
Neues zur Deckentektonik im nördlichen Karwendel 

von G .  H e iß e l+J 

Z u samm e n f a s sung 

I n  mehrmonatiger Ge ländearb e it (1974, 1975) konnten im nö rd l i 
chen Karwende l ( nörd l i ch von I n n sbruck , Ö s terre ich ) neue 
Erkennt n i s s e  gewonnen we rden . 

Die Deckentektonik i s t  üb e r a l l  o f fens icht l ich . Gebundene 
( autochthone ) T ekton ik konnte n i rgends nachgewie sen werden . 

T i e f g r e i f ende Ub e r s c h i ebungsbahnen und Schü r f l inge der unter
lagernden Decke (Lechta lde c ke ) bewe i s e n  den Fern schub der 
e in z e lnen Decken ( Lechtaldecke , I nntaldecke ) .  Die " Karwendel
S t i rn s chuppe" der I n n taldecke l ä ß t  s ich im Raum zwi schen 
Scharn i t z-Mittenwa ld und de� Johanne s t a l  in dre i Sc huppen der 
I n n ta ldecke g l i edern . H i n z u  kommt noch e i ne Schuppe der Lech
ta ldecke ( au s  ä lterer T r i a s ) sowie d i e  ebe n f ai l s  von i hrem 
Untergrund losgetrennte " Jungschi chtenz one der Lechta ldecke "  
( obertriadische und j uras s i sche Geste ine ) . 

+ ) An schr i f t  d e s  Ver f a s s e r s: cand. geol . Gunther H e iß e l ,  I n s t itut 
für Geolog i e  und Pal äontologie , Univ e r s i tä t s s traß e  4, 
A-6020 I n n sbruck 



S ummary 

Due to f i e ld work in the northern range of the Karwende l ( north 
o f  I n n sbruck , Au str ia ) during various months (1974, 1975) new 
knowledge cou l d  be gained . 

The nappe tecton i c s  i s  apparent everywhere . Autochthonaus 
tecton ics could not be detected anywhere . Deeply reaching ove r 
thru st p l an e s  a n d  di s lodg ed s l i c e s  of the under lying nappe 
( " Le chtaldecke " = "Lech V a l ley nappe " )  g iv e  proof o f  the net s l ip 
of t h e  ind iv idua l nappe s ( "L ech Val ley nappe " ,  " I nn V a l ley 
nappe " ) .  The " Karwe ndel- St i rnsch upp e " ( " Karwer.de l f ront a l  lob e " ) 
o f  the "Inntaldecke " ( " Inn V a l ley nappe " ) m ay be d iv ided into 
thre e  lob e s  o f  the "Inn Val ley napp e "  in the area araund 
S c h a r n i t z-Mi t tenwa ld and the Johann e s t a l  ( Johanne s V a l l ey ) . To 
these lob e s  there are to be added a lobe of the " Lech Val ley 
nappe" ( l ower t r i a s s i e  rocks ) as we l l  a s  the " .Jungsch i c htenzone 
der L e chtal decke " ( " young strata zone of the Lech V a l ley n appe " )  
( l obe with upper t r i as s i e  and j ur a s s i e  rocks ) ,  wh i ch zone has 

b e en separated from its under lying rock s .  
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1 .  E in l e itung 

