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mgf~ig sinkenden Geosynklinalc ihre Entstehung verdanken; eine seichte 
See mill]re yon diessn Bildungen zugebant werden. So erkl~rt sieh 
auch das Nebeneinander verschiedener Facies als Funktion der Sedi- 
mentationsbedingungen besonders der Ma~erialzufuhr (Wettersteinkalk- 
|insen, bzw. Partnachschichten im Reiflinger Gebiet usw.). 

In Senken zwisehen solehen Schiehttafeln, in Kan~len, wurden die 
ttailstKtter Kalke abgelagert. HEINRICH (Verh. d. R.A. 1913) hat 
nachgewiesen, dab die Hallst~tter Kalke des FeuerkSge]s ein dem mo- 
dernen Globigerinensehlamm vergleichbares Sediment sind. Damit ist 
noch nicht bewiesen, dab es sich um ein Sediment aus grS~]erer Tiefe 
handelt; die nordische Schreibkreide kann diesbezi~glich als Beispiel 
herangezogen werden. Da$ die Hallst~tter Kalke keine Bildung in 
bedeutender Tiefe sind, zeigt das Vorkommen hierher gehSriger Bil- 
dungen in dem Salzburger Hochgebirgskorallenkalk. Die flachen Hall- 
s~itter Kan~le muf~ten bei einer Gebirgsbewegung zuerst iiberw/~Itigt 
werden, woraus sich die Stellung der Hallst~tter Kalke ergibt. 

B. Unter der Redaktion der Deutsehen Geologisehen Gesellsehaft. 

Ergebnisse neuer Spezialforschungen in den 
deutschen Alpen. 
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Von F. Felix Hahn (Stuttgart). 
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Bei einer zusammenfassenden Studie fiber die Forsehungen der 
letzten 25 Jahre in den Kalkalpen Siidbayerns ist es Pflicht der Ge- 
reehtigkeit, wenigstens die Namen der Mgnner ins Gedagehtnis zuriiek- 
zurufen, deren unermiidliehe T~itigkeit das Fundament  fiir die zu be- 
sprechenden Neuaufna.hmen sehuf. M. FLush mag den Anfang machen, 
an L. v. BucHs Bestimmung rhgtiseher und liassischer Fossilien yon 
Kreut  und Bergen sei erinnert. Die iiber 30 Jahre sigh erstreekenden 
Wanderergebnisse C. E. v. SCHASSXVTI, S zeigten so reeht dig gewaltigen 
Sgwierigkeiten alpin-geologiseher Forsehung. It .  EM~,~alCH verdanken 
wir nieht nur die erste ausgezeiehnete Monographie einer Berggruppe 
(des 5stlichen Chiemgaus), er legte aueh den Grund zu dem heute noeh 
giiltigen Gliederungssehema. C.W.v.  Gt~MnELS kartistisehe Aufnahme der 
Nordalpen zwisehen Bodensee nnd Salzaeh bleibt fiir immer eine be- 
wunderungswiirdige Leistung. Die 50er und 60er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts  erzghlen yon der ergebnisreiehen Sammeltgtigkeit A. OP- 
FELS und G. G. WINKLEaS. Auf E. BEY~ICHS Erklgrungsversuch der 
Vilser Alpen baut  sieh ein guter Teil tier spgteren tektonisehen For- 
schungen auf. 

Mit den Monographien der Vilseralpen und des Karwende]gebirges 
yon A. ROTHPLETZ beginnt dig neue Zeit. Er  sehuf sieh nieht nut  eine 
bis in unsere Tage benutzte Darstellungsmethode der Lagerungsst6rungen 
dieses Alpenteils, guf seine Initiative gehen fast ohne Ansnahme die 
Neukartierungen zurfiek, ja die meisten sind unter seiner anMtendGn 
Hand entstanden. Es liegt etwas Grol~es darin, dal3 alle diese kartistisehen 
Spezialaufnahmen, bei der tektonisehen Verwieklung die Grnndlage fiir 
alle wGitere Forsehung, nahezu ohne jegliche staatliehe Hilfe seit 1886 
vor sieh gingen. Manehe Unstimmigkeit, manehe empfindliehe Ungleiela- 
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he r  der Dureharbeitung brachte freflich der Umstand mit sich, dal] so 
viele Autoren fiber so lange Zeit hin stets nut kleine Teile des nach ein- 
heRlieher Methode ver]angenden Gebirges bearbeiteten. So bleibt dei 
staatliehen Landesuntersuchung in dieser planmiil~ig zu betgtigenden, 
zusammenfassenden Ausarbeitung ein reiehes und hoffentlich bald in 
Angriff genommenes Feld der T~tigkeit. 

Stratigraphiseher Uberbliek. 
Von den die bayrischen Kalkalpen erbauenden Schichten gehSren 

die triassisehen dem oberbayrischen Faciesbezirk, die jurassischen dem 
mediterranen Reiehe, zu einem Teil rait starkem mitteleuropiiischen 
Einschlag, Kreide und Alttertigr der ostalpinen Entwieklung an. 
Regionalgeologisch (21) sei das Gebiet in die t i e iba j  uva r i s che  ( = nSrd- 
liehste kalkalpine Rand-) und h o e h b a j u v a r i s e h e  Zone gegliedert, 
letztere mit (nordsfidlich folgend) der  h o e h b a j u v a r i s c h e n  R a n d -  
mulde ,  dem J a c h e n a n  - Audor f  - S y n k l i n o r i u m  und dem H a u p t -  
d o l o m i t z u g e  yon W a l l g a u - V a l e p p .  

Die s k y t i s e h e  Stnfe ist nut als Sehubfetzen yon Buntsandstein 
(rStlicher und weil~liehgrfiner Quarzsandstein) am Eiseler (32, 6) be- 
kannt. 

Der M u s e h e l k a l k  ist zwar ohne n0rmale Liegendgrenz% doeh in der 
ziemlich gleiehbleibenden Mgchtigkeit yon 250 m in den Tannheimer 
Bergen wie tier hochbajuvarisehen Randmulde (aul]er zwischen Loisaeh 
und Kochelsee, um den Sch]iersee, beiderseits des Inns, 5st]ich tier Kam- 
penwand) vorhanden. Er gliedert sich: oben meist fossilarme plattige 
Kalke mit tIornsteinen (Cephalopodenfauna yon Sintwang bei Reutte), 
die obersten Lagen hgufig mergelig in 13bergang zu Partnaehschichten 
mit Halobia parthanensis (32); Mitts: liehtgraue, oft dickbankige Kalke 
mit Braehiopodenfauna (Vilseralpen, Wendelstein mit genauer Gliede- 
rung u. a. o.); unten: dfinnschichtige, dunkle, fossilarme Kalke mit 
rauhwelliger Oberfl~ehe. 

Die P a r t n a c h s e h i e h t e n  folgen den Vorkommen des Muschel- 
kalkes, ihre M~chtigkeit nimmt jedoeh gleichmgl~ig yon West (200 m 
zwisehen Vils und Loisach gegen 400 m an der Partnaeh!) naeh Ost ab 
(his 100 m an der Benediktenwand, 35 m am Wendelstein, bier mit Ein- 
zelgliederung), umbei Aschau fast ganz zu verschwinden (15). Im Westen 
halten sich die schwarzen und grfinlich braunen Lettenschiefer mit 
Bactryllien und die dunklen, oft fleckigen Kalke mit Tongallen, auch mit 
Hornsteinen (Brachiopodenfauna, 31, 11, 39, 16) die Wage, 5stlicher 
verschwinden zuerst die Fleckenkalke. 

Der die tiefere Trias begleitende W e t t e r s t e i n k a l k  erreieht eine 
M~iehtigkeit yon 300--500 m (gegen 1000 ra in den tirolischen Hoehalpen). 
Zwisehen u und Loisach ist gelegentlich Dolomitisierung (mit Part- 
naehfossilien) beobachtet. Gr5l~ere Organismenreste sind neben Diplo- 
poxen, Spongien, Korallen usw. selten (Vilseralpen, Xochelsee [4]). 

8* 
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Partnachschichten nnd Wettersteinkalk seheinen sieh als unterladiniseh 
gelegentlich gegenseitig zu vertreten. (Sch6nleitenkopf 11.) 

Die k a r n i s c h e  Stufe ist sowohl in der tiefbajuvarischen wie der 
n6rdliohsten hoehbajuvarisehen Zone stark verbreitet in einer M~chtig- 
keit yon 50--.950 m (tirolisch bis 500 m!). Der extrem litorale Charakter 
kommt in dem raschen Wechsel der Gesteinstypen (darunter Quarzsand- 
stein mit Pflanzenresten), in der AnMufung yon Gipslagern und gips- 
fiihrenden Eauhwacken, wie der Spgrliehkeit der Fauna (vollst~ndiges 
Fehlen der selbst kiimmerlichen Cephalopoden der tirolischen Raibler- 
schiehten!) zum Ausdruck. Als welter verbreitete Gliederung (SSHLE, 
F~AAS) darf gelten: oben mergelige Kalke mit Alectryonia montis caprilis, 
zum Tell obere Rauhwacken, angeblieh in l~bergang zu tIauptdolomit 
(50 m am Wendelstein); 3/[itte: Dolomit, 15chrige Kalke, Rauhwacke, 
Gips (100m); nnten: Sandstein, Sphiirokodienkalke (selten), Cardita- 
kalke (70 m). Des diskonformen Charakters verd~ehtig ist sowohl die 
liegende Grenze wie versehiedene Fugen im mittleren tIorizont. Die 
tiefbajuvarisehe Zone entbehrt beinahe der Mergel und Kalke und mariner 
Fossilien. Die prim~re stratigraphische Beduktion der karnisehen Stufe 
ist jedenfalls nieht geringer wie mancherorts die seknndgre, tektonische 

�9 (Rauhwaeken zu einem Teil Reibungsbreceien [8]). 
Die eintSnigen, allgemein verbreiteten Gesteine der n o r i s e h e n  

Stufe fehlen nut streckenweise der hoehbaiuvarisehen Randmulde in- 
folge tektonischer Eingriffe. Bemerkenswert ist maneherorts Eotf~r- 
bung und eine rote Tonlage in den Sehlierseerbergen (ebensolehe lateri- 
tische [73 Ziige steeken im Cenoman und Flysch). Die schwer scMtzbare 
Mgehtigkeit seheint im tiefbajuvarisehen Tell geringer wie siidlieh zu 
sein (etwa 500--700 m im Gegensatz zu dem siidlieher um 1000--1200 m 
sich bewegenden Durehschnitt). Das obernorisehe Niveau des Platten- 
kalkes und Plattendolomits (A~LT), gekennzeiehnet dutch einige Gastro- 
poden wie Rissoa alpina, scheint der tiefbajuvarischen Zone fast ganz 
zu fehlen, erreieht jedoeh in der hoehbajuvarisehen 250-400 m M//ch- 
tigkeit (Einzelgliederung bei v. A ~ o N  [2]). Leider herrseht in tier 
Auffassung fiber den Plattenkalk grebe Unstimmigkeit nnter den ein- 
zelnen Autoren, die ihn mehrfach dem Rgt zuteilen, was nieht zul~issig 
erseheint. Besonders unzutr~glich ist es, wenn au~ der gleiehen Karte 
die mehr dolomitisehe Ausbildung im n6rdlichen Teil als Itanptdolomit, 
die kalkige im Siiden als Rgt mit verschiedenen Farben bezeiehnet 
wird (so AmNE~; daher das ,>Rgt(( am Langeneck mit 500 m Mgehtig- 
keit!). Wieviel yon dem sogenannten ,> Daehsteinkalk <, der Vilser- und 
Schwangauer Alpen dem norischen, wieviel dem rgtischen Niveau zuzu- 
weisen ist, bedarf einer neueren Untersuchung. 

Das R~t ist in der tiefbajuvarisehen Zone mergelig nnd nur etwa 
50 m stark, so dal~ bei dem Fehlen des Plattenkalks eine stratigraphisehe 
Liieke im Liegenden wie wohl aueh im Hangenden anzunehmen ist. 
Nur ganz selten ist ein Ubergreifen oberrgtiseher Xalke bemerkbar 



F. FELIX t tA~g --  Ergebnisse neuer SpeziMforsehungen i. d. deutsch. Alpen. 117 

(nSrdlich yore Aggenstein). Die hochbajuvarische Randmulde ist dadurch 
ausgezeichnet, dal] in ihrer westlichen Hglfte in Linie Rol~berg bei gils-- 
Kegelberg~Ranzen---Schwarzenberg bei Fiissen--Tegelberg--Klamm- 
spitz--Sonnberg--Laber--RStelstein (?) ein rhgtffeier Streif beschrieben 
wurde. Unter verschiedenen Stufen des Lias liegt daselbst Plattenkalk 
oder tIauptdolomit. Bei der Unsieherheit der Deutung der sogenannten 
,>Daehsteinkalke<, der Voralpen und bei dem jiingsten Versueh, ander- 
wgrts die gleiche Erscheinung tektoniseh zu erklgren (SP~,~CGLv,~ am 
Sehafberg), wSre eine BestStigung der glteren, doch offenbar begriindeten 
Ansieht wiinsehenswert. 

Das hochbajuvarische l~iit gliedert sich in a) eine mergelige Unter- 
stufe (his 100 m) mit reieher Litoralfauna, zum Tell auch kohligen 
Pflanzenresten und Gipslagern (14); b)eine reiner kalkige Oberstufe 
zum Tell oolithisch, die sogenannten ,>oberen Dachsteinka]ke<~ (eine 
durehaus zu verwerfende Bezeichnung, da in den Gebieten der echten 
DachsteinkMkentwicklung das oberriitisehe Niveau iiberhaupt noch 
nicht nachgewiesen 4st, vermutlich vielmehr fehlt) oder ,>Grenzkalke<, 
KsrAuE~s (24). Interessanterweise finden sieh in den Schlierseerbergen 
wie bei Vils Einlagen eines zuckerkSrnigen, batten Dolomits (genaues 
Aquivalent des Conchodondolomits der Siidalpen). Die Fauna des 
oberriitischen Kalks I) ist ganz ungeniigend bek~nnt; Gt~sEL zitiert 
yore Wendelstein Gastropoden (19), ich land im Kochelseegebiet (west- 
lich des Jochbachs) Rhynchonella cornigera, Terebratula gregaria, Spiri- 
/erina ]ungbrunnensis. Wo zwischen Plattenkalk und rgtischem Kalk 
die trennenden KSssener Mergel feh]en (so scheinbar streckenweise in 
der Fiissener Gegend und am Inn) kann die Trennung der beiden ttori- 
zonte praktiseh Schwierigkeiten bereiten. Im oberriitischen Niveau 
kommen gelegentlich Kieselausscheidungen vor. Die 40 m mgchtigen 
Garlandschichten WI~'KLE~S YOre Brauneck sind gleichfMls kalkig 
mergeliges Oberrh~t, die daraus mit zitierte Hettangefauna entstammt 
jedoch dem Hangenden. 

Die Eigengliederung, Mgchtigkeitsmessung der Unterhorizonte nnd 
Beobachtung der Faunenfolge ist leider noch ganz unzureichend. Aus 
den Untersuchungen (besonders B6SE and KNA~JE~, auch HEIMBACIt) 
geht wenigstens so viel hervor, dal~ allerorten die ,>schwiibischen<, La- 
mellibranchiaten (Ge~villia in/lata usw.) die Basis behaupten (oft mit 
3/Iuschelbreccie), dal~ dann KSssener und karpatische Elemente gemischt 
oder nacheinander sich einstel]en; die Sa]zburger (Choristoceras-)Fauna 
ist ziemlich selten (so im Lahnewiesgraben) nachgewiesen; die ober- 
r~tischen Xalke enthalten wohl karpatische Elemente. 

i) 8CHAFHXIYTL beutete zwar bereits in den fiinfziger und sechziger Jahren 
die reiehere l%ndst~tte am l~ol~stein aus, seither wurde jedoch nichts mehr dari~ber 
verSffentlicht. Die mir yon dort bekannten Fossilien entsprechen jenen des ober. 
r/~tischen l~fffkalks der Rofan und der Kammerker. 
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Der L i a s der t i e f b a j u v a r i s e h e n  Zoae (bis zu 250 m) ist chasak- 
tesisiert duseh die bathyale Facies des F 1 e e ken me rge 1, die das hShere 
a his ~ umfagea und ganz iiberwiegend Ammoniten, im 7 aueh reiehlieh 
Inoeesamen einsehliegen. Naeh BOSE (12) verhNt sieh das mitteleuro- 
pgisehe Element zum meditessanen im untesen Lias wie 12 : 10, im mitt- 
leren wie 8 : 2, im oberen wie 10 : 2. Sp~iter als BSSES Zusammenstellung 
erschienen die Listen SS~LEs, KNAUE•S, A~LTS und AIG~ERS (bei DAc- 
qu~ {ehlt eine solehe, doeh bekannter Fundplatz yon at--y-Formen 5st- 
lieh der Bodensehneid). Stellenweise 'vreten an des Basis graue, oft 
sandige Kalke mit einer Fauna des tieferen a auf, die dutch Rhynchonella 
geni/er (wohl identiseh mit Caroli Gem.) und g~yphitica, Ostrea ar~etis 
und sublamellosa gekennzeiehnet ist. tIierher geh6rt die Tubereulatus- 
bank der Vilseralpen mit Gryphaea arcuata, die sehwarzen Kalkb~nke 
des Klammgrabens (Sehwangau) mit Fisehzghnen, die Mergelkalke der 
Sehmiedlahn- (32) uad Sehulteralpe (1), die Vorkommen am Wendel- 
stein (Spitzingalm mit Ostrea sublamellosa, eigener Fund), Heuberg (35) 
und Wundergraben (41). 

