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Zur Petrologie der oslalpinen Flyschzone 
Von H. WIESENEDEB, Wien *) 

Mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle 

Zusammenfassung 

Die Flyschzone bei Wien ist 2001)--8000 m miichtig mad besteht aus marinen 
Kreide-Pal~ioz~n- und Eoziinablagermagen. Die oberkretazischen Kahlenberger- 
und Altlengbacher Sdaichten - -  sie entsprechen der Zementmergelserie bzw. der 
Miirbsandsteine ffihrenden Oberkreide welter im Westen - -  sind durch rhyth- 
misch vertikal sortierte Psammit-Pelitschichtfolgen mit charakteristisehen Sohl- 
marken und Lebensspuren, synsediment~en Deformationsstrukturen, Parallel- 
mad Schr~igschichtungen im Feinsand-Sfltbereich gekennzeiehnet. Die sedimento- 
logischen Eigenschaften dieser Flyscheinheiten lassen sich zwanglos dutch die 
Aktivit[tt yon TrfibestrSmen erkl~iren. In der Unterkreide und im Eoz~in treten 
die sedimentologischen Charakteristika der Flyschfazies in den I-l.intergrund. 
Die mineralogische Zusammensetzung der Sandsteine weist auf ein aus Meta- 
morphiten und Metaplutoniten bestehendes, yon Perm- mad Juraablagerungen 
teilweise bedecktes Liefergebiet. Autochthone Massive, heuto yon den Kalk- 
alpen begraben, sind das wahrscheinliche Liefergebiet der Oberkreidesedimente. 
Die distributive Provinz des Eoz~ins liegt in der BShmischen Masse. 

*) Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. H. WIESENED~a, Mineralogisch-Petrogra- 
phisches Institut der Universit~it Wien, Wien-I, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1. 
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Abstract 

The Flysda zone near Vienna has a thidmess of 2000--3000 m and consists 
of Cretaceous, Paleocene and Eocene marine sediments. Graded bedding, sole 
markings, convolute and current bedding are frequent in the Upper Cretaceous 
strata of Kahlenberg and Altlengbach-Sievering which are to be correlated with 
the series of cement-marl respectively the Upper Cretaceous with sandstones 
further west. The sedimentological features of these parts of the flysch zone can 
be easily explained by the activity of turbidity currents. In Lower Cretaceous 
and Eocene the typical flysch facies is fading out. Quartz- and calcareous sand- 
stones, silts, shales, marls and subordinated limestones (Neocom) compose the 
flysch zone. The mineralogical composition of the sandstones points to a distri- 
butive province of metamorphic and metaplutonic rocks, partly covered by 
sediments. Autochthonous massifs bordering the southern fringe of the flysch 
trough now hurried by the Kalkalpen are the source area of the Upper 
Cretaceous flysch sediments. The Eocene sediments are mostly derived from the 
Bohemian Massif. 

R~smn~ 

La zone du Flysch aux environs de Vienne a une puissance de 2000---3000 m, 
ello est compos6e de couches marines de eraie, de pal~oc~ne et d'~oe~ne. Les 
couches de Cr6tac~ sup~rieur de (~ Kahlenberg ~ et de (~ Altlengbach (~ correspondent 

la s~rie de eiment et marne et au Cr6tae6 sup6rieur avee gr~s qui se trouve plus 
loin h l'Ouest. Ces couches sont caraet~ris~es par des gr~s granoclass~s rhyth- 
miques; les gr~s fins et les silts ~ la partie sup6rieure des bancs sont tr~s 
souvent stratifies parallels ou inclines, fl y a aussi des structures convolutes. 
Les qualit.6s sedimentologiques de cette partie de la zone du Flysch sont 
expliqu6es par l'activit~ de courants de turbiditY, Dans le Cr6tac~ irff~rieur et 
dans t'6ocbne le facies du Flysch diminue. Des quartz, des gr~s calcaires, des 
silts, des marnes, des argiles et des calcaires subordonn6s composent la zone du 
Flysd~. La composition mineralogique des gr~s montre une r~gion d'origine 
composge de roches m~tamorphiques et metaplutoniques, dont quelques parties 
sont couvertes par des d~p6ts de penn et de iura. Des massffs autochtones au 
Sud du Flysch trog, qui aujourdhui sont enterr4s par les Alpes Calcaires, sont 
probablement la zone d'origine du Cr~tac~ sup6rieur. La province distributive 
de l'~ocbne se trouve dans le massif Boh~mien. 