1 . 1 .  Thema und a l lgem e in e  Problem st e l lung 

Im Früh j ahr 1 97 4  habe i ch am Geo log i schen I n s titut der Un iver s i 
t ä t  I nn sbruck unter d e r  Betreuung von Univ . -P r o f . Dr . H .  MOSTL E R  
und in Z u samm en arbe it m i t  der Bunde san s t a l t  für den Was serhaus 
h a l t  von Kar s tgebi eten , D i r . OR . Dr . F .  BAUER ( Wi en ) , m e i n e  
D i s s e r tat ion begonnen . 
Mei ne Au fgabe dabei i st e s , d ie Hydrogeo log i e  e i n e s  Gro ßte i l s 
d e s  Karwende l z u  bearbe i te n . Nachdem i n  mei nem Geb i et b i sher 
genaue Kart i erungen f e hl en , be s teht für m i c h  die e r s te wichtige 
Aufgabe i n  e i ner neuen Kar t i erung d i es e s  Geb iete s .  A l s  b i sher ige 
geolog i s che Kartenwerke s i nd f o l ge nde z u  erwähn en : 
Geolog i sche Karte d e s  süd l i chen Karwende lgeb i r g e s 1 : 50 000 , 
o. AMP F ERER & w. HAMME R ,  Wi en 1 8 9 8; Geolog i s che Spe z i a lkarte 
B l a t t  " Z i r l-Na s sere i th " 1 : 7 5  000 , 0 .  AMPFERE� , Th . OHNE SORGE , 
Wien 1 9 1 2 ;  Geo log i s che Spe z i a lkarte B l at t  " I nn sbruck-Achen s e e " 
1 : 7 5  000 , 0 .  AMPF E RER & Th . OHNE SORGE , Wien 1 9 1 2; Geolog i s che 
Karte von Bayern 1 : 2 5  000 , B l att Mi ttenwald , H .  JERZ & R. ULRICH , 
1 9 6 6 .  
D i e  Geo logi sche Karte d e s  ö s t l ichen Karwe nde l und d e s  Achensee
gebiet e s  1 : 2 5 000 , AMPFERE R  1 9  50 , r·e i cht n i cht mehr i n  m e in 
di rekt e s  Arbe i t s gebi et , d i ent aber se lbstve r s tänd l i ch eben f a l l s  
a l s  Arbe i t s u n te r l age . 
Me ine neuen Karti eru n g s arbe i ten er f o l gen au f den Grundlagen der 
be iden Karten d e s  ö. und D .  AV , Karwende l We s t  ( 1 : 2 5 000 ) und 
Karwende l  M i t te ( 1 : 2 5 000 ) , s ow i e  im Süden auf der Umgebungskarte 
Inn sbruck ( 1 : 2 5 000 ) , heraus gegeben vom Bunde s am t  für E i c h- und 
Verm e s sung swe sen ( Lande s au fnahme ) in Wien , 1 97 4 . 
E r s t  dur c h  d ie s e  genaue Kar t ierung i st e i n  Ver s uc h  s innvo l l , 
d i e  sehr kom p l i z i er ten tekton i s chen Verhä lt n i s s e  und m i t  ihnen 
die n icht m i nder komp l i z i erten hydrogeo logi s chen Verhä ltn i s se 
im Karwende l in den Gr i f f  z u  bekommen . Beson de· r s  im Ge l ände
sommer 1 97 5  mußte i c h  dabei f e s t ste l len , daß m e i n e  ge samme lten 
Erkenntn i s s e  nur noch z um Te i l  mit denen bi s her iger Verö f fent
l i chung en über e i n s t immen . Diese Arbe i t  so l l  n un meine Au f f as sun
gen m i t  denen anderer Bearbe i ter die s e s  Geb i ete s vergle ichen 
und sie gegenübe rs te l l en . 
Während 0 .  AMPFERE R  ( 1 9 0 3 , 1 9 2 9 ,  1 9 3 1 , 1 9 4 2 ,  1 9 4 4 ) , W .  HE I SSEL 
( 1 9 50 ,  1 9 5 8 )  und A .  TOLLMANN ( 1 970 , 1 97 1 , 1 97 3 )  z um inde st z u  

ähn l i chen Erkenn tn i s sen kommen , s i nd d ie E rgebn i s se der 
Münchener Schule kaum noch mit m e i nen Auf fa s s un ge n  i n  E i n k l ang 
z u  br i ngen ( H . F RI SCH 1 9 6 4 , H .  JERZ & R. UL RI CH 1 9 6 6 ) . 
Me ine Aus führunge n b e z i ehen s i c h  a l s o  auf den Raum Karwendeltal
K l e in er Ahornboden . Die E-W-Erstreckung verl ä u f t  demnach e twa 
von Scharn i t z  b i s  z um Johann e s ta l . Im N e nden m e ine E r l äuterun
gen , soba ld d i e  e inde u t i ge Lechtalde cke erre i ch t  i s t , gegen S 
enden s i e  me i s t , sobald wir im . Hauptkö rper der Innta ldecke s i nd . 
I c h  werde aber im fo lgenden h i n  und ·wieder a u f  we i ter süd l ich 
ge legene tekton i sche E i nhe i ten und E l emente Be z ug nehmen m ü s se n , 
er s ten s um d i e  Z u s amm enhänge be s s e r  dar l e ge n  z u  können , zwe i ten s , 
um z um inde s t  te i lwe i se auch h i e r  entdeckte Fehlm e i nungen 
früherer Bearbe i te r  am Rande m i t z ubehandeln . 
Auf hydrogeolog i s che P r ob l em e  und Erkenntni s se wi rd in d i e ser 
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Arb e i t  - d i e  a l s  e in Vorb e r i cht verstanden we rden s o l l - n i ch t  
e i ngegange n . 

