
In der gleichzeitig im Bulletin de la soc. geol. de France

erscheinenden, ziemlich ausfiibrlichen Zusammenfassung der

geologischen Ergebnisse 1

) gibt H. DouviLLE die folgende TJber-

sicht der bis dahin gewonnenen Kenntnis uber das Yorhanden-
sein und die Yerbreitung mesozoischer Horizonte in Persien.

(Yergleiche Tabelle S. 40/41.)

TJber diese Besultate ist auch A. F. STAHL in dem von

ihm verfafiten Hefte „ Persien" im Handbuch der regionalen

Geologie (Heidelberg 1911) auf Grund der vorlaufigen Be-

stimmung seiner Sammlungen nur in einzelnen Punkten hinaus-

gekoinmen. Die von mir vorgenommene genauere Bearbeitung

dieses wertvollen Materials, das sich zum groBten Teile in den

Sammlungen des Museums fur Naturkunde in Berlin befindet,

und fur dessen gutige Uberlassung ich Herrn Geh. Bergrat

Professor Dr. BRANCA zum groBten Danke verpflichtet bin,

erlaubt mir nun, diese Tabelle mehrfach zu erweitern. Die

eingehendere palaontologiscbe Bearbeitung nebst anschlietfenden

Yergleichen, Tabellen und allgemeineren B,esultaten wird spater

an geeigneter Stelle erscbeinen.

Auf Grund meiner Ergebnisse und unter Berucksichtigung

w^iterer Literaturangaben ware die vorstehende Gliederung in

folgender Weise zu erganzen.

(Yergleiche Tabelle S. 42/43 und S. 44/45.)

4. Weitere Beobachttmgeii in der Flyschzone

Siidbayerns.

2. Zusamniensetzung und Bau im Umkreis und Untergrund

des Murnauer Mooses 2
).

Yon Herrn F. Felix Hahx.

(Mit 2 Textfiguren.)

Stuttgart, den 10. Oktober 1913.

Yon den quer zum Hauptstreichen gerichteten Durch-

brechungen, welche die helveto-lepontinische Zone am nord-

x
) H. Donville: Les explorations geologiques de M. de Morgan

en Perse. Bull. soc. geol. France 1904.
a
) Ersten Bericht siehe diese Zeitschrift, Bd. 64, 1912, Monats-

berieht Nr. 11, S. 528-536.



alpinen Saume zwischen Iller und Salzach erfahrt, sind einige

dadurch ausgezeichnet, daB zu beiden Seiten gewisse Ande-

rungen in der Zusammensetzung oder dem Gefiige, recht

haufig auch tangentiale Yerschiebungen zu bemerken sind.

Nachdem aber in der Regel verbindende Schollenstreifen durch

die ausraumende Tatigkeit des Wassers und Eises nahezu

vollig entfernt oder doch von einem undurchsichtigen Schotter-

und Moranenmantel uberkleidet sind, war es bisher nicht

moglich, den zu jenen interessanten baulichen Anderungen

fiihrenden Faktoren ins einzelne nachzuspiiren.

Die Unterbrechung unserer Zone sudlich Murnaus zeigt

die angedeuteten Unstimmigkeiten in hohem MaBe: helvetische

Kreide bricht in den Hiigeln yon Achrain und Grub scheinbar

zum ersten Male wieder seit dem Verschwinden des Griinten-

zugs in der Pfrontner Gegend hervor; gegeniiber einer Aus-

strichbreite des Flysches von 7
l

j2 km im Aufacker-Hornlezug

westlich des Murnauer Mooses ist ostlich der Loisach. dieselbe

bei Schwaiganger auf 3 1

/2
km verkurzt; und endlich treffen

wir die Fortsetzung der siidlichen Grenze der Flyschzone

westlich der Loisach (Oberammergau— GroBe Laine—Ammer-
talgraben) ostlich des Flusses in Linie Ohlstatter Wetzstein-

laine— Untere GroBweiler Hiitte — Schlehdorfer SchuBgraben

um 4— 5 km nach Norden verriickt.

Nachdem ich anlaBlich meiner hoffentlich in Balde ab-

zuschlieBenden Spezialaufnahme in der Aufacker-Hornlegruppe

mir einen Uberblick iiber den fast groBziigig zu nennenden
Eigenbau des Flysches dortselbst verschafft hatte, und ver-

schiedene Begehungen in den zwischen Loisach und Isar

gelegenen Bergen die Moglichkeit eines Vergleichs mit den
in meiner ersten Mitteilung beriihrten Yerhaltnissen im Mang-
fallgebiete darboten, war es in diesem Sommer eine reizvolle

Aufgabe, die neugewonnenen Erfahrungen zu einer Untersuchung
iiber die Zusammensetzung der Flyschzone und die vor sich

gegangenen tektonischen Bewegungen an der Loisachliicke zu

verwerten.

Beziiglich der noch erhaltenen Yerbindungsglieder der

Ziige beiderseits der breiten Moorverebnung finden wir bei

GuMBEL nur einige wenige, noch dazu sich einigermaBen wider-

sprechende Angaben. In dessen „Geognostischer Beschreibung

des bayerischen Alpengebirges" von 1861 sind zwar S. 567
Ostrea canaliculata Sow. vom Moosberg und Inoceramus con-

centricus Park, vom „ Murnauer Kochel" als Gaultfossilien

aufgefiihrt, und S. 549 wird ebendahin der „dichte, aphanitische

Galtgriinsandstein, der mitten aus dem Flyschgebiet am Weg-
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hauser Kochel aufragt", gestellt; aber S. 632 heiBt es: „Dick-

bankiger Flyschsandstein, im Steinbiihel sogar Konglomerat
mit erbsengroi3en Quarzkornern (als Miihlstein benutzt) setzen

die Hauptmasse dieser langgezogenen Felsriffe (Murnauer
Kochel) zusammen und werden am Weghaus- und Moosberg-
kochel neb en nicht weniger festem Galtgriinsandstein yoII

lnoceramen als Trottoirstein fur Munchen gebrochen." Und auf

der GuMBELschen Karte finden wir gar nur den Moosberg
als Gault, alles librige als Flysch verzeichnet. Gumbels
,,Geologie von Bayern" yon 1894 II weist ebenfalls S. 150
rmr ganz allgemein auf das „Hervortreten yon, wie es

scheint, alterem Griinsandstein (?Galt) in einigen der vielen

Kochel" bin.