~paT~oe eo~epmauae 
BHaa accae~oBam,~ MopcKHe oca~oqHI, ie r~opo~,i H3 ~HmeB0fi aOHLr B parole  

Ber~, np~Ha~aemai~He Me~OBOMy, ~aaeo~e~oBoMy ~ 00~eHOBOMy nepr~o~a~. 
BepxHeMe~oBsm caor~ Kahlenberger H Altlengbacher C0CT0aT H3 FlCaMMHTOBBIX 
rl neaaToBHx oTzomermfi c nprisnaHaMn napazaea~nofi a ~r C~OaCTOCTrL 
ABT0p 067~UCItHeT 06pauoBaR~e aTriX cTpyKTyp nOaBI~HOgt cpe;~oi~ nOTO~O~. 
M~Hepa~ornqecHr~fi CocTaB rmc~aa~KoB, no MaeHam aBTOpa, yna3~,maeT n a 
To, qTO 06JIaCTB CHoca COCTOflJIa I/I3 MeTaMOp~HTOB, MeTarI~yTOHHTOB I4 0caTI- 
OqHBIX nopo~ ~opcHoro H nepMcnOrO ~epr~o~oB. 

Einleitung 

Die Flyschforschung im Wiener Raum geht, wenn man von den Arbeiten 
vor der Jahrhundertwende absieht, im wesentlichen auf R. J)icEn (1914), 
K. FnIEDL (1920) und  G. G6TZmCEa et al. (1954) zuriick. Bei diesen At- 
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beiten standen stratigraphische und tektonische Fragen im Vordergrund, 
Sedimentologie und Sedimentpetrographie kamen kaum zu Wort. Eine 
Ausnahme bildet TH. FUCHS (1895), der in seiner Studie fiber Fukoiden und 
Hiroglyphen jenen Marken und Lebensspuren sein besonderes Augen- 
merk zuwandte, die ffir Flyschbildungen so typisch sind. Auch A. KIES- 
LINGER (1987) sei erw~ihnt, der eine bodenphysikalische Deutung der ,,Ge- 
flieBmarken", besser bekannt als FlieBmarken oder flute casts, versuchte. 

Vor etwa 6 Jahren begann eine Arbeitsgruppe, A. GOHI~BANDT et al. 
(1960) und H. K/3PI'ER et al. (1962), mit Untersuchungen in den Flysch- 
ablagerungen bei Triest, in Istrien und im Wiener Wald, wobei der sedi- 
mentpetrographischen Durcharbeitung des Materials die gleiche Aufmerk- 
samkeit zugewendet wurde wie den pal/iontologisch-stratigraphischen 
Fragen. 

Die Aufschlfisse in der Flyschzone der Umgebung Wiens sind schlecht. 
Die Steinbr/iche, die den als Wiener Sandstein bekannten und zu unrecht 
als besonders verwitterungsempflndlich verrufenen Baustein lieferten, ver- 
fallen langsam. Es war daher sehr zu begriiBen, dab die dutch den Bau 
der Westautobahn vodibergehend entstandenen Reihenaufschlfisse durch 
Doktoranden der hiesigen Universit~itsinstitute genau untersudat wurden. 
Ebenso haben die Tiefbohrungen der ErdSlfirmen, die die Flyschablagerun- 
gen durchSrterten und unter der iiberfahrenen Molasse, das teflweise mit 
Mesozoikum tiberlagerte Kristallin anfuhren, wesentlich zur Erforschung 
der Flyschzone beigetragen. Im nSrdlichen Wiener Bed<en haben 567 Boh- 
rungen den F1yschuntergrund erreicht; Linenberg 2 durchfuhr 4113m 
Flysch, ohne ihn zu durchteufen. Aus dieser Tatsache geht hervor, dab die 
M~ichtigkeit der Flyschablagerungen von Wien nach NE zu an M~ichtig- 
keit gewinnen. 

Der derzeitige Stand unserer Kenntnisse yon der Stratigraphie der 
Flyschzone ist mit einigen zus~itzlichen Angaben in der nachstehenden 
Tabelle (nach GRILL, KUPPER und 1 3 ~ E Y ,  1962) wiedergegeben. Die tekto- 
nische Gliederung der Flyschzone, K. FmEDL (1920), wurde im wesentlichen 
yon G. G6TZmGEn (1954) fibernommen, seine Karte ist nach don Ergeb- 
nissen der mikropal~iontologischen Untersuchungen revisionsbediirftig, 
stellt aber doch die zur Zeit beste kartenmaBige Darstellung der geolo- 
gischen Verh~iltnisse der Flyschzone bei Wien dar. 

Zur Sedimentologie 

Sehon aus der stratigraphischen Tabclle ist ersichtlich, dab rhythmisehe 
Vertikalsortierungen in den Kahlenberger- und in den Altlengbaeher Schich- 
ten verbreitet auftreten. Im Westen entsprieht noch die Zementmergel- 
serie (S. PREY und H. K01"PER et al. 1962) den Kahlenberger Schichten 
und die Mtirbsandsteine ftihrende Oberkreide den Alflengbacher--Sieverin- 
ger Sehiehten. Wit bevorzugen diesen deskriptiven Terminus gegeniiber 
der genetisdaen Bezeiehnung ,,Turbidite". Die sorgf~iltigen Profilaufnahmen 
von W. GI~/JN et al. (1964) und G. NIEDERMAYR (1966) entlang der Auto- 
bahntrasse ermSglichen einen guten Einblick in die Sedimentationsvor- 
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g~inge. D er Sandgehalt wechselt in den einzelnen Profilen, er betr~igt in 
den etwa 600 m machtigen Kahlenberger Schichten 85--50~o und steigt in 
den ungef~ihr gleich m~chtigen Altlengbacher--Sieveringer Schichten von 
50--80~ an. 

