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S chüttungs ri chtung als auch paläogeograph i s che H i nwei s e  

l i e fern . 

D i e s e  Ve rgl e i che der e rwähnten dre i  Vorkommen hat ge

zeigt , d aß die j üngs ten S chi cht�n te i l e  dieser zentralal

pinen Reg ionen noch über den untermalmi s chen Radiolarit 

emporre i chen und e ine sedimente logi s ch s ehr ähn l i che S i

tuation mi t me i s t  s chlecht aufgearb e i teten , k r i s t a l l ines 

Material h ä l ti gen Arkos en , S ands teinen , S chie fern und 

Brek z ien b i e ten . E ingleits chollen sowie An zei chen von Mas s

flow s i nd vi e l fach beob achtbar . Die S e rien können a l ters

mäß i g  durchaus über den Malm bis in die Unterkre i de em

porre i chen . Die vie lversprechends ten Ab schn i t te der drei 

vergli chenen Regionen s ind der S chwar zeckk amm i n  den Rad

s tädter Tauern ei ners e i ts , die S e ri e  des Geier in den Tarn

taler Bergen und die ob ere S chuppe des Tribul aun in den 

S tub aier Bergen . 

UNTERSUCHUNGEN  AN J URA/ KR E I DE -B R E KZ I EN DER  HOCHFE I NDD E C K E  

( UNTEROSTALP I N  DER  RADSTÄDT ER TAU E R N  I N  SALZB UR G )  

H . HÄUSLE R ,  W i en 

I m  Süden de s Lants ch feldtale s , c a .  7 km süd l i ch des Rad

s tädter Tauernpas ses ( ÖK 1 : 50 . 000 , B l att Muh r )  s i nd im 

H angendbere i ch der Hoch f e i ndde cke nachtri adi s che B rek z i en

serien au fge s chlos sen , deren Unters uchung die K lärung der 

Jura-Pa läoge ographie de s Gren zbere i ches P ennin-Unterost

alpin z um Zwe ck hat . 

Prob lems te l lung : 

Nach der pal i nspas tis chen Rü ckabwick lung der E inhe i ten 

des Rads tädter Deckensys tems ( TOLLMANN 1 9 7 7 ,  Abb . 4 1 ) und 
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auf Grund der Brek z i enverte i l ung in den nachtr i adis chen 

S e rien der einzelnen De cken liegt eine B rek z i enabnahme 

von Norden nach S üden in den unteros talpinen Decken vor .  

Da auch i n  der penninis chen K l ammk alk zone Jurab re k zien 

auftreten ( Antho l zer S erie ) müßte s i ch zwi s chen beiden 

E inhe i ten eine Brek zien l i e fernde S chwe l le befunden ha

ben ( Lungauer S chwe l l e , TOLLMANN 1 9 7 7 , Abb .  3 ) . Demge

genüber h ä l t  FAUPL , 1 9 7 8 :  9 1  in Analogie zum E rr-Bernina 

Gebiet ein gegen das Pennin durch B ruchtreppen geglie

dertes Unteros talpi n für mög l i ch . 

E s  s o l l  durch s edimenta logis che Untersuchungen die 

Exis ten z und Pos i tion e iner derartigen S chwe l le fes tge

s te l l t  werden ( Abb . 1 ) . 
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Abb . 1 :  Theore ti s che Ve rte i lung der Jura- S edimentations
räume im Grenzb e re i ch P ennin- Untero s talpin . 
Rekons truk tion der untero s talpinen Tei l e inhei ten 
nach der heutigen tektoni s chen Lagerung und der 
Abnahme von Jurab re k z ien ( Türkenkoge lbrek z ie ) , 
die e inem hypo theti s chen Zwi s ch enbere i ch ( Lun
gaue r S chwe l le ) ents tammen könnten . Unterkreide 
brek zien ( S chwarze ckbrek z i e ) im Berei ch d e r  Hoch
fe inddecke werden von S üden nach Norden ge s�hüt
te t .  

Bearbe i tung : 

Z u  Beginn wurde nach den Kartierungsunterlagen 1 : 1 0 . 000 

von TOLLMANN im Bere i ch des Fuchskare s , zwi s chen Kempen 

und Speikkoge l ei ne Gliede rung der nachtriad i s chen B rek

zienhorizonte versuch t .  