Es muBte sicb solcher Darstellung entsprechend die An-
schauung berausbilden, als ob hier neben ganz geringen Auf-

briichen yon helyetischem Gault Flysch, und zwar wiederum

Flyschsandstein, herrschend ware. Ich war deshalb nicht wenig

iiberrascht, statt dessen die Verhaltnisse wie folgt anzutreffen:

Aus Flyschsandstein besteht nur der yon GuMBEL
erwahnte Steinkogel, und zwar handelt es sich um typischen r

hellgrau bis braunen, klotzig bis gut geschichteten Flysch-

sandstein mittleren Korns, der lagenweise grobkorniger wird

und dann als Reiselsberger Sandstein bezeichnet werden kann.

Entsprechend GDMBELs Angabe mifit man Str. N 75° 0, Fallen

50— 70° S.

Aus ebenso typischen Gesteinen der Zementmergel-
und Kalkserie des Flysches besteht dagegen der Kogel

am Weghaus 1

) (P. 658) und der Hohenberg bei der Station

Ohlstatt, und zwar ist das Anstehende bei ersterem in einem

alten Bruche an der Strafie, bei letzterem an der siidwest-

lichen Ecke des Hiigels wie neben dem Geleise sehr gut

erschlossen. An erstgenannter Stelle mifit man in den diinn-

geschichteten, graublau]ichen, auffallend helminthoidenreichen

Mergeln, die mit dickbankigen, braunlich witternden, sandig-

kieseligen Kalken wechsellagern, Str. N 75° und F. 60—70° S,

und fast genau das gleiche trifft fur den AufschluJS am Ohl-

statter Bahnhof zu.

:
) Sowohl dieser am ostlichen Rand des Eschenloher Mooses ge-

legene Hiigel wie jene beiden westlich des Ohlstatter Filzes zwischen-

Ramsach und Rechtach in der Verlangerung des Langen Kogels auf-

tauchenden Erhebungen fiihren auf der topographischen Karte die gleiche

Bezeichnung „Weghaus-K6gl". Um Irrtumer zu vermeiden, werde ich

den erstgenannten (P. 658) als Kogel am Weghaus, die beiden anderen.

als westlichen und mittleren Weghaus-Kogel bezeichnen.
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Samtlichen andere Kogel, d. h. Langer Kogel, west-
licher und mittlerer Weghaus- Kogel, Wiesmahd- Kogel und
westlicher und ostlicher Schmatzer Kogel sowie der Moosberg
gehoren jedoch zur helvetischen Kreide, deren verschiedene

Schichtglieder in recht ansehnlicher Machtigkeit sich erhalten

haben.

"Wir unterscheiden zunachst einen nordlichen Zug von
Gault in dem Wiesmahd-Kogel, den beiden Schmatzer Kogeln
und dem Moosberg. Das Gestein hat durchwegs dunkle
Farben, schwarzlich bis schwarzgriin, auch blaulichgrau, und
weist einen Wechsel von harten, dickbankigen, sandigen

Kalken und diinnbankigen, etwas tonreichen Lagen auf. Glau-

konit ist zwar stets vorhanden, aber unregelmaflig verteilt und
nur selten vorherrschend. Nur in diesem Falle entsteht bei

Wegfiihrung des Kalkgehalts der charakteristische griinlich-

braune, miirbe Sandstein, wie er im Neureutgebiet das Albien

kennzeichnet. Fossilien fanden sich sowohl auf der Siidseite

des Wiesmahd- wie am Ostende des Schmatzer Kogels, wo in

dem nun fast vollig iiberwachsenen Abraum des verlassenen

Trottoirsteinbruchs kleine Belemniten und Inoceramenreste

neben Brachiopodenbruchstiicken zu sammeln sind. !Nur die

klotzigen harten Kalke enthalten iibrigens solche Yersteine-

rungen; in den dunngebankten mergeligen Lagen konnte ich

lediglich verkohlte Holzteile *) bemerken. Das Streichen

schwankt von N 70° im mittleren Teil des Wiesmahd-Kogels
zu N 60° an dessen Ostseite, und dieses letztere halt auch

im Schmatzer Kogel und Moosberg an; das Fallen ist stets

steil unter 60— 80° nach Siid gerichtet, im westlichen Schmatzer

Kogel herrscht auch eine Strecke weit fast saigere Stellung*

Wahrend ich in diesem nordlichen Zug von anderen

Schichten bisher nichts ausfindig machen konnte, erbaut sich

der siidliche Zug des Langen Kogels und westlichen und
mittleren Weghaus-Kogels aus drei verschiedenen helvetischen

Gliedern.

An der Siidseite tritt wiederum das kalkigsandige Albien

der eben geschilderten Art auf und zwar an einer Stelle des

Langen Kogels, da, wo die Ramsaeh von Siid her gegen den

rasch aufsteigenden Hiigel andrangt, recht fossilreich. In

kurzer Zeit sammelte ich hier eine betrachtliche Anzahl von

kleinen Belemniten-Keulen, die wohl auf minimus Sow. zu

beziehen sind und gut erhaltene Inoceramus concentricus Lam.,

l
) Dieselben erwahnt auch Imkeller aus dem oberen Gault der

Schlierseer Gegend (vgl. E. Dacque, Geol. Aufnahme des Gebietes um
den Schliersee, Landesk. Forsch. Geogr. Ges. Muuchen, 15, 1912, S. 39).
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auBerdem Fragmente von Brachiopoden, Ostreen, Pectiniden.

Sowohl an diesem Platze wie am Siidostende des mittleren

Weghaus-Kogels liest man S -fallen 45° bei N 75° bzw.

N 65° O-streichen ab.

