

sekiebt sich zwischen die abgespaltenen Deckenteile ein basaler Streif 

als Halbfenster. Die Decke birgt in sick eine wichtige, ebenfalls muldig 

gewellte Yersckleifungsflacke, langs welcher es zu einer intensiven Re¬ 

duktion des norischen und zum Teil noch karnischen Niveaus kam. 
Unter diesem zweiten Massenvorschub ist westlick der Benediktenwand 

die tiefere Trias der Zentralmulde nock im Zusammenhang mit dem 

Hinterland bedeckt, ostlich dagegen ist LosreiBung eingetreten. 

r) Bei 21, p. 338 irrtiimlick als »Lehnbauern «alp bezeiclinet. 
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Es ist als besonders giinstiger Umstand zu bezeichnen, dab heute 

bereits die Neuauf nahmen der Randzone zwischen Isar und Yils liickenlos 
aneinander passen. dab die oben versuchte Deutung auf ihre regionale 

Brauchbarkeit gepriift werden kann. 

Die schwierige Region um den Kesselberg ist dank der Bemiihung Knatjers 

mit Zuhilfenahme einiger wertvoller Erganzungen Aigners (1, p. 21, 79) heute 
ziemlich entratselt. Wir sehen so den bis zum Zwieselschrofen verfolgten Nord- 
rand der Zentralmulde iiber Stutzenstein, Kienstein zum Branderschrofen sich 
fortsetzen. Muschelkalk, Partnachschichten und iiberwaltigter Aptychenjura be- 
gleiten innner noch den norcllichen Sockel; eine enggepreBte imiere Zone zeigt wieder 
ratischen Kalk, und die charakteristische Reduktion des Hauptdolomits, selbst 
der slidliche Wettersteinkalkrand taucht um 2 km siidwestlich zuriickgeschoben 
bei Joch eine kurze Strecke weit wieder auf. Zwischen Flysch und diesen zu einem 
Triimmerstreif gedehnten Uberbleibseln der Zentralmulde aber liegt eine in sich 
verschuppte Zone von Raibler Rauhwacken, Gijis, Hauptdolomit, Fleckenmergel 
und Aptychenschichten von Cenoman bedeckt (1). 

Wir betreten westlicher die Gruppe des Herzogstands und Heimgartens, 
ein Gebiet mit westlicher Achsensenkung. Der Wettersteinkalk taucht zwischen 
Schmalwinkelscholle (Raibler, Hauptdolomit, Kossener, Fleckenmergel und Ap¬ 
tychenschichten) im Nord (24) und der Rotelsteinmulde (mit Hauptdolomit, ra- 
tischem Kalk, Spongienlias und Hierlatzkalk auch faciell das Aquivalent der ost- 
lichen Zentralmulde) gegen West unter, nicht ohne daB in einem wirren Gefolg von 
Klemmstreifen verschiedenster Art die Wichtigkeit der trennenden Narbe betont 
wiirde. Siidlich hebt sich der Hauptdolomit zum stehenden Gewolbe des Herzog¬ 
stands empor, steil steht auch hier eine Bewegungsbahn unter clem Scheitel, die 
inmitten von Hauptdolomit gelegen, als Kennzeichen ihrer Bedeutung eine Ver- 
werfungsbreccie von Fleckenmergeln, Aptychenschichten und Kreide neben Dolomit 
fiihrt. Wenig westlicher unter dem Buchrain neigt sich die Flaclie; Ratkalk und 
Lias der Rotelsteinmulde fallt unter sie ein: in dem Schubvordrang der Haupt¬ 
dolomit- und Plattenkalkmassen des Rauecks sehen wir das Gegenstiick zur Raben- 
kopfiiberschiebung. Nordlicher am Simmersberg hat Knatjer einen wichtigen 
Zeugen fur den ursprunglich mehr horizontal vor sich gegangenen Massentransport 
gefunden. Aptychenschichten sind auf betrachtlicher Strecke langs einer 30° 
nach Slid einschieBenden Ebene auf Hauptdolomit gesclioben mit einem wirren 
Hauf von Fleckenkalkresten als zwischengelagertem Schmiermittel. 

In scharfer Diskordanz greift das Cenoman aus der Mulde quer fiber den siid- 
lich folgenden Sattel fiber und bezeugt trotz aller jfingeren Eigenverfaltung und 
jlingerer Uberschiebungsbewegungen das pracenomane Alter der ersten 
nordalpinen Vorfaltung (vgl. Knatjers Profile 1—4). 

Das Cenoman des Heubergs liegt schon jenseits der ersten Diagonalspalte 
des Loisachtals, als erste Etappe der Verschiebung bereits 1 km zurtickgezogen. 
Und nochmals haben wir 21/2 km sfidlicher zu wandern, um westhch Eschenlohe 
zwischen Rauheck und Hohenberg bei N 70—80° O-Streichen im Muldensystem 
des Et taler Mann cl Is unsere »Zentralmulde « wieder zu finden. 

Die beiden entsprechen sich in der Tat vollkommen. Wettersteinkalk, Part¬ 
nachschichten und Muschelkalk tauchen am Nordrand der Mulde auf, Ratkalk, 
Spongienschichten und Hierlatzkalk des Lias, ja hier zum ersten Male Hierlatzkalk 
des unteren Doggers und Cenoman charakterisieren die durch eine kleine innere 
Aufwolbung gedoppelte Mulde (gedoppelt war sie auch ostlicher am Rotelstein 
und mancherorts an der Benediktenwand). Auch hier hegt nebeneinander auf 

. engstem Raum eines Muldenfliigels quer iiber Wettersteinkalk bis Dogger das 
Cenoman mit Grundkonglomerat. Siidlich folgt mit den Raiblern von Oberau 
der Kern des Sattelgewolbes, das am Herzogstand, in der Benediktenwand schon 
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erkannt wurde; dock im Labergebirge ist nicbts von Uberschiebung der Zentral- 
mulde durch ihren Siidrand zu spiiren, vollkommen normal erscheint der Verband. 
Am Nordrand herrscht hingegen das gewohnte Verhaltnis. Die Fleckenmergel 
der groBen Laine, die Sohle schon ausbeutete, samt jenen, die ich 35° S fallend 
unter der Wand Wettersteinkalks vom Schoberwald, ja mit eingefaltetem roten 
Radiolarit die Hauptdolomitmasse des Rauhecks unterteufend fand, sind nichts 
anderes als der jah zusammengedriickte Rest der Schmahvinkelscholle Knatters 

und damit der nordlichsten Kalkzone der Benediktenwand. 

Zwischen A miner und Vils haben schon Bose und Sohle einen Schollen- 
vergleich erstrebt, der, von Einzelheiten der Begrenzung abgesehen, auch heute 
noch Giiltigkeit hat. Sie stellen gegenuber: 

Hokenschwangauer Alpen Vilseralpen 

Fussenerscholle 
Vilserscholle 
Aggensteinscholle 
Schlagsteinscholle 
Reintalscholle 

Hohenburgscholle 
Schwanseescholle 
Tegelbergscholle 
Gumpenscholle 
Saulingscholle 

Am mergebirge 

Steckenbergscholle 
Lobbergscholle 
Klammspitzscholle 
Hundsfellscholle 
Scheinb ergspitzsch. 

Labergebirge 

Manndlscholle 
Miihlbergsch. 
Hohenbergs. 

Wenden wir uns zunackst dem Aggenstein-Manndl-Sckollenzug zu, 
so ist die Ubereinstimmung mit der bis zum Manncll verfolgten »Zentralmulde« 
unverkennbar. Wieder sehen wir ilin im wesenthchen als Mulde mit ratischer 
und jurassischer Kalkfacies und transgredierendem Cenoman erbaut, wieder stoBt 
im Norcl ein Streifen junger Mergel jah gegen den aufgebogenen mitteltriadischen 
Muldenrand. Dieser letztere laBt hier um den Hennenkopf (40) viel besser als 
ostlich sattelformigen Bau erkennen. Als Kern desselben Sattels erscheint auch 
der steilstehende Wettersteinkalk des Kofels bei Ammergau, an den sich siidhch 
wie nordlich Raibler lehnen. Diese sind nun, wemi auch uberstiirzt, mit dem Haupt- 
dolomit des Sckinder- und Osterbiihls in normalem Zusammenhang, und dieser 
Hauptdolomit zieht westwards zum Steckenberg und schlieBt dort Reste einer 
verqualten Rat-Lias-Cenomanmulde in sich.jj Gedenken wir der uberschiebenden 
Rolle, welche dem JSfordrand der Zentralmulde zukommt (siehe unten), so diirfte 
es hier bei Ammergau viel naturlicher sein, die »Steckenbergscholle« als weit 
vorgestoBenen, teilweise abgetrennten und schheBHch eingesackten Streif des nord- 
lichen Schubrands der Zentralmulde aufzufassen, clenn als jah emporgedruckten 
Untergrund der vorgelagerten Mergelzone. DaB diese nicht, wie Sohle glaubte, 
mit den Fleckenmergeln der groBen Laine verschwindet, daB wir sie osthch bis 
zur Isar ohne solche Emporpressung verfolgt haben, bestarkt unsere Uberzeugung. 

Eine ahnhche Erldarung kaim dann folgerichtig auch im Westen bei dem 
Aquivalent der Steckenbergscholle zurecht bestehen. Am Schonleitenschroff'en (11) 
kommt noch der Kern des nordlichen Grenzsattels der Aggenstein-Manndlmulde 
als Muschelkalk und Partnachschichten hervor. Am Gelben Wandschrofen ver¬ 
schwindet der letzte Partnachstreif der Tegelbergscholle, um dafiir langs der Siid- 
seite des Kien- und Huttlerbergs aufzutauchen. Uberstiirzt reiht sich daran nord- 
warts W^ettersteindolomit, Raibler, Hauptdolomit und Cenoman, ganz ebenso wie 
am Steckenberg; hier wie dort werden wir dazu gefiihrt, an einen eliemaligen Zu¬ 
sammenhang der Fussener mit der Tegelbergscholle — die erstere als vorgetriebenen, 
abgerissenen und eingesenkten Rand der letzteren — zu denken. Rothpletz hatte 
schon (31) die Sattelnatur der Fussener Scholle erkannt; ein Halbgewolbe ist auch 
die vereinsamte Scholle der Hornburg, und gleich nordostlich finden wir, vielleicht 
clavon abgeglitten, etwas Lias- und Malmkalk rings in jurassischerMergelumgebung. 
Fur oder gegen diese Auffassung mag Entscheidendes aus der Kartierung des 
westhchsten Encles der Fussener Scholle bei Steinack an der Vils erwartet werden, 
wobei freilich die Moghchkeit besteht, daB durch sekundare Anschuppung die 
basale Zone das urspriinglich tektonisch Hangende in die Tiefe gedriickt hat. 
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DaB die Voraussetzung hierzu, namlich der uberschiebende Charakter 
des sogenannten Langsbruchs zwischen Lobberg-Schwansee- und Klamm- 
spitz-Tegelbergscholle gerade in den Linderhofer Bergen eine kaum widerlegbare 
Stiitze erhalt, verdient hervorgehoben zu werden. Hie Triasmasse des Teufelstatt- 
kopfes ist nicht nur im Nord und Ost von den basalen Aptychenschichten um- 
ringt, die des ofteren (so »auf dem Stein«) sehr deutlich die mittlere Trias unter- 
teufen; siidlich zieht sich noch ein basaler Mergelstreif als Halbfenster weit nach 
West in den aufgebrockenen Sattelkern hinein, und Streifen von Partnach- und 
Aptychenschichten sind hier derartig nebeneinander verklemmt, daB es angesichts 
der stratigraphischen Sprunghohe (mindestens 1200 m) vollkommen ausgeschlossen 
ist, vertikale Vorgange zur Erklarung allein heranzuziehen. 