Die sedimentologische Einheit der Geopetalrhythmite ist die vertikal 
sortierte Bank. Die Kahlenberger Schichten bestehen nach unseren Sch~it- 

/ 
/ 

/ 
J. 

3 
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N e d i a n d u r c h m e s s e r  
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~  

L _  
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Abb. 1. Sortierung (So nach TIIASK) versus Mediandurchmesser. 
Ringe = Oberseite, Punkte = Unterseite einer Bank. 

zungen aus 500--700 Zyklen, die Altlengbacher Schichten aus etwa der 
gleichen Anzahl. Die M~ichtigkeit der Einzelbank schwankt yon wenigen 
Zentimetern bis zu etwa 2 Metern. Die KorngrSBen und Korngr6Benver- 
teilung wurden yon H. WIESENEDEII (1962) und G. NIEDERMAYR (1966) 
studiert. Die starke Verfestigung der Sedimente verlangt die umst~ind- 
liche KorngrSBenanalyse in Diinnschliffen, die nach der Methode yon 
MLTNZNER und SCHNEIDERHOHN (1958) durchgefiihrt wurde. Abb. 1 l~iBt er- 
kennen, dab der Mediandurchmesser vonde r  Unterseite bis zur Oberseite 
einer Bank durchschnittlich um eine halbe GrSBenordnung abnimmt. Die 
Sortierung zeigt im allgemeinen abnehmende Tendenz. 

Im Flyschgebiet des Wiener Waldes sind fast alle fiir Flyschablagerun- 
gen typischen sediment~ren Strukturen vertreten, sie sind bei H. WIESEN- 
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EDER (1962) abgebildet. An der Basis der vertikalsortierten B~inke finden 
sich, und zwar meist die ganze Unterseite iiberziehend, FlieBmarken, yon 
PH. H. KUENEN (1957) als flute casts bezeichnet. Die Form dieser Gebilde 
spricht auch bier ffir die allgemein geltende Auffassung, dab es sich um 
Auskolkungsformen in dem liegenden Pelit handelt, die mit Sediment- 
material ausgefiJllt sind. Die GrSBe dieser ovalen oder dreieckigen KSrper 
h~ingt mit der KomgrSBe des ausfiillenden Sandes zusammen. 1,5 m L~inge 
und 0,3--0,5 m Breite wurden in den Sieveringer Schichten (Steinbruch 
Sievering) an den Kolkmarken gemessen, die mittlere KorngrSBe des Sandes 
betr~gt 0,5 ram. Am Exelberg sind die FlieBmarken nut 5 cm fang, 2,5 cm 
breit und 1 cm hoch, die mittlere KorngrSl3e des ausfiillenden Sandes be- 
tr~igt 0,05 ram. Die durchgeffihrten Messungen der Orientierung der HieB- 
k6rper, H. WmSENEDER (1962), W. GRf3N et al. (1962) sprechen ffir trog- 
parallele StrSmungen aus NE. Schleifmarken (drag marks) sind eberffalls 
yon der Autobahntrasse und yon der Steinemen Lahn bei Hiitteldorf be- 
kannt geworden. Die Rillen iiberziehen ganze Fl~ichen, sind 5--10mm 
breit und einige mm tier. Gew~Shnlich kreuzen sich 2---3 parallele Scharen 
im spitzen Winkel. Ihre Orientierung entspricht der der FlieBmarken. Die 
genetische Deutung der Schleifmarken bereitet immer noch Schwierig- 
keiten. An einer Probe yon der Autobahn bei PreBbaum, binterlegt im 
Institut ffir Geologie der Universit~t Wien und abgebildet bei H. WmSEN- 
EDER (1962) finden sich am Ende einzelner Rillen GerSllchen, die often- 
sichtlich vet ihrer endgiiltigen Ablagerung diese Furchen zogen. Daneben 
scheint abet auch die Annahme, dab suspendierte TongerSlle die Einker- 
bungen geschaffen haben, DZULINSKI und RADOMSKI (1955) wahrscheirdieh, 
zumal TongerSlle wiederholt in den Sandsteinen beobachtet wurden. We- 
niger iiberzeugend ist die Vermutung TEN HAAFS (1959), der annimmt, 
dab es die yon einem Suspensionsstrom passiv fiber den Boden bewegten 
Organismen sind, die diese Schleifspuren erzeugen. Die yon uns beschrie- 
bene Entstehung der drag marks durch GerSlle hat bereits R. R. SrIsocK 
(1948), gestfitzt auf ~iltere Literatur, in Betracht gezogen. Unregelm~iBige 
SandkSrper, die als Auflastmarken gedeutet werden, wurden vielfach beob- 
achtet, sie gehen teilweise in FlieBmarken fiber. Bis zum oberen Drittel 
sind die SandbLnke im allgemeinen ungesebichtet. Die obersten Sand- 
lagen sind meist iibersat mit Glimmer und Ptlanzenh~icksel. Auch diese 
Erscheinung gehSrt in den Zyklus der Vertikalsortierung und hat nichts 
mit Spfils~iumen zu tun. Wir erkl~iren diese Art der Glimmer- und Pflan- 
zenh~ickselanreicherung rnlt dem langsamen Absinken der bl~ittchenfSr- 
migen und leichten Bestandteile in einer Schlammsuspension. 

