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S u m m a r y 

When E. SUESS in 1875 outlined his views on the tectonics of the Alps, 

he likewise laid down the principles for distinguishing the major tectonic 

uni ts of the Vienna area. Al though numerous geologists contr ibuted to 

and enlarged la teron upon this picture, the basic elements did not change 

except in details. As dur ing the last years qui te an amount of interest ing 

observations were published, it was thought advisable, to submit a sketch 

outl ining the present s tate of the tectonics of the Vienna area. The region 

included into our considerations is being l imited in a broad sense, as new 

resul ts in the geology of our ne ighbour ing coutries l ikewise seemi to b e of 

importance for our conceptions. 

Summing up first some specific facts of general bear ing we may note : 

a-! The southern pa r t of the Bohemian Massiv seems to be governed by 

a pa t t e rn of NW u n d NE t rending tectonical lines; a l though par t ly 

*) Anschrift: Prof. Dr. Heinrich Küpper, Wien III, Rasumofskygasse 23. 
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2 Heinrich Küpper: Erläuterungen zu einer tektonischen 

geologically old, they seem responsible for the tectonics still active 
until tertiary times and also for the broad outline of the present 
configuration of massive itself. 

b) Our knowledge of the Molasse foreland advanced considerably by 
the results of three deep tests, viz. Perwang, Texing and Staatz I; 
by the first two wells the southern slope of the Bohemian Massive 
until and even below the alpine thrust sheets is being established; the 
third well encountered a so far unknown mesozoic belt, which seems 
to follow the SE slope of the Bohemian Massive, very probably 
connecting somehow with the outer-carpathic mesozoic rocks of the 
Krakov-area. 

c) Observations in the Flyschzone regarding sedimentology, micro-
palaeontology and petrography of picrites are expected to merge into 
new features, which might add materially to our knowledge, thus 
stimulating future research. 

d) The tectonics of the eastermost parts of the Flyschzone and like
wise of that of the Northern-Limestone zone cannot be explained 
by simple underthrusting from NW; we believe that the tectonic fea
tures should be more adequately explained by assuming, that various 
tectonical units during their history have been exposed to various 
fields of pressure and tension according to their position in various 
tectonical levels. 

e) Studies of the structures inside and along the margins of the tertiary 
basins seem to increase the number of known tectonic impulses in such 
a way, that contrary to the classical concept of well denned distinct 
phases it might be worth while, not to exclude a conception of some 
sort of more or less continous tectonic mobility, at least for certain 
areas inside the alpine-carpathian trend. 

f) In the crystalline tectonic units of the eastern central alps SE—NW" 
trending disturbances of various, but mostly complex age relation 
deserve closer attention. The foci of strong intensity earthquakes, to 
be located on the bottom of the upper crust (ca. 30 km depth), seem to 
be arranged along SW—NE trends, commencing eastward from a line 
connecting Linz with the Bachern. On the other hand the alpine nega
tive gravity anomaly becomes shallower from this line towards NE. 

g) According to the latest results of Hungarian geology, the mesozoic 
below the Hungarian plain was laid down originally in sedimentary 
basins, possibly to be considered as geosynclinal sub-basins or-troughs, 
trending SW—NE (Bakony direction). As their present tectonic points 
to moderate lateral compression, the old notion of a rigid mass in the 
underground of the pannonian plain loses in probability; the more so. 

© Österreichische
Geologische Gesellschaft/Austria; download unter www.geol-ges.at/ und www.biologiezentrum.at



Übersichtsskizze des weiteren Wiener Raumes 3 

as some of the aforementioned mesozoic and also paleozoic trends 
after the results of deep-drilling clearly ty up with similar units of 
the southern alps (Drauzug, Carnia). 

Summing up the above one might say, that Vienna is situated geologi
cally in an area the northwestern part of which belongs to the broad SE 
slope of the Bohemian Massive; this slope merges southeastward gradually 
into larger and larger zones of the alpine-carpathian and alpine-bakony 
units with the same SW—NE trend, thus forming an enormous hinge, 
along which N of the alpine-dinaric boundry line (Narbe) the general 
E—W trend of the eastern alps is being radically deflected towards NE. 

Finally we venture to doubt whether the (older) overthrust theory or 
the (younger) underthrusting conceptions a l o n e are really wide enough, 
tc form one roofing superstructure, to unite the enormeously expanding 
variety of field observations of the Eastern Alps into one frame of geo
logical understanding. 

We rather believe one could at least temporarly refer to a more d e 
s c r i p t i v e s t a t e m e n t , saying, that the Eastern Alps between 
foreland and the plains of N-Italy are a zone, where during geological 
periods an extreme shortening of the earthcrust took place, which resulted 
in folding, faulting, overthrusting, underthrusting and many other tectonic 
features; all these might ultimately depend on the fact, whether the 
shortening took place in shallower or deeper crust-levels; further from 
this shallower or deeper level of the shortening might depend the tec-
tonical stile, the common denomiator of which we consider the fact, 
whether the crust sections in the state of shortening react under given 
circumstances either by antigravitational movements as upward folding, 
thrusting and diapire - like movements, or disappear downward by 
downward-folding underthrusting and other similar phaenomena. Features 
of magmatism at deeper or tension at shallower levels will of course 
round out the complex story of tectonic events. 

Admittedly such a statement is lacking to a degree the discovery value 
of any strictly theoretical conception, but it might push open all doors, 
through which new field observations are floating in after every working 
season. 

I. Einleitung 

Seitdem E. SUESS 1875 bei seinen Betrachtungen über die Entstehung 
der Alpen mit dem Blick vom Bisamberg die geologischen Einheiten „vom 
Mannhart bis in die tertiären Ebenen" umfaßte, ist die Aufgliederung 
von der Böhmischen Masse bis zum zentralalpinen Leithagebirge gesicher
tes Verständigungsgut der Geologen geworden; so sehr, daß die Selbst-
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Verständlichkeit der großen Linienführung es heute fast erschwert, hierin 
Neues einzubauen. 

Vorbereitungsarbeiten für die internationale tektonische Karte von 
Europa und auch Vorlesungen machten es notwendig, neuere Ergebnisse 
der letzten Jahre daraufhin zu sichten, inwieweit sie im großtektonischen 
Rahmen des Wiener Raumes einzubauen wären. 

Es wird in diesem Sinne eine kurzgefaßte Übersicht vorgelegt, die vor 
allem darauf abzielt, Inhalt und Begrenzungslinien der Großeinheiten 
abzustecken und auf methodische Fragen künftiger Arbeiten hinzuweisen. 
Es war eine günstige Fügung, daß in manchen unserer Nachbarländer 
ähnliche Übersichten in der letzten Zeit entstanden; diese sind bei der 
Betrachtung des großen Rahmens mit einbezogen worden. 

Der gegebenen Übersicht liegt schließlich auch ein persönliches An
liegen zu Grunde: Die zunehmende Anerkennung geologischer Arbeit in 
den verschiedensten angewandten Arbeitsbereichen bringt es mit sich, 
daß sich Geologen in zunehmendem Maße als Spezialisten in ihren Be
reichen abkapseln; auch der kartierende Geologe ist letzten Endes ge
zwungen, seine Arbeit mit der Abgitterung von Kartenblättern oder 
sonstigen Begrenzungen abzustecken. Für diese Bereiche und auch für 
den Unterricht schien es erwünscht, eine neuere Übersicht größerer 
Zusammenhänge verfügbar zu haben, die nicht zu sehr vom Hypo
thetischen belastet ist, und so vielleicht zu neuen gemeinsamen Beiträgen 
größerer Zusammenhänge führen mag. Daß dieser versuchte Schritt in 
der Richtung einer erst einmal frei abgesteckten neueren Übersicht den 
Charakter eines Essays annehmen mußte, wird den Einsichtigen klar sein; 
selbst gekannte Grenzen mögen in diesem Sinn dem Folgenden zu
gebilligt werden. 

II. Die südlichen Randgebiete der Böhmischen Masse 

Über die Böhmische Masse, jenes „rautenförmige Urgebirge" im Herzen 
Europas, besteht seit E. SUESS, 1875, eine ganze Reihe ausgezeichneter 
tibersichtsdarStellungen, die von F. E. SUESS 1903, 1926 bis zu L. WALDMANN 

1951, 1958 reichen. Aus all diesen Zusammenfassungen geht hervor, daß 
man in der Böhmischen Masse zu unterscheiden habe zwischen einer lan
gen Geschichte tektonischer Vorgänge, die in ihrer Summe zur Ausbildung 
und Konsolidierung des Variszischen Sockels geführt haben und daran an
schließend eine ebenfalls lange Geschichte, jedoch gänzlich anderer Vor
gänge, durch welche sich der Variszische Sockel in Horste auflöst. Auch 
diese Auflösung in Horste, Leistenschollen und ähnliches geht auf mindest 
jungpaläozoische Anlagen zurück, jedoch sind es die die Horste begrenzen-
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den Bruch- und Störungslinien, deren in größerem oder geringerem Aus
maß fühlbare Beweglichkeit in mesozoische und känozoische Zeiträume 
hereinreicht. 

Liegt schon seit dem Mesozoikum ein derart konsolidiertes Vorgebirge 
im Nordteil unseres Landes, so entstand die rautenförmige Umrißzeich
nung wohl durch die erwähnte tektonische Aufgliederung. Diese Umriß
zeichnung ist es — als relativ jüngstes Element — der wir im folgenden 
unsere Aufmerksamkeit zuwenden, da diese Züge letzten Endes für den 
Wiener Raum randlich mitbeeinflussend sein dürften. 

Altbekannt sind jene NW gerichteten Elemente, die als Donaubruch, 
Bayrischer Pfahl, Amberger Verwerfung, den SW Abfall der Böhmischen 
Masse markieren. Die SW Begrenzung des Gallneukirchener Beckes sowie 
neuerdings Störungen im Untergrund der bayrisch-salzburgischen Molasse 
gehören diesem System an. 

Gleichfalls altbekannt, sind die NE bis NNE gerichteten Linien, angeord
net meist am SE Abfall der Böhmischen Masse, deren ältest angelegte 
wohl die Boskowitzer Furche sein dürfte, deren sicher jüngere, aber auch 
sicher entfernt verwandte Nachfahren die Diendorf er Störung und Mail-
berger Abbruch sind. 

Wichtig scheint uns für diesen Bereich die Aussage EXNER'S und GÖTZIN-

GER'S 1953, daß entlang von Schubbahnen aus dem Untergrund der Flysch
zone mitheraufgeschürfte Kristallinscherlinge von N nach S fortschreitend, 
etwa bis zur Hauptklippenzone, der Gesteinsverwandtschaft der Böhmi
schen Masse angehören, von dieser Linie an südwärts jedoch dem alpinen 
Kristallin epimetamorphen Charakters zuordenbar sind. 

Der im landschaftlichen Oberbau weithin sichtbaren und fühlbaren tek-
tonischen Fuge von Vorland zum Alpen-Nordrand scheint in der Tiefe 
ebenfalls eine entscheidende tektonische Fuge zu entsprechen, an welcher 
„böhmisches" gegen „alpines" Kristallin grenzt, wobei diese zweitge
nannte Fuge jedoch südlich, tief unterhalb des Alpen-Nordrandes liegt. 