Der urspriingliche Muldenbau des Aggenstein-Manndlzuges ist 
am Branderschroffen, besonders aber in Linie Klammspitz-Scheinbergspitz recht 
gut erhalten. Von letzterer ab treten gegen West bemerkenswerte Veranderungen 
auf. Einmal schlieBt hier die Facies der Spongienschichten und Fleckenmergel 
innerhalb der Mulde ab und tritt hierfiir westlich mittlerer Lias Hierlatz, sehr 
machtiger Brachiopodenkalk des gesamten Doggers, Juraaptychenschichten und 
Gosaumergel auf; westlich Hohenschwangaus erfahrt dann der Schichtbestand 
durch Aufnahme oberliassischen Ammonitenkalks, von bunten Malmkalken und 
Gault die letzte Bereicherung. Dann komphziert sich der Eigenbau der Mulde 
zunachst durch Einschaltung zweier innerer Wettersteinkalkziige. Nur den nord- 
lichen am Furstberg durfen wir wohl als Aufwolbung des Untergrunds ansprechen, 
nachdem bereits im hangenden Hauptdolomit der Klammspitz die Sattelwolbung 
beim Aufstieg von Ost klar erkennbar ist. Der sudliche Zug des Geiselsteins er- 
scheint im Sinne der Profilzeichnung Boses (11) als von Slid von der Wetterstein- 
kalkmasse der Hochplatte abgespalten und in die nordlich vorgelagerte ratisch- 
liassische Nebenmulde von oben hiniibergeglitten. 

Zum ersten Male seit der Besprechung des Heimgartengebiets begegnen wir 
wieder einem tiberschiebenden VorstoB des sudlichen Muldensattels, der in 
der Hochplatte sich noch zu stolzer Hohe erhebt, dann jedoch infolge einer 
kraftigen Achsenflexur sich rasch gegen das Lindergries senkt bei deutlicher Wahrung 
seiner Sattelcharaktere (Hauptdolomit der Scheinbergspitz flankiert von Platten- 
kalk und Rat), um erst ostlich Ettals in dem bereits erwahnten Sattel mit Raibler- 
kern von Oberau sich neuerdings kenntlich zu machen. Nur als AusfluB tangen- 
tialer Massenverschiebung werden wir die eigenartigen Scherpakete am StrauB- 
berg, zwischen Alpelekopf und Pilgerschrofen verstehen konnen, die den Nord- 
rand der Sauling-Scheinbergspitzscholle saumen — als Auswirkung vertikaler 
Bewegungsvorgange werden sie bei der innigen tektonischen Durchmischung von 
Jung und Alt trotz aller saigeren Stellung der Flachen von heute unerklarbar 
bleiben. 

Westlich von Hohenschwangau scheint die Tegelbergscholle ihren Mulden- 
charakter zu verlieren. An eine nordhche Zone jurassischer Ralke schiebt sich die 
Hauptdolomit-Plattenkalkscholle des Schwarzenbergs, der Wettersteinkalk des 
Kitzbergs und neuerdings eine Hauptdolomit-Ratkalkscholle um den KniepaB. 
Trotz der unvermittelten Schollenkontakte werden wir sie alle zusammen ent- 
gegen dem Vorschlag Boses, der die norcllichen Jurakalke seiner Schwanseescliolle 
zurechnet, von welcher sie aber ebenso tektonisch getrennt sind, als Aquivalent 
der »Zentralmulde« betrachten durfen. Einmal gibt die gemeinsame Facies den 
Kitt, dann die Beobachtung, daB die scheinbar so wichtige Storungslinie des 
Schwanseegatterls westlich des Lechs im Kegelbergprofil ihre Bedeutung verhert, 
wo wir Wettersteinkalk bis Liashierlatzkalk in normalem Verbancl sehen. Zvdschen 
Hundsarsch und Schlicke lernen wir den zugrunde gelegten Gewolbeplan der Kitz- 
bergscholle kennen, und so erscheint uns letztere nur wrie ein Gegenstuck der 
ostlicheren Fiirstbergwolbung. Die norisch-ratische Platte siidhch des Labbachs 
entspricht der Halbmulde des Raintales; die laclinischen Schichten nordlich des 
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Hohlakopfs dem Sauling-Scheinbergspitzsattel, an den sich sudlich die Mulde des 
Hohlakopfes und jene der Weitalp anschlieBt. 

Hordlick des Rotensteins werden wir ferner die Trennungslinie zwischen Vilser 
und Aggensteinscholle nicht, wie Rothpletz Yorschiug, unter die Serie Haupt- 
dolomit —- jurassische Mergel — Xeocom, sondern in die Storungslinie zwischen dieser 
und den von Gault diskordant iiberquerten jurassischen Kalkschollen des Roten¬ 
steins und Achseles legen. Tun wir dies, so ergibt aber ein Blick auf die tektonische 
Ubersichtskarte Ampferers (6), daB wir daruit die Scheidung zwischen All- 
gauer und Lechtaler Schubmasse vollziehen, die von da nach Sudwest sich 
ja allgemeiner Anerkennung erfreut. Wir wissen heute dank der unermudlichen 
Tatigkeit Ampferers, daB der Lechtaler Schubrand nicht, wie Rothpletz glaubte, 
ostlich Reutte ini Hauptdolomit verschwindet (fiir die Langsverwerfung sudlich 
der Geierkopfe bietet sich gar kein Anhalt); wir wissen, daB am Erisee ein Streifen 
von Jura und Gosau unter das tiberwolbende Dach von Hauptdolomit untertaucht, 
daB die Decke aber in dem Schubzeugen des Hahnenkamms, in den triassischen 
Massen der Tannheimer Alpen nochmals den Lech iibersetzt, bis zum Einstein und 
Aggenstein Yordringt. Die nordliche Begrenzung dieses DeckenYorstoBes 
ist nichts anderes wie unser Yon der Benediktenwand hierher Yer- 
folgter »Langsbruch« zwischen Vilser-Lobberg-Schmalwinkelscholle 
und Aggenstein-Tegelberg -Manndl-Benediktenwandscholle. 

Indem wir an den freigelosten Westrand nnserer Gebirgsziige treten 

und die dort langst erkannte Laoebeziekung von Basalem nnd Decke 
mit nnseren biskerigen Resultaten vergleichen konnen, gewinnen wir 

die GewiBkeit, daB die versuckte Gkederung in Tief- und Hock-Bajuva- 

risck regionalen Ckarakter kat. Wir seken in der Scklagsteinsckolle, (zu 

welcker der aufgepreBte jurassiscke Klemmstreif am KniepaB, keines- 

falls die znr Decke gekorige Gumpensckolle zu recknen ist), in der Buckt 

vom Urisee wie in dem langen basalen Band der Vilser-, Sckwansee-, 

Lobberg-, Laine-, Sckmalwinkel- und Sckmiedlaknsckollen nnr die ver- 

sckieden weit ostwarts vordringenden Fiikler der erosionsbefreiten basa¬ 

len (tiefbajnvariscken) Masse, auf welcker die kockbajuvariscke Decke, 

randkck als Mulde mit zwei mekr oder minder vollstandigen Satteln 

vorgesckoben rukt, oder in welcke Teile der Decke eingesenkt sind. Die 

keutige Versteilung der meisten Sckubkontakte kann diese Uberzeugung 

nickt ersckiittern; nur tangentiale Massenbewegungen konnten dies 

ungemein keftige, in seinen wesentlicken Ziigen mit einer Deckenbildung 

ubereinstimmende Storungsbild erzeugt kaben. 

Westhch der Vilseralpen orientieren uns nur einige Profile Yon Rothpletz 

(33) und Ampferer liber den Bau. Eine wegen ihrer skytischen Grundgeschiebe 
interessante Bewegungsflache durchschneidet am Eiseler und im Pfrontner Wald 
das basale Allgauergebiet, im Westen siidhch des Imberger Horns frei am austro- 
alpinen Schubrand ausstreichend, wahrend im Ost am XordfuB des Breitenbergs 
Yielleicht die Eortsetzung in der Yon Roti-ipletz bereits kartierten Storung zwischen 

Aptychenjura und Rat-Hauptdolomit gelegen sein mochte. Kraftige Scliuppung 
am Yordersten Rand bei Hindelang wie am Zinken (mit Einfugung hochbajuYa- 

rischer Vorsckollen?), erganzt diirftig das Bild. 

Zwiseken Isar und Salzack. 

Ostlick der Isar klafft leider mekr als eine empfindkcke Llicke in 

unserer Kenntnis der nordkcken Bandzone, nur ein kleiner Teil kegt 
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neu kartiert vor. Wir werden daher nicht mit jener Sicherheit wie west- 

lich der Isar giiltige Bauregeln ableiten konnen. 

Als eine der interessantesten Gruppen darf jene des Wendel- 

steins gelten, ein iiberraschend genaues, spiegelbildliches Gegenstiick 
der Benediktenwandgruppe. 

Wie dort Aigner, so glaubte hier — allerdings zwanzig Jahre friiher — Fraas, 

eine aus mittlerer Trias, rednziertem Noricum, Kossenern und oberratischem Flalk 
und kalkig kieseligem Unterlias gefiigte »Zentralnmlde« als gehobene Scholle von 
der beiderseits abgesunkenen Umgebnng trennen zn miissen; der siidlich anf die 
Mulde folgende Sattel sei am First in einer gegen West erweiterten Kluft gespalten, 
zwischen die beiden entsprechenden Gewolbefliigel Wendelstein-Soinspitz und 
Bockstein-Lacherspitz seien allerhand jiingere Gesteine eingebrochen. 

Wie an der Benediktenwand macht bei solcher Erklarung der Faciesunter- 
schied zwischen den angeblich nur vertikal getrennten Schollen stutzig. Innen 
herrscht wieder, wie wir es als Eigentiimlichkeit der hochbajuvarischen Rand- 
mulde fanden, die Kalkfacies des hoheren Rats und unteren Lias, ja bstlich des 
Forchenbachs tritt bei mahlich Ost geneigter Achse eine vom Ammergebirge be- 
kannte Bereicherung durch Aufnahme mittelliassischen Hierlatzkalks, Brachio- 
podenkalks des unteren. und mittleren Doggers, kieselig oolithischer Gesteine des 
unteren Malms, von Aptychenschichten und transgredierendem Cenoman ein, 
welch letzteres bis gegen den groBen Muhlberg vorgreift. Und wieder sehen wir 
sowohl in dem durch die »Langsverwerfung << abgeschnittenen Vorlandstreif, wie 
im Siidwesten auch hinter der Mulde (analog zur Eselau) die Facies der Flecken- 
mergel. 