Unter dem Albien kommen nordlich am Kamm der Hiigel-

reihe blauliche, weiBlich oder hellbraunlich anwitternde, etwas

sandige, schlecht gebankte Kalke hervor, die ilirer Beschaffen-

heit nach nur mit dem Aptienkalk der Schliersee- und
Tegernseegegend verglichen werden konnen. Wie dort, so zeigt

auch hier das Gestein einen geringen, doch in der hangenden
Partie stets vorhandenen Glaukonitgehalt, und ist erfiillt yon

Krinoiden- und Echinoidenfragmenten , die zusammen mit

Muscheltriimmern und kleinen Quarzkornchen auswittern und
das Gestein dann sandig erscheinen lassen. Nahe der Mitte

des Langen Kogels, im Hang der Nordseite, reichern sich

graue, meist scharf umgrenzte Hornsteinbatzen und -lagen an.

Es handelt sich nun eigentlich wiederum um zwei

getrennte Ziige dieses Kalks, deren einer die Kammlinie der

Hugelreihe bezeichnet, wahrend der zweite die auffallige Aus-

breitung im nordwestlicheD Teil des Langen Kogels („am
Barensteig") einnimmt und an deren Siidrand in einer 5 bis

8 m hohen "Wandstufe entbloflt ist. Beide Ziige scheinen

im Verhaltnis der Fliigel eines Sattels zu stehen, da man
sowohl am Kamme des Langen wie in den Weghaus-Kogeln

N 70—65° O-streichen und 45° S- fallen mifit , wahrend an

dem Aufschlufi des Barensteigs N 80° W-streichen und 45 bis

50° N- fallen sich einstellt.

Am Langen Kogel kommen zwischen diesen beiden Kalk-

ziigen — somit in der antiklinalen Achsenzone — schwarz-

lichbraune, schiefrige Mergel und geaderte Mergelkalke hervor.

und zwar sind sie sowohl nordwestlich P. 751 in der gegen

Westen herabfiihrenden Grabensohle (hier mit N- fallen 30°)

wie im ostlichen Teil des Kogels nordlich des westlichen der

beiden Kammsenken recht gut erschlossen; zwischen diesen

beiden Stellen ist zwar ein kraftiger Schuttbelag yorhanden,

aber der dunkle lehmige Boden lafit doch auf das ungestorte

Durchstreichen der Mergel schliefien.

Ist es mir bisher auch nicht gelungen, in den blaulichen,

das Albien unterlagernden Kalken oder in den zuletzt geschil-

derten Mergeln bestimmbare Versteinerungen zu fin den, so

scheint mir doch hinsichtlich der erstgenannten auf Grund
ihrer Lagerung und des Gesteinscharakters nur die oben-

versuchte Deutung moglich zu sein. Viel schwieriger diirfte

sich Yorerst die Einreihung der liegenden Mergel gestalten r

4*
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deren Ubereinstimmung mit den Orbitul inenschiefern
iMKELLERs 1

) allerdings vielleicht zu vermuten ware. Hoffent-

lich werden weitere Nachforschungen schliissige Befunde ergeben.

Die Bedeutung der bisher erreichbaren Ergebnisse liegt

schon einmal in dem Nachweis alterer helvetischer Kreide

in dieser Gegend. Zwischen dem nordwestlich Fiissens in die

Tiefe tauchenden Griintenzug und der am Tegernsee ebenso

unvermutet sich wieder emporwolbenden helvetischen Serie

waren ja bis heute nur die beschrankten Aufschliisse Yon

Gault bei Achrain und Grub (hier von Seewenschichten be-

gleitet) bekannt. Fur den ins einzelne gehenden stratigraphi-

schen Vergleich der helvetischen Kreide des Griintenzugs und
des Tegernseergebiets ist nun das verbindende Zwisehenstiick

gegeben.

Zum andern laJSt dies neue helvetische Vorkommen in

seinem Verhaltnis zur inneren Struktur des Flysches
manch wichtige Schliisse zu.

Betrachten wir darum kurz den Eigenbau des die Loisach-

liieke umgebenden Flysches, so fallt zunachst auf, dafi nur im

westlichen Teil der Hornle-Aufackergruppe das „Normal-
profil der siidb ayrisch en Flyschzone" vorhanden ist,

wie ich es in meiner ersten Mitteilung von dem Hohenzug
ostlich Schliersees ableiten konnte, und wie es vor allem

zwischen Kochelsee und Isar so iiberaus klar vor Augen tritt.

Wir finden in dem Gipfelgebiet der Hornle und des Rifiberges

einerseits, in jenem der Aufacker andererseits die bekannten

zwei Ziige der hydraulischen Serie (Zementmergel und
Kieselkalke), die ich bereits in meiner ersten Mitteilung als

Muldenziige gedeutet habe. Zwischen diesen Mulden und an

deren abgewandten Seiten tritt dagegen die viel gesteins-

buntere 2
) Sandsteingruppe auf, und zwar in einem wechselnd

machtig sich entfaltendem Mittelzug (dem Axialzug der
ganzen siidbayris chen Flyschzone) und in den zwei

fast stets diirftigen B,andziigen, die sowohl an der kalkalpinen

J

) Leider fehlen dort die so wichtigen Machtigkeitsangaben fur

die einzelnen helvetischen Glieder. Ware die angedeutete Gleich-

stellmig richtig, so diirfte unser Kalk nur mit dem Kalk des oberen

Aptien (der Aleclryonia rectangularis) Imkellbrs verglichen werden.

Dagegen scheint mir die recht bedeutende Machtigkeit des Kalks in

den Kogeln (sicher iiber 50 m) wie die Beobachtung zu sprecheD, daB
auch hier schon Hornstein sich anreichern kann, wahrend dies nach

Imkellek erst im tiefereD, die Mergel unterlagernden Kalk der Fall

sein soli.
2
) Darunter gleichfalls oft sehr machtige Kieselkalke, die bisher

haufig zu Verwechslungen mit der hydraulischen Gruppe Veranlassung

gaben.
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wie an der Molassegrenze wohl infolge tektonischer Einwirkung
ortlich ganz aussetzen konnerj.