Vor der Ab l agerung der L i a s tone dür fte e s  lokal z u  einer 

( endogenen ) Aufarbei tung des gebankten H auptdo lomi tes ge

kommen sein ( Z  1 ) . I n  diesem Bere i ch fehl en auch die fos-
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s i l führenden Kös sener S ch i ch ten . Über d i e s em ers ten Brek

z i enni ve au ( ?  Rhät/Li as ) l agert d i s kord an t  süd f a l l end e ine 

po lyrni kte B rek z i e  ( Z  2 ) . D i e s e  enth ä l t  a l s  Komponen ten so

woh l s chwar ze , fos s i l führende K alke ( Kös s ener S ch i ch ten ) 

a l s  auch he l le Larnin i te ( H auptdo l orni t ) . I n  den e in ze lnen 

Brek z i en zügen we s t l i ch des wes t l i chs ten Fuch s s ees konnte 

e i ne Abn ahme de r Kös s ener K a lkkomponenten von S üden nach 

No rden beob achtet werden . ö s t l i ch dieses Sees s ind mehre-

re grad i e r te Zyk l en ( Z  3 - z 6 )  z u  unters cheiden . Über den 

Lias tons c h i e fern beginnt eine c a .  30 crn mäch t i ge , gradi er-

te Bank ( Z  3 ) , die fas t aus s ch l ie ß l i ch he l le Do l orni tge

rö l le ,  j edoch auch noch Kös sener Kalke führt . Darüber fo lgt 

e i ne ca.  70 crn mä chtige gradie rte Bank ( Z  4 ) , die bas a l  

p l at t i ge Quar z i tge rö l le mi t genere l l  gegen Os ten ans te i gen

de r I rnbr ikation enthä l t . Im Hangenden der B ank dominiert 

Quarzsand . De r fün f te Brek z ienhori zont ( Z  5 ,  ca . 80 - 1 1 0 crn ) 

füh rt bas al Quar z i t s cho l l en , bes teh t haup t s ä ch l i ch aus K alk

ge rö l l en und z e i g t  eben f a l l s  Gr adi e rung . E i n z e lne S and

s te i nbänke in d i es em Hori zon t ke i len gegen We s ten aus und 

feh l en in nörd l i che ren P ro f i l ab s chn i tten . D i e  l e t z te pro f i l

mä ß i g  er faßb are Brek zienbank ( Z  6 )  erre i cht e i ne Mächti g

ke i t  von 2 80 crn . Die Bankrnä ch t i gkei ten der berei chswe i s e  

recht s tark ve r f a l teten S e r i en nehmen s omi t von Liegend nach 

Hangend z u . 

700 rn NW d e s  Sees s te i g t  die Mäch t i gke i t  der B ank Z 3 

auf 3- 4 rn an , über den L i a s tons chie fe rn fo l g t  e i ne Wech s e l

lagerung von ton i gen und s andi gen L agen ( c a .  20-rnal i ge Wie

derho l ung ) .  Die hangende B ank mi t Quar z i tpl atten ( Z  4 )  

erre i cht h i e r  5 - 6 rn .  

S chrägschi chtungen i n  den fe i n s andigen Grauk a lken des 

Lias l as sen au f e i ne a l l gerne ine S t römungs ri chtung von Nor

den nach Süden s ch l i e ßen . Die Mä cht i gke i ts abnahrne der 

höherj uras s i s chen B rek z i enhori zonte ( Z  3 ,  Z 4 ,  L i as-Dogge r )  

we i s t  wie d i e  reg ionale Ve rte i l ung au f e inen Transport von 

Nord nach S üd .  Dage gen dür ften ze i twe i s e  lokale S üd-N ord

schüttungen zu Beginn des L i as bes t anden h aben ( Verte i lung 

der Rh ätk alke in z 2 ) . Es i s t  daher eine gro ßräumige Be

arb e i tung zur K lärung de r Domi nanz de r S chüttungsri ch tung 

notwendi g .  
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Im Hangenden der l i thos tratigraph i s ch in den Malm ge

s te l l ten , verfal te ten Radiolari tserie folgt " Aptychen

k alk" und eine we itere Brek z ienserie mi t einer Rei chwei 

t e  b i s  ?Unterkreide ( S chwar zecksch i chten ) .  Da das Twenger 

Kri s tal lin der von S üden heranrückenden Lants chfe lddecke 

selbst Material ges chüttet hat , heute aber tek ton i s ch die 

S chwar zecks chi chten der H o chfeindde cke überlagert , i s t  

e ine exak te Abgrenzung im Ge lände o f t  s chwer mög l i ch .  Als 

z i e l führend für eine Di f feren z i e rung des Gren zbere i ches 

von aufgearbei te tem und übers chobenem Kri stallin erwies 

s i ch der Gehal t  an Karbonat i n  Dünnsch li f fen . 