In die h o e h b a j u v a r i s e h e  Zone greift die Facies der F l eeken -  
merge l  einmal in der Randmulde zwisehen RStelstein und Klammspitz, 
dann in den Schlierseerbergen tiber. GewShnlieh tritt Misehung mit 
grauen K i e s e l k a l k e n  (bis zu 250 m stark) ein, die naeh Siiden (Jaehe- 
nau Audorf Synklinorium) allmghlieh die eehten Fleekenmergel ves- 
drgngen (DAequ~). Diese Ausbildung (aueh am Wendelstein und tIoeh- 
gem) kann unteren und mittleren, abet aueh oberen Lias (so land ieh 
Coeloceras annulatum nahe RStislmoosalp am Rol3stein) vertreten. 

An die hochbajuvarisehe Randmulde kniipfen sieh bestimmte Vor- 
kommendes tieferen a. Essind dabei d i e H o e h f e l l n s e h i e h t e n  (B6sE 9) 
als kieselkalkige Entwieklung den beiden Psiloeeraszonen WXH~Rs 
gquivalent. Am Brauneek (1), etwa 20 m [?], ist zu gliedern a) tie{ere 
als helle, teilweise erinoidenreiehe Kalke mit gleiehm~igig verteilter Lagen 
Kieselsgure und der Hettangefauna WIS~LE~S (Ostrea @regularis, 
Plicatula hetta~wensis); b) h6here Lagen als graue, massigere KMke mit 
ttorasteinknollen und lYaldheimia cot. Zu a) und b) geh6rt die reiehe 
Gastropodenfauna des Hoehfellns (3, 8), vielleieht aueh die verkieselten 
Bmchiopodea des Luitpoldh6he bei Hlndelang (9). 

D i e  S p o n g i t e n s e h i e h t e n  des Schlotheimia a~guiata-Zone (mar- 
morea WXH~'E~S) mit Sehl. donar am Hochgern sind zwisehen Klamm- 
spitz, Ettaler Manndl und Geigerstein, dana wieder zwisehen Wendel- 
stein uad Hoehfelln entwiekelt, und zwar mit seh6aer Sedimentverzah- 
nung zu Hierlatzkalk am R6telstein, Manndl und Laubenstein. Ob in 
diesem Horizont wirklich noch verkieselte Megalodonten (?)schalea vor- 
kommen (WINI~LER, FINI~EnSTmN), bediirfte wohl neuerer Untersuehung. 
Die M~ehtigkeitsangaben (bis 150 m) sind iasofern nnzuverlgssig, 
als h@ere Horizonte in gleieher Ausbildung mit vestreten zu sein 
seheinen. 
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U n t e r l i a s s i s c h e r  I - I ie r la tzkalk  zeichnet ebenfalls die hoch- 
bajuvarische Randmulde aus, fehlt abe~ zwichen lZ5telstein und Riesen- 
kopf, sofern nicht DACQUES griinllchbr~unliche Breccie mit Brachio- 
poden eingerechnefo werden d~rf. 0stlieh des Laubensteins sind Vor- 
kommen im Aiplgraben (26), auf dem Hochfelln und zusammen mit 
Fleckenmergeln siidlich Maximilianshiitte bekannt. Sie lagern auf 
Hauptdolomit~ Plattenkalk, r~tischem Mergel oder Kalk, Hochfelln- 
oder Angulatenschichten und erreichen zusammen mit m i t t e l l i a s s i -  
sche m Hierlatzkalk eine 100 m iibersteigende M~chtigkeit. Der letztere 
ist aus der Randmulde west]ich Linderhofs, yore Riesenkopf und Hoch- 
gem beschrieben, kommt iedoch auch als Seltenheit in den tiefbajuva- 
rischen Fleckenmergeln der Schwanseescholle eingelagert vor. Ober-  
l i a ss i scher  C r i n o i d e e n k a l k  ist a]s Unicum am Hochgern mit Rhyn- 
chonella c/. Lycetti (nach FI~IE~INGEI~ auch am Laubenstein?) ggunden. 
Die hemipelagische Facies der b u n t e n  C e p h a l o p o d e n k a l k e  and die 
A d n e t e r k a l k e  sind erst im siidlichen Tell der hochbajuvarischen Zone 
heimiseh, ihre Ausl~ufer dringen aber gelegentlich welt nach Nord vor 
(rote Schlotheimia-Kalke tier Spitzingseegegend, Kalke der Jachenau, 
am Wendelstein and grof~en Miihlberg, am tIeuberg mit Spiri/erina 
sicula). Diese Facies herrscht dutch den ganzen Lias (insgesamt kanm 
iiber 40 m stark) am Spitzstein (34) nnd siidlich des Hochgerns. Auf~er- 
dem ist oberliassischer Ammonitenkalk nut als schmgchtige Einlage am 
Hochgern selbst (Bi/rons-Zone) and siidlich des Rotensteins bei u 
sowie bei Sebi 1) entdeckt worden. 

Die Merge l iae ies  des Doggers  knfipft sich an den nSrdlichsten 
kalkalpinen Santo; palgontologisch naehgewiesen ist sie yore I-Iochgern, 
I-Ie~lberg (35), Schlehdorf, Reiselsberg (?) (12), zwischen Pfronten und 
ttindelang, an letzterer Stelle allein mit Cephalopoden des mittleren 
Doggerse). Die H i e r l a t z k a l k f a c i e s  (his 250 m stark) fehlt der hoch- 
bajuvarischen Randmulde zwischen Laber und Riesenkopf (teils wegen 
der cenomanen Abrasion, doch anch primgr infolge Ersetzung durch 
Mergel bei Ohlstatt und Schliersee); sie folgt gewShnlich nnmittelbar 
auf unter- oder mittelliassische Hierl~tz- oder Kieselkalke. Die cri- 
noidenreichen hellen Brachiopodenkalke des n n t e r e n  Doggers wurden 
zuerst yore Rotenstein bei Vils ngher untersucht (hier Mlein mit Ammo- 
niten), dann im Ammergebirge, am Label Riesenkopf (tells mit verkieselten 
Brachiopoden), am Heuberg, Laubenstein (bis 150 m; die hShere Perso- 
natenbank FINKELSTEINS ist nach PI~IENII~GEI~ liegend und zum Tefl 
oberliussisch) und bei Ruhpo]ding (50 in st~rk am Taubensee, 2 in iiber 
Fleckenraergel nSrdlich davon am Zellerberg) entdeckt. Der B a t h -  
horizont (Klansschichten) finder sich mit Brachiopoden am Weil~en 
Haus bei Fiissen, ~ls geringm~chtiger oolithischer KMk such am Lauben- 

x) G. Brrci~AV~l~, Geol. Profil bei Niederndorf (Kufstein O), Jahrb. Geol. 
~.-A. 37, 1887, p. 63. 

e) N~oh gStiger Mitteilung Professor REISERS. 
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stein und am Taubensee an der Traun. Das K e l l o w a y  ist wiecler erst- 
reals vom Vilser Legato (mit Cephalopoden, Hecticoceras hecticum) nSher 
beschrieben, dann aueh mit Waldheimic~ pala yore Mehrentalgraben 
nSrdlieh des Hoehgerns und vom Stauffeneek bei ReiehenhM1 (18) er- 
w~hnt; dem letzteren Zug entstammt zweifellos das erratisehe u 
men vom Beilehen usw. bei Teisendorf; ein Tell der Hornsteinoolithe 
des Riesenkopfs und Laubensteins mag hierher gehSren. 

Wieviel yon dem bunten R a d i o l a r i t  mitte]jurassisehes Alter be- 
sitzt, ist bei dem Mangel gr613erer Fossilreste innerhalb desselben und 
bei dem nur selten genau festzulegenden Alter der Grenzflgchen kaum 
zu entseheiden. Die hangenden A p t y e h e n s e h i e h t e n  (200--300m) 
fiihren 5fters Tithonammoniten (so im Ammergebirg, Laubenstein) und 
lassen gelegentlieh eine liegende, heller gefgrbte, kalkige Pattie yon einer 
hangenden, rot und griin gefgrbten, mergelsehiefrigen unterseheiden. 
Die Folge tieferer Jura-Radiolarit-Aptyehensehiehten beherrseht nicht 
nur das ganze Allggu, die tirolisehen ttoehalpen, die Mulde des Kar- 
wendelvorgebirges, sondern naehweislieh aueh den grS$eren Teil der 
bayrisehen Kalkalpen; so liegt z. B. naeh Sc~Loss~ am Heuberg Radio- 
larit zwisehen unterem Dogger and rotem Acc~nthicus-(?)Xalk unter 
Aptyehensehiehten. In auffglligem Gegensatz hierzu besehreiben Am- 
~E~ und DACQU~ die Radiolarite Ms Hangendes der Aptyehensehichten. 
Naeh letzterem folg~ auf liassisehen KieselkMk a) eine geringmgehtige 
graubl~ittrige Sehieht mit eingesprengten Partien hellgelbliehen Apty- 
chenkalks, b)graue oder rote knollige Kalke mit Aspidoce~'as (Acanthi- 
sus-Zone ?), e) rStliehe und graugelbe Wetzsehiefer, oben mit Horn- 
steinen, d) rote nnd griine hornsteinreiehe Flaserkalke und Mangan- 
sehiefer mit Hornsteinbgnken, e) Obergang zu Neoeom. Damit wiire 
fiir die bajuvarisehe Zone ein versehiedenes Alter des Radiolarits und die 
fiir benaehbarte Gegenden ze i t l i eh  v e r s e h i e d e n  e i n g e t r e t e n e  
abyss i sehe  V e r s e n k u n g  nahegelegt (GEY~ besehreibt Radiolarite 
des unteren Ennstals normal unCer Vilser KMk!). Weitere Abweichun- 
gen yon der oben besehriebenen Eegel ergeben sieh dureh Einschaltnng 
r o t e r  A m m o n i t e n k a l k e  des Malms zum Tell in Adneter Facies, so in 
der Jachena u, siidlieh des ttoehgerns, und zwar des Transversarius- 
13imammatusniveaus bei Grog-Weil (24) und am Rotenstein, der Acen- 
thicus-Zone an der Homburg (11), bei ttasslberg, am Zellerberg (7), des 
Tithons mit Braehiopoden bei Vils, aueh am Laubenstein. In H i e r l a t z  - 
facies ist das Tithon (mit vielen Zwergammoniten, Pygol)e diphya, 
janitor) am Wendelstein entwiekelt, teils anf Aptyehensehiehten liegend 
(Steingrabner Alto), teils naeh oben in solehe iibergehend (Bueheralp). 
Im Liegenden enthMten die grauen H o r n s te in  s e hi e h t e n der Bueher- 
alp Terebratu, la val/inensis Lot., nine oolithisehe, stark verkieselte Kalk- 
bank am Biesenkopf hastate Belemniten und Rhynchonella el. lacunosa 
und Terebratula c/. bisu//areinata (35); ~hnliches Gestein iiberlagert a m  
Laubenstein mittleren Dogger. 
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Die weichen, grfinlichgrauen Mergelschieler des Ne o c o m s sind arts 
der tiefbajuvarischen Zone bei u am Eibelsberg (1), bei Schliersee, 
am tteuberg und yon der Hofalp (15) bekannt, sie sind in der hoch- 
baiuvarischen am Ro~stein, in einzelnen Fetzchen am Eibsee und 5stlich 
des Inntals allgemein verbreitet. Die meist spgrlichea Ammoniten 
(WIsKLER, U~LIG, SC~LOSSER) weisen auf Valendis his Hauterive, sel- 
tenet Barr~me. Der ~bergang an der liegenden Grenze ist ein ganz 
allm~hlicher. Yore Schlierseegebiet sind rein konglomeratisehe Lagen 
und Fucoiden (Flyschfacies) besehrieben. 

Der Gaul t ,  ein dunkler Mergel mit Barytkugeln und Ammoniten; 
lagert transgressiv fiber verschiedenen Jurastufen in den Vilser Alpen; 
nur das weitere Vorkommen 5stlich Sehwangaus ist gesiehert, jenes der 
Kampenwand and Urschlau (vermutlich cenomane Mergel) nicht wieder 
auffindbar oder nicht mit Fossilien belegtl). 

Das Cenoman  (his 150m stark) bedeckt transgressiv in der tief- 
bajuvarischen Zone Aptychenschichten and Neocom mit oder ohne 
Gault, in der hochbajuvarischen Randmulde j~h nebeneinander die ver- 
schiedensten, bereits stark aufgerichteten jurassischen, ober- his mittel- 
triassischen Schichten. Es folgt der Innsenke his zur Audorf-Niedern- 
doffer Bucht nnd greift im 5stlichen Chiemgau flgchenhaft gegen Sfid 
vor bis zur tirolischen StSrungslinie. Eiae reiche Fauna ist bis jetzt vom 
Inntal [mit Beziehungen zur Kreide yon Regensburg (3~--37)], yore 
Liehtst~ttergraben bei Ettal (39) u~d aus der Urschlau (WINKLE~) be- 
kannt, im allgemeinen sind nat Orbitulina concava, Exogyra columba and 
Janira aequicostata hgufig. Nach KNA~ZE~ ist die normale Folge Grund- 
breecie aus Hauptdolomit oder anderen alpinen Gesteinen, sandige 
Kieselkalke, schw~irzliche Mergel mit Pflanzenresten oder Schalen- 
triimmern. Als Facies unterscheidet SCgLOSSER im Inntal nSrdlich 
bathyale Mergel mit Ammoniten und sfidlieh litorale Kalksandsteine 
mit Exogyra. Echte konglomeratumlagerte Klippen yon Triasgesteinen 
sind am Branderschroflen (11), Teufelstgttkopf, Illing (2~) usw. zu sehen. 

An vier verschiedenen Stellen betritt das ebenfalls transgressive 
Sen on das Gebiet. Eine bunte Serie yon Sandsteinen, Konglomeraten 
und Mergeln (mit exotischen GerSllen) ist auf Jura gelagert unter dem 
hochbajuvarisehen Deckenrand der Tannheimer Alpen erschlossen. 
Dann hat SSHLE Korallenmergel an der Sefelwandalp mit ttippuriten, 
tiber aufgearbeitetem Cenoman gelagert, besehHeben. A~LT fand Kon- 
glomeratb~nke mit Exotica nahe dem Flyschrand an der Traun, und 
endlich erstreckt sieh eine Bucht mit Gosauablagerungea Inatal auf- 
wgrts wei~ iiber die tirolische StSrung gegen Sfid. Wiederum kann 
SCHLOSSE~ eine nSrdliche cephalopoden- and inoceramenreiche Facies 
(Audori) einer sfidlieher (bei Tiersee) gelegenen Litoralbildung mit 

1) Die K~rte ARLTS. fiihrt infolge eines Druckfehlers ~>Gaul~ anstatg 
~ Gosau<, auf. 
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Rudisten, Nerineen, halbbrackischen Gastropodenmergeln gegeniiber- 
stellen. Wiederum hat die Fauna (Coniaeien bis Untersantonien) mit 
jener Niederbayerns Verwandtschaft. 

Marines Alt ter t i i i r ,  Obereoegn, zu einer eigenen diskordant 
dem Grundgebirge aufgesetzten Mulde verbogen, ist ganz auf das Inntal 
besehrgnkt. Naela SCHLOSSE~ ist bei Oberaudorf zu gliedern: a) (oben) 
Konglomerate, 50 m miiehtig, aus kalkalpinen nnd quarzigen GerSllen 
(bereits unteroligodin?); b) Lagen mit Pflanzehspuren; c) bra~mgraue, 
sandige Kalke (aufgearbeitetes Cenoman) mit Maretia Desmoulinsi; 
d) desgleiehen mit Nummulites varidaria und c/. intermedia d'Arch. 
a) entsprieht dabei den Hgringer Pflanzenschichten und Kohlen, b)--d) 
den tieferen Hgringer Schichten. 

Trotz soleher stratigraphischen Fortsehritte kann es nieht verborgen 
bleiben, dab noch sehr vide und wichtige Einzellragen auf diesem Ge- 
bier ihrer LSsung barren, dab es selbst in maneher Beziehung noch an 
den nStigen Vorarbeiten fehlt. Die wenigsten Karten geben ein exaktes 
Bild der faciellen Differenzierung im Rgt nnd Jura. Selbst neueste 
Arbeiter/ermangeln zuweilen der sorgfgltig iiberarbeiteten Fossillisten; 
die Durchschnittsmgehtigkeit der Schiehten, eine Angabe yon grSl3ter 
Wi&tigkeit iiir stratigraphisehe wie tektonische Betrachtungen, leidet 
hgufig nnter wenig zutreffenden, mit Karte nnd Profilen im Widerspruch 
stehenden Bestimmungen; ins einzelne gehende Zonenmessungen und 
faunistisehe Einzelaufsammlungen s'ind selbst an den bestbekannten Fund- 
plgtzen nur ausnahmsweise durchgefiihrt. Der in gar mancher ttinsicht 
entscheidenden Untersuchung der Besehaffenhdt yon triassischen Grenz- 
fugen, damit der Frage naeh primgren Sedimentationsliicken ist kaum 
irgendwo Aufmerksamkeit gesehenkt worden. In Anbetraeht solcher 
Mgngel hglt es nieht schwer, vorauszusagen, dal3 solchen Forschungen 
noeh iiberrasehende Entdeckungen vorbehalten sein werden. 