« P <

In unserer Gegend ist der nordliche Grenzzug der

Sandsteingruppe eben noch in kummerlichen Resten am
NordfuB des Hornles nahe GroBenast in Gestalt miirber, stark

verwitterter Sandsteine und sclrwarzlicher Plattenkalke mit griin-

lichen und sehwarzen Lettenzwischenlagen nahe P. 878 kenntlich.



Der siidliche Grenzzug hat sich an der GroBen Laine

im Kontakt zur austroalpinen Masse als weicher, grauer,

glimmerarmer Hackselsandstein, harter, griinlich und blaulich-

schwarzer, sandiger Plattenkalk und schwarzer und roter

Letten weit besser erhalten konnen; im ostlichen Teil frei-

lich, gegen den Ammertalgraben 1

), ist er nur mehr in Spuren

nahe P. 1186 nachweisbar.

Der axiale Zug weist gerade in unserer Berggruppe

ein charakteristisches und, wie icb glaube, auch tbeoretisch

wichtiges Merkmal auf. Wahrend er in der westlicben Halfte

zwischen den relativ bedeutenderen Hohen der Hornie- und
Aufackerkamme eingeschlossen, auf eine Ausstricbbreite Ton

wenig iiber 1 km beschrankt bleibt, scbiebt sich am OstfuB

des Hornles, „am oberen Eselsriicken", die Sandsteinszone

immer weiter nach Nord vor, und nimmt schlieBlich in dem
tiefen EinriB des Rehbrein- und Aschauer Lahnegrabens die

.gesamte Breite zwischen siidlichem Muldenzug und Fuchsloch

bei Grafenaschau, d. h. 23
/4 km, ein. Wenn nun auch kleinere,

nordsiidlich gerichtete Storungen dabei im Spiele sein mogen,

wie dies am unteren Gaiseck kartographisch festzulegen ist,

so darf doch diese auffallige Abweichung vom Normalbau des

sudbayrischen Flysches nicht auf Rechnung von Yerwerfungen

allein gesetzt . werden, denn die Siidgrenze der Axialzone

streicht vollkommen ungebrochen Tom Griinbichl iiber P. 1184,

P. 1357, 200 m siidlich P. 1379 gegen den hinteren Braunau-

hof durch, und weder innerhalb des siidlichen Teils der Axial-

zone noch innerhalb des siidlichen hydraulischen Zugs ist im

Streichen eine entsprechende Stoning bemerkbar.

Es scheint mir die naheliegendste Erklarung dahin zu

gehen, fur das Verschwinden des nordlichen hydraulischen

Zugs bei zunehmender Erniedrigung des Gelandes eben die

Muldenlage der hydraulischen Gruppe yerantwortlich

zu machen. Damit stimmt nicht nur iiberein, daB man in

der Kapell Laine, wo der nordliche Grenzkontakt von Axial-

zone zum nordlichen hydraulischen Zug sehr schon erschlossen

ist, sowohl in den noch zur Sandsteingruppe gehorigen harten,

dunklen, sandigkieseligen Kalken, schwarzen, griinen und roten

Letten und grauen glimmerfiihrenden Kalksandsteinen wie in

den iiberlagernden blaulichen Zementmergeln und Kieselkalken

iiberwiegend nordliches Einfallen miBt und dasselbe auch in

Auf die hier notigen VerbesseruDgen der SoHLEschen Karte

des Labergebirgs habe ich schon andernorts (Geol. Rundschau, 1914,

S. 126) aufmerksam gemacht.



— 55 —

den hydraulischen Gesteinen des Hornlesiidhangs anhalt; sondern

man kann auch an verschiedenen Stellen des unter mittleren

Winkeln siidlich fallenden Gegenkontaktes von Axialzone zum
siidlichen hydraulischen Zug (so besonders gut am Himmel-

reich Riicken und im RiJS nordlich der Aufackeralpe) die

zweifellos normale Uberlagerung der hydraulischen auf die

Sandsteingruppe sehen.

Und unter dieser axialen Zone der Sandstein-
gruppe, die sich ostlich des Lahne-Grabens iiber den ganzen

Aschauer und Hechendorfer Berg bis zum Windwurfeck und
zur Rautlaine ausdehnt, kommt nun die helvetische
Kreide der Kogel hervor. Auch hier hilft es nichts,

diesen tektonischen Zusammenhang durch Hinweis auf eine

wirklich nachweisbare Storungsbahn leugnen zu wollen. 1st

auch der Kontakt zwischen Flyschsandstein des Hechendorfer

Bergs und dem Sattel der helvetischen Kreide am Langen

Kogel im Moorgrund verborgen, so gliickte es mir dafiir ost-

lich des Windwurfecks auf 780 m, an der Stelle, wo die

topographische Karte einen nur 125 m langen nordostgerichteten

Ziehweg verzeichnet hat, mit N 80° W-streichen und 80° S-fallen

dieselben glaukonitfiihrenden dunklen Kalksandsteine und
schwarzen Mergelkalke mit den charakteristischen grofien weifien

Kalkspaten (Albien) aufzufinden, wie ich sie oben von den

Kogeln beschrieben habe. Und wenig nordlich dieser Stelle

treten auch noch Reste von blaugrauem, feinsandigem Kalk mit

Echinodermentrummern und die braunlichen diinnschichtigen

Mergel des Aptien (?) auf, ganz ebenso wie am Langen Kogel.

Wenige Meter iiber diesem kleinen, aber um so wichtigeren

Vorkommen helvetischer Kreide stehen im Bach schon schwarze,

sandige Flyschkalke und grim und schwarze Letten an, wahrend
den Riicken zur Ommi-Laine die schwarzgriinen Holzquarzite 1

)

erbauen — also alles typische Flyschgesteine. Die Annahme
einer nordsiidlich gerichteten Flysch und Kreide trennenden

Yerwerfung konnte hier aber gar nichts mehr besagen, nach-

dem ja im Norden die axiale Sandsteinzone bei P. 630, im
Siiden der hydraulische Zug im Riicken bei Schwaigen in un-

gebrochenem Zusammenhang viel weiter nach Osten vordringt,

als der oben beschriebene Fundpunkt der Kreide des Wind-
wurfecks liegt.

x
) Von ganz derselben Ausbildung, wie sie Schuster vom Te-

gernseergebiet beschrieb; auch an unserer Stelle ist die Struktur der
Stamrae eben noch kenntlich erhalten.
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Es laflt sicb nacbweisen, dafl zum mindesten ostlicb

des Lechs 1

) aucla die iibrigen bisber bekannten Yor-
kommen von alterer belvetiscber Kreide Siidbayerns
unter der Sandsteingruppe des Flyscbes bervor-
tauchen, niemals dagegen auch in nur scbeinbar normaler

Unterlagerungsbeziebung zur bydrauliscben Gruppe steben.