Eine Bestätigung hiefür ergibt sich aus den Resultaten der Tiefbohrung 
Texing (1959), die nach Durchstoßung der Flyschdecken die Molasse und 
darunter das Kristallin der Böhmischen Masse erreicht hat. 

III. Flyschzone 

In der Geologie von Österreich 1951 noch, als bescheidenes Anhängsel 
zur Geologie der Kalkalpen auftretend, hat sich die Flyschzone als For
schungsgebiet zu einem ausgedehnten Neuland mit weitreichenden und 
vielgegliederten Perspektiven für die Alpengeologie entwickelt. 

Als erster, grundlegend neuer Impuls ist die Darstellung der Flysch
zone auf der geologischen Karte der Umgebung von Wien 1 : 75.000 (1952) 
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mit den dazugehörigen Erläuterungen 1954 von G. GÖTZINGER ZU werten. 
Hievon ausgehend haben bereits eine ganze Reihe neuer Arbeitsgebiete 
mit neuen Resultaten aufzuwarten; die paläontologischen Grundlagen der 
Stratigraphie wurden erweitert durch die nähere Verfolgung von Mikro-
und Makroforaminiferen (R. NOTH, A. PAPP 1956); neue Einblicke in die 
Sedimentpetrographie ergaben sich aus den Arbeiten von G. WOLETZ seit 
1950; verfeinerte Einsichten in die Deutung der verschiedenen roten 
Schiefer und Schiefergesteine und Sandsteinzuordnungen mit weitreichen
den tektonischen Konsequenzen wurden von S. PREY (1957) beigebracht; 
der Magmatismus ist ein weiterer Zug, der durch eine große Anzahl neu 
bekanntgewordener Pikrite kretazischen bis posteozänen Alters volle Auf
merksamkeit verdient (H. WIESENEDER und E. ZIRKL 1956). 

Von einer verknüpfenden Darstellung all dieser sich gegenseitig beein
flussenden und ergänzenden Resultate absehend, sei hier auf zwei Fragen
kreise verwiesen, von deren weiteren Verfolgung manche Anregung und 
Aufhellung zu erwarten ist: 

a) Die Kaumberger Schichten werden von GÖTZINGER 1952 der Unter
kreide zugewiesen; später mehren sich die Hinweise für Oberkreide; sie 
sind ein Gestein, das sich sedimentologisch von den übrigen Flysch-
gesteinen abhebt und eher Verwandtschaft zu den Schiefern der Haupt
klippenzone zeigt; sie treten in jenem breitesten Teil der Flyschzone auf, 
wo durch die E—W- nach SW—NE-Umschwenkung der Kalkalpen ein 
Einblick in den südlidisten Streifen der Flyschgesteine sich öffnet; ihre 
stratigraphisch-tektonische Verknüpfung mit den übrigen Gesteinen, kurz 
ihre Eingliederung in die Flyschzone, ist ein offenes Problem. Es ist wohl 
naheliegend, die Kaumberger Schichten in den Absatzbereich des Flysch-
sedimentationstroges einzuordnen; in diesem Falle wird die Art der Ein
ordnung neue Einsichten in das Grundmuster des Faziesteppichs in der 
Flyschgeosynklinaie ergeben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in 
ihnen eine bisher unbekannte Fazies, der die Klippen begleitenden 
Schiefer, ja vielleicht sogar der Buntmergelserie, zu sehen, was dann 
wieder zu weitreichenden tektonischen Konsequenzen führen würde. Wie 
dem auch sei, von dem genauen weiteren Studium der Kaumberger 
Schichten sind ganz wesentliche Anregungen zu erwarten. 

b) Den weite Räume erfassenden Geländeaufnahmen von R. GRILL in 
den schlecht aufgeschlossenen Resten der Flyschzone des weiteren Kor-
neuburger Bereiches verdanken wir entscheidende neue Einblicke in den 
Bau der nordöstlichsten Enden der Flyschzone, also gerade jenes Be
reiches, wo die Umschwenkung in den Karpatenbau sich vollziehen müßte. 
Nach GRILL ergibt sich jedoch, daß die Nordgrenze der Kahlenberger Teil-
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•decke, je weiter östlich desto mehr nach ENE zurückbiegt; im gleichen 
Sinne zeigt der N-Rand der Greifensteiner Decke, bei Großrußbach zum 
Teil erosiv, aber auch tektonisch durch Beckenrandbrüche zerlegt, sehr 
deutlichen, fast west-östlichen Verlauf. Im Gegensatz hiezu steht der auf 
große Erstreckung von der Donau in nördlicher Richtung anhaltende 
JSINE-Verlauf der Einheiten und auch des tektonischen Außenrandes der 
"Waschbergzone. Es liegt also gerade dort, wo man ein einigermaßen ein
heitliches gemeinsames Umschwenken der tektonischen Einheiten in kar-
patische Richtung erwartet hätte, ein u n t e r s c h i e d l i c h e s V e r 
h a l t e n t i e f e r e r u n d h ö h e r e r t e k t o n i s c h e r G r o ß e i n 
h e i t e n vor — ein Faktum, auf welches wir im Bereiche der kalkalpinen 
Probleme dort nochmals hinweisen werden. 

IV. Klippen (Pienniden) 

Die Zusammenfassung von F. TRAUTH 1948 über den Jura der östlichen 
JSTordalpen ist jene Grundlage, auf welcher alle zukünftigen Arbeiten 
dieser Problemstellung werden aufbauen müssen. Es wird hiebei er
forderlich sein, das Abwägen verschiedener Deutungsmöglichkeiten vor
läufig einmal so lange zurückzustellen, bis neues Tatsachenmaterial in 
großem Ausmaß zusammengetragen sein wird. Eine Detailstudie des 
Klippenraumes (R. JANOSCHEK et al. 1956) zeigte, wie sehr Kleinarbeit hier 
zu neuen Ausblicken führen kann; gleichfalls zeigte die vorläufige Mikro-
beurteilung verschiedener, die Klippenkalke begleitender Tongesteins
serien weitere Auflösungsmöglichkeiten. 

Im großen wird es sich darum handeln, durch sedimentologische und 
mikropaläontologische Arbeiten die Jurastratigraphie und Faziesteppiche 
jener Sedimentationsräume abzuklären, in welchen die Klippenkalke ab
gesetzt wurden. Liegen einmal diese Ergebnisse vor, so wird man daran
gehen können, diese Raum-Zeiteinheiten zueinander und zu den Ablage
rungen der Flysch- und kalkalpinen Gesteine in eine genetische Ver
bindung zu setzen. Erst wenn dieses Stadium erreicht sein wird, dürften 
sich neue Ausblicke auf Deutungen ergeben, die uns über die bekannten, 
bereits vielfach variierten Vermutungen hinausbringen dürften. 

Es wird hiebei empfehlenswert sein, daß eine schrittweise Erfassung der 
.Juragesteine in tektonischer Ausglättung im Bereiche der Frankenfelser-
Lunzer-Decke, der piennidischen Klippen, der Hauptklippenzone und der 
nördlichen Randklippen des Flyschbereiches als erster Schritt vorzusehen 
wäre. Hat man so die verschiedenen Teil-Flächenst.ücke der Absatzräume 
rekonstruiert, so wird man die Fragen ihrer ehemaligen und heutigen 
räumlichen Zuordnung konkret diskutieren können. 
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V. Kalkalpen 

Mit der Fragestel lung nach der Gliederung des Alpenkalkes ha'; vo r 

lüO J a h r e n die Geologie als Wissensdiaft einen ihrer ersten Schritte in 

der Richtung einer Alpengeologie getan, k lare Linienführung, bessere 

Aufsdi lußverhäl tnisse und deutlichere Unterscheidbarkei t der Gesteine 

sind seither der Anreiz geblieben, der viele Geologen dieses landschaftlich 

schöne Gebiet zu ihrem Arbeitsfeld wählen ließ. 

Der eben (1959) erschienene Abschluß des großen Werkes E. SPENGLER'S 

weist auf die Bedeutung der kalkalpinen Problemat ik für den gesamten 

Schematische Skizze der Verknüpfung der tektonischen Einheiten im Grenz
bereich Alpen—Karpaten 
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Alpenbau hin; es genügt deshalb, nur kurz einige besondere Fragen des 
kalkalpinen Wiener Raumes näher zu unterstreichen. 

Mit dem Hinweis, „daß das Umschwenken aus der ostalpinen (W—E) in 
die westkarpatische (SW—NE) Richtung im östlichen Gelenk am Rande 
des Wiener Beckens die einzelnen tektonischen Einheiten an verschiede
nen, nicht in einer geraden Linie liegenden Stellen ergreift", berührt 
SPENGLER zurecht eine der Grundfragen der Tektonik des alpinen Anteiles 
des Wiener Bereiches, u. zw. eine Frage, die auch bereits für die Flysch-
tektonik angedeutet wurde. 

Wie schon auf einer tektonischen Übersichtsskizze des östlichen Teiles 
der Nördlichen Kalkalpen (H. KÜPPER 1951, Tafel 5) verzeichnet, wechseln 
zwischen Mödling, Kaumberg und Pernitz breite Ausstriche von E—W-
streichenden Einheiten mit solchen, die dann relativ abrupt in NE-
Streichen umschwenken; dieses „Hakenschlagen" erhält durch die gleich
falls dieselbe Zeichnung mitmachenden Achsen der Synklinorien (Annin-
ger—Badner Lindkogel; Dernberg—Pottenstein—Hechenberg) eine echte 
tektonische Verankerung. Diese WE—SN-Bögen sind durch verschiedene 
Störungen zertrennt; einerseits scheint der stark zerlappte Nordrand der 
Ötscherdecke mit diesem Linienverlauf nicht konform, auch der Außen
rand der Frankenfelser Decke zwischen Altenmarkt und Mauer (SW—NE) 
bildet ihn in keiner Weise ab; anderseits wird er zwischen Kaumberg und 
Pernitz durch den deutlich verschiedenen Verlauf der Schönschuppen 
(SSW—NNE) scharf durchtrennt. Nähere Untersuchungen nach dem zeit
lichen Verhältnis dieser drei verschiedenen tektonischen Vorzeichnungen 
stehen noch aus; wir vermuten, daß „das Hakenschlagen" die älteste An
lage ist, gefolgt durch die Richtung der Ränder der kalkalpinen Decken 
und diese wiederum gefolgt durch die jüngste Zerlegung in SSW—NNE-
Richtung, die übrigens durch PLÖCHINQEK auch aus dem südlichen Hohe 
Wand-Vorland festgestellt wurde und mit dem „westkarpatischen" 
Außenrand der Waschbergzone übereinzukommen scheint. 

Fast gleich interessant wie diese mehrphasige Zerlegung, ablesbar aus 
dem heutigen Endbild, ist die Tatsache, daß die ältesten und östlichsten 
Enden der Ötscherdecke bei Mödling ein deutlich östliches Streichen — 
nach einer Umschwenkung von S—N nach W—E — zeigen, also nicht dem 
Außenrand der Kalkalpen folgen. In gleicher Weise zeigt, wie bereits er
wähnt, die Kahlenberg- und Greifensteiner Decke NE von Korneuburg 
ein Abschwenken in deutlich östlicher Richtung, ebenfalls nicht in Über
einstimmung mit dem Außenrand der Waschbergzone. 