Nicht selten folgt fiber den glimmerreichen Lagen eine 20---80 cm m~ich- 
tige synsediment~ir gefaltete Schicht (convolute bedding). Besonders auf- 
f~illig ist die zu beobachtende Parallelitat der oberen und unteren Grenz- 
sdaicht. Nach den vorgenommenen Messungen stehen die Achsen dieser 
synsediment~iren Deformationsfaltungen senkrecht auf die L~ngsrichtung 
der Fliel3marken, d.h., dab es sich um Gleitungen mit Faltenbildung auf 
geneigtem Untergrund handelt. Es sei hier angemerkt, daB sicb ~ihnliche 
Erscheinungen auch im Molassebereich finden. Diese Strukturen sind aus 
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den Steinbrtichen bei Kahlenbergdoff, Grinzing und Sievering sowie yon 
den Au_fschllissen an der Autobahn bei Prel3baum bekannt. Uber der 
Fliel3faltenschicht, seltener darunter, folgen parallel- und schr~iggeschichtete 
Siltsteine. Es ist besonders hervorzuheben, dab die Parallel- und Schrag- 
sdaichtungen im Flysch des Untergrundes des Wiener Beckens herrschend 
werden, so dab man yon Sandstreifenflysch sprechen kann. Eine ganz 
~ihnliche Entwicklung zeigen Helvet und Burdigal der Molassezone (Sand- 
streifenschlier). 

Grauwaeken in der Flysehzone? 

Bei der Diskussion der Petrologie der Flyschgesteine wird bei vielen 
Autoren die Assoziation Flys~---Grauwacken--turbidity-currents erweckt. 
Die VerhSltnisse in den Ostalpen sind jedoch komplexer, um mit dieser 
einfachen Forrnel charakterisierbar zu sein. Wenn es auch hier nicht mSg- 
lich ist, die verwirrende Geschichte des wechselnden Gebrauchs des Wor- 
tes Grauwacke zu geben, so sei doch darauf hingewiesen, dab diese aus 
dem Harz stammende Gesteinsbezeichnung urspriinglich fiir dunkle, stark 
verfestigte pal/iozoische Sandsteine verwendet wurde. Der Begriff hat Ein- 
gang in die amerikanische Sedimentpetrographie gefunden und dort eine 
in der intemationalen Literatur weitgehend angenommene Neuformulie- 
rung effahren. Folgen wir F. J. PETTIJOnN (1957), SO sind Grauwacken Ge- 
steine mit mehr als 25Yo Feldsp~iten oder (und) instabilen Gesteinsfrag- 
menten und mehr als 15~o prim~irem Zwischenmittel, Diese yon uns mit 
einigen Ver~inderungen /ibernommene Definition, H. WIESENEDEI:t (1961), 
ist Yon H. G. HUCKENHOLZ (1963) dahingehend kritisiert worden, dab die 
Verwendung von Mineralbestand und Matrix als Parameter der Klassifi- 
kation, KorngrSl3enverteilung und mineralogischen Zusammensetzung in un- 
zul~issiger Weise miteinander vermengt. Jedoch ist eine nur auf den Mine- 
ralbestand aufgebaute Klassifikation unzureichend, da KorngrSl3e, Korn- 
grSl3enverteilung und Mineralbestand gleichwertige Elemente der Sand- 
steinldassifikation sind. Ffir Grauwacken ist eben schlechte Sortierung (So 
nach TRASK ~ 2,5)1) charakteristisd~. Da es vielfach nicht mSglich ist, 
die KorngrSl3e < 0,02ram nach dem Mineralbestand aufzugliedern, 
wurde es als zweckm~ii3ig empfunden, diese als Matrix zusammenzufassen. 
Ein sehr wichtiges negatives Merkmal der Grauwacken an der Typlokalit~it 
ist das Fehlen oder starke Zur/icktreten von Karbonaten. Gerade mit l=tiick- 
sicht auf die untersuchten Flyschgesteine der Ostalpen sei daher vorge- 
schlagen, nur solche Gesteine als Grauwacken zu bezeichnen, die neben 
der angegebenen Charakteristik weniger als 10~o Karbonat enthalten. 
Auch ein besonders starker Verfestigungsgrad mit Rekristallisation der 
Matrix ist f/ir Grauwacken typisch. F/ir schlecht sortierte Psammite und 
Psephite im allgemeinen wird sich die von G. FISCHER (1933) vorgeschla- 
gene Bezeichnung Wacke, die auch Eingang in die amerikanische Literatur 
gefunden hat, empfehlen. Auf diese Frage soll jedoch ausfiihr]icher in 
einem anderen Zusammenhang eingegangen werden. 