Wie an der Benediktenwand fiihrt, uns auch hier die Untersuchung der Sto- 
rungsflachen am stidlichen »Satteleinbruch« zur Uberzeugung, daB die j ungen 
Schichten beiderseits, sowohl im Norcl unter dem Gachenblick wie im Slid unter 
dem Bockstein unter die altere Trias hinabziehen, von dieser iiberschoben sind. 
Man vergleiche die ganz richtig beobachteten Profilskizzen Gumbels (1861, Fig. 61 
u. 63, Tafel 8 u. 9)! Fraas selbst hatte schon eine derartig innige Verschuppung 
von jurassischem Schiefer mit tieferen Triaskeilen festgestellt, wie sie bei vertikalen 
Bewegungen in Erstaunen setzen muBte. Am iiberzeugendsten gegen die altere 
Erklarung diirfte aber derUmstand sprechen, daB, wie das FRAASsche Profil nord- 
lich des Bocksteins, seine Karte an der Spitzingalp beweist, innerhalb des »ein- 
gesunkenen« j ungen Streifens nicht etwa eine muldenformige Zusammenpressung, 
sondern Sattelstruktur herrscht, und zwar an derselben Stelle, wo daruber in schein- 
bar voller Ivonkordanz der mitteltriassische Sattel zum Luftgewolbe zu ergan- 
zen ware. 

Biese Sattelstruktur stellt sick nachgerade als lioclist bezeielmend 

fiir »Streifenfenster<< heraus; mogen sie nun zwischen Wetterstein 

und dem mitteltriassischen Yorzug1), in der Aschauer Scholle (vgl. das 

wunderschone Profil Ampfekers [6], Fig. 6, S. 546) oder siidlieh des 

Kirchstein-Brauneckzuges gelegen sein: stets fiihrt die genauere Unter¬ 

suchung zu dem Ende, daB ein deckeniiberwolbter Aufpressungsstreif, 

nicht von oben eingesenkte Glieder vorliegen. 

So erscheint denn auch am Wendelstein es als das natiirlichste, die 

von mittlerer Trias umringte >>Zentralmulde << als vorbewegten und 

2) Sehr deutlich siidlich des Hohen Kanims und am Karljoch der Puitalp. 

/ ] n aE n n A 
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teilweise abgespaltenen Deckenrand zu denten. Wie an der Benedik- 

tenwand im Sudosten, so sckiebt sick bier im Siidwesten zwiscben Rieder-, 
Spitzing-nndWendelsteinalpen einHalbfenster zwiscben die eingesenkten 

Deckenteile. Ancb bier werden wir mit Fraas den Kontakt des siid- 

licben Gewolbes mit dem Hinterland als im wesentbcben nngestort 

anseben diirfen; finden wir ja am groBen Miiblberg iiber Rat liassischen 

Ammonitenkalk, in der Andorfer Mulde Kieselkalk, und derselbe kieselige 

Lias tritt aueb in dem siidlicben Teil des fur basal angesprocbenen Ge- 

bietes an der Spitzingalp auf. 

Die Analogie mit der Benediktenwandgruppe gebt nocb einen Schritt weiter. 
Innerhalb der Mulde ist die norische, am Siidrand auch die karniscke Stufe tekto- 
nisch reduziert. Wir finden in den beiden Profilen von Fraas bereits die unter 
mittlerem Winkel geneigte zugehorige Scherflache, und wieder mochte vielleicbt 
der starke Scliollennachdrang von Siid (am Diimpfel) damit in ursaclilichem Zu- 
sammenhang gedacht werden konnen. Die altere Erklarung, Absinken des Mulden- 
kerns an den aufgericbteten Fliigeln ist schon desbalb unbefriedigend, da statt 
der zu erwartenden starken Kompression gerade im Innern (Schweinsberg) die 
relativ ruhigste Lagerung des ganzen Gebietes herrscht. 

Als auf eine besondere Eigenheit des Wendelsteingebiets sei auf die zwiscben 
dem jungschichtigen Basalgebiet und der mitteltriassiscben Decke baufig zwischen- 
gescbalteten Quetschstreifen von mitgerissenem Hauptdolomit bingewiesen. 

Wir betreten westlicb das Kartierungsgebiet Dacques. Der Kern seiner 
tektoniscben Ausfubrungen ist der folgende. Obwohl zweimal eine mit Raiblern 
begrenzte Serie von Trias und Jura tektonisch mit jurassiscben und altcretaci- 
scben Scbiefern in anormalem Kontakt steht, der vielerorts als »Pseudostirnrand« 
in Erscbeinung tritt, konne nur »von einer isoklinalen Anlagerung der Trias an 
jungere Formationsstufen, keineswegs von einer Uberschiebung im eigentbchen 
Sinn des Wortes die Rede sein.« »Der zusammenbangende und in die Tiefe fort- 
setzende, nirgends als isolierte Uberschiebungsmasse zur Geltung kommende Ring 
von Raibler Scbicbten« sei seiner Anlage nacb eine sudwarts geneigte Mulde, 
»dessen Sudflugel bis zum Muldenkern vorgedrungen und groBtenteils ausge- 
quetscht sei.« Zwiscben Flyscb und dem Raibler Ring liege ein normaler Mulden¬ 
kern, der »letzte sicbtbare Uberrest einer ebemals auch nocb aus alteren strati- 
graphiscben Gbedern zusammengesetzten zweiten groBen Hauptmulde des vor- 
deren Gebirgsteils, die ausgewalzt wurde bis auf den jetzt nocb ubrig gebliebenen 
vor der Flyschzone herlaufenden Jura-Neocomkern.« 

Ein solches Resultat scheint zunacbst wenig mit den im vorangebenden ab- 
geleiteten Bauformebi zu harmonieren. Die Sicherheit Dacqtjes in seiner ScbluB- 
folgerung vermag aber iiber die Schwache seiner Argumene nicbt binweg zu- 
tauscben. Aussclilaggebend scbeint zunachst die Frage: Sind die den beiden 
Raiblerbandern vorgelagerten Storungsbnien Ausstricbe von Uberschiebungen oder 
von lokalen Quetschzonen? Das erstere sucht Dacqtje damit abzulehnen, daB er 
1) auf den Muldenbau der vorgelagerten Zone, 2) auf die streckenweis steile Stellung 
der tektonischen Trennungsflache sich beruft. Er bleibt den Beweis schuldig, daB 
ursprunglich die Mulde mit dem Raiblerhalbsattel in direktem Verband stand. 
Er berucksicbtigt nicht seine eigene Beobacbtungstatsacbe, daB auf der Strecke 
Riederstein-Kreuzbergkopf, am Brunstkogl, bei Hobenwaldeck, auf der Xordseite 
der Kegelspitz der von ihm selbst eingezeichnete Ausstricb der Storung matbematiscb 
der Schnitt einer unter mittleren Winkeln sudgeneigten Flaclie ist; daB der Lias 
glatt unter den Raiblern des Brunstkogels hinweggeht, nicbt etwa sicb an deren 
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Nordrand entlang driickt. Er setzt sich wortlos iiber die alte Erfahrung hinweg, 
daB durch nachfolgende Schuppung die erst angelegten, am weitesten von dem 
Sitz der nachwirkenden Kraft entfernten Flachen unruhige Versteilung erfahren 
mussen, je nach Wirkung des Widerlagers. Er spricht von Ausquetschung, ohne 
nur mit einem Wort darauf hinzudeuten, wohin denn die fehlenden Schichten 
(zwischen Raibler und Neocom an der Aalbachalp mindestens 1200 m Gesteins- 
machtigkeit!!) gekommen sein sollen; von entsprechender Breccienanhaufung - 
ein absolutes Erfordernis bei geringer Massenbeforderung — ist nicht 
das geringste bekannt. Eine solche Reduktion konnte nur als AusfluB einer ge- 
waltigen Fernwirkung verstandlich sein, und diese lehnt Dacque ausdriicklich fiir 
die kalkalpine Randzone ab, ohne sich zu erinnern, daB seine kaum 500 m nord- 
licher vorbeiziehende Flyschgrenze genau die gleichen Eigenscliaften aufweist 
wie die Brunstkopf-Hohenwaldecklinie. Und doch soli erstere der Ausstrich einer 
Deckenverfrachtung, letztere einer ausquetschenden »Aneinanderfaltung« sein! 
Bei speziellerer Betrachtung der von ihm mit »Auswalzung« erklarten Storungen 
sieht man erstaunlicherweise gerade die Plattenkalke scheinbar am meisten davon 
betroffen, die doch sicher mehr wie Kossener Mergel oder Fleckenmergel einer 
starken tektonischen Beanspruchung stand halten konnten. DaB gleich siidlich 
in Linie Wasserspitz-Brecherspitz-Bodenschneid eine scheinbar ubernormale An- 
haufung von Plattenkalk damit in Zusammenhang stehen konnte, wircl vom Autor 
nicht beriihrt. Und schwer verstandlich cliirfte die Auffassung Dacqtjes sein, 
daB die rundlichen Schollchen (offenbar Schubfetzen) von Raibler, Hauptdolom.it 
und Plattenkalk, die westlich des Lechnerbergs mitten im unteren und oberen 
Jura liegen, von unten emporgetragen seien. 

Betracktet man unter regionalen Gesicktspunkten die Karte Dac- 

ques, so sekeint zunackst kein Zweifel zu besteken, daB die Aalbackzone 

genau der bei Lenggries verlassenen tiefbajuvarischen Masse entsprickt. 

Wir konnen sie ja ungekindert fiber die Nordseite des Hingbergs, fiber 

die Fleckenmergel der Aueralp und die Aptycliensckickten des Sattel- 

kopfs, fiber die gleichaltrigen Mergel des Beitergrabens stets hinter dem 

Flysckrand bis Langgries verfolgen. Bei Hohenburg fibersetzt auch 

die kochbajuvarische Decke mit Musckelkalk und Wettersteinkalk die 

Isar, in Geigerstein (mit Spongienlias und Rhynchonella genifer) und 

Fockenstein, in dem Hiigel von Erlack bis an die Grenze von Bacques 

Gebiet ffihrend. Aber wir konnen nur vermuten, daB der Musckelkalk 

dieses Hiigels unter die Raibler des Kiihzagls einfallt. Gehen wir darum 

einen weiteren Sckritt sudwarts, so gelangen tvir an das Synklinorium 

des Spitzingsees aus Rat und Jura. Hier seken wir die oberratiseken 

Ivalke, die Kieselkalkfacies des Lias macktig entwickelt, die wir beide 

als kockbajuvariscke Kennzeicken anseken lernten. Hier sind auck 

macktiger Plattenkalk und roter tiefliassiseker Ammonitenkalk vertreten. 