Der Grundplan des Gebirgsbans. 
Nachdem bis heute jeder Versueh fehlt, die neueren tektonischen 

Untersuchungen in den bayrischen Kalkalpen auf ihre gesetzmgNgen 
Zusammenh~nge zu priifen, erscheint hier eine Au{z~ihlung der be- 
schriebenen Falten, Briiche und 8chollen wenig gewinnbringend, eine 
vergleJehende Analyse zur Erlangung einer das Ganze beherrschenden 
Bauformel das wesenttichste Erfordernis. 

Zwischen Isar  und Vils. 
Als Ausgangspunkt sei das Bened ik tenwandgeb i rge  deshalb 

gewghlt, well es bei zentraler Lage ein in sieh geschlossenes Ganze dar- 
stellt, das erst in letzter Zeit eingehend nntersucht wurde. 

Am>-as,cs tektonisohe Deutung ist die folgende (1, p. 59). ~Der gauze Ge- 
birgszug ist eine langgestreekte zentrale Mulde, an weloher infolge durohgreifender 
Lgagsbrtiehe die beiden anHegenden Stittel niedergebrochen sind. <~ Die so ge- 
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bildeten L~ngssehollen seien yon jiingeren Querbriiehen versehoben und gegen 
die Isar abgesunken. Seine Begr[indung liegt (p. 81) in dem Gedanken, dal3 die 
einzelnen Formationsgheder auBerhalb der zentralen Mulde identiseh seien mit 
jenen innerhalb der ~ulde und nut dureh rein lokale LagerungsstSrungen abge- 
trennt; deshalb stehe zu erwarten, dab die Formationsgheder der Zentrahnulde auch 
aul3erhalb derselben in der gleiehen l%eihenfolge und Ausbildung auftr/~ten wie inner- 
halb; die aus der ~ulde allein bekannten Sehichten seien also in den abgesunkenen 
S~ttelzonen in die Tiefe hinab gedriickt. Mit diesem Leitgedanken kontrastieren 
AIG~E~s eigene Aufnahmen erheblieh. Aus der zentralen Mulde werden Musehel- 
kalk, Partnaehschichten und Wettersteinkalk besehrieben, deren Vorhandensein 
in den flankierenden L~ngssehollen nieht nachweisbar ist. Die eigenartige Aus- 
bildung des t~s vor allem des untersten Lias (Hoehfellm und kieselige Angulaten- 
Sehiehten) fehlt trotz gentigend gut erhaltener Kontakte yon R~t zu Lias vSllig 
der nSrdlichen, grSBtenteils der stidhehen L~ngsseholle, erst in deren siidlichstem 
Tell (Sehwarzenbachtal und Jaehenan) ist sie teilweise v, deder erkennbar. Um- 
gekehrt ist yon den so m/ichtigen Fleckenmergeh~, trotzdem der untere kiesehge 
Lias am Kirehstein~) ganz erhebhehe Ms erlangt, nichts aus der Mulde 
bekannt. Die Untersuehung des nSrdliehen ~>L~ngsbruehes(~ ergibt, dab an keiner 
Stelle die urspriingliche Aneinanderpassung der beiden angeblich nur vertikul von- 
einander getrennten Sehollen aueh nur wahrscheinlieh gemaeht ist. Die nSrd- 
liche L~ngsseholle ~l l t  Ms H~lbmulde mit oberjurassiseh-altcretacisehem ~iulden- 
kern in der gesamten Erstreckung yon Koehe] bis L~nggries gegen die iiberragende 
tiefere Trias der zentralen Mulde: Mulde st6Bt so an Mulde, nioht ein niederge- 
brochener Sattel an die ursprfinglich folgende Mu]de. Die Trennungsfl//ehe ist 
entweder saiger oder, wie dies deutlieh siidlieh der L~ngentalalp erkennbar ist, 
(und ebenso schon auf dem s Profil G~IB~Ls, 1861, p. 448) steil siidfallend. 

Die Betraehtung der siidlichen Sattelzone geht yon dem in der ItSllgrube 
so sehSn ersehlossenen GewSlbe der Benediktenwand aus; die stidlieh sieh an- 
sehmiegenden Raibler lassen sieh unbedenklieh an den Raiblerzug ira Siiden des 
Sehwarzenbaehs kntipfen; zwisehen diesem und dem mitteltriadisehen Siidrand 
der zentra]en Mulde ist die Fortsetzung des Benediktenwandsattels zu spannen. 
Der zwisehenliegende Sehollenstreif ist naeh AIG~R eingebroehener Sattelfirst. 
Unverst~ndlieh bleibt es da, dab dieser ehemalige Sattelfirst dieselbe Facies hat 
wie der nSrdlieh der Zentralmulde untergetauchte tta]bmuldenkern und nicht 
die Facies der zwischenliegenden Zentralmulde. Sehr eigenartig ist es, dal3 diese 
~>Einbrnohszone (~ nieht nur yon Siid her dureh die Raibler [iberdeekt zu sein seheint 
(sehr~g wird ja das .~Iu]densystem der Eselau yon dem I%aiblerzug des Sehwarzen- 
bachs tiberw~/itigt, ja am Krottengraben taueht gar noeh Fleekenmergel mitten 
in den Raiblern wie ein Fenster empor), dab die ~>Einbruehszone <~ aueh im Nord 
veto ~usehelkalk der Zentralmulde stel[enweise sehr deutlieh fiberschoben wird. 
A ~ ] ~  hat es leider vergessen (p. 67), bei der Bespreehung des ~ufierst. wiehtigen 
~Jbersehiebungsaufsehlusses im Hintergrunde der Kotalpe beizufiigen, da~ die 
N 70 ~ O streiehende Schubfl~ehe mit 30 ~ naeh NW einf~llt, und dal? zwisehen den 
verqu~lten Aptychensehiefern und dem hangenden ~usehelkalk noeh ~/~ m stark 
verquetsehte Fleekenmergel als Zeugen einer sehr intensiven Mussenverfrachtung 
eiagesehaltet zu sehen waren. Die zwei wiehtigsten ~>L~ngsbr[iehe ~ A I ~ s  k o n - 
ve rg i e r en  somit stellenweise auch heute noeh ober~gs, siidlich wie nSrdlieh der- 
se[ben sind Sehiehten gleicher Facies yon der Zentralmulde iibersehoben, w~hrend 
die Facies tier letzteren dem anliegenden Teil der flankierenden Schollen fremd ist. 
Dies dr~ngt zum SehluB, da{~ die Z e n t r a l m u l d e  du reh  zwei in der Tiefe 
z u s a m m e n t r e f f e n d e  F l ~ e he n  yon  den n a e h b a r l i c h e n S c h o l l e n  du reh -  
g re i fend  g e t r e n n t  is t ,  dal~ sie als Tei] e iner  l ) b e r s e h i e b u n g s m ~ s s e  
aufgefal~t werden  muB~ 

1) I-Iier jedenfalls weit mehr als a3 umgreifend. 
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Die ZentrMmulde is~ nicht so einheitlieh gebaut, wie es AIoN:~ darstellt, in 
seharfem Gegensatz zu seinen Profilen. Besieht man daselbs~ die Kontakte yon 
Raiblern, I-Iauptdolomit und R~it, vergleieht man dieselben im Profil mit dem 
atff der Karte gezeiehneten Ausstrieh im Umkreis der Hausstattalp, so spring~ die 
UnmSgliehkeit ins Auge, die anff/illige, so intensive Reduktion, ja des vSllige 
Versehwinden des im Sfiden 1000 m maehtigen I-Iauptdolomits (ira siidliehen 
Muldenteil versehwinden aueh die hSheren l~aibler!) dureh Lgngsbriiehe erklaren zu 
wollen. Wie aus Profil 1 und der Karte hervorgeht, konvergieren diese ,]3rfiehe<~ 
abermMs, und zwar bier vM starker wie am AuBenrand der Zentralmulde. Die 
St6rung kann ihren im Gel/~nde Meht zu verfolgenden Eigensehaften naeh fiber- 
haupt nieht anders als mit einer horizontalen Absebfirfung nnd Massenversehleifung 
gelegentlieh einer tJbersehiebung erklgrt werden. A I G ~ s  Aufnahmen geben viM- 
leieht sebon den Sehlfissel zu n/~herer Erkl~;rung. Im Westen der Benediktenwand 
liegt n6rdlieh des Rabenkopfs I-Iauptdolomit, Plattenkalk und R/it den l~aum 
der zentrMen 3/iulde einnehmend vorgetrieben his zum reduzierten Nuldennord- 
rand. Es erseheinr naheliegend, diese Versehiebung --- ein regionaler u 
wie es sieh im folgenden ergeben wird--  1nit der Sehubversehleifung im Inneren 
der ZentrMmulde in Verbindung zu bringen. 

�9 Einmat mig dem Gedanken ursiorfinglieh nahezu horizon~aIer Verlagerung 
lgngs Gleitflgehen, die erst dureh sekund//re Eingriffe der VertikMen gen/~hert 
wnrden, vertrau~, sind aueh die St6rungen in dem yon der ZentrMmulde iiber- 
sehobenen Gebirgsteil als versteilte Sehuppung versg/indlieher dean Ms Lgngs- 
brfiehe. ])eutlieh f/~llt dies bei der offenkundliehen Ubersehiebung des Ko~igen 
Steins tiber die cluer gesehnittenen Lies- und Tithonsehiehten des FinstermiinzMm- 
Lenzenbauernalm 1) Zugs ins Auge. I)er rasehe seitliehe ~bergang soleher Struktur 
in stehende SattelwSlbung am Sehwarzenbergkopf I/iBt abet keine Zweifel fiber 
den lokalen Charakter dieses Zusammenstaus. Dab die Steilsehuiopung noeh be- 
deutend nSrdlieher als es die A m ~ s e h e  I(arte angibt, auf dessen ~>Flyseh(~gebieg 
hintibergreift (Vogelkolof), wurde bereits an anderer Stelle erw~thnt (22). Jeden- 
falls tauehen aueh hier die rnesozoisehen Sehollenstreifen nieht nnter den l~lyseh, 
sondern nnter sfidlieh herandrgngende Triassehupi0en. DaB aueh der oben ge- 
sehilderten ~berschiebung der ZentrMmulde keine allzu grebe Fernwirkung zu- 
kommt, mSehte daraus hervorgehen, dab 1) an den wenig gest6rten Sattel der 
Benediktenwand sich sfidlieh Raibter und ttauiotdolomit ohne naehweisbare StSrung 
ansehlieBen, 2) dab die Kieselkalke des un~eren Lias der Zentrahnulde in der siid- 
lichen Eselau aufzutreten beginnen. 

Des Benediktenwandgebirge besteh~ somit  aus zwei tektonisehen 
Masseneinheiten, einer tieferen, ,> t iefbaj  u v a r i s e h e n < ,  (21), dureh juras-  
sisehe Mergelfaeies und  den Re ieh tum an jiingeren Sehiehten ausgezeieh- 
neten Einheit ,  die sieh in enger S tausehuppung  befindet, und  einer 
hSheren, , > h o e h b a j u v a r i s e h e n < ,  mi t  ~ilterer Tfias, Rgtkalken,  kieseli- 
gem Lies a, welehe als Sehubmasse dig tiefere tiberlagert. Der Deeken- 
nord rand  is~ in Muldenform in das Liegende eingesenkt;  gegen die Isar  
sehiebt sieh zwisehen dig abgespal tenen Deekenteile ein basaler Streif 
als Halbfenster .  Die Deeke birgt  in sieh eine wiehtige, ebenfalls muldig 
gewellte Versehleilungsfliiehe, lgngs weleher es zu einer intensiven Re-  
dukt ion  des norisehen und  zum Teil ,noeh karnisehen Niveaus kam.  
Unter  diesem zweiten Massenvorsehub ist westlieh der Benedik tenwand 
die tiefere Tries der Zentralmulde noeh im Znsammenhang  mi t  dem 
Hinter land  bedeekt,  6stlieh dagegen ist Losreil3ung eingetreten. 

1) Bei 21, p. 338 irrtiimlieh als ,Lehnbauern<~alp bezeiehnet. 
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Es ist als besonders giinstiger Umstand zu bezeichnen, daft heute 
bereits die Neuaufnahmen der Randzone zwischen Isar and Vils liickenlos 
aneinander passen, dal~ die oben versuehte Deutung aui ihre regionale 
Branchbarkeit gepriift werden kann. 

Die schwierige gegion um den Kesse lbe rg  ist dank der Bemiihung K~-Atrv.lzs 
Jmit Zuhilfenahme einiger wertvoller Erg~nzungen A m ~ s  (1, p. 21, 79) heute 
ziemlieh entrgtsel~. Wis sehen so den bis zmn Zwieselschrofen verfolgten Nord- 
rand der Zentralmulde fiber Stutzenstein, Kienstein zum Brandersehrofen sich 
fortsetzen. 5iuschelkMk, Partnachsehichten und fiberw/tltigter Aptyehenjura be- 
gMten immer noch den nSrdlichen Soekel; eine enggepreBte irmere Zone zeigt wieder 
rgtisehen XMk, und die charakteristische Red_uktion des I4auptdolomits, selbst 
der stidliche Wettersteinkalkrand taueht um 2 km sfidwestlieh zuriickgesehoben 
bei Joeh eine kurze Streeke weir wieder auf. Zwisehen Flyseh und diesen zu einem 
Trfimmerstreif gedehnten Uberbleibseln der Zentralmulde aber ]iegt eine in sieh 
verschuppte Zone yon Raibler Rauhwacken, Gips, Kauptdolomit, Fleekenmergel 
and Aptyehenschiehten yon Cenoman bedeekt (1). 

Wir betreten westlicher die Grnppe des I-Ierzogstands u n d  t I e i m g a r t e n s ,  
ein Gebiet mit westlicher Achsensenkung. Der WettersteinkMk taueht zwischen 
Sehmalwinke]scholle (RMbler, I4anptdolorait, K6ssener, Fleekenmerge! und Ap- 
tyehensohiehten) im Nord (24) und der _RStels~einmulde (mit tIauptdolomit, r~- 
tisehem Kalk, Spongienlias und tIier]atzkalk auch faeiell das Aquivalent der 5st- 
lichen Zentralmulde ) gegen West unter, nicht ohne dab in einem wirren Gefolg yon 
Xlemmstreifen verschiedenster Art die Wiehtigkeit der trennenden Narbe betont 
wiirde. Sfidlieh hebt eieh der tIauptdolomit zum stehenden GewSlbe des Herzog- 
stands empor, steil steht auch hier eine Bewegungsbahn unter dam Seheitel, die 
inmitten yon I-Iauptdolomit gelegen, Ms Kennzeiehen ihrer ]3edeutung eine Ver- 
werfungsbreceie yon Fleekemnergeln, Aptyehensehiehten und Kreide neben Dolomit 
ffihrt. Wenig westlieher unter dem BuehrMn neigt sieh die Flgehe; Ratkalk und 
Lias der RStelsteinmulde fs unter sie ein: in dem Sehubvordrang der Haupt- 
dolomit- und PlattenkMkmassen des Raueeks sehen wir das Gegenstfiek zur l~aben- 
kopffibersehiebung. N6rdlieher am Simmersberg hat K~A~Ea einen wiehtigen 
Zeugen ffir den ursprfinglieh mehr horizontal vor sieh gegangenen Massentransport 
gefunden. Aptyehensehiehten eind aui betraehtlieher Streeke lgngs einer 30 ~ 
nach Sfid einschieBenden Ebene auf Hanptdolomit gesehoben mit einem wirren 
tIanf yon Fleekenkalkresten ale zwisehengelagertem Sehmiermittel. 

In  seharfer I)iskordanz greift das Cenoman aus der Mulde quer fiber den sfid- 
lleh folgenden Sattel fiber und bezeugt trotz aller jfingeren Eigenverfaltung und 
jfingerer Ubersehiebungsbewegnngen das p r g e e n o m a n e  Al te r  der e r s t en  
n o r d a l p i n e n  V o r f a l t u n g  (vgl. K~Av~s  Profile 1--4). 

Das Cenoman des Heubergs  liegt sehon jenseits der ersten Diagonalspalte 
des Loisaehtals, als erste Etappe der Versehiebung bereits 1 km zurfmkgezogen. 
Und noehmals haben wir 2i/2 km sfidlieher zu wandern, um westlieh Esehenlohe 
zwischen Rauheek und tIohenberg bei Ig 70--80 ~ O-Streiehen im Muldensystem 
des E t t a l e r  l~Ianndls unsere ~>Zentralmulde(~ wieder zu linden. 