1) Vorschlag des Veffassers. 
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Aus den bisherigen Untersuchungen ergibt sich unter Beachtung obiger 
Hinweise, dab die Psammite der Flyschzone im allgemeinen nicht unter 
den Begriff ,Grauwacke" fallen, sondern als Sandsteine oder Arenite zu 
bezeichnen sind. 

Gesteine der Flyschzone 

Ffir das N e o c o m  sind neben Schiefertonen K a l k s t e i n e  und 
H o r n s t e i n k a I k e leitend; es handelt sich vorwiegend um Gesteine 
reich an benthonisdaen Foraminfferen mit rekristallisierter pelitischer Ma- 
trix. Vereinzelte Glaukonitk6rner, authigener Albit sowie wenige detrit'~re 
Quarzk6rner sind zu beobachten. Neben diesen Bioealeilutiten treten 
auch Quarz-Lithocalearenite (Komgr/SBe 0,2--0,Smm) auf. Als Kompo- 
nenten sind Quarz, Homsteinbruehstticke, Quarzite sowie vereinzelt aueh 
Graphitphyllite vertreten. Die Hornsteinknollen bestehen aus Chaleedon- 
fasern, die diffus mit dem Kalzitgrundgerfist des Gesteines verbunden 
sin& Nach G. WOLETZ (1950) und eigenen Untersuehungen weisen diese 
Gesteine nur geringe Schwermineralgehalte auf: Zirkon, Turmalin, Rutil 
k~innten aus aufgearbeiteten Perm- und Jurasandsteinen stammen. 

Kieselige, gr/ine und dunkle G 1 a u k o n i t s a n d s t e i n e,  auch als 
Glaukonitquarzite oder ,Olquarzite" beschrieben, sind fiir das G a u 1 t 
charakteristiseh. Die Komponenten dieser Gesteine bestehen zu mehr als 
90Yo aus splittrigen Quarzk6rnehen, die bis 1 mm Durchmesser erreichen. 
Die wenigen Feldsp~ite sind teilweise in Kalzit umgewandelt, wiewohl 
dieses Mineral den Gesteinen sonst fehlt. Der zwischen den locker gepack- 
ten K6rnern freie Raum ist mit einer braunen kieseligen von Glaukonit- 
k/Jrnehen lind Verunreinigungen durehsetzten kieseligen Matrix erffillt. 
Dieses Mineralgeffige macht es wahrscheinlich, dab Komponenten und 
kieselige Matrix simultan abgelagert wurden. Vermutlieh herrschte im 
R/ickland des Flyschtroges lateritisehe Verwitterung, so dab Kiesels~ure 
in griSBerem MaBe frei wurde. Auch die begleitenden roten Schiefertone, 
bestehend aus Quarz, Illit, Chlorit, Kaolinit und Hamatit, weisen auf ein 
Roterdeklima im Liefergebiet. Petrographisch ~ihnliehe Gesteine finden sich 
auch in den Kaumberger Schiehten und im Eoz~in, ein Anzeichen ffir die 
Wiederholung iihnlieher klimatischer Bedingungen. 

Die dunklen K a h 1 e n b e r g e r S a n d s t e i n e (Santon/Campan) be- 
stehen am locus typicus (Donauwarte, Kahlenbergerdorf) aus etwa 50~o 
detritiirem und authigenem Karbonat, 10---25Yo Mikroklin und Plagioldas 
(meist Oligoklas), Quarz, Biotit, Muskovit, Chlorit und den Akzessorien 
Granat, Turmalin, Zirkon, Apafit, Rutil sowie Erzen. Die Schwermineral- 
assoziationen sind durch ausgepr~igte Granatmaxima gekennzeichnet 
(Abb. 8). 