Dieses Muldensystem ffikrt uns westwiirts fiber Setzberg zum Leonkard- 
stein bei Kreut, zum oberratischen Kalk des RoBsteins und zur Jacken- 

mfindung. Aus Aigners und Knauers Darstellung wissen wir aber, 

daB auck in deren Gebieten ein ratoliassisekes Synklinorium auftritt, 

das sfidlick der Sattelwelle der Benediktenwand seine normale tektoniseke 

Stellung einkalt. Beide Mulden verflieBen in der Jackenau. Wir diirfen 

so die Raibler sfidlick des Sckwarzenbacks mit dem Raiblerzug des 

9* 
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Kiihzagls identifizieren, und das beiBt wieder die Rabenkopf-Raueck- 
iiberschiebung mit der Kubzagl-Neubausiiberscbiebung. Darunter liegt 

westlich die hocbbajuvariscbeRandmulde, und so konnen wir aucbdstlicb 

die Raibler Ringmulde Dacques trotz ibrer offenkundigen faciellen Yer- 

armung als das tiefgesenkte Aquivalent derselben betracbten; ibr darf 

wobl als abgeglittener Scbubstreif der cenomanbedeckte Hauptdolomit 

des Lecbnerbergs zugerecbnet werden. 

Es eriibrigt, Wendelstein und Scblierseerberge aneinander zu fiigen. 

Fra as glaubte an eine Verscbiebung seines nordlicbsten Raiblerzugs 

nacb Slid zur Wand bei Birkenstein um l3/4 km. Die Karte Dacques 

bringt keine Beweise bierflir, es scbeint vielmebr die boebbajuvariscbe 

Mulde des Wendelsteins das Gebiet Dacques bocb zu iiberragen. Und 

dock konnen wir nicbt etwa nur an eine einfacbe Yerwerfung, nocb 

weniger an eine eigene >>Wendelsteindecke<< glauben, nacbdem das Syn- 

kbnorium des Briinnsteins ja nur die ungebrocbene Fortsetzung der 

GroBmulde der Rotwand und des Spitzingsees nacb Lage wie Facies sein 

kann; nacbdem der nordlicb sicb anscblieBende Hauptdolomit den Sattel 

des Bocksteins und der Lacherspitz mit zwiscbengelagerten Raiblern 

normal zu bedecken scbeint. 

Eine genauere Betracbtung der dem Breitenstein-Kircbwandzug 

westlicb vorgelagerten Zone mocbte den Scbliissel zur Erklarung abgeben. 

Die noriscb-ratiscb-jurassiscben Scbollenstreifen bei Birkenstein seben 

wir energisch aus der normalen Streicbricbtung nacb N 40° W gedrebt1), 

gleicbes Streicben beberrscbt aucb die bocb daruber aufragende Masse 

des Schweinsbergs. Unter dem Wettersteinkalk der Kircbwand streicben 

Aptjcbenscbicbten aus dem Halbfenster der Spitzingalm nordwarts 

umbiegend bis gegen den Kotgraben. Die Querstorungen des Wendel- 

steingebiets laufen nicbt mebr parallel, sondern wde unter einem seit- 

licben Druck zusammengepreBt — wir bekommen den Eindruck einer 

lokalen Aufpressung von Ost, Hocbbajuvariscb uber quer gestellte 

Bressungsstreifen von Tiefbajuvariscb und dieses vielleicbt wieder 

uber die als bocbbajuvariscb erkannten Raibler der Wand (vgl. Gumbels 

Profil 1861, Fig. 38, Taf. 5). Diese Vorstellung fiigt sicb durcbaus 

in den aus neueren Erfabrungstatsacben gesammelten Yorstellungs- 

kreis iiber jugendlicbe, Ost-West gericbtete Uberquellung. 

Ostlicb des Inns feblen uns zusammenbangende tektoniscbe Be- 

arbeitungen; wir mussen, mebr als es wiinscbenswert ist, die facielle 
Untersucbung an deren Stelle treten lassen. 

Wir verdanken Schlosser und FmKELSTEm die Kenntnis des Anschlusses 
nach West. Am Heuberg stehen sick an dem bekaimten Langsbruck Tief- mid 
Hockbajuvarisck wieder so sckroff gegenuber wie irgendwo westlicker. Vergleicken 
vdr nur: 

0 Also der von Fraas angenommenen Diagonalbewvgung entgegenlaufend! 
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Nordflanke des Heubergs 

Cenoman 
Neocom 

Jurakalk und Aptychenschichten 

Fleckenmergel mit Ammoniten des 
unteren Doggers 

Fleckenmergel mit Arieten 

Unterster Lias als blaugraue Kalke 
mitOstreen, Plicatula (Psiloceraszone) 

Storung 

Plattenkalk 

Hauptdolomit 

Raiblerrauhwacken 

Heubergmulde 
Cenoman (ostlicher auf Hauptdolomit) 

Tithonische Hornsteinkalke 
Roter Jurakalk (Acanthicus Hor. ?) 
Hornsteinbanke 
(ostlicher oolithischer Brachiopodenkalk 

des mittleren Doggers) 
Hierlatzkalk des unteren Doggers 
Braunroter Kalk des mittleren Lias 
Kieselkalk des unteren Lias 
Bunter Fonsjochkalk (Psiloceras Zone) 
Oberratischer Kalk. 
Kossenerschichten 
Plattenkalk 
Hauptdolomit 

Wiederum finden wir eine teilweise gedoppelte Mulde, siidlich welcher im 
Priental ein mitteltriassischer Sattelkern auftaucht. Abermals ist die liberschobene 
Lage der hochbajuvarischen Randmulcle klar ersichtlich, im Nordwest bis Nordost 
fallt Neocom unter sie ein, im Ost bei Bach ist der Muschelkalk an einer 50° SW 
fallenden Flache auf rote Aptychenmergel geschoben. Und wieder stellt sich die 
bekannte Reduktion des karnisch-norischen Niveaus innerhalb der Mulde ein, und 
damit in engstem Zusammenhang sehen wir am Windeck Plattenkalk auf Spon- 
gienschichten geschoben. Das Cenoman aber lagert im tiefbajuvarischen Teil auf 
Neocom, greift bedeutungsvoll innerhalb der hochbajuvarischen Randmulde quer 
bis liber norische Sedimente. Der vorgelagerte basale Streif zeigt, bei NuBdorf 
noch den gesamten Samerberg bedeckencl (34, 35), interne Schuppung. 

Die tektonische Durchforschung der Kampenwand vermag die Tatsache der 
Uberschiebung von Hoch- auf Tiefbajuvarisch ins hellste Licht zu riicken; sie 
allein kann auch den Schliissel zur sicheren Weiterverfolgung der vom West be- 
kannten tektonischen Einheiten ins ostliche Chiemgau an die Hand geben. 

Am Hochgern hat Plieninger eine nordlichste Zone mit Fleckenmergehi 
(Unterer Lias bis Unterer Dogger) und Aptychenschichten, eine mittlere Zone 
mit machtigem Kiesellias, bedeckt z. T. mit Vilserkalk, und eine suclliche Zone 
mit Spongienschichten des unteren, Hierlatzkalken des mittleren und oberen 
Lias und unteren Doggers (weiter siidlich mit roten Ammonitenkalken) unter- 
schieden. Wir konnten im Gegensatz von Zone 1 und 2+3 den Unterschied von 
Tief- und Hochbajuvarisch erblicken wollen. Und in der Tat scheint auch mit 
dem schon von Emmerich geschilderten Rauhwackenzug vom Kitzbiihl bei Egern- 
dach liber Engelstein-Einfang-Rabenstein-Zwickling eine ostwarts von der Flysch- 
grenze geschnittene wichtige Storungslinie verbunden zu sein. Doch auch liber 
die jurassischen Ziige der vorderen Mittelzone ragen jah die Dolomitmassen am 
Hochgern- und HochfellnfuB lieriiber und das nach Gumbel von Wettersteinkalk 
unterteufte Band von Rauhwacke und Gips am Rotelwandkopf wie vom Silleck 
mag vielleicht erst die hochbajuvarische Masse begrenzen. 

Wir betreten gut bekanntes Gebiet gegen das Tr aunt a 1. Eine bedeu- 

tende Absenkung der Acbsen verbunden mit Staffelbriichen (Bohm) 

fiilirt uns samt den j ungen Schichten im Kern der Mulden zu Tab Mit 

N 60° W, ja N 30° W streicben die biigeligen, mannigfaltig gewellten 

Ziige der bajuvarischen Alpenzone gegen die drohend vorstoBenden, so 

ganz anders gebauten Wande aus tiefer und mittlerer Trias am Rauschen¬ 

berg, die mit N 70—80° O streichend den Weiterweg versperren. >>Zwei 
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verschiedene Gebirge, die urspriinglick nicbts miteinander gemein hatten, 

sind nachtraglich aneinander geriickt<< (7). Immer schmaler werden 
ostwarts die klimmerlichen Reste der bayrischen Alpen trotz der Paral- 

lelitat des Streicbens der Flyschgrenze infolge des Heranriickens der 

tiroliscben Hochalpen, und im Norden des Stauffens fallt Flysch okne 

kalkalpines Vorland unter die tiefste Trias der letzteren. Erst bei 

Stauffeneck erinnert das Hligelcken Yilserkalks und dann wieder weit 

im Ost das Neocom am Mondsee, unter dem Wettersteinkalk des Schaf- 

bergs an die untergetauchte bajuvarisclie Masse, die eine Breite von 

30 km zwiscben Fiissen und Heiterwand, von 16 km zwischen Aschau 

und Walcbsee, von 9 km zwischen Bergen und Kienberg, noch etwas 

iiber 5 km ostlich der bayrischen Traun einnahm. 

Hier kommt es erst so recht zum BewuBtsein, daB gegenilber der alles 

beherrschenden tektonischen Leitlinie, die Bajuvarisch von Tirolisch 

sclieidet, die internen Storungen innerhalb der bajuvarischen Masse, und 

mogen sie auch vom Vorarlberg bis Ruhpolding aushalten, untergeord- 

neten Ranges sind. Besteht ja auch kein Zweifel mehr dariiber, daB 

Allgauer und Lechtaler Masse westlich des Biberkopfs einem und dem- 

selben Gewolbe entstammen* 

Eseriibrigt, den hinteren Ketten der bayrischen Voralpen einige Worte 
zu widmen. Nur weniges ist davon zu berichten, nachdem sie bisher als angeblich 
uninteressant von Geologen nahezu gemieden wurden. 

Als gewaltige Sattelwolbung mit ostlicher Achsenneigung war die mittlere Trias 
der Tannheimer Berge am Urisee unter Hauptdolomit getaucht; wir konnen nur 
vermuten, daB der Sattel in den norischen Massen der Geierkopfe und Kreuz- 
spitze nach Osten streicht. Siidlich reikt sick daran die Mnlde der Farchanter 
Alpen, auf der veralteten Karte Heimbachs leider ganz unzulanglich dargestellt. 
Der Kontakt zum iiberragenden Hauptdolomit des Kramers sckeint stark gestort, 
die siidkche Flanke dieses Berges entspricht einem hangenden Niveau. Wir ent- 
nekmen der REissclien Aufnahme (29), daB siidhcher mehrfach an ostwestkck 
streiehenden Bewegungsflachen der siidfallende Dolomit samt normalerweise be- 
deckendem Plattenkalk untereinander verschuppt ist; mit zwischengetriebenen 
Scherkorpern von Rat, Jura und Kreide taucht das Ganze am Eibsee unter die 
tirohsche Wettersteindecke. 