Die tektoni s che Grenze zwi s chen den S chwarz e c k s ch i ch ten 

der Hoch feindde cke und dem hangenden Kri s tal lin der Lantsch

feldde cke konnte im S attel zwi s chen Roßkogel und Gruberach

spitze e i ngeengt werden . E twa 1 00 m s üdl i ch de r Jagdhütte 

fo lgen in konkordanter Lagerung über Do lomi tbrek z ien und 

s chie frigen Lagen , die im S ch li f f  neben Quar z , He l lg l im-

mer und Ch lorit noch s ehr vie l K arbonat führen ( H  4 3 )  

dünnplattige Gne i s e , in denen S t i lpnomel an ge funden wer-

den konnte ( H  4 4 ) . 

U . d . M . erscheint das Mineral i n  Büs cheln mi t dem auf

fallend hel len , go ldge lben b i s  braunen P leochro i smus . Im 

Hangenden di eser P aragneis serie , ca . 50 m nörd l i ch der 

Jagdhütte tritt chlori t i s i e rter Granat auf (H 4 6 ) . Es han

delt s i ch bei di eser S erie um die typi s che Ausb i l dung des 

di aphthori ti s chen Twenger Kri s tal lins ( prätri adis che s  unte r

os talpines Grundgebirge der Lantschfelddecke ) , des s en meso

zonaler Al tbes tand durch die alpidi s che Grünschi e fe rmeta

morphose ans te i gend überprägt worden i s t .  S ti lpnome lan i s t  

e i n  charakteri s ti s ches Mineral in P ara- und Orthognei s en 

des unteros ta lpinen .Altkri s ta l l ins , das am Tauernnordrand 

von den Tarntaler Bergen b i s  z um oberen Z ederhaus tal 

( S cho l l e  der Ri edingspi t z e , Hoch fe inddecke ) bekannt i s t  

( E XNE R ,  1 9 7 1 ) • 
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L i teratur : 

CLAR , E .  1 9 3 7 : üb er S ch i chtfolge und B au der nörd l i chen 

Rads tädter T aue rn ( Hoch feindgeb i e t ) . -- S i t zber . Ak ad . 

Wi s s . Wien , math . -natw . K l . , Ab t . I ,  1 4 6 ,  2 4 9 - 3 1 6 ,  2 7  Abb . , 

Wien . 

E XNE R ,  Ch . 1 9 7 1 : S ti lpnome l an im Gne i s  der Rads täd te r 

Tauern . - Der Kari nth i n , 6 4 , 2 1 9 - 2 2 4 , Knappenberg . 

FAUPL , P .  1 9 7 8 :  Z ur räum l i chen und ze i t l i chen Entw i ck l ung 

von Bre c c i en- und Turb i d i tserien in den Os talpen . 

Mi tt . Ge s . Geo l . Bergb aus tud . ö s terr . , 2 5 , 8 1 - 1 1 0 ,  7 Abb . , 

Wien . 

TOLLMANN , A .  1 9 7 7 : Geo log i e  von Ö s terre i ch - Bd . 1 ,  Die 

Z entr a l a lpen . - XI V + 7 6 6  S . , 200 Abb . , 2 5  T ab . , Wien 

( Deut i cke ) . 

STRAT I G R A P H I S CH - T E KTON I S C H E  UNTE R S U C H U N G E N  I N  D E R  W E ST L I C H E N  

HALLSTÄTT E R  ZON E ZW I SC H E N  LAMMERTAL U N D  LO F E R ( KALKHOC H A LP E N ) 

H . HÄUSLE R ,  Wien 

Mi t H i l fe von Conodonten i s t  e s  mög l i ch , K a rbonate einer 

primären B e cken f a z i e s  zei t l i ch s ehr genau e in z us tu fen , auch 

wenn das Sediment s ekundär verk i e s e l t  ode r do lomi ti sert wor

den i s t . Die Bearb e i tung von Übergangsberei chen P l att fo rm

Becken b zw .  von E i n ze l s cho l l en in Becken f a z ies der H a l l

s tätte r Zone i s t  in der L arnrne r zone , am We s trand des 

S chwa r z enbe r g-Mas s i vs und bei Go l l ing s owie am We s trand der 

Berch t e s g adene r Decke und bei B ad Re i chenh a l l im Gange . 