Zu welchen Ergebnissen das weitere Studium dieser Verhältnisse audi 
führen möge, das heutige tektonische Bild, welches auf Textfig. 1 über
sichtlich dargestellt ist, spricht nicht dafür, daß der gesamte Bau von 

© Österreichische
Geologische Gesellschaft/Austria; download unter www.geol-ges.at/ und www.biologiezentrum.at



10 Heinrich Küpper: Erläuterungen zu einer tektonischen 

Flysch und Kalkalpen im weiteren Wiener Bereich durch eine einheitlich 
gerichtete Unterfahrung von NW her erklärbar wäre. Hätte etwas der
artiges stattgefunden, so könnte man vermuten, daß, von außen nach 
innen fortschreitend, auch bei Auflösung in zeitlich verschiedene tektoni-
sche Abläufe, so doch ein gewisser einheitlicher Grundzug im Bau der 
verschiedenen Decken sich wiederfinden lassen müßte. Das Gegenteil ist 
der Fall. Ältere und jüngere Anlagen weisen auf verschiedene Beanspru
chungsfelder. M i t e i n e r e i n f a c h e n „M o t o r i s i e r u n g " d e s 
t i e f e r e n U n t e r g r u n d e s i s t u . E. d i e T e k t o n i k d e s W i e n e r 
F l y s c h - K a l k a l p e n r a u m e s n i c h t z u d e u t e n ! Eher dürfte 
es sich um eine Wechselwirkung von aus der Tiefe mit auch aus höheren 
Stockwerken einwirkenden Faltungs- und Spannungsfeldern handeln. 

Bei der Entflechtung von jüngeren und älteren Anlagen wird man im 
Auge behalten müssen, daß hier wie auch anderwärts (Schweiz, TRÜMPY 

1958) keineswegs a priori davon ausgegangen werden kann, daß die älter 
(mesozoisch) angelegten Depressionsachsen mit den heutigen Deckenrän
dern übereinstimmen müssen. In diesem Zusammenhang wäre genauer 
zu prüfen, ob die Juraentwicklung W von Alland, die unter Gosau her
vorschauenden Juraklippen von Eberbach und vielleicht auch die Füllung 
der Dachsteinkalkmulde des Almesbrunnberges zu einer älteren Synkli-
nalzone gehören, die heute durch jüngere Störungen zerlegt ist. Eine der
artige ältere Depressionsachse würde gar nicht mit dem Verlauf der heu
tigen Deckenränder, dagegen wohl mit den ältesten Anlageplänen, und 
zwar den S-N-Teilen des „Hakenwerfens" übereinstimmen. 

Nachdem sich nun neuere stratigraphische Anhaltspunkte aus makro-
und mikropaläontologischen Ergebnissen abzuzeichnen scheinen, wird es 
eine reizvolle Aufgabe sein, die zeitliche Auflösung des kalkalpinen Baues 
näher ins Auge zu fassen. Die ersten Schritte hiezu zeichnen sich von der 
Exkursion nach Alland (50-Jahr-Feier, Geol. Ges., Wien 1958) bereits ab. 

Zu einer abgerundeten Übersicht über den Bau der Kalkalpen gehören 
heute noch zwei Hinweise auf neuere Literatur; 

einerseits ist es bekannt, daß von seiten deutscher Geologischer Insti
tute Geländeaufnahmen in den bayrisch-tirolischen Kalkalpen begonnen 
wurden, die zum Resultat hatten, daß von den Untersuchern Beobach
tungen beigebracht wurden, die mit der tektonischen Deutung AMPFE-

KER'S und SPENGLER'S als nicht übereinstimmend betrachtet werden. Von 
unserer Seite wurde 1956 vor einer Verallgemeinerung der Deutung, etwa 
von Bayern bis nach Wien, gewarnt. Die Beobachtungen am Aufschluß im 
einzelnen wurden bisher nur teilweise nicht angezweifelt (HEISSEL 1958). 
Es liegt uns österreichischen Geologen, wie ich glaube, fern, an den Feld
beobachtungen unserer deutschen Kollegen zweifeln zu wollen und ich 
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persönlich möchte glauben, daß es wenig rationell wäre , nunmehr a l l e 

„kritischen" Beobachtungen von allen jenen überprüfen zu lassen, die 

wohl nicht an der Beobachtung, sondern an ihrem Aussagewert zweifeln. 

Es liegt in der Wissenschaftsgeschichte geologischer Forschung eine Ar t 

Selbstregulat iv eingeschlossen, daß Deutungen, die allzu plötzlich modern 

werden, im Feldgebrauch der nächsten Geologengeneration in ih rem ex

t remen Aussagewert zugerundet werden. Damit soll nicht einem Desinter-

essement an einer baldigen beiderseit igen Aussprache am Aufschluß das 

Wort geredet werden, jedoch auch solche Si tuat ionen müssen heranreifen. 

Wogegen wir uns jedoch wei terhin wenden, u. zw. heute aus Anlaß der 

Ausführungen von SCHÖNENBERG (1959), ist, daß dessen Schlußformulierun

gen wieder so allgemein gehal ten sind, daß sie vom Außenstehenden als 

für die ganzen Nördlichen Kalkalpen gültig betrachtet werden könnten. 

Wir dürfen, wie ich glaube, mit ebenso gutem Grunde wie unsere deut

schen Kollegen darauf bestehen, daß unsere Beobachtungen den annä

hernd gleichen Aussagewert haben wie die ihren. Und zwar wurden an

läßlich der 50-Jahr-Feier der Geologischen Gesellschaft Wien bei der E x 

kursion nach Windischgarsten überzeugende zusätzliche Beobachtungen 

vorgeführt, daß hier, wie bereits früher von BRINKMANN vermutet , ein 

F l y s c h f e n s t e r i n d e n K a l k a l p e n vorliege. Weiter weisen wir 

auf die neuen und entscheidenden Beobachtungen von ROSENBERG 1955 bis 

1959, der in den Weyrer Bögen Hinweise findet, daß hier d i e w o h l 

c h a r a k t e r i s i e r t e n n ö r d l i c h s t e n t e k t o n i s c h e n E i n 

h e i t e n d e r R a n d z o n e n b i s w e i t i n d e n s ü d l i c h e n T e i l 

d e r K a l k a l p e n v e r f o l g t w e r d e n k ö n n e n . Und schließlich 

bleibt es einmal eine der überzeugenden Grundtatsachen der Geologie des 

Wiener Raumes, daß hier d i e m i t F o s s i l i e n b e l e g t e z e n t r a l 

a l p i n e S e m m e r i n g t r i a s u n t e r d e n G r a u w a c k e n s o c k e l 

d e r N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n e i n f ä l l t . 

Alle drei genannten Tatsachengruppen sprechen mi t vielen anderen 

gegen eine Autochthonie und für den Deckenbau der Kalkalpen des Rau

mes E von Salzburg. Sie führen viele österreichische Geologen dahin, daß 

sie vorläufig die Beobachtungstatsachen im deutschen Kaikaipenbereich 

zur Kenntnis nehmen, in ih rem Aussagewert sie jedoch auf diesen Bereich 

beschränkt wissen wollen; denn unserersei ts haben auch wir, wie ange

deutet , vorläufig keinen Grund an der Reali tät unserer oben angeführten 

Beobachtungen zu zweifeln, wobei diese vice versa in ih rem Aussagewert 

scheinbar nicht auf den deutschen Alpenteil anwendbar sind. Ohne in 

eine oft allzu billige Kompromißmacherei zu verfallen, wä re eine Deu

tung ins Auge zu fassen, die die Resultate beider Untersuchungsbereiche 

in gleicher Weise vereinigt. 
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Anderseits sei darauf verwiesen, daß auf neueren russischen Übersichts
karten (1 : 5,000.000, SCHATSKI, 1956) die Tektonik der Nördlichen Kalk
alpen so dargestellt ist, als läge hier ein Streifen von Antiklinorien vor, 
dessen N-Rand überschoben ist. Obwohl hiebei die Anwendung der ge
brauchten Terminologie an sich auch noch ein Problem ist, über welches 
eine nähere Aussprache stattfinden könnte, so bleibt für die Geologie 
Österreichs das einfachste Faktum bestehen, daß alle Arbeiten von 
BITTNER, über KOBER bis zu SPENGLER, in fortschreitender Verfeinerung ein 
tektonisches Bild erwiesen haben, das nur als eine Auflösung der Nörd
lichen Kalkalpen in deutlich unterscheidbare Decken aufgefaßt werden 
kann. 

VI. Tertiäre Becken 

Seit HAIDINGER (Vater) nach den napoleonischen Kriegen in der Wiener 
Umgebung tertiäre Foraminiferen sammelte, die dann zur Bearbeitung an 
U'ORBIGNY gesandt wurden, sind die fossilreichen Aufschlüsse in den jung
tertiären Strandbildungen bis heute ein Anziehungspunkt geblieben für 
Sammler und Forscher. Die einfache Freude jedes Naturbeflissenen, sich im 
alten Sinne an einem Strande „zu ergehen", findet an diesen Aufschlüssen 
im Herzen Europas oft unerwartete Ausblicke gerade dann, wenn die Wege 
zu sonnigen Küsten des Mittelmeeres oder den Nebelstreifen nordischer 
Meere zu weit erscheinen oder es auch sind. 

Daß die Tertiärforschung eines der ureigensten Themen der Wiener 
Geologie war und als solches auch heute lebendig ist, hiefür sprechen die 
Resultate der Erdölforschungen der letzten drei Dezennien und die 
bündige, in die Zukunft weisende Zusammenfassung der Stratigraphie 
von A. PAPP und E. THENIUS 1959. Da die Erfassung tektonischer Formen 
das Gebiet der Erdölgeologie bleiben soll, seien nur kurz einige allge
meinere Fragenstellungen vermerkt, die vom täglichen Brot der Tektonik 
zum größeren Rahmen überleiten. 

a) Die genaue Erfassung von Strukturen und Beckenrändern leitet bei 
zunehmender Verfeinerung des stratigraphisch erfaßbaren Schicht
inventars zu einer Verfeinerung des baugeschichtlichen Bildes. Während 
um die Jahrhundertwende die Tektonik des Tertiär so gut wie keine an
erkannte oder zugelassene Rolle spielte, ergaben sich am Ost-Alpenrand 
in den Jahren um 1920 Hinweise auf einige der inzwischen klassisch ge
wordenen tektonischen Phasen. Im weiteren Verlauf haben derartige Hin
weise an Ausmaß zugenommen, so daß für gegebene tektonische 
Strukturen innerhalb bestimmter Zeitbereiche eine „unorthodoxe" 
Dauerbeweglichkeit gegeben erscheint. Dies gilt nicht nur für einzelne 
Strukturen oder größere Bruchelemente im Becken, sondern auch für 
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tektonisch exponierte Teile der Beckenränder selbst (H. KÜPFEH 1958). Es 
ergibt sich so ganz allgemein die Frage, ob an geologischen Strukturen, 
die innerhalb des alpidischen Faltungsbereiches gelegen sind, sich Hin
weise für auf bestimmte Zeiten beschränkte tektonische Aktivitätsphasen 
ableiten lassen, oder ob alles das, was wir beobachten können, nicht nur 
g r a d u e l l v e r s c h i e d e n g e p r ä g t e B i l d e r e i n e r b i s 
i n d i e j ü n g s t e g e o l o g i s c h e Z e i t , h i n e i n r e i c h e n d e n 
D a u e r b e w e g l i c h k e i t sind. Von der weiteren genauen Verfolgung 
der Beobachtungsresultate wird wohl sicher ein Beitrag in der Richtung 
zu erwarten sein, ob die Phasenlehre in ihrer klassischen Formulierung 
oder dann für den jungalpidischen Faltungsbereich modifiziert anzu
wenden sei. 