Gesteht man der Storung des Loisachtals entsprechend den Verhaltnissen zwi- 
scken Esckenlohe und Ohlstatt blattverschiebenden Ckarakter zu, so ware es 
moglich, unter Einrechnung des Verschubbetrags an der Barmsee-Kochelseespalte 
das Jachenauer Synklinorium auf die Farchanter Mulde zu beziehen. 

Die gewaltige Dolomitmasse beiderseits des Isartales zwischen Wallgau und 
Fall, am AchenpaB, am NordfuB der Blauberge, am Schinder und Trainsjocli ist 
unbekanntes Land, und dennoch konnten wir in ikr im Hinblick auf den Ausklang 
im Westen im Wamberger »Fenster« schon lieute eine wichtige Bewegungszone 
vermuten. Die nordlich sick einstellende MuldengroBform wurde bereits von der 
Jachenau iiber RoBstein, Setzberg, Rotwand zum Briinnstein bei Audorf verfolgt. 
Man konnte jenseits des Inns die Tierseer Kreidemulde unter der Annahme nord- 
licher Verschiebung im Ost nach Sebi verfolgen wollen, und sie mit der Wessener 
Mulde identifizieren. Der lange Zug des Hauptdolomits, der von St. Nikolaus bei 
Ebbs fiber Miesberg-Walchsee zum Riedlberg westlich Kossen lauft, im Siiden der 
Wessener Mulde, und welcher genau im Streichen des Hauptdolomits vom NuBlberg 
im Norden der Kieferfeldner Mulde liegt, deutet auf anderes. Die Audorfer Mulde, 
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aus welcher Schlosser Neoconi beschrieb, mag sich ostwarts gabeln und so die 
Spitzstein- und Wessener-Mulde erzeugen. So wiirde denn die Tierseer Mulde 
unter den tirolischen VorstoB des zahmen Kaisers schon bei Kufstein untertauchen, 
die Wessener Mulde (am Unternberg) unter den Wettersteinkalk der GschoBwand 
bei Weich, schlieBlich die hockbajuvarische Hochfellnmulde mit den Vilserkalk 
vom Taubensee an den Rausckberglahnern. 

Allgemeiiie Ergebnisse. 

Bewertung der Schubstorungen. 

Es war das mit allgemeinen Erwagungen facieller und tektonisclier 

Art im Einklang stekende Ergebnis der beiden vorangegangenen Be- 

sprecbungen iiber Teile der deutscben Alpen von C. Lebling- und mir, 

daB mit einer von Siidost her vor sich gegangenen, deckenformigen 

Uberlagerung von Anstroalpin auf Helvetisch-Lepontinisch (= Alpin- 

voralpin + Yoralpin Leblings) gerechnet werden mnB. Trotz aller 

Steilheit der Kontakte ostlich Hindelang wird diese Erkenntnis, die vor 

allem einer faciellen Wiirdigung cretaceischer Ablagerungen entspricht, 

selbst von jenen Geologen, welche der hentigen Zufallslage tektonischer 

Flachen im Alpengebiet hohen Wert beimessen (so Dacque), nicht mehr 

bezweifelt. 

Wir sahen andererseits die bajuvariscke Kalkalpenzone unter das 

tirolische Hochgebirge verschwinden. Wir erkannten innerhalb der 

bajuvarischen Masse (gegen die Bezeichnung >>Teildecke« mochte 

mit Becht der Kompensationsmechanismus im Yorarlberg [siehe 

Besprechung 1] ins Feld gefuhrt werden) eine heute uu regelm a Big ver- 

steilte Trennungsflache einiger Bedeutung, dieTief- und Hochbajuvarisch 

scheidet. Gewisse facielle Eigentumlickkeiten pflegen darauf aufmerksam 

zu macken, ohne daB freilich darauf unbedingter YerlaB ware, wie die 

Verhaltnisse um den Schliersee, wohl auch ostlich der Kossener Ache 

dartun. 

Begionaler Uberschiebungsbau beherrscht somit auch die 

Nordalpen; ihm haben sich die iibrigen tektonischen Eingriffe unter- 

zuordnen. 

Es ist unerlaBlich, die alteren tektonischen Erklarungen dieser 
Auffassung gegeniiber zu stellen, 

Eine lange Zeit allein herrschende Deutung der baulichen Verhaltnisse 

in diesem Teil der Nordalpen kniipft sich an BoTHPLETZ, Bearbeitung 

der Yilser Alpen und des Karwendelgebirges. Sie lauft im wesentlichen 

darauf hinaus, an Langs- und Querbruchen gehobene und gesunkene 

Schollen anzunehmen; die Storungsanlage sei dabei des ofteren >>vor- 

alpin«, d. h. vor der >>tertiaren Alpenfaltung << entstanden. Diese Deu¬ 

tung vermag heute nicht mehr zu befriedigen, nachdem der regionale 

Charakter der tangential wirkenden tektonischen Eingriffe erkannt ist; 

nachdem wir gelernt haben, die lokale Einzelersckeinung einem gesetz- 

maBigen Zusammenhang einzuordnen; nachdem in unserem Fall von 
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Hindelang bis Bubpolding an die >>Langsbriicbe << gekniipft so barte 

Facieskontraste ganze Sckicktserien kindiirch gefunden wurden, wie sie 

niemals natiirlicherweise baben nebeneinander besteben konnen (vgk 

Heuberg, oben S. 133). Wir glanben uns beute vielmebr berecbtigt, die 
zu einer normalen Faciesanfligung notigen Streifen dnrcb Scbollenuber- 

scbiebung unterdruckt zu denken. 

Es bedeutet nnr scbeinbar einen Scbritt vorwarts, wenn Dacque 

diese altere Erklarung erst jiingst dabin modifiziert, dab zwar keine 

Brliche vorlagen, dagegen einfacbe >>Aneinanderfaltnng << unter gewal- 

tigsten Ausquetscbungen von Scbicbten. Wie wenig sticbbaltig bezuglicb 

lokaler Yoranssetznngen diese Deutung ist, wnrde bereits gegebenen- 

orts gezeigt; regionalen Betracbtungen, wie sie im vorangebenden ver- 

sucbt wnrden, vermag sie nocb weniger Stand zn batten. Man be- 

tracbte nnr einmal die Yerbaltnisse am Teufelstattkopf, in den Scbwan- 

gaueralpen unter dem Gesicbtspunkt der >>Aneinanderfaltnng << nnd »Aus- 

quetscbung <<! Man denke daran, wie am freien Band der Tannbeimer 

Alpen das Yerbaltnis von Hocb- und Tiefbajnvariscb entscbleiert ist. 

Bothpletz selbst ist bei jener alteren, primitiven Anscbaunngsweise 

nicbt steben gebbeben. Er setzt an ibre Stelle die Annabme (33, S. 184), 

dab die >>Langsverwerfungen Begleiterscbeinungen von Bewegnngen 
sind, die in der Ost-West-Bicbtung stattgefunden baben, nnd die im 
ganzen einAnsmab von mindestens 70 km batten«. Der Aggenstein ware 

somit nrspriinglicb in der Gegend des beutigen Walcbensees bebeimatet 
zu denken. Das Yorkommen ecbter belvetiscber Kreide ostbcb des 

Scbbersees mubte aber bei der Annabme rein ostlieber Massenverlagerung 

sogar eine Forderung von mindestens 130 km zn der von Bothpletz 

befiirworteten Faciesverkniipfnng erfordern. Die vorbandenen Uber- 

scbiebnngen nacb Siid und Nord innerhalb der bewegten Masse waren 

nacb ibm lediglicb der Ansdrnck randlicber Scbollenverkeilung. 

Wir baben selbst bei der Besprecbung des Wendelsteins nicbt gering 

zu veranscblagende Anzeicben fur eine junge ostwestlicbe Bewegung 

gef unden; es sollen im folgenden nocb andere erwabnt werden. Aber 

wir konnen uns nicbt verbeblen, dab die Anscbauung von Bothpletz 

nicbt auf einfacbstem Wege den Kern der vorbegenden Baukomplikatio- 

nen zu treffen scbeint. Das Cbarakteristiscbe ist ja, dab vielerorts sicb 

sebr kraftige Faciesunterscbiede an die Langsspalten knupfen, und zwar 

jeweils dieselben Unterscbiede von Hindelang bis Bubpolding. Mogen 

sicb nun aucb im Xnneren Scbollen ungleicbmabig bewegt baben, so ist 

es docb nicbt einzuseben, woclurcb bei ostwestlicber Yerscbiebung selbst 

unter Zubilfenabme der obigen, wabrbcb genugend groben Scbubweiten 

sudnordlicb konstant aufeinanderprallende Facieskontraste, und zwar 
stets derselben Art batten erzeugt werden konnen. Ein entsprecbend 

grobartiges Yordringen und Zuruckbleiben der inneren Langsscbollen- 

streifen mubte sicb ja am freien Westrand beute nocb offenbaren. Die 

sudnordlicb ganz scbon zusammenbangenden Gosauvorkommen der 
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Brandenburger- und Inntalbucht, welcbe die tirolische Grenzlinie unver- 

schoben iibersetzen, scbeinen ebenfalls gegen sehr starke innere Yer- 

schiebungen in Ost-West zu sprechen. Und schlieBlich laBt sicb eine 

Reihe von tektonischen Einzelerscheinnngen — die eigenartigen Yer- 

haltnisse am Teufelstattkopf, die Yerschmalerung der hochbajuvarischen 

Randmulde ostlich der Benediktenwand, der rasche seitliche (d. b. im 

Streicben nach Ost oder West erfolgende) Ubergang von Schuppen- 

flachen in normale stebende Gewolbe (so am siidlichen Begrenzungs- 

sattel der Randmulde), der sekundare Charakter, welcher der ostwest- 

lichen Aufscbuppung am Wendelstein anhaftet, wo ja die wichtigen 

>>Langsstorungen << alle als scbon vorhanden betrachtet werden miissen — 

nur gezwungen auf rein ostwestlicbe Massenverlagerung znriickfiibren. 

Zur Erklarung der faciellen und tektoniscben Komplikationen inner - 

balb der bayrischen Alpen diirfte es genugen, unserem augenblicklicben 

Wissensstande entsprecbend, von Fernwirkungen abzuseben; fur 

die bocbbajuvarische Uberscbiebung mocbte eine Forderweite von etwa 

7 km (Entfernung Fiissen—Urisee) als sudnordliche Yorschubkompo- 

nente angesicbts der unwiderleglichen Beispiele rascber Faciesverzabnung 

in diesem Alpenteil (eine Folge der primaren Randlage an der jurassi- 

scben Geosynklinale) vollkommen ausreichend gedacht werden konnen. 