Die beiden entspreehen sieh in der Tat vollkommen. Wettersteinkalk, Part- 
naehsehiehten und iV[usehelkalk tauehen am Nordrand der Mulde auf, R~tkalk, 
Spongiensehichten nnd l=[ierlatzkalk des Lias, ja bier zum ersten Male JcIierlatzkalk 
des unteren Doggers und Cenoman eharakterisieren die dureh eine kMne innere 
AufwSlbung gedoppelte Mulde (gedoppelt war eie aueh 5stlieher am RStelstein 
und maneherorts an der Benediktenwand). Aueh hier liegt nebeneinander auf 
engstem Raum eirtes Muldenfliigels quer fiber Wettersteinkalk bis Dogger das 
Cenoman rnit Grundkonglomerat. Siidheh folgt mit den Raiblern yon Oberau 
der Kern dee SattelgewSlbes, dae am I-Ierzogstand, in der ~enediktenwand sehon 
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erkannt wurde; doch im Labergebirge ist niehts yon ~bersehiebung der Zentral- 
mulde dureh ihren Siidrand zu Sl~firen , vollkommen normal erscheint der Verband. 
Am Nordrand herrscht hingegen alas gewohnte Verh~ltnis. Die Fleckenmergel 
der groI]en Lahle, d~e S6~Lv. schon ausbeutete, saint jenen, die ieh 35~ fallend 
unter der Wand Wettersteinkalks veto Soboberwald, ja mit eingefaltetem roten 
1%adiolarit die Hauptdolomit.masse des Rauhecks untcrteufend fund, sind nichts 
anderes als der jgh zusammengedriiekte Rest der Schmalwinkelscholle K ~ A ~ n s  
~nd damit der n6rdl~chsten Kalkzonc der ]3enediktenwand. 

Zwischen  A m m e r  und  Vils haben schon B6s~ und S6~LE einen Scho]len- 
vergleich erstrebt, der, yon Einzelheiten der Begrenzung abgesehen, auch heute 
noch Gfiltigkeit hat. Sic stellen gegeniiber: 

Vi l se r~ lpen  I - IohensehwangauerAl ioen  A m m e r g e b i r g e  L a b e r g e b i r g e  
Fi~ssenerseholle Itohenburgscholle Steckenbergscholle - -  
Vilserscholle Schwanseescholle Lobbergscholle - -  
Aggensteinseholle Tegelbergscholle Klammsioitzseholle Manndlscholle 
Schlagsteinscholle Gumloenseholle Hundsfel]seholle Miihlbergsch. 
1%eintMseholle S~ulingscholle Seheinhergspitzseh. I-Iohenbcrgs. 

Wenden wir uns zun~chst dem Aggens~e in -Mannd l -Scho l l enzug  zu~ 
so ist die Ubereinstimrnung mit der bis zum l~[anndl veffolgten ~>Zentralmulde (~ 
unverkcnnbar. Wieder sehen wit ihn ira wescntliehen als Mulde mit rgtiseher 
nnd jurassiseher Kalkfaeies und trunsgredierendcm Cenoman erbau~, wieder st6Bt 
im Nord ein Streifen junger l~Iergel j/ih gegen den aufgebogenen mitteltri~dischen 
Muldenrand. Dieser letztere lgBt hier um den Hennenkopf (40) vicl besser Ms 
6stlich sattelf6rmigen ]3au erkemlen. Als Kern desselben Sattels erseheint aueh 
der steilstehende Wettersteinkalk des Kofels bei Ammergan, an den sich sfidlieh 
wie nSrdlieh Raibler lehnen. Diese sind nun, wenn auch iiberstiirzt, mit dem Haul0t- 
dolomit des Sehinder- und Osterbiihls in normalem Zusammenhang, und dieser 
H~uptdolomit zieh~ westwgrts znm Steckenberg und schlieBt deft Reste einer 
verquglten R~t-Lias-Cenomanmulde in sieh. I Gedenken wir der iibersehiebenden 
Rotle, welehe dem l~ordrand der Zentrahnulde zukommt (siehe unten), so diirfte 
es hier bei Ammergau viel nat/Jrlicher sein, die ~>Steckenbergsoholle<~ als wei~ 
vorges~oflenen, teilweise abgetrennten und schlieBlich eingesaekten Streif des nSrd- 
lichen Schubrands der Zentralmulde aufzufassen, denn als j~h emporgedrfickten 
Untergrund der vorgelagerten Mergelzone. DM~ diese nicht, wie SO~LE glaubte, 
mit den 1~leckenmergeln der groSen Laine verschwindet, dab wit sic 6stlich bis 
zur Isar ohne solche Emporpressung verfolgt haben, best~rkt unsere Uberzeugung. 

Eine ghnliche Erkl/~rung kann dann folgeriehtig aueh im Westen bei dem 
Aquivalent derStcckenbergsehollezurecht bestehen. Am SchSnleitensehroffen (11) 
kornmt noeh der Kern des nSrdliehen Grenzsattels der Aggenstein-Manndlmulde 
als l~[usehelkMk und Parbnachschichten hervor. Am Gelben Wandsohrofcn ver- 
schwindct tier letzte PartnaehstrMf der Tegelbergseholle, um dafiir l&ngs dcr S[~d- 
seite des Kien- und ttuttlerbcrgs aufzutauehcn. Oberstfirzt reiht sich daran nord- 
w/irts Wettersteindolomit, RMbler, Itauptdolomit und Cenoman, ganz ebenso wie 
am Steekenberg; hier wie deft werden wit dazu geftihrt, an einen ehemaligen Zu- 
sammenhang der F/issener mit der Tegelbergseholle --  die erstere als vorgetriebenen, 
abgerissenen und eingesenkten Rand der letzteren -- zu denken. Row~L~wz hatte 
sehon (31) die Satteln~tur der l~iissener Scholle erkannt; ein ttMbgew61be ist auch 
die vereinsamte Scholle der I-Iornbnrg, und gleich nord6stlich linden wit, vielleich~ 
davon abgeglitten, etwas Lias-und Malmkalk rings in jurassiseher l~Iergelumgebung, 
l~iir oder gegen diese Auffassung rnag Entseheidendes aus tier Kartierung des 
westlichsten Endes der F/issener Seholle bei Steinaeh an der Vils erwartet werden, 
wobei freilioh die iYi6glichkeit besteht, dab dutch sekund/~re Anschuppung die 
basale Zone das urspriinglich tektonisch Hangende in die Tiefe gedrfickt hat. 
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DaB die Voraussetzung hierzu, n~mlieh der t ibe r seh iebende  C h a r a k t e r  
des s o g e n a n n t e n  L g n g s b r u e h s  zwisehen Lobberg-Sehwansee- und Klamm- 
spitz-Tegelbergscholle gerade in den Linderhofer Bergen eine kaum ~viderlegbare 
Stiitze erhglt, verdient hervorgehoben zu werden. Die Triasmasse des Teufelst/~tt- 
kopfes ist nieht nut im Nord und Ost yon den basalen Aptyehensehiehten um- 
ringt, die des 6tteren (so ~>auf dem Stein.<<) sehr deutlieh die mittlere Trias unter- 
teufen; slidlieh zieht sieh noch ein b~saler ~{ergelstreif als Halbienster weir naeh 
West in den aufgebroehenen Sattelkern hinein, und Streifen yon Partnaeh- und 
Aptyehensehiehten sind hier derartig nebeneinander verklemmt, dab es angesiehts 
der stratigraphischen Sprungh~he (mindestens 1200 m) vollkommen ausgeseMossen 
ist, vertikale Vorg/~nge zur Erkl~rung allein heranzuziehen. 

Der u r sp r i i ng l i ehe  N u l d e n b a u  des A g g e n s t e i n - N a n n d l z u g e s  ist 
am Brandersehroffen, besonders aber in Liniie Klammspitz-Seheinbergspitz reeht 
gut erhalten. Von letzterer ab treten gegen West bemerkenswerte Vergnderungen 
auf. Einmal sehliegt bier die Facies der Spongiensehiehten und Fleekenmergel 
innerhMb der ~ulde ab und tritt hierilir westlieh mittlerer Lias I-Iierlatz, sehr 
maehtiger Braehiopodenkalk des gesamten Doggers, Juraaptyehenschiehten und 
Gosaumergel auf; westlieh Hohensehwangaus erf~hrt darm der Sehiehtbestand 
dutch Aufnahme oberliassischen An~m~onitenkMks, yon bunten MMmkalken und 
Gault die letzte Bereieherung. Dann kompliziert sieh der Eigenbau der 3/Iulde 
zunaehst dutch Einsehalttmg zweier innerer Wettersteinkalkzlige. Nur den n6rd- 
lichen am Flirstberg dlirien wir wohl als Aufw61bung des Untergmmds anspreehen, 
naehdem bereits im hangenden Hauptdolomit der Klammspitz die SattelwSIbung 
beim Aufstieg yon Ost Mar erkennbar ist. Der siidliehe Zug des Geiselsteins er- 
seheint im Sinne der Profilzeiehnung B6s~s (11) als yon Siid yon der Wetterstein- 
kalkmasse der I-Ioehplatte abgespalten und in die nSrdlieh vorgelagerte rg~iseh- 
liassisehe Nebenmulde yon oben hintibergeglitten. 

Zum ersten MMe seit der Bespreehung des I-Ieimgartengebiets begegnen wit 
wieder einem libersehiebenden Vorstog des s i id l iehen  M u l d e n s a t t e l s ,  der in 
der tIoehplatte sieh noeh zu stolzer tt6he erhebt, dann jedoeh infolge einer 
krgftigen Aehsenflexur sieh raseh gegen das Lindergries senkt bei deutlieherWahrung 
seiner Satteleharaktere (Hauptdolomit der Seheinbergspitz fl~nkiert yon Platten- 
kalk und l~t) ,  um erst 6stlieh Ettals in dem bereits erwghnten Sattel mit Raibler- 
kern yon Oberau sieh neuerdings kenntlieh zu maehen. Nur als Ausflug tangen- 
tialer Massenversehiebung werden wir die eigenartigen Seherpakete am StrauB- 
berg, zwisehen Alpelekopi und Pilgersehrofen verstehen kSnnen, die den Nord- 
rand der Sguling-Seheinbergspitzseholle s/~umen - -  Ms Auswirkung vertikMer 
Bewegungsvorggnge werden sic bei der innigen tektonisehen Durehmisehung yon 
Jung und Alt trotz aller saigeren Stellung der Fl~ehen yon hente unerklgrbar 
bleiben. 

Wes t l i eh  y o n  H o h e n s e h w a n g a u  seheint die Tegelbergseholle ihren Mulden- 
chargkter zu verlieren. An eine n6rdliehe Zone jurassiseher Kalke sehiebt sieh die 
tIauptdolomit-PlattenkMkscholle des Schwarzenbergs, der Wettersteinkalk des 
Kitzbergs und neuerdings eine Hauptdolomit-Rgtkalkseholle um den Kniepag. 
Trotz der unvermittelten Sehollenkontakte werden wir sie alle zusammen ent- 
gegen dem Vorsehlag B6s~s, der die n/3rdliehen Jurakalke seiner Schwanseeseholle 
zureehnet, yon weleher sie aber ebenso tektoniseh getrermt sind, Ms Xquiu 
der ~>Zentralmulde<~ betrgchten dlirfen. Eimnal gibt die gemeinsame Facies den 
Kitt, darm die ~eobaehtung, dab die seheinbar so wichtige Sttirungslinie des 
Sehwanseegatterls westlieh des Leehs im Kegelbergprofil ihre Bedeutnng verliert, 
we wir WettersteinkMk his Liashierlatzkalk in normMem Verband sehen. Zwisehen 
Hundsarseh und Sehlicke lernen wit den zugrnnde gelegten Gew61beplan der Kitz- 
bergseholle kennen, und so erscheint uns letztere nut wie ein Gegenstiiek der 
5stlieheren ~lirstbergwSlbung. Die noriseh-rgtisehe Platte slidlieh des Labbaehs 
entspricht der HMbmulde des l_~aintales; die ladinischen Sehiehten nOrdlich des 
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Hohlakopfs dem Sguling-Seheinbergspitzsattel, an den sich siidlich die Mulde des 
ttohlakopfes und jene der Weitalp anschlie/3t. 

NSrdlich des Roi~ens~eins werden wit ferner die TrennungsHnie zwisehen Vflser 
und Aggensteinseholle nieht, wie RoTm'LETZ vorschlug, unter die Serie Haupt- 
dolomit - -  j urassisehe ~{ergel - -  Neoeom, sondern in die StSrungslinie zwischen dieser 
und den yon Gault diskordant iiberquerten jurassisohen Xalksehollen des Roten- 
steins und Xehseles legen. Tun wir dies, so ergibt abet ein Bliek auf die tektonisehe 
Ubersiehtskarte AlUFFE~E~S (6), dart wir damit die Seheidung zwischen All- 
g/tuer und Lechta le r  Schubmasse  vollziehen, dig yon da naeh Siidwest sieh 
ja allgemeiner Anerkennung erfreut. Wit wissen heute dank der unermiidliehen 
Tgtigkeit AIW2F~t~ERS, dab derLeehtaler Schubrand nieht, w~e RO~m~LE~Z glaubte, 
5stlieh Reutte im Hauptdolomit versehwindet (fiir die Lgngsverwerfung siidlich 
der Geierk6pfe bietet sieh gar kein Anhalt); wir wissen~ dab am Urisee ein Streffen 
yon Jura und Gosau unter das iiberwSlbende Dach yon Hauptdolomi~ untertaucht, 
datl die Deeke aber in dem Sehubzeugen des I-Iahnenkamms, in den triassischen 
1Kassen der Tannheimer Alpen noehmals den Lech iibersetzt, bis zum Einstein und 
Aggenstein vordringt. :Die nSrdliehe Begrenzung dieses Deckenvorstol~es 
ist  n ichts  anderes  wit  unser yon der Bened ik tenwand  hierher  ver-  
fo lg ter  ~>Lgngsbrueh<< zwischen Vi lser -Lobberg-Sehmalwinkelsehol le  
und Aggenstein-Tegelberg- lKanndl-B enediktenwandseholle .  

Indem wir an den freigel6sten Westrand nnserer Gebirgsziige treten 
und die dort lgngst erkannte Lagebeziehung yon Basalem nnd Decke 
mit  unseren bisherigen t~esultaten vergleiehen kSnnes, gewinnen wir 
die Gewil]heit, dal~ die versuehte Gliederung in Tier- und t Ioch-Bajuva-  
risch regionalen Charakter hat. Wit sehen in der Sehlagsteinseholle, (zu 
weleher der aufgepretlte jurassisehe Klemmstreif  am Kniepal], keines- 
falls die zur Decke geh5rige Gumpenscho]le zu rechnen ist), in der Bucht 
veto Urisee wie in dem langen basalen Band der Vilser-, Schwansee-, 
Lobberg-, Laine-, Sehmalwinkel- und Sehmiedlahnsehollen nut  die ver- 
schieden welt ostwgrts vordringenden Fiihler der erosionsbefreiten basa- 
len (tiefbajuvarisehen) Masse, anf weleher die hochbajuvarische Deeke, 
randlieh als Mulde mit  zwei mehr oder minder vollstgndigen S~itteln 
vorgeschoben ruht, oder in welehe Teile der Decke eingesenk~ sind. Die 
heutige Versteilung der meisten Schubkontakte kann diese ~)berzeugung 
nieht erschiittern; nut  tangentiale Massenbewegungen konnten dies 
ungemein heftige, in seinen wesentliehen Ziigen mit  einer Deckenbildung 
iibereinstimmende St6rungsbild erzeugt haben. 

Westlieh der Vilseralpen orientieren uns nur einige Profile yon RO~H~LETZ 
(33) und A~PFERE~ fiber den Ban. Eine wegen ihrer skytischen Grundgesehiebe 
interessante Bewegungsflgehe durehsehneidet am Eiseler und im Pfrontner Wald 
das basale Allgs ira Westen siidlich des Imberger Horns frei am austro- 
alpinen Sehubrand ausstreiehend, w~hrend ira Oat am NordfuB des Breitenbergs 
vielleieht die Fortsetzung in der yon Ro~rrLETZ bereits kartierten St6rung zwisehen 
Aptychenjura und R//t-Eauptdolomit gelegen sein mSehte. Krgftige Sehnppung 
am vordersten Rand bei Hindelang' wie am Zinken (mit Einfiigung hoehbajuva- 
riseher Vorsehollen?), erg~;nzt diirftig das Bild. 

Z w i s e h e n  I s a r  a n d  S a l z a e h .  

0stlieh der Isar  klafft leider mehr als eine empfindliehe Liicke ~n 
unserer Kenntnis der n6rdliehen Randzone, nut  ein kleiner Teil liegt 
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neu k a r t i e r t  ve t .  W i t  werden daher  n ich t  mi t  jener  Sicherhei t  wie west-  
l ieh der  I s a r  gi i l t ige Baurege ln  ab le i ten  kSnnen.  

Als eine der  in te ressan tes ten  Gruppen  d a d  jene des W e n d e l -  
s t e i n s  gelten,  ein i iber rasehend  genaues,  spiegelbi ldl iches Gegenst i ick  
der  Bened ik t enwandgruppe .  