b) Bei einer Aussichtserläuterung am Hackeisberg, nördliches Burgen
land, Ende September 1958, konnten wir betonen, daß sich Teile der un
garischen Ebene erst im Pannon auf große Tiefen abgesenkt haben (durch 
zahlreiche Bohrungen wurde etwa 1000 m Pannon und mehr auf Kristal
lin lagernd angetroffen). Bis zum Sarmat hat man es im kleinen Alföld 
mit einem flachen, teilweise sedimentfreien Schelf zu tun; ab Pannon 
ziehen großräumige Senkungen Sedimente und Schotterfächer an sich. 
Dieses geologische Großereignis hat in der Entwicklungsgeschichte des 
Wiener Tertiär bisher wenig Beachtung gefunden, vielleicht deshalb, weil 
•das Geschehen einen Grenzraum betrifft, der in gewissem Sinne auch 
Grenzraum der Forschung ist. Während des Torton und des Sarmat war 
der westpannonische Raum ein nur wenig überflutetes Schelfgebiet, 
welches erst im Beginn des Pannon innerhalb geologisch relativ kurzer 
Zeit in die Tiefe gebrochen sein muß. Im größeren Zusammenhang der 
Tertiärgeschichte gesehen, ist dieser N i e d e r b r u c h W e s t p a n -
T i o n i e n s d e r l e t z t e A k t e i n e r s e i t d e m H e l v e t f o r t 
s c h r e i t e n d e n E n t w i c k l u n g , i n w e l c h e r d u r c h d i e 
A b s e n k u n g z u e r s t d e s K o r n e u b u r g e r - , d a n n d e s 
' W i e n e r B e c k e n s u n d s c h l i e ß l i c h W e s t p a n n o n i e n s 
s c h r i t t w e i s e v o m A u ß e n r a n d d e s A l p e n k ö r p e r s n a c h 
i n n e n v o r g r e i f e n d, d u r c h g r o ß r ä u m i g e A b s e n k u n g s 
v o r g ä n g e d i e j u n g t e r t i ä r e n B e c k e n i n i h r e n t e k -
t o n i s c h e n U m r i s s e n a n g e l e g t w u r d e n . 

Diese Absenkungsvorgänge sind jedoch nicht die einzigen, die im 
tektonischen Rahmen des Jungtertiär zu verzeichnen sind, auch die Bio
tope der Tertiärfüllung des Molassevorlandes weisen darauf hin, daß hier 
seit dem Alttertiär starke Absenkungsvorgänge ablaufen. Abgesehen von 
der oben angedeuteten Brücke vom Korneuburger über das Wiener 
in das Westpannonische Becken ergibt der Vergleich zwischen dem ober-
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österreichischen Alpenvorland und dem westpannonisehen Becken inter
essante Einblicke in Verschiedenheiten des tektonischen Ablaufes: 
während dort sich der Beckengrund seit dem Eozän um rund 4500 m ge
senkt hat, ist um einen annähernd gleichen Betrag der Boden des pan-
nonischen Beckens erst seit dem Pannon in die Tiefe gesunken 
Annähernd gleiche Absenkungstiefen in wesentlich verschiedenen Zeit
abläufen weisen deshalb auf w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d e i n 
d e r M o b i l i t ä t d e s U n t e r g r u n d e s d e r t e r t i ä r e n B e c k e n . 

Es ist naheliegend, bei Betrachtung der Tertiärtektonik zuerst die 
großen abgesunkenen Räume ins Auge zu fassen; nicht vergessen sollte 
man jedoch die Tatsache, daß auch für große Bereiche der östlichen und 
zentralen Hohen Tauern Hinweise für erheblich junge Emporwölbungen 
vorliegen (EXNER 1951). Es wäre der Mühe wert, einmal vorsichtig zu 
überprüfen, ob und welche Zusammenhänge bestehen, zeitlich oder auch 
volumetrisch, zwischen Vorlandsenken, den Senken des Pannonischen 
Raumes und der Tauern-Westalpenaufwölbung. Der Hinweis auf das 
zeitlich von außen nach innen immer jünger werdende Fortschreiten der 
Beckenabsenkung könnte letzten Endes auch wieder nur ein Teil sein 
eines noch größer gespannten Ablaufes, in welchem Vorlandsenken, 
Innensenken und Innenaufwölbungen irgendwie miteinander in Bezug 
stehen, auch wenn eine Entsprechung des Einsinkens im Pannonischen 
Raum einer Aufwölbung des Tauern-Westalpenraumes als in der Achse 
des gleichen Orogenstreifens gelegen, den heutigen Lehrmeinungen nicht 
entspricht. 

c) Jeder Ausblick auf die Tektonik der tertiären Landschaft schließt mit 
der Frage, ob sich in den Landschaftsformen tektonische Linien abbilden. 
Es ist deshalb begreiflich und berechtigt, daß die geschlossenen, Hügel und 
Hänge überkappenden Formen im Blickpunkt des Forschens stehen. Es 
ist das Verdienst WINKLER-HERMADEN'S, von dieser morphologisch-geo
graphischen Schau ausgehend den Versuch einer auch geologisch orien
tierten Verknüpfung der die heutige Ostabdachung der Alpen überspan
nenden Formen angestrebt zu haben. Neben diesen „über-Tage"-Formen 
gibt es jedoch noch eine ganze Generation von wohl weniger deutlich ins 
Auge fallenden, dafür aber für die geologisch-tektonische Betrachtung 
dem Geologen um so wichtigere Formen, da sie durch die Auflagerung 
von Schichten bekannten Alters datierbar sind. Teils nur als schwache 
Felsleisten angedeutet, teils gänzlich verschüttet, oder gar als zugedecktes 
Relief entwickelt, sind diese „unter-Tage''-Formen solche, die erst mit den 
anderen zusammen beurteilt, die volle Einsicht in das morpbolektonische 
Geschehen geben Zu dieser zweiten Gruppe gehören jene bekannten 
Terrassenkerben westlich des Eichkogels, die durch die Auflagerung von 
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Torton als früh- oder vortorton zu datieren sind; jene Teile eines durch 
die Auflagerung des Helvet als vorhelvetisch gekennzeichneten begrabe
nen Reliefs im Bereiche des Steinbergdomes; und auch jene alten Relief
reste nordwestlich Melk an der Donau, die dort als voroberoligozän 
datiert werden. 

Diese zeitlich einwandfrei datierbare „unter-Tage'-Morphologie er
laubt einerseits wichtige Ableitungen für den tektonischen Ablauf der 
Baugeschichte und weist außerdem in der Richtung, daß man zumindest 
Teile der „ober-Tage"-Morphologie als das Endergebnis von sich asym
ptotisch annähernden Flächensystemen verschiedenen Alters wird deuten 
müssen. 

Diese Bemerkungen seien schließlich abgerundet mit dem Hinweis, daß 
eine moderne verknüpfende Bearbeitung der großen morphologischen 
Formen nördlich des Alpenvorlandes sicher noch wichtige Ergebnisse er
warten läßt: wir denken an den miozänen „Traufrand" nördlich des 
bayrischen Alpenvorlandes; an den in herzynischer Richtung streichenden 
SW-Rand der Böhmischen Masse, wo diese Formen scheinbar fehlen; wir 
denken auch an den SE-Rand der Böhmischen Masse, dessen Morphologie 
von HASSINGER bis in die Mährische Pforte verfolgt wurde, deren zeitliche 
Zuordnung heute nach nunmehr verbessert vorliegenden Tertiärein-
S'tufungen einer Überprüfung wert erscheint. 

VII. Über NW gerichtete Störwngssysteme in den östlichen 
Kalk- und Zentralalpen 

Obwohl die Betrachtung des Baues der von Wien weiter abgelegenen 
Teile der östlichen Kalk- und Zentralalpen nicht mehr als eigentliches 
Thema der Geologie des weiteren Wiener Raumes gelten kann, möchten 
wir hier doch auf zwei Gruppen von Erscheinungen aufmerksam machen, 
da diese u. E. ein bisher zu wenig beachtetes Element des tektonischen 
Gesamtrahmens darstellen. 

Es leitet sich von der Fragestellung der Entzifferung des Deckenbaues 
ab, daß sich die Aufmerksamkeit der Tektonik in erster Linie jenen meist 
im Alpenstreichen gelegenen tektonischen Fugen zugewendet hat, welche 
als Grenzen tektonischer Stockwerke die übereinandergeschichteten Ein
heiten trennen. 

Trotzdem besteht neben diesen ein ganzes System von meist NW ge
richteten Störungen, denen meist eine komplexe Alterszuordnung eigen 
ist. Im zentralalpinen Bereich sind es die IVTöiltallinie, Görtschitz-
Störung, Lavanttal-Störung, Pölslinie und verwandte im Murtalbereich. 
Im kalkalpinen Bereich ist es das NNW-Element des Salzachtales zwischen 
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Golling und Salzburg; die NW~Eiemente Fuschl—St. Wolfgang (PLÖCHIN-

CEB); Almtal—Windischgarsten (GASCHE-PREY-RUTTNEB) und vielleicht auch 

die tiefliegende Vorzeichnung der Weyrer Bögen (ROSENBERG). Nur für die 

wenigsten dieser Elemente liegen Untersuchungen im modernen Sinne 

vor; alle unterscheiden sich nach den bisher vorl iegenden spärlichen Daten 

dadurch von den Decken- oder Stockwerksgrenzen, daß sie im Vergleich 

zu den le tz tgenannten als ausgesprochen langlebig oder jedenfalls geo

logisch längerlebig als ers tgenannte anzusprechen sind. 

Auf einen zweiten Typus einer großräumigen Vorzeichnung möchten 

wi r gleichfalls aufmerksam machen: es w a r berei ts Gelegenheit, bei der 

Besprechung der Böhmischen Masse darauf zu verweisen, daß im Linzer 

Bereich die Pfahlr ichtungen und Richtungen ve rwand t an die Rodel

störung eine stumpf V-förmige Verschneidung zeigen; 

eine zweite annähernd homologe Vorzeichnung ergibt sich aus den Be

arbei tungen von METZ 1958 im Bösenstein—Seckau-Bereich im S-Teil der 

Gr auwackenzone; 

das dr i t te stumpfe V sehen wir im Bachern; W desselben s t rahl t ein 
ganzes tektonisches Linienbündel nach NW aus und östlich desselben wird 
der verengte Mesozoikumstreifen wieder brei t und schwingt nach NE in 
der Richtung des Bakony aus. 