Die iibrigen Schuppungsflachen lassen meist auf nocb geringere Yer- 

lagerungsweite schlieBen. Selbst bezliglicb der hochbajuvarischen Mas- 

senzerspaltung erscheint es gar nicht ausgemacbt, ob nicht ostlich der 

Isar eine mebr gleichmaBige Yerteilung der zu erzielenden Gesamtforder- 

weite auf verscbiedene Schuppenflacben, denn Konzentration auf nur 

eine Bewegungsebene ins Auge gefaBt werden muB. 

Es ist bei dem immer nocb wenig gefestigten Stand unserer alpen- 

tektoniscben Tbeorien nicbt verwunderlicb, daB aucb bezliglicb unseres 

Gebiets scbon Stimmen fur eine viel gewaltigere sudnordliche 

Deckenverfrachtung laut werden. Uhlig hat von einer pieniniscben 

Deckeneinscbiebung gesprochen, der Teile der bajuvarischen Masse 

zuzurechnen sein sollten, Haug will seine Dacbsteindecke bier wieder 

aufleben lassen. Wir konnen uns angesicbts der Tatsache, daB samtlicbe 

sogenannten pieniniscben Yorkommen zwiscben Hindelang und Salzburg 

[so Tithonkalk und Cenoman am Zinken, Transversariuskalk von GroB- 

Weil, Vilserkalke bei Teisendorfx)] alters- und faciesgleicbe Gegenstucke 

im Innern der bajuvarischen Masse haben, daB nocb im Zusammenhang 

mit dem austroalpinen Deckenrand gelegentlicb Uberstiilpungen und 

Abspaltung kalkalpiner Glieder in der Flyscbzone in situ getroffen wurden 

(Bacques Karte, Hahn [22]) nur der Meinung Ampfeeers anscblieBen 

1) Diese, in dem nordbchen Teil der Flyschzone und am Rand der Molassezone 
gelegen, wurden an verschiedenen Platzen verstreut zuerst von Winkler ent- 
deckt. Wahrend Gumbel anfangs (18) die jedenfalls zutreffende Meinung erra- 
tischer Herkunft vertrat, spriclit er 1894 (19) von »ahnlich wie die Aptychen- 
schichten des Allgaus emporgefalteten Lagen«. 
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(6, S. 669), daB man, aucb ohne an eine selbstandige Decke zu denken, 

der Stellung dieser Randzone eben als Teil des anstroalpinen Scbnbrandes 
gerecht werden kann. 

Haugs Versuche, zwiscben den Zeilen seines Lehrbuchs1) die Dacb- 

steindecke in die bayrischen Alpen zn tibertragen, mnB auf das entscbie- 

denste zuriickgewiesen werden. DaB die von alteren Autoren aufgenom- 

mene, inzwiscben langst wieder fallen gelassene (13) Sammelbezeichnung 

>>Dachsteinkalk << fiir ganz verscbiedene noriscbe bis oberrbatiscbe, selbst 

unterliassiscbe Ivalke der Yoralpen keine innere Berecbtigung besitzt, 

bedarf wobl seit Boses Darlegnngen keines Wortes mehr. Plattenkalk 

nnd oberratiscben Kalk gibt es in der hochbajuvarischen wie in der 

tirolischen Einbeit, nur in der juvariscben, die Haugs >>Dacbsteindecke << 

mit einscblieBt, berrscht gerade die eigenartige Facies der noriscben 

Hocbgebirgskorallenkalke, die nirgends in der bajuvariscben Zone 

vorkommt. Hierlatzkalke gibt es nacbweislicb in samtlicben tek- 

toniscben Einbeiten. Die iibrigen faciellen Cbarakteristika der baju- 

variscben Zone (z. B. die Kieselfacies der Psiloceras- und Angnlatenzone, 

die auf das innigste mit dem Hierlatzkalk verwoben ist, den oberliassi- 

scben Hierlatzkalk, die Hornsteinoolitbe des mittleren und boberen 

Doggers, Gault und Cenoman, a-lles Glieder derselben tektoniscben Ein¬ 

beit, namlicb der nach Haug einer Fernverfracbtung verdacbtigen Rand¬ 

mulde) bat bis zum heutigen Tage nocb nie irgend jemand auf der juva¬ 

riscben Decke ausfindig gemacbt! 

Es lage viel naber, die bocbbajuvariscbe Randmulde als selbstan- 

dig zu betracbten und sie vom tiroliscben Deckenrand abzuleiten. 

Dafur scheint zu sprecben, daB Muscbelkalk, Partnacbscbicbten und 

Wettersteinkalk nur in der Randmulde und wieder im Wetterstein und 

Karwendel usw. aufgefunden wurden, daB die oberratiscben Kalke, die 

mittelliassiscben Hierlatzkalke, die Malmkalke etwa aus dem Karwendel- 

vorgebirge bezogen werden kbnnten. 

Es ist aber entgegenzubalten, daB 

1. die bocbbajuvariscbe Randmulde verscbiedenenorts offenkundig 

normal mit dem Hinterland verknupft ist oder aber unter dieses einfallt, 

wabrend der tiroliscben Masse jenem Hinterland gegenuber nur eine 
tektoniscb hobere Stellung zukommen kann. 

2. daB eine Reibe von Gesteinen und Horizonten bisber nur in der 

Randmulde, nicbt in der tiroliscben Masse (samt dem Karwendeivor- 

gebirge) westlicb der Salzacb gefunden wurde. Icb nenne die kieseligen 

Scbicbten von Lias a i—s, die Brachiopodenkalke des Doggers, den 

!) p. 981. »On pent se demander, des lors, si Ton n’est pas ici en presence 
d’un temoin de la nappe du Dachstein. « Nach diesem Passus, der in Anbetracht 
der Gepflogenheit, solche jeden Beweises entbehrende Bemerkungen spaterhin 
eben doch als Beweise fiir Deckenverbreitung zu zitieren, im Wortlaut wieder- 
gegeben ist, wird einfacli die Zone von Vi Is bei der Dachsteindecke abgehandelt. 
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Transversariusliorizont, die brachiopodenfubrenden Titbonkalke des 

Wendelsteins, Gault und Cenoman. 

3. daB in anderen Horizonten eine Yerarmung, liervorgerufen durcli 

extrem litoralen, wo nicht primar liickenbaften Cbarakter der stratigra- 

pbiscben Serie, die bajuvariscben Randzonen allein auszeichnet. Die 

tiefere Trias erreicbt jeweils nur die Halfte der im tiroliscben Alpenteil 

nacbgewiesenen Macbtigkeit, die karnische Stnfe unterscbeidet sich in 

beiden Zonen ganz auffallend in diesem Sinne, der Hauptdolomit entbalt 
roten, offenbar terrestrischen Ton, der Plattenkalk fehlt fast ganz dem 

tiefbajuvariscben Rand bei diirftig bleibender Macbtigkeit des Haupt- 

dolomits, das Rat bleibt ebenda sehr geringmacbtig, ein »ratfreies« 

Gebiet ist vorbanden, das dentlich auf eine zwiscbengescbaltete Erosions- 

periode verweist. In starker Einscbrankung des vorwiegend pelagiscben 

Cbarakters im tiroliscben Jura (rnacbtiger Radiolarit oft gleicb anf 

mittlerem Lias, daranf eintonig Aptycbenscbicbten bis zum Neocom) 

zeigt der tiefbajuvariscbe Lias und untere, ja mittlere Dogger nocb 

batbyale Mergelfacies, Bracbiopodenkalke gibt es im oberen Lias nnd 

im Titbon, im Malm1) nberwiegen vielerorts die Ammonitenkalke mit 

Unterdriickung der Radiolaritlagen. Das Neocom zeigt sebr frubzeitig 

terrestriscbe Einscbwemmnngen. 

4. daB innerbalb der bajuvariscben Masse zwiscben Tiefbajuvariscb 

nnd Randmulde facielleAnnaberungen bekannt sind, nnd zwar innerbalb 

der Mnlde durcb Einverleibung von Fleckenmergeln nnd Aptycbenscbicb¬ 

ten (so zwiscben Rotelstein nnd Klammspitz), in der tiefbajuvariscben 

Zone dnrcb Ubergreifen ratiscber Kalke (nordlicb Aggenstein), mittleren 

Liasbierlatzkalks (Scbwansee), von kieseligen Liaskalken nndMalmkalken. 

Allgemeiner verbreitete tektoniscbe Einzelziige. 

Den Ansgangspmrkt tektoniscber Deformationen bildet trotz der 

Bedentnng von Scbnbstornngen innerhalb des besprocbenen Gebiets 

die Faltenkompression. Yerschiebnngen scbeinen ja erst auf den die 

Fatten durcbsetzenden Flacben vor sicb gegangen zu sein. Fur das Pri- 

mare der Faltnng spricbt ebensosebr das Entsteben der bocbbajuvari- 

scben Bewegnng ans dem Gewolbe westbcb des Biberkopfs wie mancb 

analoge Beobacbtnng an unbedeutenderen Scbuppenflacben. 

Die Falten sind stehend oder mebr oder minder nacb Nord oder Slid 

iibergelegt, nie vollig liegend. Es wiederbolt sicb eine gewisse Ungleicb- 

wertigkeit von aneinandergrenzenden Satteln nnd Mulden; banfig stoBt 

ein Synklinorinm an eine einzige, allerdings gleitflacbendnrcbsetzte 

Sattelnng. Die Faltnng bat zwar insgesamt ein Scbicbtpaket von tiefster 

Trias bis Kreide von etwa 2 y2 km Macbtigkeit iiberwaltigt, docb sind 
die ganze Serie einbegreifende Falten kaum nngestort zn beobacbten. 

Die wicbtigste Scberzone liegt in der Nabe des karniscben Niveaus. Es 

1) Am Riesenkopf sogar mit Brackiopoden im unteren Malm. 
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ist ja nicbt zufallig, daB auf weite Strecken der kalkalpine Rand liber 
Flyscb mit Raiblersckichten einsetzt; anck in der hocbba j uvariscken 

Randmnlde sehen wir tektoniscbe Reduktion zwiscben ladiniscber und 

ratiscber Stnfe als gewobnlicbes Ereignis. Wie tiefgreifend solcb interne 

Flacben sein konnen, beweist das skytische Grnndgescbiebe nnter den 

Raiblern der Eiselerstorung. Es ist bierbei keineswegs an Auswalzung zu 
denken, wie das Unterdrlicken sehr widerstandsfabiger Lagen (z. B. 

Plattenkalk) zwiscben Mergel und Scbiefer dartut, sondern an Zuriick- 

bleiben eines kompakten und einheitlicben Hemmnisses unter iiber- 

bolendem Yordrang bangender Gleitbretter, an >>Abfaltung«, sofern 

das Bestreben, derartige Bewegungen aufFaltungsvorgange zu bezieben, 

berecbtigt sein solite. 