Obne bier auf allzuviel Einzelheiten einzugeben 2
), mocbte

ieb nur darauf binweisen, daU aucb am Westufer des Tegern-

sees das Wiedererscbeinen vou Scbrattenkalk, Gault und
Seewenscbicbten mit einer auffalligen Verscbmalerung des nord-

licben bydraulischen Zuges zusammenfallt, welcber gegenuber

einer Ausstricbbreite von mebr als 1 V4 km im Recbelbacb auf

der Lenggrieser Hangseite kaum mebr 300 m Breite an den

Streitmosern nordlicb des Kogelkopfs erreicbt, wabrend die

Sandsteingruppe mit ibren so iiberaus verscbiedenartigen Unter-

gliedern fast das ganze Gebiet zwiscben Linie Tennenmoos

—

Sollbacbsage und Linie Bacberalpe— Roflplasse— Bucbbergbof

erfiillt. Des weiteren fallt die starke Entwicklung der belve-

tiscben Kreide zwiscben Tegernsee und Scbliersee mit einer

fast volligen Reduktion des nordlicben bydrauliscben Mulden-

zugs zusammen; nordlicb der durcb kraftige Blatter verscbobenen

Linie Pfliegelbof—Aalbacb (250 m oberbalb P. 835) — Sattel

WNW P. 1330 an der Gindelalp— Hennerer berrscbt neben

der belvetiscben Kreide fast ausscbliefllicb die Sandsteingruppe 3
).

DaB dies aber nun nicbt etwa in dem Sinne gedeutet werden

darf, als ob die belvetiscbe Kreide ein stratigrapbiscber Ersatz

des nordlicben bydraulicben Zugs ware, wird scblagend durcb

die Yerbaltnisse Scbliersees widerlegt, wo die enggefaltete

Kreide wiederum analog zu jenen auf der Westseite der Murn-

auer Kogel genau unter den axialen Sandsteinzug eintaucbt,

der am Kamm Scbliersberg— Robnberg die Strecke zwiscben

P. 1086 und dem ersten Sattelmoos siidlicb P. 1257 einnimmt,

wabrend der nordlicbe bydraulicbe Zug scbon zu fast normaler

Breite ganz unabbangig davon sicb entwickelt bat.

Aus dieser an so vielen Stellen bewabrbeiteten Beobacb-

tungstatsacbe einer Zwiscbenscbaltung der macbtigen SaDdstein-

:
) Den Griiutenzug habe icb mit Riicksicbt auf die schon lange

angekundigten Arbeiten von Reis und Reiser noch nicht besucbt.
2
) Die Darstellung der naheren Strukturverhaltnisse der helveto-

lepontiniscben Zone zwischeu Isar und Inn soli Gegenstand eines

spateren Berichtes werden.
3
) Diese Verhaltnisse macben es natiirlich unmoglich, gerade am

Tegernsee in den Eigenbau des siidbayrischen Flysches einzudringen,

und beleuchten die Sclrwierigkeiten, denen der FiXKSche x\ufnahme-

versuch unterlag.
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gruppe zwischen hydraulischer Serie und helvetischer Unter-

und Mittelkreide geht aber nun mit Sicherheit so viel hervor,

daB die von FlNK und DACQUE befiirwortete Auffassung, als

ob in der hydraulischen Gruppe die altere und in der Sand-

steingruppe die jiingere Halfte innerhalb der Flyschmasse vor-

lage, bei Ablehnuug der tektonischen Selbstandigkeit des

Flysches nur mehr unter der Voraussetzung einer vollstandigen

tektonischen Inversion des gesamten sudbayrischen Flysches

zu halten ist; eine so schwerwiegende Annahme, daB zu deren

Aufrechterhaltung die allergewichtigsten Griinde erforderlich

waren. Tatsachlich ist mir bis heute uberhaupt kein einziges

nur einigermaBen stichhaltiges Beweismittel hierfiir bekannt

geworden.

Ist dagegen das heute sichtbare Lageverhaltnis zwischen

unterlagernder Sandsteingruppe und iiberlagernder hydraulischer

Serie zugleich fiir die absolute Altersbeziehung der beiden

maBgebend, wofiir mir immer mehr Beobachtungen zu sprechen

scheinen, so ist damit offenbar zugleich der Beweis fiir das
ausschlieBlich kretazische Alter des sudbayrischen
Flysches mindestens bis zum Lech geliefert. Den Funden
von Inoceramenschalen aus der hangenden hydraulischen

Gruppe, zu welchen ganz sicher jener WALTHERs an der

StraBe Schliersee— Fischhausen zu zahlen ist, habe ich in

diesem Herbst einen neuen in der Hornlegruppe anfiigen

diirfen. Im unteren Teil des RiBgrabens, also mitten im Ge-

biet des nordlichen hydraulichen Zugs, bemerkte ich auf einer

groBen Kieselkalkplatte einen etwa ein Quadratdezimeter groBen

Rest eines glatten Inoceramus, der sich leider nur in Triimmern

gewinnen lieB.