Den drei genannten Elementen ist gemeinsam, daß sie in der tektoni

schen Linienführung als Umschwenkungspunkte wi rken zwischen einer 

jeweils im W vorherrschenden NW-Richtung zu der E davon gelegenen 

vorherrschenden NE-Richtung. Es ergibt sich hieraus, daß der g e o -

t e k t o n i s c h e R a h m e n d e s w e i t e r e n W i e n e r B e r e i c h e s 

s e h r a u s g e s p r o c h e n d u r c h t i e f i m U n t e r g r u n d v e r a n 

k e r t e N E - R i c h t u n g g e k e n n z e i c h n e t i s t , d i e a u f b r e i 

t e r F r o n t e n t l a n g e i n e r L i n i e e i n s e t z e n , w e l c h e s i c h 

a l s V e r b i n d u n g s l i n i e d e r S c h e i t e l p u n k t e d e r g e 

n a n n t e n V - V o r z e i c h n u n g e n e r g i b t . 

Man hat bisher vielfach gezögert, bei im Orogen vorhandenen Störungs

linien da ran zu denken, daß sie eventuell eine Verwandtschaft haben 

könnten mit solchen, die das Kristal l in des S-Randes der Böhmischen 

Masse durchsetzten. Wir möchten betonen, daß wi r es mit dem Konzept 

von Deckeneinheiten durchaus vere inbar halten, wenn in diesen fallweise 

auch Elemente dera r t e ingebaut und eingeschlichtet sind, daß prä-Decken-

tektonische Vorzeichnungen noch erhal ten sind. Als solche Hinweise für 

meist prä-alpidische, nicht aufgezehrte alte Störungssysteme möchten wi r 

versuchsweise die genannten NW-Elemente auffassen, die z. T. später 

wieder aufgelebt sind; aus dem einfachen Grunde, weil eben dem SW-
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Sektor der großen „Raute" der Böhmischen Masse vermutlich alte NW-
Vorzeichnungen in großen Bereichen eigen sind. 

Zukünftige Untersuchungen werden dies zu prüfen haben. Ein der
artiges Gedankenkonzept verlangt u. E. in keiner Weise ein Aufgeben 
eines decken-baulichen Grundprinzipes; es verlangt ausschließlich Elasti
zität in dem Sinne, daß wir uns Decken nicht nur und immer von liegen
den Faltengiganten abgeleitet denken, sondern auch, in verschiedenen 
tektonischen Stockwerken starreren Elementen mit Vorzeichnungen 
älterer Tektonik eine Heimatberechtigung im tektonischen Alpengebäude 
?.uerkennen. 

VIII. Erdbeben und Schwereverhältnisse 

Seit den Arbeiten von KAUTSX.Y 1924, 1925 ist die gemeinsame Be
sprechung der Schwereverhältnisse und der Erdbeben bei Bezugnahme 
auf den geologischen Rahmen fast Gewohnheit geworden; obwohl wir der 
Meinung sind, daß bei jedem dieser beiden großen Arbeitsgebiete eine 
eigene Bearbeitung weitere Ergebnisse erwarten ließe, sei im Rahmen 
dieser kurzen Übersicht die gewohnte Zusammenfügung gestattet. 

a) Während die Studie von KAUTSKY ZU werten ist als die letzte einer 
langen Reihe, in welcher meist Geologen ihre Deutungen dargelegt haben, 
ist mit den Arbeiten von TOPERCZER und TRAPP 1950 sowie TOPERCZER 1953 
der Anschluß an die moderne Geophysik erreicht. Wenn auch die Erd
bebenkunde, gesehen vom Gesichtspunkt der Zeitdauer der verfügbaren 
Beobachtungen im Vergleich zur Zeitdauer der tektonischen Gesamtent
wicklung nur minimal kurze Schlußabschnitte behandelt, so werden wir 
der Sichtung TOPERCZER'S vor allem den Hinweis entnehmen, daß für Aus
wertungen im größeren Rahmen zuerst einmal von der Auswertung von 
den Lokalbeben abgesehen werden müsse, und nur Starkbeben mit tief
liegendem Herd diagnostisch entscheidend sind. Aus einer statistischen 
Auswertung ergeben sich nach TOPERCZER vier bestimmte Starkbeben
gebiete, von denen drei in den weiteren Wiener Bereich fallen. Die Herd
tiefen liegen bei ca. 20—30 km, also im unteren Teil der starren Kruste 
und die Aktivität innerhalb der Einzelgebiete scheint von den älteren zu 
den jüngeren Beben eine gleichsinnige Verlagerung in östlicher Richtung 
?M ergeben. Der Bearbeitung 1953 ist eine Kartenskizze beigefügt, welche, 
nach statistischen Gesichtspunkten entworfen, die Starkbebengebiete vom 
Oberen Murtal (III), Mürztal (II) und Südl. Wiener Becken (I) darstellt. 
Für den Geologen fast eindrucksvoller sind die Karten der Bearbeitung 
1950, da in ihnen die im großen gesehen lineare Anordnung der Ver
teilung der Bebenherde stark auffällt. 
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Es will uns scheinen, daß d i e A n o r d n u n g d e r B e b e n h e r d e 
d e r d r e i g e n a n n t e n G e b i e t e d o c h i r g e n d w i e i n B e z u g 
s t e h t m i t d e r t e k t o n i s c h e n S W — N E - A n O r d n u n g (siehe 
Abschnitt VII); anderseits fällt es auf, daß das SW-TEnde dieser Beben
gruppe im oberen Murtal gerade dort liegt, wo geologisch gesehen, die 
möglicherweise älter angelegten SE—NW-Brüche im Kristallin der öst
lichen Zentralalpen (Lavanttalstörung, Pölslinie usw.) stark hervortreten. 
Obwohl es klar ist, daß es sich hiebei nur um vermutete Zusammenhänge 
handeln kann, wollten wir doch darauf verweisen, daß die Richtungen des 
gehäuften Auftretens von Starkbebenherden gleichzeitig solche sind, die 
mit dem tieferen tektonischen Anlageplan übereinzustimmen scheinen. 

Die schon von KAUTSKY herausgestellte Tatsache, daß Herde großer 
Beben in den Kalkalpen fehlen, scheint mit den inzwischen beigebrachten 
Hinweisen für die tektonische Wurzel.losigkeit der Nördlichen Kaikaipen 
in Einklang zu stehen. 

b) Seitdem KOSSMAT 1921 die erste grundlegende geologische Deutung 
der Schwereverhältnisse der mediterranen Kettengebirge, insbesondere 
euch der Ostalpen und Karpaten gegeben hat, sind neue Schwerebeob
achtungen hinzugekommen; eine für den österreichischen Raum gültige 
zusammenfassende Bearbeitung liegt jedoch noch nicht vor. Wir möchten 
deshalb im folgenden an Hand einer kurzen Übersicht darlegen, wie die 
Auffassungen KOSSMAT'S unter Berücksichtigung von Erfahrungen in ande
ren Orogengebieten heute zu werten sind. 

KOSSMAT hat seine Meinung über die Schwereverhältnisse, soweit sie 
den weiteren Wiener Raum betreffen, wie folgt formuliert: 

Der tiefe dichte Trog unter den Alpen hebt sich dort heraus, wo die 
nördlichen und südlichen Zonen ausstrahlen; erstere in die Karpaten, 
letztere in das dinarische Gebirge (1921, S. 13); die auffallende Hebung 
der Isanomalen in der Strecke von Wien bis Süd-Mähren dürfte in Ver
bindung mit der herzynischen Dichteschwelle stehen, die Deutschland in 
NW—SE-Richtung durchzieht (1921, S. 19). 

An dieser Formulierung von Beobachtungen und Deutung hat KAUTSKY 

1924 angeknüpft und vor allem die Frage des Heraushebens der Isano
malen näher untersucht. Aus seiner Karte der Schwereanomalien der öst
lichen Ostalpen geht hervor, daß vom Rand der Böhmischen Masse (NW 
Mühlviertel) in der Richtung Steinamanger ein ganzes Bündel NW—SE-
gerichteter Hoch- und Tiefzonen unter die N-Alpen untertauchen. Diese 
Qu er strukturen sind identisch mit dem von KOSSMAT erwähnten Heraus
heben der Isanomalen; das Ostende des gravimetrischen Alpentiefs liegt 
nach KOSSMAT und KAUTSKY im obersten Mürztal. Weiterhin weist KAUTSKY 

(1925) auf die Möglichkeit, daß junge Transversalverbiegungen im Schwe-
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rebild zum Ausdruck kommen können. Dagegen bemerkt KAUTSKY zurecht, 
daß eines der auffallendsten Elemente der jungen Bruchtektonik, nämlich 
die Thermenlinie, im Schwerebild nicht zum Ausdruck komme. 

Heute ist es so, daß das Beobachtungsmaterial, aus welchem damals 
junge Transversalverbiegungen abgeleitet wurden, wesentlich zurückhal
tender beurteilt wird; daß dagegen die junge Bruchtektonik (Thermen
linie usw.) sehr wesentlich an Klarheit und Ausmaß zugenommen hat. Da 
diese scheinbar doch nicht im Schwerebild wiedergegeben ist, so dürfte 
die von KOSSMAT formulierte Möglichkeit eines Zusammenhanges mit 
u n t e r d e r O b e r k r u s t e gelegenen Ursachen der (hier zum Decken
bau quergerichteten) Schwereanomalien doch weiter im Auge zu behalten 
sein. 

Die schon auf V. UHLIG zurückgehenden Beobachtungen über die weite 
Überschiebung des Außenrandes der Karpaten nach NW auf das tertiäre 
Vorland haben sich durch eine ganze Reihe von nachfolgenden Neubeob
achtungen immer wieder bestätigt. Es mag sein, daß der Deckenbau des 
kristallinen Anteiles der östlichen Zentralalpen beim Fortschreiten in E 
und NE Richtung seinen Charakter ändert; daß ein ausgesprochener NW 
gerichteter Überschiebungsbau N-Alpen und N-Karpaten verbindet, ist 
heute sicher. Dieser mag, hier seicht schürfend, über einen relativ wenig 
versenkten Kristallinsockel hinweggreifen*); die Tatsache des in den 
Alpen-Karpatenbogen eingeschalteten positiven Isanomalensegmentes 
Semmering—Mährische Pforte, ist heute jedoch kein Grund mehr, am 
Deckenbau als solchem zu zweifeln. Denn auch in Gebirgsbögen größten 
Ausmaßes, wie im Antillenbogen (HOSPERS 1958), sind die großen Minus
anomalien nicht als kontinuierliche Zonen entwickelt. 

IX. Neuere Resultate der Geologie Ungarns 

So wie die Gipfel der Kalkalpen und die Konturen des Wechsels bis von 
den östlichen Grenzen des nördlichen Burgenlandes sichtbar sind, so brei
tet sich östlich vor den genannten Höhen auf nur kurzem Abstand die 
ungarische Ebene als weiter Abschluß des Wiener Raumes. Wie bei der 
Erforschungsgeschichte nach Kohlenwasserstoffen im Wiener Becken von 
einem gewissen Zeitpunkt an das Argument eine Rolle zu spielen begann, 
daß die Staatsgrenzen keine Grenzen seien, welche die naturgegebenen 
Züge des geologischen Erkennens beeinflussen, so ist es jetzt für eine 
moderne Betrachtung des tektonischen Rahmens des Wiener Raumes er
forderlich, die neueren Resultate der ungarischen Geologen zu berück-

*) In diesem Gebiet haben 1959 Tiefbohrungen (Staatz 1), die knapp außer
halb der Waschbergzone die Vorlandmolasse durchörtert haben, ganz neue, 
unsere Kenntnis dieses Raumes radikal ändernde Resultate geliefert. 
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sichtigen; um so mehr, als hierüber ausgezeichnete Zusammenfassungen 
vorliegen (E. VADASZ 1955, F. HORUSITZKY 1959). 