Die A l t l e n g b a c h e r ~ S i e v e r i n g e r  S a n d s t e i n e  (Maas- 
tricht) sind in ihrer Zusammensetzung ~ihnlich, jedoch ~irmer an Karbonat 
(etwa 10~o). In den Schwermineralassoziationen tritt der Zirkon bereits 
deutlich hervor. 
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In der mineralogischen Zusammensetzung der vertikal sortierten Sand- 
steine zeigen sich von unten nach oben charakteristische Unterschiede. Die 
Zunahme des Kalzitgehaltes mit sinkender KomgrSl3e ist schon von F. BaIx 
(m/indliche Mitteilung) vor Jahren s worden und hat sich dutch 
weitere Untersuchungen best~itigt. Es kommen lithische Komponenten, 
Mikrofossilien, Megafossilbruchstiicke und authigener Kalzit in wechseln- 
den Mengen vor. 

Die Kahlenberger Sandsteine der Laaber Decke (H/itteldorf, Damm- 
bachtal) sind zum Teil als Quarz-Biocalciarenite ausgebildet. Die die Sand- 
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Abb. 2. Hauptgemengteile von Flyschsandsteinen im Konzentrationstetraeder. 
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steinlagen trermenden ,,Zementmergel" bestehen nach der chemischen Ana- 
lyse, H. WIESENEDER (1962), aus 75 Gew.-Yo Karbonat. Die Dfinnschliff- 
analysen ergaben ein sehr feinkSmiges Geffige yon Kalzitkrist[illchen ohne 
Anzeichen bioklastischer oder lithischer Elemente, so dal3 wit diese Ge- 
steine fiir chemische Pr[izipitate halten m6chten. Die pelitischen Zwischen- 
lagen der Altlengbacher Schiehten sind so wie diese selbst ~rmer an Kar- 
bonaten. 

Eine Sortierung in vertikaler Richtung zeigen auch die Schwerminerale. 
Die graphische Darstellung der von G. NIEDERMAYR (1966) Abb. 3/4 an- 
gegebenen Daten lal3t die Abnahme des Granats und die Zunahme des 
Zirkons innerhalb einer gradierten Bank von unten nach oben erkennen. 
Auch diese Erscheinung l~il3t sich, so wie die Abnahme des Gesamtschwer- 
mineralgehaltes in der gleichen Richtung, durch die Sedimentation aus 
einer Schlammsuspension erkl~iren. 

Ein besonders daarakteristisches Gestein der nSrdlichen Greifensteiner 
Decke ist der pal~ioz~ine-untereoz~ine G r e i f e n s t e i n e r S a n d s t e i n. 
Bei H6flein kommen in Konglomeraflagen Quarz-, Phyllit-, Neocomkalk- 
und GranitgerSlle vor. Der Quarzgehalt (Abb. 2) der Sandsteine liegt zwi- 
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schen 91 und 75~ der Feldspatgehalt unter 10Yo, es handelt sich somit um 
rei~e Quarzsandsteine. Das sekund~re Bindemittel ist katkig, seltener kiese- 
]ig. Glaukonit ist verbreitet und fiillt Porertriume xenomorph aus. Das 
Mineral wurde daher im plastischen Zustand mit den SandkSrnern ein- 
gebettet und ist wahrscheinlich in unmittelbarer Nihe entstanden. Zirkon 
in marmigfacher Form ist vorherrschendes Schwermineral, begleitet yon 
Monazit, Granat, Rutil, Apatit, Magnetit und Itmenit. GerSlle mit 5 6 cm 
Durchmesser sprechen unseres Erachtens ffir eine ufernahe Bildung ge- 
ringer Tiefe, da Schlammsuspensionen solche GerSlle kaum ]ingere Zeit 

! 

t - l \ J  . . . . . .  
< ,  , , - ' - t  . -~;~Yo-~----  ~ v - . . - -"o~  ~,E,oE + ~ .  

- + +  .. 

Zirkon% ~ 50 0 50 -= % 6 r , , n o t  

Abb. 3. Durchsichtige Schwerminerale in Flyschsandsteinen. Zirkon, Oranat, 
versus Tttrmalin. Ringe = Oberseite, Punkte = Unterseite einer Bank, Kreu2e = 

Proben an beliebiger Stele. 

in Schwebe zu halten vermSgen. In die gleiche Richtung weist ein 5 cm 
michtiges fiber 15 m in der Horizontalen verfolgbares Kopalitvorkommen 
(H6bersbach). Auch dies ist a]s Seichtwasserbfldung ein~acher zu erkliren 
als durch einen Ferntransport. 

Kollege SEILACrIEn machte reich freundlicherweise aufmerksam, dab das 
Auftreten yon Paliodictyon im Greifensteiner Sandstein nach seinen Unter- 
suchungen f/Jr eine groBe Ablagerungstiefe spricht. Da diese Lebensspur 
abet auch in tortonen Flachwasserablagerungen bei St. Wolfgang in der 
S/idsteiermark (heute Jugoslawien) bei Kartierungsarbeiten der Rohflgewin- 
nungs AG gefunden wurde (Bestimmung yon V. SCHORS und A. PAPP), ist 
der bathymetrische Aussagewert der genannten Lebensspur zweifelhaft. 
Die Proben befinden sich im Archiv der Roh6lgewinnungs-AG in Wien 
und wurden yon Herrn Dir. Dr. R. JANOSCnEK freundlicherweise zur Ver- 
ffigung gestellt. 