Kehren wir zu unserem engeren Thema, den Struktur-

verhaltnissen an der Loisachliicke, zuriick, so ist beziiglich der

einzelnen Flyschziige ostlich des Flusses 1

) bis in die Schleh-

dorfer Gegend infolge der ungiinstigen Aufschliisse nur so viel

festzustellen, daB bloB ein hydraulischer Zug von Ohlstatt uber

den Bromberg gegen Schlehdorf zu verfolgen ist, der beider-

seits von Gesteinen der Sandsteingruppe begleitet zu sein

scheint. An und fiir sich ware es natiirlich nicht moglich,

diesen hydraulischen Zug mit Sicherheit einem der beiden aus

der Zwieselgruppe beschriebenen gleichzustellen. Aber jenseits

des Kochelsees stellt der sudlich Pessenbachs einsetzende

hydraulische Zug, der sich in seinem spateren Verlauf ostwarts

J

) Meine UntersuchuDgen hieriiber konnte ich bislier wegen ud-

giiDstiger Wittenmg noch nicht zu Ende fiihreD.



als der siidliehe Zug des Normalprofils innerhalb der Zwiesel-

berggruppe entpuppt, so offenkundig die unmittelbare Fort-

setzung des Ohlstatt— Schlehdorfer Zuges dar, und die Struktur

der Zwieselberggruppe stimmt im allgemeinen so Yorzuglich

mit jener Yon der Aufacker— Hornlegruppe geschilderten iiber-

ein, daB an der Berechtigung, den hydraulischen Zug Ohlstatt

—

Schlehdorf dem sudlichen hydraulischen Muldenzug des Nor-

malprofils gleichzusetzen, kaum zu zweifeln ist.

Damit ist die letzte notige Grundlage gegeben, urn die

in der Loisachlucke vor sich gegangenen Storungsbewegungen

festzulegen.

Als ostlichste Yerschublinie hat schon KnAUER 1

) die

Storuugsbahn zwischen der Bergmasse des Osterfeuerbergs und
Olrains und dem Yorgelagerten Riicken des Heubergs und
Zeilkopfs kennen gelehrt. Aus einem Yergleich der relativen

Lage yon Hauptdolomit— Zenomangrenze an beiden und der

ideellen Lage der hochbajuYarischen Muldenachse ergibt sich

ein scheinbares Zuriickweichen der Zuge am Heuberg um
etwas iiber 800 m. Setzen wir einen ahnlichen Betrag fur

die nordliche Yerlangerung dieser Storungslinie um Ohlstatt

in Rechnung, so konnte die hydraulische Serie des Hohenbergs

doch deswegen noch nicht dem nordlichen Teil des gesamten

hydraulischen Zugs entstammen, da ja nordlich des Zenomans
Yom Heuberg, das die Fortsetzung der hochbajuYarischen

Randmulde Illing— Rotelstein iiberdeckt, die tiefbajuYarischen

Schichten des Simmersbergs (Fleckenmergel und Aptychen-

schichten) und noch der Grenzsaum der Sandsteingruppe bis

zum Hohenberg eingeschaltet gedacht werden miissen.

Die Zementmergel des Kogels am Weghaus streichen

trotz ihrer Abbeugung nach N 75—65° doch noch mit ihrer

ideellen ostlichen Verlangerung in die Yon den genannten

Zonen auszufullende Liicke hinein. Es muB also in der Rich-

tung des heutigen LoisachfluBbettes zwischen Weghaus und

Heuberg—Hohenberg eine weitere DiagonalYerschiebung ange-

setzt werden, und zwar wiederum Yon etwa 800 m Forderweite,

wenn wir die Zementmergel des Kogels am "Weghaus und jene

des Hohenbergs als ehemals zusammengehorig und der siid-

lichen Halfte des hydraulischen Zugs entnommen denken.

Damit wiirde sehr gut iibereinstimmen, daB auch die Gault-

Yorkommen des Moosbergs und des Hiigels von Achrain sich

cur bei einer mindestens 700 m betragenden Yerschubweite

gemaB ihres Streichens aufeinander beziehen lassen.

') Geogn. Jhrh. Miinchen, 18, 1905.



— 59 —

Die im Innern des Mooses gelegenen Reihenkogel passen

vom Moosberg an bis zum Westende des Langen Kogels so

gut aneinander, dafi keine irgendwie bedeutende Schubbahn

in transyersaler Richtung durchschneidend gedacht werden

konnte. Es muB daher die Zementmergelserie des Kogels am
Weghaus, die wir als sudliehe Partie innerhalb des hydrau-

lischen Zugs anspraehen, auf dieselbe Partie des Ammertal-

grabens bezogen werden. Die letztere bat aber unregelmafliges

Streichen in 0—W bis N 75° und N 100° 0, und ein Um-
biegen aus N 60— 70° zu 0—W, ja WNW-OSO (im Baren-

steig) zeigt auch der Lange Kogel. Fur die zu denkende Yer-

langerung des Streichens vom Kogel am "Weghaus diirfen wir

somit hochstens N 80° in Anschlag bringen. Dies ergibt

aber einen Lageunterschied von mindestens 1500 m, um welche

die hydraulische Gruppe am Weghaus zu weit nordlich liegt.

Ein Blatt von etwa 1500 m Forderung muB also

den Abfall der Hornle-Aufackergruppe gegen das Moos be-

gleiten und zwischen Hechendorfer Berg und den Mooskogeln

durcbschneiden. Und wirklicb: gehen wir vom Westende des

Langen Kogels um 1500 m nach Siiden, so stofien wir auf

jene cbarakteristiscben Reste der belvetiscben Kreide am
unteren "Windwurfeck, die oben S. 55 erwabnt wurden. Der
Sandstein des Steinkogels ist dann nicht aJs Fortsetzung des

gegeniiberliegenden Sandsteinzuges von* P. 630, sondern jenes

vom Windwurfeck zu deuten, der gegen den Sattel nordlich

des Himmelreichriickens hinauffiihrt und den sudlichen Grenz-

saum der axialen Zone ausmacht.

Die letztberechnete Yerschubweite von 1500 m am Ost-

ende der Hornlegruppe wiirde sich dann allerdings wesentlich

erniedrigen, wenn man die Zementmergel des Kogels am Weg-
haus als der nordlichen Partie des hydraulischen Zuges an-

gehorig deuten wollte; ja man konnte bei einer anzunehmenden

sehr kraftigen Einbeugung des Streichens sogar an eine un-

gebrochene Yerbindung hiniiber zu den Braunauhofen denken.