Wie deft A m ~ ,  so glaubte b i e r -  allcrdings zwanzig Jahre friihcr - -  F~AAS, 
eine aus mittlerer Trias, reduziertem Norieum, XSssenern und oberrgtisehem XMk 
und kMkig kieseligem Unterlias gefiigte ~>Zentralnmlde(~ als gehobene Seholle yon 
der beiderseits abgesunkenen Umgebung trennen zu mtissen; der siidlich auf die 
Nulde iolgende Sattel sei am First in einer gegen West erweiterten Kluft gespMten, 
zwisehen die beiden entsprechenden GewSlbefliigel Wendelstein-Soinspitz und 
Bockstein-Lacherspitz seien allerhand jiingere Gesteine eingebrochen. 

Wie an der Benediktenwand macht bei soleher Erkl~rung der Faciesunter- 
sehied zwischen den angeblich nur vertikM getrennten Sehollen stutzig. Innen 
herrscht wieder, wie w i r e s  als Eigentiimliehkeit der hochbajuvarischen Rand- 
mulde fanden, die Kalkfaeies des hSheren t{/~ts und unteren Lias, ja 5stheh des 
F6rehenbaehs tr i t t  bei ms Ost geneigter Aehse eine yore Ammergebirge be- 
kannte Bereicherung dureh Aufnahme mittelliassischen tIierlatzkalks, Brachio- 
podenkMks des unteren und mittleren Doggers, kieselig oohthischer Gesteine des 
untercn Malms, yon Aptychensehichten nnd transgredierendem Cenoman ein, 
welch letzteres bis gegen den grogen 5[iihlberg vorgreift. Und wieder sehen wir 
sowohl in dem dureh die ~)L~ngsverwerfung(( abgeschnittenen Vorlandstreif, wie 
im Siidwesten aueh hinter der Mulde (analog zur Eselau) die Facies der Fleeken- 
mergel. 

Wie an der Benediktenwand ftihrt uns such hier die Untersuehung der StS- 
rungsfls am siidlichen ~)Satteleinbruch(( zur fJberzeugung, dal3 die jungen 
Schiehten beiderseits, sowohI im Nord unter dem Gachenblick wie im Slid unter 
dem Boekstein unter die s Trias hinabziehen, yon dieser iiberschoben sind. 
Nan vergleiche die ganz richtig beobachteten Profilskizzen Gffi~B]sns (1861, Fig. 61 
u. 63, Tafel 8 u. 9)! FRAAS selbst hatte schon eine derartig innige Versehuppung 
yon jurassischem Schiefer mit tieferen Triaskeilen festgestellt, wie sie bei vertikMen 
Bewegungen in Erstaunen setzen miigte. Am iiberzeugendsten gegen die s 
Erkls diirfte abet derUmstand sprechen, daB, wie das FX~AAssche Profil nSrd- 
lich des Boeksteins, seine Karte an der SpitzingMp beweist, innerhalb des )>ein- 
gesunkenen(( jungen Streifens nieht etwa eine muldenfSrmige Zusammenpressung, 
sondern Sattelstrnktur herrseht, und zwar an derselber/Stelle, wo dariiber in schein- 
bar roller Konkordanz der mitteltriassische Sattel zum LnftgewSlbe zu erg~n- 
zen wgre~ 

Diese S a t t e l s t r u k t u r  s te l l t  sich nachgerade  Ms hSchst  beze ichnend 
fiir , > S t r e i f e n f e n s t e r ( ,  heraus ;  mSgen sie nun  zwischen Wet t e r s t e in  
u n d  dem mi t t e l t r i a ss i schen  u in der  Aschauer  Scholle (vgl. das  
wundersch6ne  Prof i l  AMesn~n~s [6], Fig .  6, S. 546) oder  si idlieh des 
Ki rchs t e in -Brauneckzuges  gelegen sein:  s te ts  f i ihr t  d ie  genauere  Un te r -  
suchung  zu dem Ende ,  dal~ ein deekeni iberwSlbter  Anfpressungsst re i f ,  
n i ch t  yon  oben e ingesenkte  Gheder  vorl iegen.  

So erseheint  denn  aueh a m  Wende l s t e in  es als das nat i i r l ichste ,  die 
von mi t t l e r e r  Tr ias  u m r i n g t e  ,>Zen~rMmulde<, Ms vorbeweg ten  nnd  

~) Sehr deutlieh siidlieh des ttohen Kamms und am Karljoeh der Puitall?. 
Geologische l~undschau. u 9 
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teilweise abgespaltenen Deekenrand zu deuten. Wie an der Benedik- 
tenwand im Siidosten, so sehieb~ sieh 5ier im Siidwesten zwisehen Rieder-, 
Spitzing- und Wendelsteinalpen einHalbfens~er zwischen die eingesenkten 
Deekenteile. Aueh hier werden wit mit I~AAS den Kontakt des slid- 
lichen GewSlbes mit dem Hinterland als im wesentliehen ungest6rt 
ansehen dfirfen; linden wir ja am grol3en Miihlberg fiber Rgt liassisehen 
Ammonitenkalk, in der Audorfer Mulde Kieselkalk, und derselbe kieselige 
Lias tritt aueh in dem siidliehen Teil des fiir basal angesproehenen Ge- 
bietes an der Spitzingalp auf. 

Die Analogie mit der Benediktenwandgruppe geht noeh einen Sehri~t weiter. 
!nnerhalb der Mulde is~ die norisehe, am Siidrand auch die karnisehe Stufe tekto- 
niseh reduziert. Wir linden in den beiden Profilen yon F~AAS bereif~s die unfer 
mit~lerem Winkel geneigte zugeh6rige Seherflgehe, und wieder mSehte vielleiehg 
der starke Schollennaehdrang yon Slid (am Diimpfel) damit in ursgehliehem Zu- 
sammenhang gedaeht werden kSnnen. Die gltere Erklgrung, Absinken des Mulden- 
kerns an den aufgeriehteten t~li~geln is~ sehon deshalb unbefriedigend, da statt~ 
der zu erwartenden starken Kompression gerade im Innern (Sehweinsberg) die 
relativ ruhigste Lagerung des ganzen Gebietes herrscht. 

Als auf eine besondere Eigenheit des Wendelsteingebiets sei auf die zwischen 
dem jungsehiehtigen Basalgebiet und der mitteltriassisehen Deeke hgufig zwischen- 
gesehalteten Quetsehstreifen yon mitgerissenem I~[auptdolomits hingewiesen. 

Wir betreten westlich das Kartierungsgebiet I)~cQ~s. Der Kern seiner 
tektonischen Ausffihrungen ist der folgende. Obwohl zweim~l eine mit Raiblem 
begrenzte Serie yon Trias und Jura tektoniseh mit jurassischen und alferetaei- 
sehen Sehiefern in anormalem Kontakt steht, der vielerorts als ~)Pseudostirnrand (~ 
in Erseheinung tritt, k5nne nut ~)von einer isoklinalen Anlagerung der Trias an 
jfingere Formationsstufen, keineswegs yon einer Uberschiebung im eigentlichen 
Sinn des Wortes die Rede sein. (~ ~Der zusammenh~ngende und in die Tiefe fort- 
setzende, nirgends als isolierte i~berschiebungsmasse zur Geltung kommende l~ing 
yon Raibler Sehiehten(~ sei seiner Anlage naeh eine siidw~rts geneigte ~[ulde, 
~)dessen Siidfliigei his zum Muldenkern v0rgedrungen und grSBtenteils ausge- 
quetseht sei. (~ Zwisehen Flyseh und dem l~aibler l~ing liege ein normaler Nulden- 
kern, der ,letzfe siehtbare Uberrest einer ehemals aueh noeh aus /~lteren strati- 
graphisehen Gliedern zusammengesetz~en zweiten grogert Hauiotmulde des vor- 
deren Gebirgsteils, die ausgewMz~ wurde his auf den jetzt noeh tibrig gebtiebenen 
vor der Flysehzone herlaufenden Jura-Neoeomkern. (~ 

Ein solehes I~esulgat scheint zungehst wenig mit den im vorangehenden ab- 
geMteten Bauformeln zu harmonieren. Die Sieherheit DACQr:s in seiner Sehlug- 
folgerung vermag abet fiber die Sehwgehe seiner Argumene nieht hinweg zu- 
tgusehen. Aussehlaggebend seheint zungehst die Frage: Sind die den beiden 
I~iblerbgndem vorgelagerten St6rungslinien Ausstriche yon Ubersehiebungen oder 
yon lokalen Quetschzonen? Das erstere sushi DAcqc~. damit abzulehnen, dab er 
1) auf den Muldenbau der vorgelagerten Zone, 2) auf die streekenweis steile Stellung 
der fektonisehen Trermungsflgehe sieh beruft. Er bleibt den Beweis schuldig, dab 
urspriinglieh die 3/[ulde mit dem Raiblerhalbsattel in direktem Verband stand. 
Er beriieksichgig~ nieht seine eigene Beobachtungstatsaehe, dab auf der S~recke 
I~iederstein-Kreuzbergkopf, am Brunstkogl, bei Hohenwaldeck, auf der Nordseite 
der Kegelspit.z der yon ihm selbsf eingezeiehnete Aussfrich der Sg6rung mathematiseh 
der Schnitt einer nnter mi~leren Winkeln siidgeneigten ~'lgehe ist; dal3 der Lias 
glair unter den Raiblern des Brunstkogets hinweggeht, nicht e~wa sich an deren 



F. F~mx H A ~  - -  Ergebnisse neuer Spezialforsehungen i. d. deutsch. Alpen. 131 

Nordrand entlang drfiekt. Er setzt sich wortlos fiber die are Erfahrung hinweg, 
d~$ durch naehfolgende Sehuppung die erst angelegten, am weitesten yon dem 
Sitz der nachwirkenden Kraft entfernten Fl~ehen unruhige Versteilung erfahren 
mfissen, je naeh Wirkung des Widerlagers. Er Sprieht yon Ausquetsehung, ohne 
nur mit einem Wort darauf hinzudeuten, wohin denn die fehlenden Schichten 
(zwischen Raibler und Neoeom an der Aalbachalp mindestens 1200 m Gesteins- 
m~ehtigkeit!!) gekommen sein sollen; yon entspreehender Breeeienanhaufung - -  
ein absolutes  Er fordern is  bei geringer  MassenbefSrderung - -  ist nicht 
das geringste bekannt. Eine solehe Reduktion kSnnte nur als Ausflu$ einer ge- 
waltigen Fernwirkung verst~ndlieh sein, und diese lehnt DAcQv~. ausdriieklich ffir 
die kalkalpine Randzone ab, ohne sieh zu erinnern, dab seine kaum 500 m nSrd- 
lieher vorbeiziehende ~lyschgrenze genau die gleiehen Eigensehaften aufweist 
wie die Brunstkopf-Hohenwaldecklinie. Und doeh soil erstere der Ausstrieh einer 
Deekenverfrachtung, letztere einer ausquetschenden ~Aneinanderfaltung(~ sein! 
]~ei speziellerer Betraehtung der yon ihm mit ~>Auswalgung(~ erkls StSrungen 
sieht man erstaunlieherweise gerade die Plattenkalke seheinbar am meisten davon 
betroffen, die doeh sieher mehr wie KSssener Mergel oder Fleekenmergel einer 
starken tektonischen Beanspruehung siandhalten konnten. DaB gleieh sfidlieh 
in Linie Wasserspitz-Breehersl~itz-Bodensehneid eine scheinbar fibernormale An- 
hs yon Plattenkalk damit in Zusammenhang stehen k6nnte, wird yore Autor 
nicht beriihrt. Und schwer verst~ndlich dilrfte die Auffassung DAcQv~s sein, 
da$ die rundlichen Seh511ehen (offenbar Sehubfetzen) yon Raibler, Itauptdolomit 
und Plattenkalk, die ~estlich des Leehnerbergs mitten im unteren und oberen 
Jura liegen, yon unten emporgetragen seien. 

Betrachtet  man unter regionalen Gesiehtspunkten die Kar te  DAc- 
QUs so seheint zungchst kein Zweifel zu bestehen, dal~ die Aalbachzone 
genau der bei Lenggries verlassenen tiefbajuvarisehen Masse entspricht. 
Wit kSnnen sie ja ungehindert fiber die Nordseite des Ringbergs, fiber 
die Fleckenmergel der Aueralp und die Aptychensehichten des 8attel- 
kopfs, fiber die gleiehaltrigen Mergel des Reitergrabens stets hinter dem 
Flysehrand bis Lgnggries verfolgen. Bei Hohenburg fibersetzt aueh 
die hoehbajuvarisehe Deeke mit  Musehelkalk und Wettersteinkalk die 
Isar, in geigerstein (mit 8pongienlias nnd Rhynchonella geni/er) und 
Foekenstein, in dem Hfigel yon Erlach bis an die Grenze yon DAcQuis 
Gebiet ffihrend. Abet wir k6nnen nur vermuten, dab der Muschelkulk 
dieses Hiigels unter die Raibler des Kfihzagls einfgllt. Gehen wit da tum 
einen weiteren 8ehritt  sfidwiirts, so gelangen wit an das Synklinorium 
des 8pitzingsees aus Rgt  und Jura.  Hier  sehen wit die oberriitischen 
Xalke, die Kieselkalkfaeies des Lias mgchtig entwickelt, die wit beide 
als hochbajuvarische Kennzeiehen ansehen lernten. Hier sind aueh 
mgehtiger Pla t tenkalk  und refer tiefliassiseher AmmonRenkalk vertreten. 
Dieses Muldensystem ifihrt uns westwgrts fiber Setzberg zum Leonhard- 
stein bei Kreut,  zum oberrgtisehen Kalk  des RoBsteins und zur Jachen- 
mfindung. Aus AIO~VERS und KzVAUE~S Darstellung wissen wit aber, 
dab auch in deren Gebieten Bin rgtoliassisches Synklinorium auRritt ,  
das siidlieh der Sattelwelle der Benediktenwand seine normale tektonische 
8tellung einhglt. Beide Mulden verfliel~en in der aachenau. Wit dfirfen 
so die Raibler sfidli6h des Sehwarzenbaehs mit  dem gaiblerzug des 

9* 
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Kfihzagls identifizieren, und das heii~t wieder die Rabenkopf-Raueck- 
fibersehiebung mit der Kfihzagl-Neuhausfiberschiebung. Darunter liegt 
westlich die hochbajuvarische Randmulde, und so kSnnen wir auch 5stlich 
die Raibler Ringmulde D a c q ~ s  trotz ihrer offenkundigen faciellen Ver- 
armung als das tiefgesenkte Aquivalent derselben betrachten; ihr darf 
wohl als abgeglittener 8chubstreif der cenomanbedeckte Hauptdolomit 
des Leehnerbergs zugereehnet werden. 

Es erfibrigt, Wendelstein nnd Schlierseerberge aneinander zu ffigen. 
F~AAS glaubte an eine Verschiebung seines nSrdlichsten Raiblerzugs 
naeh Slid zur Wand bei Birkenstein um la/~ kin. Die Karte DAcqtr~s 
bringt keine Beweise hierffir, es scheint vidmehr die hoehbajuvarisehe 
Mulde des Wendelsteins das gebiet DAOQUs hoch zu fiberragen. Und 
doch kSnnen wir nieht etwa nut an eine einfaehe Verwerfung, noch 
weniger an eine eigene *Wendelsteindeeke<, glauben, naehdem das Syn- 
klinorium des Brfinnsteins ja nut die ungebrochene Fortsetzung der 
Grol~mulde der Rotwand und des Spitzingsees nach Lage wie Facies sein 
kann; naehdem der nSrdlich sieh anschlie~ende Hauptdolomit den Sat td 
des Boeksteins und der Lacherspitz mit zwischengelagerten Raiblern 
normal zu bedecken scheint. 

Eine genauere Betrachtung der dem Breitenstein-Xirchwandzug 
westlich vorgelagerten Zone mSchte den Sehliissel zur Erklgrung abgeben. 
Die noriseh-rgtisch-jurassischen 8chollenstreifen bei Birkenstein sehen 
wit energisch aus der normalen Streiehrichtung nach N 40 o W gedrehtl), 
gleiehes Streichen beherrseht auch die hoeh dariiber aufragende Masse 
des Schweinsbergs. Unter dam Wettersteinkalk tier Kirchwand streichen 
Aptyehensehiehten aus dem Halbfenster tier Spitzingalm nordwgrts 
umbiegend bis gegen den Kotgraben. Die QuerstSrungen des Wendel- 
steingebiets laufen night mehr parallel, sondern wie nnter einem self- 
lichen Druek zusammengepreBt - -  wir bekommen den Eindruck einer 
lokalen Anfpressnng yon Ost, Hochbajuvarisch fiber quer gestellte 
Pressungsstreifen yon Tiefbajuvarisch und dieses vielleicht wieder 
fiber die als hoehbajuvariseh erkannten l~aibler der Wand (vgl. Gi)MsE~s 
Profil 1861, Fig. 38, Tar. 5). Diese Vorstellung ffigt sich dureMns 
in den aus neueren Erfahrungstatsachen gesammelten Vorstellungs- 
kreis fiber jugendliehe, Ost-West geriehtete Uberquellung. 

0 s t l i c h  des I n n s  fehlen nns znsammenhgngende tektonisehe Be- 
arbeitungen; wir mfissen, mehr als es wfinschenswert ist, die faeielle 
Untersuchung an deren Stelle treten lassen. 