Die nut in wenigen Proben untersuchten Gablitzer und Laaber Schichten 
zeigen in sedimentpetrographischer Hinsicht ~hnlichkeit mit dem Greifen- 
steiner Sandstein. 
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Abb. 4. Durchsidatige Sdawerminerale in Flysdasandsteinen, Turmalin, Staurolith, 
versus Zirkon. 

SchluBfolgerung 

N a c h  u n s e r e n  B e o b a c h t u n g e n  in  v e r s c h i e d e n e n  G e -  
b i e t e n  1/iBt s i c h  d e r  B e g r i f f  , , F l y s c h "  a l s  e i n e  z e i t -  
l i c h  n i c h t g e b u n d e n e  L i t h o f a z i e s  b e s c h r e i b e n .  V e r -  
t i k a l  s o r t i e r t e  P s a m m i t r h y t h m i t e  m i t  d e n  c h a r a k t e -  
r i s t i s c h e n  S o h l m a r k e n  u n d  L e b e n s s p u r e n ,  s y n s e d i -  
m e n t / i r e  u n d  f r / i h d i a g e n e t i s c h e  D e f o r m a t i o n s s t r u k -  
t u r e n ,  P a r a l l e l -  u n d  S c h / i g s c h i c h t u n g e n  im  F e i n -  
s a n d - S i l t b e r e i c h  s i n d  f / J r  F l y s c h a b l a g e r u n g e n  t y -  
p i s c h. Die ostalpine Flyschzone in Osterreich enth~ilt alle diese Elemente, 
und die Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe stimmten iiberein, dab die yon 
PH.H. KUENEN (1958) zur Erkl/irung des Ph~inomens Flysch vorgeschlagene 
turbidity-current-Hypothese zwanglos die geschilderten Erscheinungen zu 
erklaren vermag. Dies gilt besonders f/ir die Vertikalsortierung der Kom- 
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gr613en und Minerale. Die Sedimentation aus Tdibestr6men ist dem Ab- 
satz eines polydispersen Systems in einem SehlSmmzylinder 5hnlida, d.h., 
dab die Sortiemng mit sinkendem Mediandurchmesser zunimmt, wie dies 
auch an den untersuchten Schichtfolgen gezeigt werden konnte. Zur Ent- 
wicklung der Flyseh_fazies sind abet auch groBe Mengen kristallinen Sehuttes 
erforderlich, wie sie von tief verwitterten kristallinen Massiven geliefert 
werden k6nnen. 

Trfibestr6me entstehen naeh P1a. H. KVENE~ (1959) nur bei betr~icht- 
lichen Meerestiefen, die von einzelnen Autoren f/Jr das Flyschrneer bezwei- 
felt werden. Bedenkt man aber, dab der ostalpine Flyschtrog 500 km lang 
und mindestens 100 km breit war, so darf man dem Flyschmeer eine Tiefe 
von einigen hundert Metern gewil3 zubilligen, ist doeh der Bodensee an 
seiner tiefsten Stelle aueh 252 m tief. 

Allerdings wird man dem Flyschmeer auch Uferzonen zugestehen mils- 
sen. Fiir das Gebiet des Wienerwaldes kommt die feinkonglomeratisehe 
,,Kreide des Klippenraumes" nnd ffir das PaI~ioziin-Eoz~in der Greifen- 
steiner Sandstein als ufernahe Seichtwasserbildung in Frage. 

Die oft zitierte Fossilarmut der Flysehablagerungen ist nidlt so allge- 
mein, wie man naeh dem Studium der Literatur glauben k6nnte. Sehon 
die Kahlenberger Sehiehten der Laaber Decke bestehen in einzelnen Auf- 
sehliissen vorwiegend aus organogenem Detritus. In den Flysdlablagerun- 
gen des Adriagebietes wies GOHtlBANDT (1960) reine Globigerinenfaunen 
naeh, die nach diesem Autor nur mit gr5Berer Wassertiefe erld~irbar sind. 
Trotz maneher Konvergenzerscheinungen unterseheidet sieh die minera- 
logisdae Zusammensetzung der Flyschgesteine in kermzeichnender Weise 
v o n d e r  der Molasseschichten. Es h~ingt dies damit zusammen, dab dem 
Flyschtrog noch kein Detritus aus den kalkalpinen Zonen zugefiihrt wurde. 
Besonders auff~illig ist das Fehlen der in der alpinen Trias verbreiteten 
Dolomite in den Flyschsandsteinen. Ger511studien, die petrographische 
Untersuehungen der Sandsteine und Pelite sowie Sehwermhaeralunter- 
sudmngen (CH. EXNER und G. CbTZINGEtl, 1953, G. NIEDEtlMAYII, 1965, 
I-I. WIESENEDElt, 1962 und G. WOLETZ, 1950, 1962) weisen auf ein aus 
metamorphen und plutonischen bzw. metaplutonischen Gesteinen bestehen- 
des Liefergebiet. 