Nocbmals sei auf die weitverbreitete unrubige Versteilung von 

Bewegungsflacben bingewiesen, die ursprunglich mebr borizontalem 

Massentransport gedient baben muBten. Davon sind nicbt nur unter- 

geordnete Scbuppenflacben, die Trennungsflacbe von Tief- und Hocb- 

bajuvariscb, die tiroliscbe Grenzebene, sondern aucb die' Flyscblinie 

betroffen. Mit Ampferer kann einmal der nacbdriickende Anstau 

neuen Schubvordranges von weiter riickwarts gelegenen und spater ge- 

forderten Massen dafur liabbaft gemacbt werden; in diesem Zusammen- 

bang beacbtenswert erscbeint die gar nicbt seltene lokale Uberstiirzung 

einzelner Falten und Flacben naeb Slid (so am Scbliersee). Damn kann 

an Sackungsvorgange infolge Massenuberlastung gedacbt werden. Beide 

Erklarungen verdienen im Auge bebalten zu werden. 

Es muB sodann der die kalkalpine Zone durcbsetzenden Diagona l- 

storungen gedacbt werden, denen Blattendenz zukommt. Es ist die 

Regel, daB an sebr steilen Flacben mit fast borizontaler Striemung Yor- 

scbub des ostlicben Gebirgsteils um wechselnde Betrage erfolgt (25). 

Hervorgeboben seien: die Storung am Lobentalbacb (etwa 0,5 km), im 

Loisacbtal (bis 4km?), die Barmsee-Ivocbelseespalten (2km), die Rot- 

tacb-Aalbacbalpst5rung (2 km), die Fiscbbacbau-Elbacblinie (?, l1/^ km), 

jene des Prientals (0,6 km) und der WeiBacbe am Hocbfelln (0,7 km?) 

Yerscbiedene derselben clurcbsetzen nicbt nur die Flyscbgrenze, sondern 

scbneiclen aucb die gesamte bajuvariscbe Zone samt alien Falten und 

Langsstorungen, ibr jungeres Alter bekundend. Nur die Kesselberg- 

spalte scbeint aucb die Molasse insofern zu storen, als die Murnauer 

Molassemulde an ibr das Ende erreicbt. Wenn aucb bei Penzberg Quer- 

storungen vorbanden sind, so ist docb nirgends nacbgewiesen, daB die 
aus den Kalkalpen kommenden Blatter aucb in der Molasse nocb ver- 

scbiebende Wirkung baben. Dagegen sollen die Querbriicbe des Isartals 

(eclite Senkbrucbe) ungebrocben aucb die Molasse durcbpfliigen (1, 32). 

Einige der Blattstorungen (so jene des Kesselbergs) konnten mit der 

Hauptdolomituberscbiebung am Siidrand der bocbbajuvariscben Rand- 
mulde in ursacblicber Beziebung stebend gedacbt werden. Innerbalb 

des Flyscbs scbeint durcb den jeweiligen YorstoB der Kalkzone teils 
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Verdeckung von Unterzonen, teils Kompression, dock auch deutlich 
beobachtbare Eigenverscbiebung der einzelnen Straten untereinander 
(Fink und 22) erzielt zu werden. 

Die Spalten des Loisacbtals wie des Barmsees scheinen in die tiro- 
lische Masse zwar noch einzudringen, baben hier jedoch verzerrte Ge¬ 
stalt, als ob sie sekundar durch seitliclien Bruck von Ost verstellt. 
waren. Ahnliche bogenformige Auslenkung zeigen die Querbruche der 
Yilser und Ammergauer Alpen, besonders deutlich jene der Wendelstein- 
gruppe. Dies steht im Einklang mit deni jugendlichen Alter, das auch 
sonst fiir ostwestliche Teilbewegungen in den Ostalpen erkannt wurde. 
Auch hier muB bemerkt werden, daB nirgends eine Einwirkung ostwest- 
lich gerichteter Krafte auf die Molassefaltung erkennbar ist in deut- 
lichem Gegensatz zu den Yerhaltnissen in der helveto-lepontinischen 
Zone. Fiir ostwest gerichtete Bewegungen sprechen ferner jene Quer- 
falten, die Ampferer in den Lechtaler und Tannheimer Bergen ent- 
deckte; dann steile Bewegungsflachen in ostwestlicher Richtung, an 
welchen Harnische mit horizontaler Streifung (ostwest verlaufend) zu 
sehen sind, so siidlich des Saulings (6), in der Herzogstandgruppe (24) 
und bei Ruhpolding (7). 

Bemerkenswert sind bedeutende Streic hander ungen innerhalb 
der bayrischen Yoralpen bei einem mittleren Streichen von N 70—85° 0: 
die Beugung von Ammergau (Wechsel von N 80° 0 zu N 110° 0 und 
N 75° 0 am Manndl), im Wendelsteingebiet (an der Leitzach N 100— 
120° O, am Breitenstein N 130—150° 0, am Riesenkopf O—W, Aus- 
klang der Sigmoide von Kufstein), vom Hochfelln an (N 110—120° O, 
N 130—150° O am FuB des Rauschejibergs). Die knieformige Abbeu- 
gung der Karwendelmulde (eine Folge des ostwestlichen YorstoBes des 
Unnutz) kommt im Einklang mit dieser Erklarung im Streichen des 
bayrischen Yorlandes nicht mehr zum Ausdruck. 

Auch Einbeugungen von Faltenachsen und allgemeine De- 
pressionen sind von Wichtigkeit. Die frei ausstreichenden hochbaju- 
varischen Achsen der Tannheimer Berge senken sich unregelmaBig gegen 
Ost; die Aschauer Dachwolbung schlieBt am Urisee zusammen; der siid- 
liche Saum der hochbajuvarischen Randmulde erleidet ostlich der Hoch- 
platte eine kraftige Yersenkung, die ganze Mulde versinkt zwischen 
Manndl und Heimgarten so tief, daB nichts mehr vom mitteltriadischen 
Nordrand, nur die jungsten Kernschichten im Niveau des Tales bei 
Ohlstatt zu sehen sind; es mag hier ein Zusammenhang mit der Biagonal- 
spalte des Loisachtals vorliegen. Neuerliche Yersenkung an den Blattern 
des Kesselberg beschrieb Knauer (Fortsetzung des Senkungsbeckens 
von Seefeld!). Die bstliche Spalte hat aber hebende Tendenz fiir die ost- 
liche Scholle, der Kern des siidlichen Sattels liegt ja an der Benedikten- 
wand wie am Sauling auf liber 1500 m Hohe. Der Eindruck besonders 
tiefer Depression der Randmulde am Tegernsee mag durch Aberosion des 
hochbajuvarischen Teils hervorgerufen werden. Die Hebung der Achse 

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



142 II. Besprechungen. 

des siidliclien Synklinoriums ostlick der Rotwand fallt mit der quer 
gerickteten Aufpressung des Wendelsteins zusammen. Das Inntal be- 

dentet fiir alle Faltenwellen eine Eintiefung, nacb Schlosser durck 

echte Staffelbrucke bedingt. Ein nenes Aufsteigen an der Kampenwand 

und endgiiltige Yersenkung bei Rukpolding bescklieBt das unrukige 

- Gewoge. 

Historiscker Riickblick. 

Wieviel von der konstanten Macktigkeitsreduktion der anisiscben 

und ladiniscben Stufen der bayriscken Yoralpen auf Redlining tekto- 

niscber Eingriffe, nngeniigender Materialzufukr oder ecbter Sedimen- 

tationsliicken infolge positiver Zwischenbewegungen des Landes zu 

setzen ist, muB heute nock unentsckieden bleiben. Dentlicker fiir die 

letztere Moglickkeit sprecken aknlicke Yerkaltnisse in der karniscken 

Stufe, wie das Wohrmann sckon aknte. Und aknlickes gilt fiir das 

geringmacktige tiefbajuvariscke Rat, das meist mit Ausfalldes Platten- 

kalks den trotzdem unternormal starken Hanptdolomit iiberlagert. 

An die durck eine ratoliassiscke Langsverwerfung entstandene unter- 

seeiscke Barre von den Vilseralpen bis zum Ckiemgau braucken wir 

kente, wo wir an tangentiale Yerkiirznng denken diirfen, nickt mekr zu 

glanben. Der Jura sondert sick in mekrere Bezirke langs ostwestlicker 

Grenzen1). An die tiefbajuvariscke Mergelvorzone scklieBt sick der 

maBig vertiefte Klarwasserstreif der Hierlatz- und Spongienkalke (Zone 

der kockbajuvariscken Randmulde) offenbar in einer StromungsstraBe leb- 

kafter Wasserbewegung, welcke gegen Siid in die Region der Ammoniten- 

und Ivieselkalke mit kemipelagis(?kem Ckarakter iibergeken. Die abys- 

siscke Yersenkung im oberen Dogger und Malm, gekennzeicknet durck 

die Einsckaltung von Radiolarit in der siidlicken Zone, ist nordlicker 

gegen den primaren Geosynklinalenrand ikres einkeitlicken Ckarakters 

durck Einstreuung von Sedimenten seickteren Wassers beraubt. Die 

altere Ivreide kat in der nordlicksten Randzone viel friiker Flysck- 

ckarakter wie siidlicker. 

Ein Vergleick der Tiefenkurven von Tief- und Hockbajuvarisck laBt 

die dem Beckenrand genakerte Lage des ersteren okne weiteres erkennen. 

Es kommt die Zeit der groBen Umkekr der Yerkaltnisse zwiscken 
Barreme und Gault. Bis dakin liegt im Siiden der alpine Trog, von 

dort ker stammen die Organismen; von jetzt ab liegt im Nord das vor- 

und wieder zuriicksckreitende Meer; es ist Schlossers Yerdienst, immer 

wieder auf die nun beginnende Faunenverwandtsckaft mit nordlicken 

Typen kingewiesen zu kaben. In jene Zeit fallt die Geburtsstunde einer 

gewissen Selbstandigkeit der Nordalpen. Die Durckforsckung jung- 

1) Die Abgrenzung gegen den Allgau-Lechtaler Jura-Faciesbezirk (F. F. 
Hahn, Heue Funde in nordalpinem Lias usw., N. Jahrb. f. Min., B.-B. 32, p. 574) 
verlauft dagegen nordsudlich. 
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cretacischer Sedimentreste seit Emmerichs weitschauender Forschung 

bietet die Grundlage zur Kenntnis der frlihesten Phasen im ostalpinen 

Gebirgsbau. 

Der Gault, durch nacbfolgende Abrasion fast vollkommen wieder 

entfernt, liegt bereits quer liber verscbiedenen Stufen des Juras einer 

Mulde bei Vils. Das Cenoman in der tiefbajuvarischen Zone liber Apty- 

cbenscbicbten, Neocom nnd Gault gebreitet, greift in derhochbajuvari- 

schen jah nebeneinander liber Jura und Trias bis liinab zum Muschelkalk. 

DerWecbsel derLagerung innerbalb einer und derselbenFaltungs - 

einheit, und zwar imStreichen wie senkrecbt dazu, ist so schroff, 

die durch Aufarbeitungskonglomerat des jeweiligen Sediments gekenn- 

zeichnete Diskordanz so scharf, dab wir in Bestatigung der von Emme¬ 

rich schon sicher ausgesprochenen Auffassung an der Hand der klaren, 

keineswegs etwa mit nachtraglichen tektonischen Yerschie- 

Nordlichen Tei! 

der bajuvari - 

schen Zone 

Sudlicher Tei! 