Aber es miiBten in diesem Falle die Zementmergel des Kogels

am Weghaus von jenen des Hohenberges, welche unbedingt

der sudlichen Partie der hydraulischen Mulde zuzurechnen

sind, bei einer Normalbreite der letzteren von etwa 1500 m
(am Aufacker auf iiber 2 km anwachsend!) durch eine Storung

von nahezu 2000 m Yerschubweite getrennt sein.

In beiden Fallen bleibt natiirlich das aus dem Yerfolg

der einzelnen helveto-lepontinischen Ziige zu berechnende End-
ergebnis eines durch Blattwirkung bedingten Ge-
samtverschub s an der Loisachliicke um rund 3000 m
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gleich; ein Ergebnis, das nur wenig von jener Forderung
abweicht, die aus dem Lageverhaltnis der Achsen der hoch-

bajuvarischen Randmulde im Ettaler Manndl und Rotelsteinzug

westlich und ostlich der Loisach abzuleiten ist.

Die letzterwogene Moglichkeit — Haufung der Forderweite

bei der Loisachbettspalte auf 2 km — scheint mir nicht die

wahrscheinlichere zu sein, nachdem dabei der Zusammenhang
des helvetischen Restes am Windwurfeck mit den Kreideziigen

der Kogel ungeklart bliebe; nachdem auch im kalkalpinen

Gebiet gewichtige Anzeichen fiir Storungen der befurworteten

Art parallel zum Ostabfall der Aufacker-Hornlegruppe tat-

sachlich vorhanden sind. Das Streichen innerhalb der das

Lobertal bei Hollenstein einfassenden Gesteine iiberschreitet

nirgends N 65° 0, scbwankt vielmebr gewohnlich urn N 80° O
und N 70° 0, so daB der Kontakt von Spongienlias nnd
Hierlatzkalk des Sillerbergs zu Kossenern und Plattenkalk

und Dolomit des Oberauer Hohenbergs nur unter Beihilfe von

Blattern um Hollenstein nach N 45° gerichtet sein kann.

"Wirklich sieht man sowohl den Dolomit nordostlich Hollen-

steins wie den Lias am Osteck des Sillerbergs von NS-streichen-

den Kliiften durchscbwarmt, die an letzterwahnter Stelle

hiibsclie, saigere, mit horizontalen Striemen besetzte Ruschel-

flachen erkennen lassen. Auf Grund all dieser Beobachtungen

will mir doch der vorangestellte Verteilungsvorschlag der

Schubforderung einigermaBen gesichert erscheinen.

Ist nun allein die Tatsache von theoretischem Interesse,

daB die aus dem kalkalpinen Bandgebiet lange gekannten

Diagonalstorungen sich in ihrer Wirkung auch noch innerhalb

der helvetisch-lepontinischen Zone mit fast ungebrochener

Starke verfolgen lassen; ist des weiteren die Beobachtung von

mindestens ortlicher Bedeutung, wie die gesamte Forderweite

sich auf einzelne Storungsaste verteilt, so wird es hier zudem
noch moglich gemacht, auch iiber das Alter dieser Blatt-

bewegungen einiges aussagen zu konnen.

"Wie mit dem Lineal gezogen baut sich ja der konglomerat-

reiche Siidrand der Murnauer Molasse ohne jegliche Kerbe

oder Staffelung der Eschenloher Talweite vor, trotzdem, wie

wir soeben sahen, ganz bedeutende Yerschiebungen die letztere

durchpfliigen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die

Anfiigung der Molassefalten, die wir allgemein ins Obermiocan

verlegen, langst nach der tangentialen Durchfurchung der helveto-

lepontinischen und kalkalpinen Randzone erfolgt ist. DaB
nicht etwa diese Storungen am Rand der aufgebogenen Molasse

sich plotzlich zerschlagen, wird schon dadurch nahegelegt,
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dafi auch in dem ganz nahe an die Molasse geriickten Gault-

zug Schmatzer Kogel—Moosberg— Achrain— Grub fast ebenso

starke Verschubweiten zu spiiren sind. Wir werden sonach

die Blattbildung noch der oberoligocanen Schub- und Falten-

angliederungsperiode zuweisen diirfen.

Noch einige andere nicht unwichtige Schluflfolgerungen

ergeben sich aus unseren Darlegungen.

Das geraumige Becken des Eschenloher Mooses ist nicht

etwa, wie man in Riickschlufi aus ahnlichen Liicken in den

Voralpen glauben konnte und wie wohl auch gelegentlich an-

genommen wurde 1

), ein „Einbruchs"-Kessel, sondern ein Aus-
raumungsbecken, in dem sogar der tektonische Untergrund

des Flysches, die helvetische Kreide in diskordanter Parallel-

faltung zutage tritt.

Wir erkannten sodann die helvetischen Ziige der Kogel

und der Hiigel von Achrain und Grub als der axialen Region

der Sandsteingruppe zugehorig. Da wird es eine fesselnde

Frage fur weitere Untersuchungen sein, wo der nordlich dieses

axialen Streifens einzuschaltende nordliche hydraulische Mulden-
zug und der nordliche Sandsteinzug zwischen Hechendorf und
Weil verblieben ist. Soli er auf der Molasse als fortgetragene

Schubdecke gedacht werden, oder ist er an einer alttertiaren

Verwerfung in die Tiefe gesenkt, und liegt das Ostende der

Murnauer Molasse schon transgressiv 2
) auf den fehlenden

Flyschziigen ?

Ein anderes betrifft das gegenseitige Lagerverhaltnis von

helvetischen Kreideziigen zu den verschiedenen Flyschelementen.