Als wesentliche Beiträge zum Bau der Alpen möchten wir die ungari
schen Kollegen zu ihren letzten Formulierungen beglückwünschen, wei
che „den zonar gebauten Beckenuntergrund, abwechselnd kristalliner und 
sedimentärer Zonen" im Untergrund der ungarischen Ebene betreffen; 
darnach handelt es sich um „durch die Mobilität des Untergrundes be
dingte SW—NE streichende Sedimentwannen", als deren Leitelement das 
„transdanubische Mittelgebirge" mit dem Bakony als Rückgrat gilt. Diese 
Wanne ist gefüllt mit Mesozoikum nordalpiner Prägung (Trias 1800 m, 
Jura 100 bis 250 m, Kreide bis 800 m) die durch den Magmatismus eine 
eigene Tönung erhält. Überschobene Schuppen mit S bis SE gerichteter 
Vergenz weisen auf erhebliche Kompressionen. Durch eine ganze Reihe 
von Tiefbohrungen ist heute das Durchstreichen des Mesozoikumstreifens 
in der Richtung des Bachern erwiesen, wo seine Verknüpfung mit den 
Ostausläufern des Mesozoikums des Drauzuges zu Recht vermutet wird. 

Diese Vermutung wird gestärkt durch die Neuentdeckung eines gleich
artig streichenden, dem „transdanubischen Mittelgebirge" unmittelbar 
angeschlossenen Streifens marinen Paläozoikums (Fusulinenkalke von Ka-
rad, Buszak), auf dessen Verknüpfung über ähnliche Gesteine der Kara-
vanken mit den Karnischen Alpen hingewiesen wird. 

Ohne hier auf die nähere Wiedergabe des Einbaues der Stellung des 
Mecsekgebirges und des Zuges Villany—Harsany eingehen zu können, 
finden wir die Auffassung sehr plausibel, nach welcher die gegenwärti
gen Ergebnisse so gedeutet werden, daß der U n t e r g r u n d d e r U n 
g a r i s c h e n E b e n e n a c h NE a u s s t r a h l e n d e „ T e i l . g e o s y n -
k l i n a l e n , G e o s y n k l i n a l ä s t e v o n v e r s c h i e d e n e r E n t 
w i c k l u n g u n d z u m T e i l r e c h t v e r s c h i e d e n e r M o b i l i -
t ä t" enthält; durchaus verständlich wird so, daß der alte Interniden-Be-
griff, der mit tektonischer Selbständigkeit und Starrheit gegenüber dem 
Gesamt-Alpiden Orogen sehr verflochten erscheint, heute von den ungari
schen Kollegen in der alten Form fast als überflüssig angesehen wird. 

Inwieweit haben nun diese skizzenhaft dargestellten Ergebnisse auf 

unsere Einsicht von der Tektonik des Wiener Raumes Einfluß? 
Die Tektonik des SE Randes der Nördlichen Kalkalpen wird zweifellos 

durch einen deutlich entwickelten Deckenbau beherrscht, dessen Schub
bahnen telefonisch nach SE ansteigend in die Luft ausstreichen. Österrei
chische Geologen haben deshalb seit eh und je in dieser Richtung nach 
Vergleichsobjekten Ausschau gehalten und hiebei in erster Linie an den 
Orauzug gedacht. Hiebei wurden sie bestärkt durch vulkanische Einschal-
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tungen in der Trias, sowohl in den östlichen Kalkalpen als auch im östli
chen Drauzug (Tufflagen, Dobratsch 1958). 

Blickt man nun nicht nach S, sondern nach SW, in jene Richtung, in wel
cher die tektonischen Schubbahnen in die Luft ausstreichen, so liegt genau 
dort auf noch kürzerem Abstand als der Drauzug der durch die ungari
schen Geologen umschriebene, weithinstreichende Geosynklinalast des 
transdanubischen Mittelgebirges, ebenfalls mit vulkanischen Einstreuun
gen in der Trias, allerdings mit S und SE Vergenz der Tektonik. 

Vom österreichischen Raum gesehen ergibt sich bei konservativster 
Ausglättung und Zurückschlichtung der Deckenstöße eine sehr beträcht
liche Verbreiterung der ursprünglichen Trias-Sedimentationswanne der 
Kalkalpen nach SE. Die ungarischen Geologen sprechen wohl von inten
siver Kompression; man müßte jedoch auch bei S-Vergenz doch irgend
wie an eine ehemalig etwas weitere Erstreckung des transdanubischen 
Triassedimentationsstreifens nach NE denken; beide Triasstreifen werden 
ursprünglich vor der Raumverengung auf alle Fälle zumindest wesent
lich näher gelegen sein als heute. Die Raumverengung bzw. tektonisch 
Übereinandertürmung wird sicher mit irgend einer Art Hochschlichtung 
der tektonischen Elemente verknüpft gewesen sein. 

Die gedankliche Verknüpfung Nördliche Kalkalpen—Drauzug einerseits 
(150 km) und Nördliche Kalkalpen—Transdanubisehes Mittelgebirge an
dererseits (150 km) gewinnt nach den neuesten ungarischen Forschungen 
an Wahrscheinlichkeit, da sich nunmehr sehr ausgesprochen beweisbare 
Verbindungen vom transdanubischen Mittelgebirge zu den Ostausläufern 
des Drauzuges ergeben. Diese begründete gedankliche Inbezugsetzung be
ruht auf stratigraphisch sedimentologischen Ähnlichkeiten zweier mesozoi
scher Sedimentationsgebiete. Diese Inbezugsetzung impliziert aber auch 
von den Ostalpen her gesehen eine Schlüsselposition im tektonischen Ge
samtkonzept der Ostalpen: ist doch die Verknüpfung höchstgelegener 
oberostalpiner mesozoischer Bauelemente sozusagen der tektonische 
Schlußstein, dessen Einfügung in den tektonischen Gedankenbau diesen 
erst zum Schließen bringt. Von diesem Gesichtspunkt gesehen ist die 
nähere Verfolgung der von den ungarischen Geologen dargelegten Bezieh
ungen Bakony—Drauzug—Nördliche Kalkalpen von entscheidender Be
deutung für die Auflösung der gesamten Ostalpentektonik *). 

Der zweite ganz allgemeine Fragenkreis, welcher durch die neuesten 
Formulierungen der ungarischen Resultate erneut an Bedeutung gewon
nen hat, ist die ausgeprägte SW—NE-Orientierung des transdanubischen 
Mittelgebirges, des SE-Randes der östlichsten Kalkalpen, der östlichsten 
Flyschzone Niederösterreichs und schließlich auch der variszischen Tekto-

*) Siehe: E, Sueß, Entstehung der Alpen, 1875, 341/42. 
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nik des Moravikum. Nach unserer Auffassung wird man hierin kein De
tail sehen dürfen, wie etwa nur eine moravische, karpatische oder Ba-
kony-Richtung, sondern vielmehr das deutliche Zeichen einer gemeisamen 
im Untergrund verwurzelten Anlage, welche durch alle jüngeren tektoni
schen Überprägungen hin sichtbar bleibt; letzten Endes aber auf eine An
lage zurückgehen dürfte, welche sich von der SE-Flanke des „rautenförmi
gen Urgebirges" der Böhmischen Masse ableiten kann. Diese ist auch so 
gesehen einer der großen Züge im tektonischen Rahmen des weiteren 
Wiener Bereiches. 

Als Ergänzung sei noch auf drei Bearbeitungen verwiesen, die nach 
Abschluß des Manuskripts erschienen sind: 
J. Renner and J. Szilard, Gravity Network of Hungray; Acta Technica, 

Series Geodetica, T. 1, Fase. 4, p. 365, 1959. 

Eine systematische Bearbeitung des gesamten gravimetrischen Vermes
sungsnetzes (509 Stationen), aus welcher sich, besonders deutlich z. B. aus 
den Bougouer-Isanomalen (Fig. 5), die SW—NE gerichtete Linienführung 
der Schwerefelder in Übereinstimmung mit der gleichen der geologischen 
Großeinheiten ergibt. 
F. Kahler, Sedimentation und Vulkanismus im Perm Kärntens und seiner 

Nachbarräume. Geol. Rundsch. 1959, S. 141. 

M. Kuthan, Spuren der vulkanischen Tätigkeit in der mittleren Trias des 
slovakischen Karstes. Geologicke Prace, Z. 56, 1959, S. 67. 
Wesentliche Hinweise für das Übergreifen des südalpinen Trias-Vul

kanismus auf jene Gebiete, für die der Begriff Nordalpine Fazies ange
wendet wind, ein Tatsiachenkreis, der bei der Beurteilung der Trias-Sedi
mentationsbereiche Ungarns, der Slovakei und jener des Südrandes der 
Nördlichen Kalkalpen im Auge zu behalten ist. 
M. Vendel, Über die Beziehungen des Kristallinunterbaues Transdanu-

biens und der Ostalpen. Mitt. Geol. Ges., Bd. 51, Wien, Jan. 1960, S. 281. 
Diese erste, sehr eingehende Übersicht über das Kristallin im Unter

grunde Ungarns enthält auch Hinweise auf das Rosaliengebirge und das 
Gebiet von Rechnitz—Güns. Da ersteres zur weiteren Umgebung Wiens 
gehört, sei eine kurze Bemerkung zu Vendels Tabelle I angefügt; dort ist 
unter Rosaliengebirge ein Hinweis auf die bretonische Orogenphase ver
knüpft mit einem Hinweis auf die Zugehörigkeit zur tektonischen Ein
heit der Semmeringiden, unter —• eventuel mittelostalpin. Diese Tabelle 
dürfte wohl so zu verstehen sein, daß Spuren einer Auswirkung der bre
tonischen Phase im Rosaliengebirge nach Vendel noch erhalten seien 
{was übrigens ein weiteres Studium erfordern wird) die als ganzes aber 
eingebaut aufzufassen sind in den jüngeren Bauplan der Semmeringiden. 

© Österreichische
Geologische Gesellschaft/Austria; download unter www.geol-ges.at/ und www.biologiezentrum.at



Tibersichtsskizze des weiteren Wiener Raumes 23 

X. Versuch einer räumlich-zeitlichen Bilanz 

Wir haben in den vorhergehenden Abschnitten Perspektiven skizziert, 
die als lose Bausteine zur Tektonik des größeren Wiener Bereiches irgend
wie beitragen mögen. Darüber hinaus soll aber doch auch der Versuch ge
macht werden, einige der Bausteine zu verknüpfen, um zu sehen, welche 
Zusammenhänge den großtektonischen Rahmen zusammenhalten. Hiebei 
geht es jedoch nicht nur um das bei jeder Bilanz wichtige Endresultat, 
sondern auch um die ebenfalls für jede Bilanz entscheidende Art und 
Weise, wie die einzelnen Faktoren — hier Bausteine — zum Ganzen 
zusammengefügt werden. 