In der Unterkreide ist yon diesem Kristallin noch wenig zu bomerken. 
Die geringen Gehalte von Zirkon, Tnrmalin und Rutil lassen sich aus Perm- 
und Jurasedimenten, die das Kristallin zu dieser Zeit noch verdeckten, ab- 
leiten. Erst die Oberkreide (Kahlenberger Altlengbacher Schichten) ist 
zum grbBten Tell aus kristallinem Detritus aufgebaut. Das verbreitete Auf- 
treten yon Feldspiiten, die Schwermineralassoziationen Granat, Staurolith, 
tlutiI, Zirkon weisen auf ein aus Cneisen und Granatglimmerschiefem zu- 
sammengesetztes Kristallin lain. Pal~iogeographisehe Gr/inde spredaen daiiir, 
dab dieses Kristallin den Flysehtrog im Siiden begrenzte. Schon F. E. SuEss 
(1929) hat darauf hingewiesen, dab die gemeinsame Abstammung von einem 
kristallinen Grundgebirge den Flysdaablagerungen ungleicher MeeresrSume 
und Meerestiefen ihren einheitliehen Charakter verleiht. Dieses Kristallin, 
heute unter den Decken der n6rdlichen Kalkalpen begraben, ist in seiner 
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Position den authochthonen Massiven der Westalpen zu vergleichen. Die 
Zusammensetzung des Greffensteiner Sandsteins weist dagegen auf eine 
Schtittung aus einem Granitgebiet der BShmischen Masse. 

Vulkanische Gesteine, Pikrite und Diabase, R. J~-NOSCHEI< et al. (1956), 
sind auf den Siidrand der Flyschzone beschr~inkt, sie wurden in gleicher 
Position im Flysch des Untergrundes des Wiener Beckens, H. WIESENEDElt 
und E. ZmKL (1955), nachgewiesen. Hier konnte sie auch zeiflich eingeord- 
net werden. 

Geosynklinale Gesteinsserien unterscheiden sich dutch ihre grSl3ere M/ich- 
tigkeit, dutch ihre Faltung und ihre laterale Ausdehnung von den gleich- 
alten Schichffolgen der Vorl~inder. So gesehen ist eine lithologische Charak- 
teristik geosynklinaler Sedimente nur schwer m6glich, da in den Alpen 
die mesozoischen Metasedimente des Penninikums (vorwiegend Kalkphyl- 
lite), die ostalpinen mesozoischen Schichffolgen (vorwiegend Karbonat- 
gesteine) und der Flyseh der obigen Charakteristik entspreehen. 
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Formations et facies dans la zone du Flysch 
des Carpates Orientales Roumaines 

Par LOl~IN 1% CONTESCU, Buearest*) 

Avee 9 figures et 2 tableaux 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Nach einem kurzen Blick fiber den strukturellen Rahmen und fiber die tek- 
tortischen Einheiten der rum~inischen Ostkarpaten beschreibt der Verfasser die 
Haupttypen der geosynklinalen Bildungen, die sich in diesem Gebiet befinden. 

Es werden zwei Kategorien yon Formationen unterschieden: die vordiastro- 
phischen (die Kalk- und Tonschiefer-Formationen) und die syndiastrophischen 
(Pr~tysda, Flysch, Postflysch und Molasse). Es wird eine Detaflbeschreibung der 
der Ostkarpatischen Flysdazone angehSrenden Bildungen mad Fazien gegeben. 

In einem letzten Kapitel skizziert der Verfasser ein Bild des Werdeganges 
der geosynklinalen Sedimentation in der Flyschzone und analysiert die gegen- 
seitigen Verh~iltnisse zwischea Diastrophismus uud Sedimentation, sowie die in 
Raum und Zeit existierenden Beziehungen zwischen den verschiedenen Bildungen 
und Fazien. 

Abstrac t  

After a brief look at the structural framework and the tectonic units of the 
Romaniaa Eastern Carpathians, the author describes the principal types of 
geosynclinal deposits from this area: Two categories of formations are dis- 
tinguished: the prediastrophie limestone and shaly formations and the syndias- 
trophic Pr~flysch, Flysch, Postflysch and Molasse formations. 

A detailed description of the formations and facies belonging to the Flysch 
zone of the Eastern Carpathians is given. 

*) Anschrift des Verfassers: Dr.-Ing. LOaIN CONTESCU, Institut de G6ologie de 
l'Acad~mie de la R~publique Socialiste de Roumanie, Soseana Kiseleff Nr. 55, 
B u e a r e s t - 3, R. S. Roumanie. 
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