Wir fanden weder Gault und Seewen von Achrain und Grub,

noch die Tegernsee-Schlierseer Kreide am normal entwickelten

Flyschrand gelagert, sondern in und unter der verbreiterten

und, wie es scheint, ortlich abgewitterten axialen Sandstein-

gruppe hervortauchend. Anders steht es mit jenen Zugen von
Nierentalern, Stallauer Griinsand, Pattenauer und Gerharts-

reuter Schichten nebst Eocangesteinen, die ostlich des Lechs

erstmals nach GUMBEL an der Halbammer unterm Hohen Stich 3
)

auftreten, dann in einem Streifen von Heilbrunn bis Krankenheil

und von Mariastein bis Kaltenbrunn zu verfolgen sind, noch-

mals am Gschwendnerberg westlich der Leitzach, siidlich

1
) So offenbar von J. Knauer: (Herzogstand-Heimgartengebiet,

Oeogn. Jahrb. 1905, 18, S. 33.)
2
) CI. Lebling hat sich schon viel friiher mir gegenfiber in

I

diesem Sinne ausgesprochen.
3
) Alpengebirge, 1861, S. 631 (mit Fossilliste !), und Geologie von

Bayern II, 1894, S. 136.
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Feilnbachs und bei Neubeuern zum Vorschein kommen, urn

dann von Bergen bis Mattsee den Flysch zu saumen. Hier
fehlt helvetische Kreide alter als Seewenschichten und hier ist

zum mindesten an der Halbammer, zwischen Heilbrunn und
Kaltenbrunn und an der Leitzach die randliche Lage unmittelbar

nordlich oder selbst noch inmitten des nordlichen Grenzzuges
der Sandsteingruppe wirklich nachzuweisen. Wir werden
darum gut tun, diese beiden „helvetischen" Streifen — den
einen axial gelegen mit echter alterer helyetischer Kreide

ohne Eocan, den anderen peripher ohne altere Kreide mit ab-

weichenden jungsenonen Gliedern und mit Eocan — vorerst

auseinanderzuhalten. Uber beide breitet sich die „Flysch-
decke" in tektonischer Diskordanz.

Zum Schlusse soil der Moglichkeit gedacht werden, auch

noch we it ere V orkommnisse alterer helve tischer Kreide
ausfindig zu machen unter Beriicksichtigung der neugewonnenen
Erfahrung, daJS solche in erster Linie an stark emporgehobene
und tief einerodierte Partien der Axialzone des Flysches ge-

knupft sind. In der Tat stimmen einige altere, bisher aller-

dings nicht mehr wiederholte Befunde damit gut iiberein.

GtiMBEL 1

) erwahnt mebrmals Banke yon Griinsandstein vom
„Lexbauern unterm Berg" auf der Ostseite der Zwieselberg-

gruppe, die leider seitdem weder Imkeller noch AlGNER oder

ich wiederum antrafen. Dennoch kann es sich ganz gut um
einen heute yielleicht verstiirzten Zufallsaufschlufi echten Gault-

griinsandes gehandelt haben ; stehen wir doch in der Hohe des

Lexbauern fast genau in der Mitte des mittleren Sandstein-

zugs, welcher zwischen einer Linie P. 1233 am Lehenbauern-

berg— Greilinger Alp im Norden und einer Linie Hochtannen-

kopf (Mitte zwischen P. 1184 und 1001,8) und Arzbach (wenig

nordlich der Miindung des nordlichen der beiden Adelwarts-

alpbache) im Siiden durchstreicht.

IMKELLER fand vor Jahren Spuren anstehenden Seewer-

kalks mitten im Flysch auf den Hohen des Schliersbergs, die

spaterhin nicht wieder zu entdecken waren. Und wirklich

iibersetzt die axiale Sandsteingruppe zwischen dem moosigen

Sattel sudlich P. 1257 und P. 1086 den Kamm am Schliersberg,

und hier konnte sehr gut eine abgeprefite und aufgeschleppte

Scholle des helvetischen Untergrunds anstehend gedacht werden.

Ich habe im Herbst letzten Jahres auf der Neureut, 350 m
ostlich des Unterkunftshauses, etwas unterhalb der Jagdhiitte y

in einem kleinen Steinbruch hellgraue bis blauliche, braun-

J

) 1861, S. 550; 1894,11, S. 162.
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witternde Kalke geseben, stellenweise reicb an Ecbinodermen-

resten und dann ganz an den Schrattenkalk des vorgelagerten

Kreidezugs erinnernd ; der umgebende Flyscb gebort aber zur

axialen Sandsteingruppe.

Endlich stehen mit dem letzterwabnten Gestein vollstandig

ubereinstimmende Banke gleicbfalls mit Echinodermenfragmenten

an der Unterammergauer „Engen Laine", wenige Meter nord-

lich P. 919, mitten in der axialen Zone des Flysebes, an.

Solange . bestimmbare Fossilien aus den erwabnten zweifel-

baften Gesteinen feblen, konnen diese natiirlicb nicbt mit

Sicberbeit der belvetiscben Kreide zugerecbnet werden. Immer-
bin geboren sie ibres abweicbenden petrograpbiscben Cbarakters

nacb offenbar aucb nicht in den normalen Flyscbverband hinein,

und es beweisen solcbe Befunde wobl genugsam, dafl die

nabere Durcbforscbung der belveto-lepontiniscben Zone Siid-

bayerns nocb mancbe Uberrascbung bringen kann. Es beweisen

meiner Ansicbt nacb die vorliegenden Erorterungen insgesamt,

wie sebr wir nocb am Anfang unserer Kenntnis Yon der

Struktur dieser Zone steben, dafi aber zugleicb der Weg zur

Aufbellung dieses Dunkels keineswegs dauernd yerscblossen

ware.

5. Interglazialtravertin des Taubachium mit

Zonites verticillus aus der Eifel.

Von Herrn Hans Pohlig.

Bonn, den 7. Oktober 1913.

Dieser erste sicbere Nacbweis der Antiquusstufe aus Rhein-
preuflen ist von nicbt viel geringerer Bedeutung als der im
Folgenden von mir bescbriebene der Trogontberienzone ; den
ersteren bat der Fund von Zonites verticillus aus dem Travertin

von Dreimiiblen bei Eiserfey in der Eifel durcb Herrn Prof.

Brockmeier in Munchen-Gladbacb erbracbt. Kleine Travertin-

becken waren seither bereits in betracbtlicber Anzahl aus den
rbeinpreufiiscben Devonkalkgebieten und kalkreicben Vulkan-
gegenden bekannt, obne dafi es friiber gelungen ware, andere
als nicbtssagende Reste von Tieren und Pflanzen darin

zu entdecken; durcb die Feststellung der erwabnten grofien

Gastropodenspezies wird jetzt zunacbst eine dieser Ab-
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