Überblicken wir nochmals in einer Kurzfassung das Vorhergehende: 
im Bereich der südlichen Böhmischen Masse ist es vor allem die Vergitte

rung der NW- mit den NE-gerichteten Störungslinien, welche das jün
gere tektonische Bild dieser Kristallinkörper beherrscht; 

im Bereich der Flyschzone erfordert die Einfügung der Kaumberger 
Schichten und das E Schwenken der östlichen tektonischen Einheiten 
Beachtung; 

ira Bereich der Kalkalpen fällt gleichfalls auf, daß die Lage der östlich
sten tektonischen Einheiten auf ein von verschiedenen Spannungsfel
dern beherrschtes Umschwenken der Alpen in die Karpaten schließen 
läßt. 

im Bereich des Tertiär mehren sich Anzeichen, die auf Zonen tektonischer 
Dauerbewegiichkeit hindeuten dürften; 

im Kristallin der östlichen Ostalpen hat ein System langlebiger SE—NW-
Störungen bisher wenig Beachtung gefunden; 

Erdbeben wiederum folgen im tiefen Untergrund in der Anordnung der 
Starkbebenherde einer deutlichen SW—NE-Linie vom Oberen Murtal 
ostwärts; 

Schwereverhältnisse bestätigen den schon von KOSSMAT gegebenen Hin
weis, daß das Alpentief sich vom oberen Mürztal an NE-wärts heraus
hebe, wobei heute die Verknüpfung des möglicherweise hier seichteren 
alpinen und karpatischen Deckenbaues nicht mehr fraglich ist; 

und schließlich weisen die neueren ungarischen Resultate auf Verwandt
schaft in Inhalt und Anlagerichtung der mesozoischen Sedimentations-
tröge der östlichen Kalkalpen, des ungarischen Mittelgebirges und des 
Drauzuges. 

Wie fügt sich nun dieses Mosaik zu einer Kenntnis der Lage, der Bau
geschichte und auch in den Gesamtrahmen der Geologie Europas ein? 
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Zuerst z u r L a g e : 
W i e n l i e g t t e k t o n i s c h i m w e i t e r e n B e r e i c h d e r b r e i 

t e n S E - A b d a c h u n g d e r B ö h m i s c h e n M a s s e , deren Richtung 
durch die Diendorfer Störung, den Außenrand der Waschbergzone, Achse 
des inneralpinen Wiener Beckens und die Anordnung der Starkbeben 
vorgezeichnet ist. Daß der Mesozoikumtrog des Bakony mit seinem SW 
Anschluß an den Drauzug dieselbe Richtung einhält, weist darauf, daß 
diese SW—NE-Richtung wohl eines der Großelemente in diesem Teil des 
Alpen-Karpatenorogens ist. Diese Richtung scheint im Kristallin östlich 
einer Linie von Linz zum Bachern einzusetzen; in den sicher seichteren 
Flysch- und Kalkalpen-Decken folgt das Umschwenken weiter östlich, je
doch durchaus nicht einheitlich, sondern als eine Überschneidung räumlich 
und zeitlich verschiedener Spannungsfelder. 

Dann z u r B a u g e s c h i c h t e : 
Das erste große tektonische Ereignis, welches zu den Grundanlagen des 

heutigen Baues führte, ist an die Wende von tieferer zu oberer Kreide 
zu verlegen. In den Nördlichen Kalkalpen, im Drauzug *) und im Bakony 
ist eine annähernd kontinuierliche Sedimentation von der unteren Trias 
bis in die höhere Unterkreide zu verzeichnen; die die genannten Gebiete 
aufbauenden mesozoischen Sedimente sind vielleicht in einer, vielleicht 
aber auch in verschiedenen, jedoch sehr benachbarten Sedimentations
wannen abgelagert worden. Diese Einheitlichkeit des Absatzbereiches ist 
zum ersten Mal radikal unterbrochen worden durch eine voroberkretazi-
sche Gebirgsbildung; denn sowohl in der Unterlagerung der Gosau der 
Kainach wie auch von Weitersfeld ist kein vollständiges Mesozoikum vor
handen. Entweder ist der immerhin 120 km breite Kristallinstreifen Ba
kony—Nördliche Kalkalpen damals erosiv freigelegt, oder durch tektoni-
sches Abgleiten der kalkalpinen Epidermis tektonisch abgeschürft wor
den. In die Beurteilung dieser Situation spielen auch noch die Auffassun
gen SPENGLER'S hinein, welcher den ausgeglätteten Nördlichen Kalkalpen 
eine ursprüngliche Absatzbreite von etwa 150 km zuschreibt, was dann 
eher für tektonischen Zusammenstau als erosive Freilegung sprechen 
würde. 

Von diesem tektonischen Großereignis die weiter jüngere Bauge
schichte überblickend, folgen dann die Nord-tendierenden Decken- und 
Schuppenfronten des Flysch und der subalpinen Molasse zeitlich bis ins un
tere Miozän; bei gleichzeitiger Abwärtsbewegung der vor alpinen Iland-
senke. Ab Miozän beginnen sich jedoch auch inneralpine Einbruchsbek-
ken zu bilden, welche bis ins obere Pliozän mit zunehmender Absenkungs
geschwindigkeit in den Pannonischen Raum vordringen. Ob dieses Absin-

*) Jura-Neokom-Mulde S von Lienz. 
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ken der östlichen Ostalpen mit dem Ansteigen der westlichen Ostalpen und 

Westalpen in Relation steht, wird zu prüfen sein. 

Schließlich z u m e u r o p ä i s c h e n R a h m e n : 

Dieser Ausblick kann kurz sein: der Übersicht STILLE'S folgend ist fest
zuhalten, daß die Alpen-Karpaten Sigmoide die Böhmische Masse im S 
und SE umfaßt; das darauf folgende Rückschwenken der Karpaten nach 
E und SE ist dort wiederum vorgezeichnet durch den tief im Vorland 
begrabenen „Podolischen Außenrand" herzynischen Verlaufes, der russi
schen Platte (nucleus europaeus); hierüber berichtet eine neue Übersicht 
von SOKOLOWSKI (1959). Jedoch auch im S, dort wo sich Alpen und Dinari-
den trennen, liegt als gleichfalls herzynisch gerichtetes Begrenzungsele
ment der „Adria Sporn" von Vorlands-Charakter; er ist aufzufassen als ein 
.Rammbock" des Gondwanalandes, dessen Ostrand für die Richtung der 
nach SW heraushebenden Decken und Falten der Dinariden und Helleni-
den bestimmend ist; dieser Sporn könnte in neueren Schweremessungen 
in der Adria (MORELLI 1955), zum Ausdruck kommen. 

Das in seiner Vielseitigkeit fesselnde Alpen-Karpaten-Orogen ist also 
seinerseits trotz« der Abzweigung der Dinariden als ganzes wiederum ein
gespannt in zwei herzynisch gerichtete, vielleicht als Leitschienen wirken
de Bauelemente des tieferen Untergrundes, deren nördliche dem nucleus 
europaeus (craton europeen), deren südliche dem nucleus meridionalis 
(eraton africain) angehört (GLANGEAUD). 

XI. Übersicht 

Es ist bekannt, daß die Berufsgruppen der Geologen verschiedene Be
gabungstypen umfaßt: eine große Gruppe fühlt sich mehr angezogen von 
den Fragen der Erfassung und Deutung des sichtbaren Anteiles der Erd
oberfläche; einer anderen Gruppe ist dies nur Ausgangspunkt und ihr 
hauptsächlichstes Interesse gilt jenen Vorgängen, die zeitlich vor oder 
auch räumlich unter dem heute Greifbaren liegen, aber zur Entstehung 
des Heutigen beigetragen haben. Obwohl es zwischen den genannten 
Gruppen keine Grenzen gibt, so hat sich für die erste Gruppe die geologi
sche Karte, sei es als Übersicht oder fürs Detail, seit langem als adaequa-
tes Ausdrucksmittel erwiesen; die zweite Gruppe drückt ihre Arbeit gern 
in irgendeiner Bezugnahme zu Arbeitshypothesen aus. 

Im Sinne einer abgerundeten Darstellung in der Richtung der erstge
nannten Gruppe wurde deshalb eine einfache Übersichtsskizze (Tafel I) 
entworfen, welche in großen Zügen die Lage des Wiener Raumes im geo
logischen Bauplan Europas darstellen soll. Obwohl es ein gemeinsamer 
Zug aller Vorgängerkarten ist (HAUER 1871, VETTERS 1933, CSR 1954, Un-
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ga rn 1957, Jugoslawien 1953), daß sie im Stil der klassischen Erfassung 

strat igraphisch und petrographisch definierter Gesteinseinheiten gehal 

ten sind, so schließt jede Übersichtsdarstel lung die Verpflichtung zur Zu

sammenfassung ein und schlägt damit bewußt oder unbewußt die Brücke 

zu Hypothesen. In ä l teren K a r t e n gal ten tektonische Linien als solche und 

wurden fast gemieden; heute sind sie überprüfbares Beobachtungsgut ge

worden und bilden eines der wesentlichen — soweit beobachtbaren — 

Elemente jeder geologischen Kar te . 

Im Sinne einer abgerundeten Darste l lung sind jedoch auch noch einige 

Bemerkungen zu Hypothesen und Theorien erforderlich. 

Überschiebungen wurden schon frühzeitig im Gelände beobachtet 

(Schweiz 1849, Appalachen 1843, Schottland 1861, Himalaja 1893); aus 

diesen Beobachtungen ha t sich dann ab 1904 die D e c k e n t h e o r i e 

entwickelt, die seither für eine ganze Reihe von Beobachtungen in und 

außer Europa den Schlüssel zum Verständnis bildet. Wesentlich an der 

Deckentheorie ist, daß sie von an der Erdoberfläche zugänglichen Beob

achtungen ausgegangen ist und ihren Ausbau der Ausweitung und Über

prüfung dieser Beobachtungen verdankt , wobei in diese Auswei tung 

auch die Resul tate moderner Tiefbohrungen mit einzubeziehen sind. 

Über die die Decken erzeugenden Vorgänge begann man sich frühzeitig 
Gedanken zu machen und kam dabei zur Vermutung, daß die Vorgänge, 
welche sich in der an der Oberfläche sichtbaren Raumverengung äußern, 
auf un te r der Oberkrus te gelegene St römungen zurückgehen könnten. 
Hieraus ents tanden verschiedene Var ian ten von U n t e r s t r ö m u n g s 
h y p o t h e s e n *). 