~rir verdanken 8e~LossE~ und :FI~'KELSTEIIg die Kenntnis des Ansehlusses 
nach West. Am Heuberg stehen sieh an dem bekarmten Lgngsbruch Tief- und 
Hoehbajuvariseh wieder so schroff gegeniiber wie irgendwo westlieher. Vergleiehen 
wir lint: 

~) Also der yon FRAaS angenommenen Di~gonalbewegung entgegenlaufend! 
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N o r d f l a n k e  des I - Ieubergs 
CenolnaFl 
Neceom 

Jurakalk und Aptyehenschichten 
Fleekenmergel mit Ammoniten des 

unteren Doggers 
Fleckenmergel mat Arieten 
Unterster Lias als blaugraue Kalke 

mit Ostreen, Plieatula (Psiloceraszone) 
StSrung 
Plattenkalk 
Hauptdolomit 
Raiblerrauhwaeken 

H e u b e r g m u l d e  
Cenoman (5stlieher auf Hauptdolomit) 

Tithonische Hornsteinkalke 
Refer Jurakalk (Aeanthieus Her.?) 
Hornsieinb/mke 
( 5stHcher oolithischer Braehiopodenkalk 

des mittleren Doggers) 
Hierl~tzkalk des unteren Doggers 
Braunroter Kalk des mittleren Lias 
Kieselkalk des unteren Lias 
Bunter Fonsjoehkalk (Psiloceras Zone) 
Oberr/itischer Kalk. 
KSssenerschiehten 
Plattenkall~ 
I-Iauptdolomit 

Wiederum linden wir eine teilweise gedoppelte Mulde, siidlich welcher im 
Priental ein mitteltriassischer Sattelkern auftaueht. Abermals ist die fiberschobene 
Lage der hoehbajuvarischen Randmulde klar ersiehtlich, im Nordwest bis l~ordost 
Is Neoeom miter sie ein, im Ost bei Bach ist der Musehelkalk an einer 50 ~ SW 
fallenden Fl~che auf rote Aptychenmergel gesehoben. Und wieder stellt sieh die 
bekannte Reduktion des kanfiseh-norisehen Iqiveaus innerhalb der Mulde ein, und 
damit in engstem Zusammenhang sehen wit am Windeck Plattenkalk auf S1oon- 
giensehiehten geschoben. Das Cenoman abet lagert im tiefbajuvarisehen Tell auf 
~Neoeom, greift bedeutungsvoll innerhalb der hoehbajuvarisehen Randmulde quer 
bis fiber norisehe Sedimente. Der vorgelagerte basale Streif zeigt, bei lquBdorf 
noeh den gesamten Samerberg bedeckend (34, 35), interne Sehuppung. 

Die tektonische Durehforschung der Kampenw~nd vermag die Tatsaehe der 
~Tberschiebung yon Hoeh- auf Tiefbajuvariseh ins hellste Lieht zu rficken; sie 
allein kann aueh den Sehliissel zur sieheren Weiterverfolgung der veto West be- 
kannten tektonisehen Einheiten ins 5stliehe Chiemgau an die Hand geben. 

Am Hochgern hat PI~IE~I~Gm~ eine nSrdlichste Zone mit Fleekenmergeln 
(Unterer Lias bis Unterer Dogger) und Aptyehensehiehten, eine mittlere Zone 
mit m~ehtigem Kiesellias, bedeekt z.T. mit Vilserkalk, und eine sfidliehe Zone 
mit Spongiensehichten des unteren, Hierlatzka]ken des mittleren und oberen 
Lias und unteren Doggers (weiter sfidlieh rait roten Ammonitenkalken) unter- 
sehieden. Wir kSnnten im Gegensatz yon Zone 1 und 2 + 3 den Untersehied yon 
Tier- und Hochbajuvariseh erblieken wollen. Und in der Tat seheint aueh mit 
dem sehon yon E ~ m ~ I c a  geschilderten l~auhwaekenzug veto Kitzbfihl bei Egern- 
daeh fiber Engelstein-Einfang-Rabenstein-Zwickling eine ostw/~rts yon der Flyseh- 
grenze gesehnittene wiehtige StSrungslinie verbunden zu sein. Dcch aueh fiber 
die jurassisehen Zfige der vorderen Mittelzone ragen j~h die Dolomitmassen ~m 
Hoehgern- und Hoehfellnfufi heriiber und das n~eh G~MBEI~ yon Wettersteinkalk 
unterteufte Band yon l~auhwacke und Gips am l~Stelwandkepf wie veto Silleck 
mag vielleicht erst die hochbajuvarische M~sse begrenzen. 

Wi r  be t r e t en  gu t  bekann te s  Gebie t  gegen das  T r a u n t  a 1 .~Eine  bedeu-  
t ende  Absenkung  der  Achsen v e r b u n d e n  mi t  Staffelbr~ichen (BSHM) 
ffihrt  uns  sa in t  den  jungen  Schichten  im K e r n  der  Mulden zu Tal.  Mit  
N 60 ~ W,  j a  N 3 0 ~  s t re iehen dis  hiigeligen, ma nn ig i a l t i g  gewel l ten  
Ziige der  ba juva r i s chen  A]penzone gegen die d rohend  vors to l ]enden,  so 
ganz  anders  gebau ten  W~nde  aus t iefer  und  mi t t l e r e r  Trias  a m  Rausehen-  
berg,  die mi t  N 70--~80 ~ 0 s t re ichend den Wei t e rweg  versperren .  ,>Zwei 
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verschiedene Gebirge, die urspriinglieh nichts miteinander gemein hatten, 
sind naehtr~iglich aneinander gerfickt<, (7). Immer schm~ler werden 
ostwgrts die kfimmerliehen Eeste der bayrischen Alpen trotz der Paral- 
lelitgt des Streichens der Flyschgrenze info]ge des Heranrfickens der 
tirolischen Hoehalpen, und im Norden des Stauffens fgllt Flysch ohne 
kalkalpines u unter die tiefste Tries der ]etzteren. Erst bei 
Stauffeneck erinnert des tIfigelehen Vilserkalks und dann wieder welt 
im Ost des Igeoeom am Mondsee, unter dem Wettersteinkalk des Schaf- 
bergs an die untergetauehte bajuvarische Masse, die eine Breite von 
30 km zwisehen Ffissen und tteiterwand, yon 16 km zwisehen Asehau 
and Walehsee, yon 9 km zwisehen Bergen und Kienberg, noch etwas 
fiber 5 km 5stlich der bayrisehen Traun einnahm. 

Hier kommt es erst so reeht zum Bewul~tsein, dal~ gegeniiber der alles 
beherrsehenden tektonisehen Lei~]inie, die Bajuvarisch yon Tirolisch 
seheidet, die internen StSrungen innerhalb der bajuvarisehen Masse, und 
mSgen sie auch veto Vorarlberg his Ruhpolding aushalten, untergeord- 
neten Ranges sin& Besteht ja auch kein Zweifel mehr darfiber, dab 
Allgguer und Lechtaler Masse westlich des Biberkopfs einem und dem- 
selben Gew51be entstammen. 

Es eriibrigt, den hinteren Ket ten  der b ayrisehen Voralpen einige WorSe 
zu widmen. Nur weniges ist devon zu beriehten, nachdem sie bisher als angeblich 
uninteressant yon Geologen nahezu gemieden wurden. 

Als gewaltige SattelwSlbung mit 5stlicher Achsenneigung war die mittlere Trias 
der Tannheimer Berge am Urisee unter ttauptdolomit getaueht; wir kSnnen nut 
vermuten, dal~ der 8attel in den norischen Massen der GeierkSpfe und Kreuz- 
spitze naeh Osten streicht. Siidlieh reiht sich daran die Mnlde der Farehanter 
Alpen, auf der veralteten Karte H~r~BACgS leider ganz unzulgnglieh dargestellt. 
Der Kontakt zum iiberragenden l=[auptdolomit des Kramers sehein~ stark gestSrt, 
die st~dliche Flanke dieses Berges en?,spricht einem hangenden Niveau. Wir ent- 
nehmen der l%sIsschen Aufnahme (29), dab stidlieher mehrfaeh an ostwestlieh 
streiehenden Bewegungsflgehen der stidfallende Dolomit saint normalerweise be- 
deekendem Pl~ttenkalk unterein~nder verschuppt ist; mit zwisehengetriebenen 
SeherkSrpern yon ~gt, Jura und Kreide taueht das Ganze am Eibsee unter die 
tirolische Wettersteindeeke. 

Gesteht man der St6rung des Loisaehtals entsprechend den Verhgltnissen zwi- 
schen Eschenlohe and Ohlstatt blattversehiebenden Charakter zu, so wgre es 
mSglieh, unter Einrechnung des Versehubbetrags ~n der Barmsee-KoehelseespMte 
des Jachenauer Synklinorium auf die Farehan,ter hlulde zu beziehen. 

Die gewaltige Dolomitmasse beiderseits des Isartales zwisehen Wallgau und 
Fall, am Aehenpal~, am ~ordful~ der Blauberge, am Sehinder und Trainsjoch ist 
unbekanntes Land, and dennoeh kSrmten wir in ihr ira Hinbliek auf den Ausklang 
im Westen im Wamberger ~>Fenster<< sehon heute eine wichtige Bewegungszone 
vermuten. Die nSrdlich sieh einstellende MuldengroBform wurde bereits yon der 
Jachenau fiber Rol3stein, Setzberg, ~otwand zum Briinnstein bei Audorf verfolgt. 
Man kSrmte jenseits des Inns die Tierseer Kreidemulde unter der Annahme nSrd- 
licher Verschiebung im Ost nach Sebi verfolgen wollen, und sie mit der Wessener 
~ulde identifizieren. Der lange Zug des Hauptdolomits, der yon St. ~ikolaus bei 
Ebbs fiber Miesberg-Walchsee zum Riedlberg westlieh KSssen l~tuft, im Siiden der 
Wessener h[ulde, und welcher genau im Streichen des Itauptdolomits veto ~ufilberg 
[m Norden der Kieferfeldner Mulde liege, deutet auf anderes. Die Audorfer I~Iulde, 
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aus welcher Sc1~d~ossv.~ I~eocom beschrieb, mag sich ostw~rts g~beln und so die 
Spitzstein- und Wessener-l~Iulde erzeugen. So wiirde denn die Tierseer ~ulde 
antes den tiro]ischen Vorstol~ des zahmen Kaisers schon bei Kufstein untertauchen, 
die Wessener Mulde (am Unternberg) unter den Wettersteinkalk des GschSl~w~nd 
bei Welch, schlieSlich die hochbajuvarische tIochfellnmulde mit den Vilserkulk 
yore Taubensee an den Rauschberglahnerm 

Allgemeine Ergebnisse. 

B e w e r t u n g  des Schubs tS rungen .  

Es war das mit allgemeinen Erw~gungen facieller und tektonischer 
Art im Einklang stehende Ergebnis des beiden vorangegangenen Be- 
sprechungen fiber Teile der deutschen Alpen yon C. LEBLING und mir, 
dal~ mit einer yon Siidost her vor sieh gegangenen, deekenfSrmigen 
Uberlagerung yon Austroalpin auf Helvetisch-Lepontinisch (= Alpin- 
voralpin + Vora]pin LEBLINGS) gereehnet werden mull. Trotz aller 
Steilheit des Kontakte 5stlieh Hindelang wird diese Erkenntnis, die vor 
allem einer faciellen Wiirdigung cretaceischer Ablagerungen entspricht, 
selbst yon jenen Geologen, welche des heutigen Zufallslage tektonischer, 
Fl~ichen im Alpengebiet hohen West beimessen (so DACQU~), nicht mehr 
bezweifelt. 

Wit sahen andererseits die bajuvarische Kalkalpenzone unter das 
tirolische ttochgebirge verschwinden. Wit erkannter/ innerhalb de~ 
bajuvarischen Masse (gegen die Be ze iehnung  ,>Teildecke<~ mSchte 
mit Recht der K o mpe n s a ti o n s me ch a nis mu s ira gorarlberg [siehe 
Besprechung 1] ins Feld geiiihrt werden) eine heute unregelmgl~ig ver- 
steilte Trennungsflgche einiger Bedeutung, die Tiei- und tIochbajuvarisch 
scheidet. Gewisse faeielle Eigentfimlichkeiten pflegen daraui auimerksam 
zu maehen, ohne dal~ freilich darau~ unbedingter Verla$ w~re, wie die 
Verh~ltnisse um den Schliersee, wohl aueh 5stlich des KSssener Ache 
dartun. 

R e g i o n a l e r  ] ~ b e r s c h i e b u n g s b a u  b e h e r r s c h t  s o m i t  aueh  die 
N o r d a l p e n ;  ihm haben sieh die fibrigen tektonischen Eingrifie unter- 
zuordnen. 

Es ist unerlgBlieh, die g l t e ren  t e k t o n i s c h e n  E r k l g r u n g e n  dieser 
Auffassung gegeniiber zu stellen. 

Eine lange Zeit allein herrschende Deutung der baulichen Verhgltnisse 
in diesem Tell des Nordalpen knfipit sieh an ROT~PLETZ' Bearbeitung 
des Vflser Alpen und des Karwendelgebirges. Sie lguft ira wesentliehen 
darau[ hinaus, an Liings- und Querbriichen gehobene und gesunkene 
Schollen anzunehmen; die StSrungsanlage sei dabei des 5fteren ,>vor- 
alpin% d. h. vor des z tertigren Alpenfaltung<, entstanden. Diese Deu- 
tung vermag heute nicht mehr zu befriedigen, nachdem des regionale 
Charakter des tangential wirkenden tektonischen Eingriffe erkannt ist; 
nactidem wit gelernt haben, die lokale Einzelerscheinung einem gesetz- 
mggigen Zusammenhang einzuordnen; nachdem in unserem Fall von 
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ttindelang his Ruhpolding an die ,>Lgngsbriiche<, gekniipf~ so harte 

Facieskontraste ganze Schichtserien hindurch gelunden wurden, win sin 
niemals nattirlicherweise haben nebeneinander bestehen kSnnen (vgl. 
Henberg, oben S. 133). Wir glauben nns heute vielmehr berechtigt, die 
ztl einer normalen Faciesanfiignng nStigen Streifen dutch Sehollen~iber- 
schiebung unterdriickt zu denken. 

Es bedeutet nut scheinbar einen Schritt vorw~rts, wenn DAcQu~ 
diese gltere Erkl~rung erst jiingst dahin modifiziert, dal] zwar keine 
Briiche vorl~gen, dagegen einfache ,>Aneinanderfaltung<, unter gewal- 
tigsten Ausquetschungen yon Schichten. Wie wenig stichhaltig beziiglich 
lokaler Voraussetzungen diese Deutung ist, wurde bereits gegebenen- 
orts gezeigt ;' regionalen Betrachtungen, win sie im vorangehenden ver- 
sucht wurden, vermag sin noch weniger Stand zu halten. Man be- 
trachte nur einmal die Verh~ltnisse am Teuielst~ttkopf, in den Schwan- 
gaueralpen unter dem Gesichtspunkt der ,>Aneinanderfaltung <, und ,>Ans- 
quetschung<d Man denke daran, win am ~reien Rand der Tannheimer 
Alpen das Verhgltnis yon Hoch- nnd Tiefbajuvarisch entschleier~ ist. 

RoT~vn~Wz selbst ist bei jener ~lteren, primitiven Anschauungsweise 
nieht stehen geblieben. Er setzt an ihre Stelle die Annahme (33, S. 184), 
dal] die ,>L~ngsverwerfungen Begleiterseheinungen yon Bewegungen 
sind, die in der Ost-West-Richtnng stattgefunden haben, und die im 
ganzen ein Ausmal] yon mindestens 70 km hatten<~. Der Aggenstein wgre 
somit urspriing]ieh in der Gegend des heutigen Walchensees beheimatet 
zu denken. Das Vorkommen echter helvetischer Kreide 5stlich des 
Sehliersees mill]re aber bei der Annahme rein 5st]ieher Massenverlagerung 
sogar eine FSrderung yon mindestens 130 km zu der yon RowgvL~Tz 
be~iirworteten Faciesverkniipfung erfordern. Die vorhandenen ~ber- 
schiebungen nach Siid und }gord innerhalb der bewegten Masse w~ren 
nach ibm lediglich der Ausdruck randlicher Sehollenverkeilung. 