Fig. 1. Tiefendiagramm der Meeresbedeckung in der bajuvarischen Zone. 

bungen erklarbaren Lagerungs verhaltnisse in den Ammer- 

gauer Bergen, an der Hand der genau zutreffenden Profile Knauers (24), 

der Angaben Schlossers mit einer friihcenomanen Yorfaltungq 

nicht etwa lediglich Bruchbildung als Tatsache rechnen diirfen. In 

dem bisher ungefalteten mesozoischen Schichtbestand der kalkalpinen 

Zone ist ja von vornherein als erste alpine Deformation leichte 

Faltenwellung, nicht Schollenzerteilung zu erwarten. Der Lagerungs- 

unterschied des Cenomans auf Tief- und Hochbajuvarisch gibt uns den 

damaligen Faltenanstieg, Schlossers Nachweis der Lagerungsbeziehung 

von bathyalem und litoralem Gebiet die darauffolgende Bodenneigung 

des Meeres.. 

Das Turon entspricht einer fiir viele ostalpine Teile endgiiltigen Fest- 

landsperiode. Nicht mehr flachenhaft, wie das Cenoman, sondern in 

deutlichen, wenn auch geraumigen Buchten vordringend, bedeckt die 

senone Ingression nochmals den Westen bis zur Linie Linderhof—Heiter- 
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wand, dann die bereits praformierte Senke des Unterinntais und am 

auBersten Band des Salzburger Gosaubeckens die Gegend nordlick Bull- 

polding. Im AYesten auf Cenoman oder dock aknlick diesem gelagert, 

greift das Senon ostwarts weit iiber die A'erbreitungsgrenzen des Ceno- 

mans, dock mit nickt geringerer Biskordanz auf den vorgefalteten 

Untergrund. 

Wieviel der alttertiaren Hauptfaltung sckon vor der Einsedimen- 

tierung der kiimmerlicken Meeressedimente im unteren Inntal anzu- 

setzen ist, wieviel der Wende von Alt- zu Jungtertiar zufallt, ist keute 

nock sckwierig im einzelnen zu entsckeiden. Die sick reckt wenig um 

die reife, dock bereits eingeebnete ostalpine Faltung kiimmernde Lage- 

rung desTertiars zwiscken Audorf—Kossen und Haring weist jedenfalls 
mit Nackdruck auf die Bedeutung der alteren Pkase. 

Auck rein tektonogenetisck betracktet sondern sick die Beformatio- 

nen in Abscknitte. An den wokl vorwiegend paleocanen, regelmaBigen 

engen Faltenstau an Stelle der weiten, wesentlick parallel gerickteten 
cenomanen Yorfalten reikt sick die Bildung der Gleitflacken und der 

sudost-nordwestlicken YorstoBe der kockbajuvariscken, der austro- 

alpinen Ubersckiebung. Bock seken wir langs des kockbajuvariscken 

Bandes die vorgedrungenen Sckubsckollen nockmals mit dem bereits 

eng versckuppten Untergrund zu Beckenmulden und antiklinalen 

Fensterstreifen verfaltet, 

Jiinger als all dies kat der diagonale Yersckub in SAY—NO gewirkt, 

und abermals spater setzt die ostwestlicke Bruckleitung ein, die sick 

kier und da an Stellen sckwackeren AYiderstandes in Querfaltung und 

-sckuppung betatigen konnte. Trotz der Jugendlickkeit dieser Bewegung 

kat sie nickt mekr die subalpine Molassefaltung beeinfluBt — sie sckeint 
pramiocan zu sein. Im Jungtertiar aber wurde, von lokalen Einbriicken 

abgeseken, die falten- und sckubverstarrte kalkalpine Masse nur mekr 

als Ganzes gegen das Molassevorland bewegt. 

Marz 1913, 

Nachtrag. 

Da sich die Drucklegung aus redaktionellen Griinden um ein Jahr verzogerte, 
konnte das Sammelreferat naturgemaB nicht vollstandig auf dem Laufenden er- 
halten werden. Immerhin zwingt nur eine inzwisclien erschienene wichtige Studie 
F. Buoilis1) iiber die Kampenwandgruppe zu einer kurzen Wiirdigung der dort 
erzielten Ergebnisse. 

Wohl zum ersten Male in den bayrischen Kalkalpen ostkch des Lechs hat sich 
hier durch die besondere Gunst der Lagerungsverhaltnisse der zweifelsfreie Nacli- 
weis einer bedeutenden, nachtraglich saint dem iiberfahrenen Grundgebirge nach- 
cenoman gefalteten Uberschiebung erbringen lassen. Hatte sich freilich auch in der 
Decke Cenoman erhalten konnen, so wiirde sicherlich nach unseren Erfahrungen 

x) N. Jlirb. f. ]\lin., 1914. 
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uber dieselbe tektonische Zone im West und Ost auch die altere cretacische Be- 
wegungsphase dnrch die falteniibergreifende Lagerung der mittleren Kreide bezeugt 
werden. 

Da aus unseren S. 133 gepflogenen Betrachtungen der Zusammenhang der 
Kampenwanddecke mit der an der Hofalm westlich der Prien verlassenen hoch- 
bajuvarischen Uberschiebung unmittelbar hervorgeht, so muB aus regionalen 
Griinden, vor allem angesichts der Identitat dieser Bewegungen mit der Tann- 
heimer und Lechtaler Uberschiebung ein Bezug der Kampenwanddecke aus dem 
Westen fur ausgeschlossen gelten. Unsere S. 137 fiir die Herleitung der hoch- 
bajuvarischen Zone aus dem nahen Siiden erlauterten Motive bleiben in voller 
Kraft, ja werden fiir den neuen Einzelfall durch Broilis Beobachtungen vorziiglich 
gestiitzt. 

Broili erwahnt von der siidlichsten basalen Markkaserscholle ausdriicklich das 
Anwachsen der hellen ratischen Kalke, und wir diirfen dies fiir ein sicheres Merkmal 
fiir Annaherung an die urspriingliche hochbajuvarische Randregion halten; ist ja 
vielerorts gerade diese Facies fiir die hochbajuvarische Randmulde kennzeichnend. 
Broilis Karte weist zwischen Hauptdolomit des Riickens der Oberanerbrunstalp 
und dem Wettersteinkalk der Zellerwand noch Reste der urspriinglich normal 
zwischengelagerten Raiblerschichten auf; und dieselbe tektonische Reduktion 
dieser Raibler innerhalb der hochbajuvarischen Randmulde lernten wir mehrfach, 
besonders schon in der Benediktenw'andgruppe als charakteristisch fiir die eigen- 
machtige Vorgleitung des hoheren Deckenstockwerks kennen (vgl. S. 128). Dazu 
kommt noch, daB am Riicken zwischen Gschwend- und Wimbach muldenformige 
Lagerung, keine Sattelung auftritt, daB der Kontakt zwischen dem siidlichsten 
Hauptdolomitzug -—• i. e. der Geigelsteinregion — und dem nordlich vorgelagerten 
basalen Rat-Liasstreifen groBtenteils auch heute noch Uberschiebungslage auf- 
weist. 

Wenn Broili fiir die von ihm befiirwortete Zuziehung der siidlichsten Scholle 
zum basalen Gebirge das an einer Stelle zu beobachtende Nordfallen im Haupt¬ 
dolomit geltend macht, so steht dies gewhssermalDen in Widerspruch mit seiner 
weiteren Angabe, daB gerade hier der angeblich friiher mit dem siidlichsten Haupt¬ 
dolomit in normaler Muldenbeziehung stehende Lias am meisten »verdriickt«, wohl 
richtiger iiberschoben wurde. DaB die Steilstellung der Schubbahn etwas durchaus 
Nachtraglich.es, Zufalliges ist, geht j a aus der gleichen Lage dieser Flache in dem 
der Basis eingefalteten Deckenstreifen Hammerstein-Teuf elstein-Vogllug un¬ 
mittelbar hervor. 

Wir gewinnen aus dem alien die Uberzeugung, daB die Kampenwanddecke 
unmittelbar an den siidlichsten Hauptdolomitzug Dalsenalp-Oberanerbrunstalp zu 
kniipfen ist, ebenso wie der Deckschollenzug der Benediktenwandgruppe mit der 
siidlicheren Schwarzenbachscholle, wie der Wendelstein mit dem Bocksteinzug 
zusammenhangt. 

Es wird nun auf Grand der BROiLischen Kartierung ein leichtes sein, die hoch¬ 
bajuvarische Flache nach Osten bis zur bayrischen Traun zu verfolgen. 

Geologische Rundschau. V. 10 

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



240 IV. Geologische Vereinigung. 

Aufierordentliclie Hauptversammlung der Greologischen 
Yereinigung 

in Frankfurt a. M. am 13. Juni 1914, 

nachmittags 3 Uhr, im Senckenbergischen Museum, Viktoria-Allee 7. 

1. Geschaftssitzung: 

I. Antrag der Deutschen Geologischen Gesellsckaft auf Anderung des 
Vertrages iiber den Bezug der Geologischen Rundschau. 

II. Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden und ev. eines Ehren- 
prasidenten. 

2. Angemeldete Vortrage: 

Fr. Drevermann : Uber das Devon des ostlichen Taunus, zur Er- 
lauterung der Exkursion am 14. Juni. 

G. Steinmann und N. Tilmann: Das Grenzgebiet zwischen Alpen 
und Apennin. 

Anmeldung weiterer Vortrage erbeten an Dr. Drevermann, Senckenberg- 
Museum, Frankfurt a. M. 

. Abends zwangloses Beisammensein im Rest. Kaiserkeller (vom Museum 
mit Linie 4 zu erreichen). 

Sonntag, den 14. Juni. 

Geologische Exkursion in den ostlichen Taunus. Zu sehen sind be- 
sonders: Fossilreiche Porphyroide der Untercoblenzschichten und die in groBen 
Briichen abgebauten Quarzgange (sog. Geyserit) von Usingen. 

Abfahrt Hauptbahnhof 744. Fahrk. III. Kl. n. Bad Nauheim. 
Einfaches Fruhstiick in Cransberg. 

Riickfahrt v. Usingen ab 3 14, in Franldurt 448. 
Wer die Abendziige nicht erreichen will, fahrt nur bis Saalburg und wandert 

durch den Wald nach Koppern. Abfahrt 622, in Frankfurt 721. 
Geologische Aufnahmen neueren Datums fehlen. Topogr. Blatter 1 : 25 000 

Fauerbach und Friedberg (ev. Homburg). 

Druckfehlerbericlitigung. 

In Heft 2 sind zu verbesseren: 

S. 118, Z. 16 v. u. »Lagen« als letztes Wort in Zeile 17 riicken. 
S. 122, Z. 5 v. u. Statt »Ganze« lies Ganzes. 
S. 138, Z. 12 v. o., Z. 23 v. o. Statt »juvarisch« lies juvavisch. 
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