Es scheint wesentlich zu betonen, daß Beweise für die in der Tiefe 

möglicherweise vor sich gehenden St römungen nicht vom Geologen durch 

einfache Oberflächenbeobachtungen beigebracht werden können. Es geht 

nicht an, mi t mehr oder weniger phantasievollen Verschlingungen das 

Bild der Oberflächentektonik in die Tiefe fortzusetzen, sondern der Geo

loge sollte hier jenen Disziplinen den Vort r i t t lassen — oder sich ihnen 

anschließen —• die überprüfbare Beobachtungen in den Tiefen der Erde 

als Hauptarbei tsgebiet haben. Dies ist in erster Linie die Geophysik, 

welche vor allem durch Schweremessungen und Seismik auf Kont inenten 

*) Es ist heute üblich die Gedankengänge O. A m p f e r e r s als Ausgangspunkt 
und jene von E. K r a u s als Ausbau der Unterströmungshypothesen anzusehen. 
Ohne die Verdienste dieser Forscher irgendwie schmälern zu wollen, sei daran 
erinnert, daß E d u a r d S u e ß 1875 schon zwei Arbeiten zitiert, R o g e r s 1858 
für den Jura und M o j s i s o v i c s 1873 für Vorarlberg, die meinten, daß in 
beiden Fällen die tektonische Bewegung nicht von den Alpen her nach außen, 
sondern von außen nach innen zusammenschiebend gewirkt haben müsse (E. 
S u e ß 1875, S. 72). Dies als Hinweis dafür, daß die Unterströmungshypothesen 
in älteren Beobachtungstatsachen und Eindrücken ihre Wurzeln haben mögen. 
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und unter Ozeanen daran ist, im wahren Sinn des Wortes den Unterbau 
der Geologie neu zu gestalten. 

Aus den Ergebnissen moderner Echolot-Serien sowie seismischer Unter
suchungen der Meeresböden leiten sich Einsichten ab, die sich mit den Er
gebnissen regional-geologischer Erforschungen von Gebieten, die jetzt erst 
durch moderne Verkehrsmittel näher erforschbar werden, zu einem neuen 
geologischen Weltbild zusammenschließen (J. EWING, J. B. HERSEY 1959). 
Dieses langsam entrollende Bild dürfte von dem uns vertrauten insoferne 
etwas abweichen, als darin die im alpin-europäischen „Mutterland" ge
wonnenen Erkenntnisse vor allem auf tektonischem Gebiet nicht unter 
allen Umstnäden eine zentrale Stellung als Denk-Modell einnehmen 
dürften wie bisher. 

In diesem Zusammenhang will es uns scheinen, daß es auch an der Zeit 
wäre, sich einmal von dem Komplex frei zu machen, daß die Geologie 
der Alpen oder die Tektonik der Alpen nur unter dem Gesichtswinkel 
der einen oder anderen Hypothese oder Theorie erfolgreich betrachtet 
werden könne. Der heute übersehbare Kreis von Beobachtungstatsachen 
hat sich derart erweitert, daß das im Grunde einfache Ausgangskonzept 
einer Deckentheorie, Unterströmungslehre oder Auffassungen der gebun
denen Tektonik der Größe des naturgegebenen Erscheinungskreises nur 
mehr zum Teil gerecht wird. Es ist klar, daß allen Hypothesen zeitweise 
ein unschätzbarer heuristischer Wert zugrunde liegt. Trotzdem könnte es 
nützlich sein, in die gegenwärtig vom Hypothetischen belasteten Gedan
kengänge einmal eine mehr aufs Phänomenologische orientierte Formu
lierung als Zwischenphase einzuschalten. 

Eine derartig b e s c h r e i b e n d e A u s s a g e des heutigen Standes 
der alpinen Tektonik könnte etwa folgende Form haben: 

Die Alpen zwischen Alpenvorland und Venetianischer Tiefebene 
sind ein Gebirgsstreifen, in dem alle tektoniscben Erscheinungen dar
auf hinweisen, daß wir es mit einem Einengungsbereich erster Ord
nung der Erdkruste zu tun haben. 

Das Ausmaß und die Auswirkung der Einengung ist in einzelnen 
Teilfeldern des Gebirgsstreifens verschieden. 

Räumlich können sich hoch und tief liegende Einengungsbereiche 
sowohl im Streichen ablösen als auch quer zum Streichen aufeinan
derfolgen. 

Zeitlich können die verschiedenartigen Einengungsbereiche gleich
zeitig oder aufeinanderfolgend in Bewegung sein; in der zeitlichen 
Abfolge müssen aber auch verschiedenartige Einengungsbereiche 
ihren Charakter durchaus nicht behalten; es wäre vorstellbar, daß 
ein Teilfeld, das während eines Teiles seiner tektonischen Bauge-
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schichte den Auswirkungen eines tiefliegenden Einengungsbereiches 
ausgesetzt war, im Zuge der weiteren Tektogenese in den Bereich 
anders gelagerter Kräfte gerückt wird; oder auch nur durch Krusten-
verbiegungen in einer derartige Lage verstellt wird, daß jetzt im 
Horizontalschnitt jene Erscheinungsbilder nebeneinander liegen, de
ren Herleitung sich auf verschiedene Stockwerke beziehen müßte. 

Eine derartig aufs Phaenomenologische ausgerichtete Beschreibung 
läßt im tektonischen Bilde zu, hier Überschiebungen, dort Unterschiebun
gen, hier gebundene, dort „ungebundene" Tektonik zu registrieren. Sie 
läßt auch zu, daß Teilfelder des Alpenkörpers abgeleitet werden können 
von gigantischen liegenden Falten, während anderen Teilf elldem wiederum 
das Bild einer Übereinanderschlichtung scheinbar wenig Versehrter, alte 
Vorzeichnungen tragender starrer Schollen eher gerecht zu werden scheint. 

Diese Umschreibung hat zugegeben nicht den heuristischen Wert, alles 
vom Standpunkt eines Gedankenkonzeptes zu prüfen; sie hat aber viel
leicht den Vorteil, wenigstens zeitweise die Türen zu öffnen für die Be
obachtung von Erscheinungskreisen, die weiter abgesteckt sind und daher 
auch solches umfassen kann, was im Rahmen der Hypothese oder Theorie 
betrachtet, als Haeresie zu gelten hätte. 

Wenn die großen Fortschritte und wirkliche Veränderungen in der 
Kenntnis der Erdkruste sich nicht nur auf der Oberfläche der Kontinente, 
sondern am Boden der Ozeane abzuzeichnen beginnen, wird dadurch die 
geduldige Weiterarbeit des Geologen in einem begrenzten, von der Natur 
noch so bevorzugten Gebiet — wie der Wiener Raum es ist — nicht 
weniger wichtig, es werden jedoch auch hier mit der Zeit immer wieder 
andere und neue Perspektiven eine Rolle spielen. 

XII. Technische Erläuterung zur Übersichtsskizze (Tafel I.) 

Wie im Titel angedeutet, soll die Übersichtsskizze nur eine Übersicht 
von Hauptzügen ausgewählter Tatsachenkreise bringen. Selbstverständ
lich sind durch die Wahl des Schwerpunktes (Tektonik) eine ganze Reihe 
von traditionellen Zügen im Kartenbild enthalten; mancher mag sagen, 
daß sie deshalb nichts Neues biete; andererseits sind in ihr auch Züge 
enthalen, die aus neueren Beobachtungsergebnissen stammen; von diesen 
wird es sich zugegeben erst in Zukunft zeigen, ob ihre Einfügung in ein 
Übersichtsbild am Platz ist. Im Sinne dieses Vorbehaltes wolle die Skizze 
aufgefaßt werden. 

Als kurze technische Erläuterung sei folgendes bemerkt 
in der B ö h m i s c h e n M a s s e ist die äußere Begrenzung des Aus
striches des Kristallins hervorgehoben; auf eine Gliederung innerhalb 
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dieses Rahmens durch den Verbrei tungsbereich der al ten Sedimente 

wurde bewußt verzichtet; 

in den t e r t i ä r e n R a n d s e n k e n i s t n u r für den ober österreichischen 

Bereich die Linienführung der Tektonik des Untergrundes (auszugsweise) 

gegeben*); für die übr igen Gebiete wi rd sie wohl gleich kompliziert aus

sehen; das außeralpine Mesozoikum ist nu r im Gebiet NW von Regensburg 

vermerkt , obwohl wir heute schon wissen, daß es in der Bohrung Staatz 

(S) bei 3600 m noch nicht durchbohrt wurde . Im übrigen scheint der Unte r 

g rund des Molassetroges am SW-Rand der Böhmischen Masse gänzlich 

verschieden zu sein von dem am SE-Rand; 

die tektonischen Einhei ten des F 1 y s c h konnten aus Gründen des 

Maßstabes nicht in helvetische oder Klippeneinhei ten aufgegliedert 

werden; 

das M e s o z o i k u m d e r N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n mit seinem 

Unte rbau soll in dieser Darstel lung zeigen, daß es sich wohl u m eine 

Großeinheit handelt , die sich jedoch durch verschiedene tektonische Züge 

in ih rem Charakter von West nach Ost ändern mag; 

das M e s o z o i k u m d e s p a n n o n i s c h e n R a u m e s in dem neuen 

Bild der SW—NE Tröge hal ten wir vorläufig ge t rennt von dem der 

nördlichen Kalkalpen und dem der Dinariden, u m die z. T. fruchtlose 

Diskussion abzukürzen, ob es nordalpinen oder südalpinen Charakters 

sei; selbstverständlich bleibt die Tatsache bestehen und interessant, daß 

Beziehungen der pannonischen mesozoischen Sedimentat ionströge zeit

weise zu den nördlichen, zeitweise zu den südlichen Bereichen vorhanden 

waren, die in ihrer Verfolgung interessante baugeschichtliche Aspekte 

ergeben werden; 

die t i e f e r e n , überwiegend a u s K r i s t a l l i n b e s t e h e n d e n 

t e k t o n i s c h e n E i n h e i t e n der Zentra la lpen sind eine in der 

gegebenen Form sicher bestenfalls nu r annähernd befriedigende Zu

sammenfassung, bei welcher neuere Einsichten in den vorhandenen Stock

werksbau, Veränderungen in der Kris tal l ini tät und auch Einschaltungen 

mesozoischer Elemente leider zu kurz kommen mußten; die Fortsetzung 

nach Osten in den Unte rg rund der pannonischen Ebene ist versuchsweise 

durch eine lockere Signatur angedeutet ; 

die im Österreichischen k lare Linienführung der N a r b e n z o n e scheint 

nach Osten zu nach den neueren Resul ta ten erheblich komplizierter zu 

werden; vorläufig haben wi r den durch die ungarischen Resultate fest-

*) R. J a n o s c h e k 1959; es ist besonders zu begrüßen, daß durch das 
teamwork der RAG die für die Geologie Österreichs und auch der Alpen so 
wichtigen Resultate der Bohrung Perwang 1 (P) sobald in einer abgerundeten 
Darstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden konnte. 
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gelegten Zug paläozoischer Gesteine mi t „P" vermerkt , wäh rend der SE 

gerichtete Verlauf der von den jugoslawischen Geologen postulierten 

Fortsetzung der Narbenzone mi t „N" gekennzeichnet ist, was keine 

Lösung, sondern nu r eine Andeu tung der Probleme sein soll; 

d i n a r i s c h e s resp. südalpines Mesozoikum wurde in der klassischen 

Abgrenzung übernommen; es kann sein, daß diese im Villany-Gebirge 

zu revidieren sein wird; 

die intraorogenen Senkungsfelder und venetianische Tiefebene sowie 

auch die jüngeren Vulkani te sind nu r in groben Umrissen vermerkt . 
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