Wit haben selbst bei der Besprechnng des Wendelsteins nicht gering 
zu veranschlagende Anzeiehen fiir nine junge ostwest]iche Bewegung 
gefunden; es sollen im folgenden noch andere erw~hnt werden. Abet 
wit kSnnen uns nicht verhehlen, dal] die Anschauung yon ROTItPLETZ 
nicht auf einfachstem Wege den Kern der vorliegenden Baukomplikatio- 
hen zu treffen scheint. Das Charakteristische ist ja, dal] vielerorts sich 
sehr krgftige Faciesnnterschiede an die L~ngsspalten knlipfen, und swat 
jeweils dieselben Untersehiede yon Hindelang bis Rnhpolding. MSgen 
sieh nun aueh im Inneren Sehollen ungleiehmgt~ig bewegt haben, so ist 
es doch nicht einzusehen, wodurch bei ostwestlicher Verschiebnng selbst 
unter Zuhilfenahme der obigen, wahrlich geniigend grol~en Sehubweiten 
siidnSrdlich konstant aufeinanderprallende Faeieskontraste, und zw~r 
stets derselben Art hgtten erzeugt werden k6nnen. Ein entsprechend 
grol~artiges Vordringen and Zuriickbleiben der inneren Lgngsschollen- 
streifen miigte sich ja am freien Westrand heute noch offenbaren. Die 
siidn6rdlieh ganz schSn zusammenhgngenden Gosauvorkommen der 
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Brandenburger- und Inntalbucht, welche die tirolische Grenzlinie unver- 
schoben iibersetzen, scheinen ebenfalls gagen sehr starke ianere Ver- 
schiebungen in Ost-West zu sprechen. Und schliel~lich laf~t sich eine 
Raihe yon tektonischen Einzelerscheinungen - -  die eigenartigen Ver- 
h~ltnisse am Teufelst~ttkopf, die Verschmalarung der hochbajuvarischen 
Randmulda 5stlieh der Banediktenwand, der rascha seitliche (d. h. ira 
Streichen nach Ost oder West erfolgende) ]~argang yon Schuppen- 
fl~chen in normala stehanda GewSlbe (so am siidlichen Begrenzungs- 
sattel der lgandmulde), der sekund~ra Charakter, welcher der ostwest- 
lichen Aufschuppung am Wendelstain anhaftet, wo ja die wichtigen 
�9 ,>L~ngsstSrungen <, a]le als schon vorhanden betraehtat werden miissen - -  
nut gezwungen auf rain ostwestliche Massanverlagerang zuriiekfiihrcn. 

Zur Erklarung dar faciellan ~md tektonischcn Komplikationan i n n e r -  
ha lb  dar bayrischen Alpen diirfte es geniigen, unserem augenbficklichen 
Wissensstande entsprechend, yon  F e r n w i r k u n g e n  a b z u s a h a n ;  fiir 
die hochbajuvarischa ftJberschiebung mSchte eine FSrderweita yon atwa 
7 km (Enffernung Fiissan--Urisea) als siidnSrdliche Vorschubkompo- 
nente angasichts der unwiderleglichen Beispiele rascher Faciesverzahnung 
in diesem Alpenteil (eine Folge der prim~ren Randlage an der jurassi- 
schen Geosynklinale) vollkomman ausreichend gedacht warden kSnnen. 
Die iibrigan Schnppungsflaehan lassen meist auf noch geringere Ver- 
lagerungswei~e schliegen. Selbst beziiglich der hoehbajuvarischcn Mas- 
sanzerspaltang erseheint as gar nicht ausgamacht, ob nieht 5stlieh der 
Isar eina mehr glciehmgl~ige Verteilung der zu erzielenden GesamtfSrder- 
waite auf vcrschiedene Schuppenflgchan, denn KonzentratJon auf nur 
eine Bewagungsebene ins Auge gefal3t werden mug. 

Es ist bei dam immar noeh wanig gafestigten Stand nnserer alpen- 
tektonischen Theorian nieht verwunderlich, dal~ auch beziiglich unseres 
Gebiats schon Stimmen fiir eine viel  g e w a l t i g e r e  s i idnSrd l i cha  
D e e k e n v e r f r a c h t u n g  laut werdan. UHLm hat yon einer pieninischen 
Deckeneinschiabung gasproehen, der Teila der bajuvarischcn Masse 
znzureehnen sein sollten, Have  will seine Dachsteindccke hier wicdar 
aufleban lassen. Wit kSnnan nns angasiehts der Tatsache, dal~ s~mtliche 
sogenannten pianinischan Vorkommen zwischen Hindelang and Salzburg 
[so Tithonkalk und Cenoman am Zinkan, Transversariuskalk yon Groin- 
Well, Vilserkalke bei Teisendorfl)] altars- und faciasglaiche Gegenstiieke 
im Innern der bajuvarisehan Masse haban, dal~ noch im Zusammenhang 
mit dem austroalpinen Deckenrand galcgantlich ~berstiilpungen rmd 
Abspaltung kalkalpiner Gliadar in der Flyschzone in situ getroffan wurdcn 
(DAeQUAS Karte, HaHN [22]) nut der Mcinung AMP~EaEl~s anschliegen 

1) Diese, in dem nSrdlichen Teil derFlyschzone und am Rand der Molassezone 
gelegen, wurden an verschiedenen Pl~tzen verstreut zuerst yon Wn~xLv.a ent- 
deckt. W~hrend GfJMI~]~L anfangs (18) die jedenfalls zutreffende Meinung erra- 
fischer Herkunft  vertra~, spricht er 189~ (19) yon ~>s wie die Alotychen- 
schichten des Allgaus emporgefalteten Latency. 
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(6, S. 669), dal? man, auch ohne an eine selbstandige Decke zu denken, 
der Stellung dieser Randzone eben als Tell des austroalpinen Schnbrandes 
gereeht werden kann. 

HAUGS Versuehe, zwisehen den Zeilen seines Lehrbuehs 1) die Daeh- 
steindeeke in die bayrisehen Alpen zu iibertragen, mug auf das entsehie- 
denste zuriiekgewiesen werden. Dal~ die yon/ilteren Autoren aufgenom- 
mene, inzwisehen l/ingst wieder fallen gelassene (13) Sammelbezeiehnung 
,>Daehsteinkalk <, fiir ganz versehiedene norisehe his oberrhgtisehe, selbst 
unterliassisehe Kalke der Voralpen keine innere Bereehtigung besitzt, 
bedarf wohl seit BSSEs Darlegungen keines gor tes  mehr. Plattenkalk 
und oberr/itisehen Kalk gibt es in der hoehbajuvarischen wie in der 
tirolisehen Einheit, nut in der juvarisehen, die HAuGs ,>Daehsteindeeke <, 
mit einsehliel3t, herrseht gerade die eigenartige Facies der norisehen 
Hoehgebirgskorallenkalke, die nirgends in der bajuvarisehen Zone 
vorkommt. Hierlatzkalke gibt es naehweislich in sgmtliehen tek- 
tonisehen Einheiten. Die iibrigen faeiellen Charakteristika der baju- 
varisehen Zone (z. B. die Kieselfaeies der Psiloeeras- und Angulatenzone, 
die auf das innigste mit dem Hierlatzkalk verwoben ist, den oberliassi- 
sehen tIierlatzkalk, die Hornsteinoolithe des mittleren und hSheren 
Doggers, Gault und Cenoman, alles Glieder derselben tektonisehen Ein- 
heir, nfimlieh der naeh HAUG einer Fernverfraehtung verdgehtigen Rand- 
mulde) hat his zum heutigen Tage noeh nie irgend jemand auf der juva- 
risehen Deeke ausfindig gemaeht[ 

Es 1/ige viel ngher, die hoehbajuvarisehe I~andmulde als selbst~n- 
dig zu betraehten und sie vom tirolisehen Deekenrand abzuleiten. 
Dafiir scheint zu spreehen, dal~ MusehelkMk, Partnaehsehiehten und 
Wettersteinkalk nur in der Randmu]de und wieder im Wetterstein und 
Karwendel usw. aufgefunden warden, dal~ die oberr/itisehen Kalke, die 
mittelliassisehen Hierlatzkalke, die Malmkalke etwa aus dem Karwendel- 
vorgebirge bezogen werden kSnnten. 

Es ist abet entgegenzuhalten, dal~ 
1. die hoehbaiuvarisehe Randmulde versehiedenenorts offenkundig 

normal mit dem ttinterland verkniipft ist oder aber un te r dieses einfiill~, 
wghrend der tirolisehen Masse jenem Hinterland gegeniiber nut eine 
~ektoniseh hShere S~ellung zukommen kann. 

2. dal3 eine Reihe yon Gesteinen und Horizonten bisher nur in der 
Randmulde, nieht in der tirolisehen Masse (saint dem Karwendelvor- 
gebirge) westlieh der Salzaeh gefunden wurde. Ieh nenne die kieseligen 
Sehiehten yon Lias a~--a, die BraehiopodenkMke des Doggers, den 

1) p. 981. ~ On peut se demander, d~s lors, si l 'on n 'est  pas ici en presence 
d 'un t6moin de l~ nappe du Dachstein. <~ Nach diesem P~ssus, der in Anbetracht 
der Gepflegenheit, solehe jeden Beweises en~behrende Bemerkungen spaterhin 
eben doch als Beweise filr Deckenverbreitung zu zitieren, im Wortlaut  wieder- 
gegeben is~, wird einfach die Zone yon Vils bei der Daehsteindeeke abgehandelt. 
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Transversariushorizont, die brachiopodenfiihrenden Tithonkalke des 
Wendelsteins, Gault und Cenoman. 

3. dag in anderen tIorizonten eineVerarmung, hervorgerufen dureh 
extrem litoralen, we nieht primgr liiekenhaften Charakter der stratigra- 
phisehen Serie, die bajuvarisehen Randzonen allein auszeiehnet. Die 
tiefere Trias erreieht ieweils nut die Hiilfte der im tirolisehen Alpenteil 
naehgewiesenen Mgehtigkeit, die karnisehe Stufe unterseheidet sieh in 
beiden Zonen ganz auffallend in diesem Sinne, der Hauptdolomit enth5lt 
roten, offenbar terrestrisehen Ton, der Plattenkalk fehlt fast ganz dem 
tielbajuvarisehen Rand bei diirftig bleibender Mgehtigkeit des Haupt- 
dolomits, das Rgt bleibt ebenda sehr geringmiiehtig, ein ,>rgtfreies<~ 
Gebiet ist vorhanden, das deutlieh auf eine zwisehengesehaltete Erosions- 
periode verweist. In starker Einselir5nkung des vorwiegend pelagisehen 
Charakters im tirolisehen Jura (mgehtiger Radiolarit oft gleieh auf 
mittlerem Lias, darauf eintSnig Aiotyehensehiehten his zum Neoeom) 
zeigt der tiefbajuvarisehe Lias und untere, ja mittlere Dogger noeh 
bathyale Mergelfaeies, Braehiopodenkalke gibt es im oberen Lias und 
im Tithon, im Malta 1) iiberwiegen vielerorts die Ammonitenkalke mit 
Unterdriiekung der Radiolaritlagen. Das Neoeom zeigt sehr friihzeitig 
terrestrisehe Einsehwemmungen. 

4. dal~ innerhalb tier bajuvarisehen Masse zwisehen Tiefbajuvariseh 
nnd Randmulde faeielleAnn~herungen bekannt sind, und zwar innerhalb 
der Mulde dureh Einverleibung yon Fleekenmergeln und Aptychensehieh- 
ten (so zwisehen RStelstein und Klammspitz), in der tiefbajuvarisehen 
Zone dutch ~bergreifen riitiseher Kalke (nSrdlieh Aggenstein), mittleren 
Liashierlatzkalks (Sehwansee), yon kieseligen Liaskalken und Malmkalken. 

A l lgeme ine r  v e r b r e i t e t e  t e k t o n i s e h e  Einze lz i ige .  

Den Ausgangspunkt tektoniseher Deformationen bildet trotz der 
Bedeutung yon SehubstSrungen i n n e r h a l b  des besproehenen Gebiets 
die Faltenkompression. Versehiebungen seheinen ja erst auf den die 
Falten durehsetzenden Fl~ehen vor sieh gegangen zu sein. Fiir das Pri- 
miire der Faltung sprieht ebensosehr das Entstehen der hoehbaiuvari- 
sehen Bewegung aus dem GewSlbe westlieh des Biberkopfs wie maneh 
snaloge Beobaehtung an unbedeutenderen Sehuppenfliiehen. 

Die Falten sind stehend oder mehr oder minder naeh Nord oder Slid 
tibergelegt, nie v611ig liegend. Es wiederholt sieh eine gewisse Ungleieh- 
wertigkeit yon aneinandergrenzenden SStteln und Mulden; hSufig stSl~t 
ein Synklinorium an eine einzige, allerdings gleitfl~ehendurehsetzte 
Sattelung. Die Faltung hat zwar insgesamt ein Sehiehtpaket yon tiefster 
Trias his Kreide yon etwa 21/~ km M~ehtigkeit iiberwgltigt, doeh sind 
die ganze Serie einbegreifende Falten kaum nngestSrt zu beobaehten. 
Die wiehtigste Seherzone liegt in der NShe des karnisehen Niveaus. Es 

l) Am giesenkop~ sog~r mit~ Braehiopoden im unteren Maim. 
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ist ja nicht zuf~llig, ds~ auf weite Strecken der kalkalpine Rand fiber 
Flyseh mit Raiblersehichten einsetzt; anch in der hochbajuvarischen 
Randmulde sehen wit tektonische Reduktion zwischen ladinischer und 
r~tischer Stnfe als gewShnliches Ereignis. Wie tiefgreifend solch interne 
Flachen sein kSnnen, beweist das skytische Grundgeschiebe unter den 
Raiblern derEiselerstSrung. Es ist hierbeikeineswegsanAusw~lzung zu 
denken, wie das Unterdrfieken sehr widerstandsf~higer Lagen (z. B. 
Plattenkalk) zwischen Mergel und Schiefer dartut, sondern an Zurfick- 
bleiben eines kompakten und einheitliehen ttemranisses nnter tiber- 
holendem Vordrang hangender Gleitbretter, an ~>Abfaltung<,, sofern 
das Bestreben, derartige Bewegungen aufF~ltungsvorggnge zu beziehen, 
bereehtigt sein sollte. 

~ochmals sei auf die weitverbreitete unruhige Ver s t e i l u n g  yon 
B e we gun  g s fl g ehe n hingewiesen, die nrsprfinglieh mehr horizontalem 
Massentransport gedient haben nml3ten. Davon sind nieht nur unter- 
geordnete Schuppenflgehen, die Trennungsfl~che yon Tier- und Hoch- 
bajuvariseh , die tirolisehe Grenzebene, sondern aueh die Flyschlinie 
betroffen. Mit AMPFE~E~ kann einmal der nachdrfickende Anstau 
neuen Schubvordranges yon welter rfickwgrts gelegenen und spgter ge- 
fSrderten Massen dafiir habhaft gemacht werden; in diesem Zusammen- 
hang be~chtenswert erscheint die gar nicht seltene lokale l~berstiirzung 
einzelner Falten und Fl~chen nach Sfid (so am Schliersee). Dann kann 
an Sackungsvorg~nge infolge Massenfiberlastung gedacht werden. Beide 
Erkl~rungen verdienen im Auge behalten zu werden. 

Es muir sodann der die kalkalpine Zone durchsetzenden D i z g on a i - 
s t S r u n g e n  gedacht werden~ denen Blattendenz zukommt. Es ist die 
Regel, da~ an sehr steilen Flgchen mit fast horizontaler Striemung Vor- 
sehub des 5stlichen Gebirgsteils um wechselnde Betrgge erfolgt (25). 
Hervorgehoben seien: die StSrung am Lobentalbach (etwa 0,5 kin), ira 
Lois~chtal (bis 4 kin?), die Barmsee-Koehelseespalten (2 kin), die Rot- 
tach-Aalbachalpst5rung (2 kin), die Fischbaehau-Elbachlinie (?, 11/2 kin), 
jene des Prient~ls (0,6 kin) nnd der Weil3ashe am Hochfelln (0,7 kin?) 
Verschiedene derselben durchsetzen nicht nut die Flyschgrenze, sondern 
sehneiden auch die gesamte bajuvarisehe Zone saint allen Falten und 
L~ngsstSrungen, ihr jfingeres Alter bekundend. Nur die Kesselberg- 
spalte seheint aueh die Molasse insofern zu stSren, als die Murnsuer 
Molassemulde an ihr das Ende erreieht. Wenn aueh bei Penzberg Qger- 
stSrungen vorhanden sind, so ist doeh nirgends naehgewiesen, dal] die 
arts den Kalkalpen kommenden BlOt te r  auch in tier Molasse noch vet- 
schiebende Wirkung haben. Dagegen sollen die Querbrfiehe des Isar~als 
(echte Senkbriiehe) ungebroehen auch die Molasse durehpflfigen (1, 32). 
Einige der BlattstSrungen (so jene des Kesselbergs) kSnnten mit der 
I-Iauptdolomitfiberschiebung am Sfidrand der hochb~juvarischen Rand- 
mulde in urs~ehlicher Beziehung stehend gedaeht werden. Innerhalb 
des Flysehs seheint dutch den jeweiligen VorstoB der Kalkzone tells 
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Verdeekung yon Unterzonen, tells Kompression, doeh aueh deutlieh 
beobaehtbare Eigenversehiebung der einzelnen Straten untereinander 
(FIsK and 22) erzielt zu werden. 

Die Spalten des Loisaehtals wie des Barmsees seheinen in die tiro- 
lisehe Masse zwar noeh einzudringen, haben hier jedoeh verzerrte Ge- 
stalt, als ob sie sekundgr dureh s e i t l i ehen  D r u e k  yon Ost verstellt 
wgren. Xhnliehe bogenfSrmige AusIenkung zeigen die Querbriiehe des 
gilser und Ammergauer Alpen, besonders deutlieh iene des Wendelstein- 
gruppe. Dies steht im Einklang mit dem iugendliehen Alter, das aueh 
sonst fiir ostwestliehe Teilbewegungen in den Ostalpen erkannt wurde. 
Aueh hies mug' bemerkt werden, dag nirgends eine Einwirkung ostwest- 
lieh geriehteter Krgfte anf die Molassefaltung erkennbar ist in deut- 
liehem Gegensatz zu den Verhgltnissen in des helveto-lepont~nisehen 
Zone. Fiir ostwest geriehtete Bewegungen spreehen ferner jene Quer- 
falten, die A~PSE~E~ in den Leehtaler und Tannheimer Bergen ent- 
deekte; dann steile Bewegungsflgehen in ostwestlieher Riehtung, an 
welehea tIarnisehe mit horizontaler Streifung (ostwest verlaufend) zu 
sehen sind, so siidlieh des Sgnlings (6), in des Herzogstandgruppe (24) 
nnd bei Ruhpolding (7). 

Bemerkenswert sind bedeutende S t r e i e h g n d e r u n g e n  innerhalb 
des bayrisehen Voralpen bei einem mittleren Streichen yon N 70--85 ~ O: 
die Beugung yon Ammergau (Weehsel yon N 80~ zu N 110~ and 
N 75 ~ 0 am Manndl), im Wendelsteingebiet (an des Leitzaeh N 100-- 
120 ~ O, am Breitenstein N 130--150 ~ O, am Riesenkopf O--W, Aus- 
klang des Sigmoide yon Kufstein), yore Hoehfelln an (N 110--120 ~ O, 
N 130--150 ~ 0 am FuI3 des Rausehenbergs). Die kniefSrmige Abbeu- 
gang der Karwendelmulde (eine Folge des ostwestliehen u des 
Unnntz) kommt im Einklang mit dieser Erklgrung im Streiehen des 
bayrisehen Vorlandes nieht mehr zum Ausdruck. 

Anch E i n b e u g u n g e n  yon  F a l t e n a e h s e n  and allgemeine De- 
p r e s s i o n e n sind yon Wichtigkeit. Die irei ausstreiehenden hoehbaju- 
varisehen Aehsen des Tannheimer Berge senken sieh unregelmggig gegen 
Ost; die Asehauer DaehwSlbung sehliel3t am Urisee zusammen; des siid- 
liehe Santo des hoehbajuvarisehen Randmnlde erleidet 5stlieh der Hoeh- 
platte eine krgftige Yersenkung, die ganze Mnlde versinkt zwisehen 
Manndl nnd Heimgarten so tier, dag niehts mehr yore mitteltriadisehen 
Nordrand, nut die jiingsten Kernsehiehten im Niveau des Tales bei 
Ohlstatt zu sehen sind; es mag hies Bin Zusammenhang mit des Diagonal- 
spalte des Loisaehtals vorliegen. Neuerliehe Versenkung an den Blgttern 
des Kesselberg besehrieb K~A~JE~ (Fortsetzung des Senkungsbeekens 
yon Seefeld!). Die 5stliche Spalte hat abes hebende Tendenz fiir die 5st- 
liehe Seholle, des Kern des siidliehen Sattels liegt ja an des Benedikten- 
wand wie am Sguling auf fiber 1500 m tIShe. Des Eindruek besonders 
tieler Depression des Randmnlde am Tegernsee mag dutch Aberosion des 
hoehbajuvarisehen Tells hervorgerufen werden. Die Hebung des Aehse 
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des siidlichen Synklinoriums 5stlieh der Rotwand f~llt mit der quer 
geriehteten Aufpressung des Wendelsteins zusammen. Das Inntal be- 
deutet fiir alle Faltenwellen eine Eintiefung, nach Scunoss~ durch 
eehte Staffelbr~iehe beding~. Ein neues Aufsteigen an der Kampenwand 
nnd endgiiltigo Versenkung bei Ruhpolding beschlieI~t das unruhige 
Gewoge. 

t I i s to r i scher  Riickblick.  

Wieviel yon der konstamen M~chtigkeitsreduktion der anisischen 
und ladinischen Stufen der bayrischen Voralpen auf R.echnung tekto- 
nischer Eingriffe, ungeniigender Materialzufuhr oder echter Sedimen- 
tationsliicken infolge positiver Zwischenbewegungen des Landes zu 
setzen ist, mu~ heute noch unentschieden bleiben. Deutlieher flit die 
letztere M6glichkeit sprechen ~hnliche Verhgltnisse in dor karnisehen 
Stufe, wie das WSH~ANS schon ahnte. Und s gil~ fiir das 
geringmichtige tiefba]uvarische Rg~, das meist mit Ausfall des Platten- 
kalks den trotzdem unternormal starken Hauptdolomit iiberlsgert. 
An die durch eine r~toliassische Lingsverwerfung entstandene nnter- 
seeische Barre yon den Vilseralpen his zum Ghiemgau brauchen wit 
heute, wo wir an tangentiale Verkiirzung denken diiden, nicht mehr zu 
glauben. Der Jura sondert sich in raehrere Bezirke l~ngs ostwestlielier 
Gronzenl). An die tiefbajuvarisehe Mergelvorzone schliel~t rich der 
m ~ i g  ver~iefte Klarwassersbreif der Hierlatz- und Spongienkalke (Zone 
der hochbajnvarischen Randmulde) offenbsr ia einer Str5mungsstra~e leb- 
halter Wasserbewegung, welche gegen Siid in die Region der Ammoniten- 
und Kieselkalke mit hemipelagisehem Charakter tibergehen. Die ~bys- 
sische u im oberen Dogger und Ma]m, gekennzeiehnet dureh 
die Einsehal~ung yon Radiolarit in der siidlichen Zone, ist nSrdlicher 
gegen den prim~ren Geosynklinslenrand ihres einheitlichen Charakters 
durch Einstrenung yon Sedimenten seichteren Wassers beraubt. Die 
gltere Kreide hat in der n5rdlichsten Randzone viel fdiher Flysch- 
charakter wie siidlicher. 

Ein u der Tiefenkurven yon Tier- nnd Hochbajuvarisch l i ~  
die dem Beckenrsnd gengherte Lage des ersteren ohne weiteres erkennen. 

Es komrat die Zei~ der grol~en U m k e h r  der Verhgltnisse zwisehen 
Barr~mo und Gault. Bis dahin liegt im S~iden der alpine Trog, yon 
dort her stammen die Organismen; yon jetzt ~b liegt ira Nord das vor- 
und wieder zuriicksehrei~ende Meer; es ist Sc~nOSSE~S VerdiensC, immer 
wieder auf die nun beginnende Faunenverwandtseha~t mit nSrdliehen 
Typen hingewiesen zu haben. In jene Zeit fgllt die Geburtss~unde einer 
gewissen Selbstgndigkeit der Nordalpen. Die Durchforsehung jung- 

1) Die Abgrenzung gegen den Allg~u-Lecht~ler Jura-Faciesbezirk (F. ]~. 
HAm~, Neue Funde in nord~lpinem Lias usw., N. J~hrb. f. Min., B.-B. 32, p. 574) 
verlauft dagegen nordstidlich. 
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eretaeiseher Sedimentreste seit EMME~ICHS weitsehauender Forsehung 
bietet die Grundlage zur Kenntnis der frfihesten Phasen im ostalpinen 
Gebirgsbau. 

Der Gault, dutch naehfolgende Abrasion fast vollkommen wieder 
entfernt, liegt bereits quer fiber versehiedenen Stufen des Juras einer 
Mulde bei Vils. Das Cenoman in der tiefbajuvarisehen Zone fiber Apty- 
ehensehiehten, Neoeom und Gault gebreitet, greift in derhoehbajuvari- 
sehen j gh nebeneinander fiber Jura und Trias bis hinab zum Musehelkalk. 
DerWeehsel derLagerung i n n e r h a l b  einer  und  d e r s e l b e n F a l t u n g s -  
e inhei t ,  und zwar i m S t r e i e h e n  wie s e n k r e e h t  dazu, ist so sehrof[, 
die dureh Aufarbeitungskonglomerat des jeweiligen Sediments gekenn- 
zeiehnete Diskordanz so sehaH, dal~ wir in Best~tigung der yon E~ME- 
~ICH sehon sieher ausgesproehenen Auffassung an der Hand der klaren, 
ke ineswegs  e twa mi t  n a c h t r ~ g l i e h e n  t e k t o n i s e h e n  Verseh ie -  
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bungen  e r k l g r b a r e n  L a g e r u n g s v e r h g l t n i s s e  in den Ammer- 
gauer Bergen, an der Hand der genau zutreffenden Profile KNAUE~S (24~), 
der Angaben SCgLOSSE~S mit e iner  f r i i h c e n o m a n e n  V o r f a l t u n g ,  
nieht etwa lediglieh Bruehbildung als Ta t s aehe  reehnen diirfen. In 
dem bisher ungefalteten mesozoisehen Sehiehtbestand der kalkalpinen 
Zone ist ja yon vornherein als erste a lp ine  Deformation leiehte 
Faltenwellung, nieht Sehollenzerteilung zu erwarten. Der Lagerungs- 
untersehied des Cenomans auf Tier-und Hoehbajuvariseh gibt uns den 
damaligen Faltenanstieg, SC~LOSSE~S Nachweis der Lagerungsbeziehung 
yon bathyalem und litoralem Gebiet die darauffolgende Bodenneigung 
des Meeres.. 

Das Turon entsprieht einer ffir viele ostalpine Teile endgiiltigen Fest- 
landsperiode. Nieht mehr fliiehenhaft, wie das Cenoman, sondern in 
deutliehen, ~venn aueh gergumigen Buehten vordringend, bedeekt die 
senone Ingression noehmals den Westen bis zur Linie Linderhof--Heiter- 
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wand, dann die bereits prs Senke des Unterinn~als und am 
s Rand des Salzburger Gosaubeekens die Gegend nSrdlieh Ruh- 
polding. Im Westen auf Cenoman oder doeh s diesem gelagert, 
greift das Senon ostws weir fiber die Verbreitungsgrenzen des Ceno- 
roans, doeh mi~ nieht geringerer Diskordanz auf den vorgefalteten 
Unterga'und. 

Wieviel der Mttertis Hauptfaltung sehon vor der Einsedimen- 
tierung der kfimmerliehen Meeressedimente im unteren Inntal anzu- 
setzen ist, wieviel der Wende yon Alt- zu Jungtertigr zuf~llg, ist heute 
noeh sehwierig im einzelnen zu entseheiden. Die sieh reeht wenig um 
die r eife,  doeh bereits eingeebnete os~alpine Fal~ung kiimmernde Lage- 
rung des Tertigrs zwisehen Audorf--KSssen und H~ring weist jedenfalls 
mit Naehdruek auf die Bedeutung der s Phase. 

Aueh rein tektonogenetiseh betraehtet sondern sieh die Deformatio- 
hen in Absehnitte. An den wohl vorwiegend ioaleoes regelms 
engen Faltenstau an Stelle der weiten, wesentlieh parallel geriehgeten 
eenomanen Vodalten reiht sieh die Bildung der Gleitfls und der 
siidost-nordwestliehen Vorst61~e der hoehbajuvarisehen, der austro- 
alpinen ~bersehiebung. Doeh sehen wir ls des hoehbajuvarisehen 
Randes die vorgedrungenen Sehubschollen noehmals mit dem bereits 
eng versehuppten Untergrund zu Deekenmulden und antiklinalen 
Fensterstreifen verfaltet, 

J[inger als all dies hat der diagonaleVersehub in SW--NO gewirkt, 
und abermals sps setzt die ostwestliehe Druekleitung ein, die sieh 
bier und da an Stellen sehwiieheren Widerstandes in Querfaltung und 
-sehuppung bet~tigen konnte. Trotz der Jugendliehkeit dieser Bewegung 
hat sie nieht mehr die subalpine Molassefaltung beeinflugt - -  sie seh'eint 
pr~mioegn zu sein. Im Jungtertigr aber wurde, yon lokalen Einbrfiehen 
abgesehen, die falten- und sehubverstarrte kalkalpine Masse nur mehr 
als Ganzes gegen das Molassevorland bewegt. 

Ms 1913. 

Nachtrag.  
Da sieh die Drueklegung aus redaktionel!en Grfinden um ein J~hr verzSgerte, 

konn~e das Sammelrefer~t naturgem~;13 nieht vollst~indig auf dem Laufenden er- 
halten werden. Immerhin zwingt nur eine inzwisehen ersehienene wiehtige Studie 
F. B~OlUSl) fiber die Kampenwandgruppe zu einer kurzen Wiirdigung der dort 
erzielten Ergebnisse. 

Wohl zmn ersten Male in den bayrisehen Kalkalpen 6stlioh des Leehs hat sieh 
bier dureh die besondere Gunst der Lagerm}gsverhs der zweifelsfreie Naeh- 
weis einer bedeutenden, naehtrgg!ieh samt dem iiberfahrenen GrundgeNrge naeh- 
eenoman gefattefen Obersehiebting erbringen lassen, t Igt te  sieh freilich aueh in der 
Deeke Cenoman erhalten kSnnen, so wiirde sieherlieh naeh unseren Erfahrungen 

l) N. Jhrb. f. Min., 1914. 
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tiber dieselbe tektonische Zone im West und Ost aueh die ~Itere eretaeisehe Be- 
wegungsphase durc h die faltenfibergreifende L agerung der mittleren Kreide bezeugt 
werden. 

Da aus unseren S. 133 gepflogenen Betraehtungen der Zus~mmenh~ng der 
K~mpenwanddeeke mit der an der Hofalm westlieh der ~rien verlassenen hoeh- 
bajuvarisehen l)bersehiebung unmittelbar hervorgeht, so mul~ aus regionalen 
Grtinden, vor a.llem angesiehts der Ident~t~t dieser Bewegungen mit der Tarm- 
heimer und Leehtaler Ubersehiebung ein Bezug der Kampenwanddeeke aus dem 
Westen fiir ausgesehlossen gelten. Unsere S. t37 ftir die Herleitung der hoeh- 
b~juvarischen Zone aus dem n a h e n  Stiden erls Motive bleiben in yeller 
Kraft, ja werden fiir den neuen Einzelf~ll dutch B~orLIs Beobachtungen vorztiglieh 
gesttitzt. 

B~olnI erWghnt yon der stidlichsten basalen Markkaserseholle ausdriieklieh das 
Anwaehsen der hellen rgtisehen Kalke, und wir dttrfen dies fiir ein sieheres Merkmal 
far Anngherung an die ursprtingliehe hoehbajuvarisehe Randregion halten; ist ja 
vielerorts gerade diese Facies ftir die hoehbajuvarisehe Randmulde kennzeiehnend. 
B~oII~IS Eiarte weist zwisehen tIauptdolomit des Rtickens der Oberanerbrungtalp 
und den1 Wettersteinkalk der Zellerwand noeh l~este der urspriinglieh normal 
zwisehengelagerten Raiblerschiehten auf; und dieselbe tektonisehe Reduktion 
dieser Raibler innerhalb der hoehbajuvarisehen Randmulde lernten wit mehrfaeh, 
besonders sehSn in der Benediktenwandgruppe als eharakteristiseh ftir die eigen. 
maehtige Vorgleitung des hSheren Deekenstoekwerks kennen (vgl. S. 128). Dazu 
kommi noeh, dab am Riieken zwischen Gsehwend- und Wimbaeh mulderffSrmige 
L~gerung, keine Sattelung auftritt, dab der  Kontakt zwisehen dem stidlichsten 
Hauptdolomitzug - -  i. e. der Geigelsteinregion - -  und dem nSrdlich vorgelagerten 
basa!en g/it-Liasstreifen gr6Btenteils aueh heute noeh Ubersehiebungs]age auf- 
weisg. 

Wenn B~OlLI ftir die yon ihm beftirwortete Zuziehung der s{idlichsten Scholle 
zum basalen Gebirge das an einer Stelle zu beobaehtende Nordfallen im Haupt- 
dolomit gel~end macht, so steht dies gewissermagen in Widersprueh mit seiner 
weiteren 3mgabe, dab gerade hier der angeblich frtiher mit dem stidliehsten Haupt- 
~lolomit in normaler Muldenbeziehung stehende Lias am meisten >>verdrtiekt ,, wohl 
richtiger tibersehoben Wurde. DaB die Steilstellung der Schubbahn etwas durehaus 
Naehtr/~gliehes, Zufglliges ist, geht j a a u s  der gleichen Lage dieser F1/~che in dem 
der Basis eingefalteten Deekenstreifen Hammerstein-Teufelstein-Vogllug un- 
mittelbar hervor. 

Wir gewinnen aus dem allen die ~berzeugung, dab die Kampenwanddeeke 
unmittelbar an den stidliehsten Hauptdolomitzug Dalsenalp-Oberanerbrunstalp zu 
knfipfen ist, ebenso wie der Deckschollenzug der Benediktenwandgruppe mit der 
stidlieheren Schwarzenbachseholle, wie der Wendelstein mit dem Boeksteinzug 
zusammenh/ingt. 

Es wird nun auf Gruud der B~oILIsehen Kartierung ein leiehtes sein, die hoch- 
bajuvarisehe Fl~tche naeh Osten bis zur bayrisehen Traun zu verfolgen. 

Geo|ogische Rundschau. V. I0  