1 . 2 .  D i e  Verte i lung d e s  von m i r  b earbe iteten Geb i ete s 

Von dem im fo l genden behande lten Geb i et ( Raum Karwende l t a l 
K l e i n e r  Ahornboden ) kann ich m i c h  auf m e i n e  f e r t i ge Kar t i erung 
d e s  Karwend e l t a l e s  und der angrenz enden nö rd l i chen u nd südl ichen 
Bergkämme von der Lin i e  Kirch l s p i t z  - Mündung d e s  K i rchib ac he s  
i m  W b i s  z ur L i n i e  Kuhpl atte- Hoch a lm s atte l i m  E s tüt z en . Im 
K i r c h l kar , Ront a l , Tortal , Johanne s t a l  · und La l iderertal wurden 
von mir aber bere i t s  i ntens ive Arb e i ten durcht;·""! f ührt . ( Hydrolo
g i s ch ist i n  d i e s e  Unter s uchungen auch der Raum Engta l noch m i t 
e i nb e z ogen ) .  Von den in d i eser Arb e i t  n u r  am Rande g e s t r e i ften 
Geb ie te n  ist d i e  Karti erung im Raum de s g e s am t en H i n te raut a l e s  
( a l so m i t  Roß l och u n d  Ha l leranger ) b ere i ts b e e ndet , i m  Geb i et 

d e s  G l e i e r s c ht a l e s  und der Nordkette s ind m e ine Arb e i te n  b e re i t s  
re l a t i v  we i t  ged i ehen . Das Geb i et des ö s t l i chen Karwende l 
( a l l erd ings n i cht i n  der s e lben Ausdehnung der Karte 1 : 2 5  000 

von 0 .  AMPFERER , 1 9 5 0 )  wird von me inem Ko l l egen R .  ECKART nach 
d e ns e lben G e s i cht spunkten bearbe ite t . E s  wi rd also i n  der Tat 
fast das g an z e  Karwende l  n euen , sehr gen auen U nt e r s uchungen 
unter zogen , und i ch b in auch s i cher , daß s i ch nach-der ( in 
n aher Z ukun f t  z u  erwartenden ) Beend igung d i e ser D i s s ertations
arbe i t e n  d a s  Bild über den Aufbau d i es e s  Geb ir g e s  e i n i germaßen 
gewand e l t  hab en w i rd . 

1 . 3 . D i e  P r ob l em s te l lung im h i e r  behande l ten Geb i e t  

E s  s in d  hi er zwei Prob lem e  anz uführen . D a s  e r s te , n äm l i c h  d ie 
Ab gren z ung der I n n tal decke von der Lechtal deck e , i st n i cht n eu . 
Be sondere S c hw i e r igk e i t e n  b ereiten d i e  b e i  der De ckenüb e r s c h i e 
b ung an de r Decken s t irn ausgeb il deten S chuppen ( St ir n s chuppen ) .  
Von de n Geologe n , d i e  s i ch b i sher m i t  d i e s em P rob l em zum T e i l  
sehr e i ngehend be s chä f t igt haben , se ien h i e r  ang e führ t : 
A .  ROT HPLE T Z  ( 1 8 8 8 )  I o. M-1PFERER ( 1 9 03 I 1 9 2 9  I 1 9 3 1  I 1 9 4 2  I 1 9 4 4 )  I 

0 .  AMPFERER & W .  HE I S SEL ( 1 9 50 ) , W .  HE I S SEL ( 1 9 5 8 )  sowi e 
A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) . Dab e i  i s t  noch z u  erwähnen , daß 
m an s i ch vor dem Erkennen der Decken durch 0. M1PFE RER ( 1 9 1 1 )  
natür l i ch nur m i t  den S chuppen a l s  so lchen b e schäft igen konnte . 
Spätes tens sei t 0 .  AMPFERER ( 1 9 1 1 )  s o l lte das zwe i t e  ( wesent
l i c h  l e ichter z u  beantwor tende ) Prob lem e i g en t l ich keines mehr 
s e i n . E s  hand e lt s i ch dab e i  um d ie Frage , ob geb undene Tekton ik 
od er der Ferns chub von heute üb erei nand e r l i egenden Decken ange
nommen "werden s o l lte ( H .  JERZ & R .  ULRICH 1 9 6 6 : 9 5 ) . Daß d i e s e  
F r age s t e l lung in d i e s em Geb i et n eu aufgetaucht i s t , i s t den ( z .  
T .  ebe n  ange führten ) Arb e i ten der Münchener Schule ( H .  FRI SCH 
1 9 6 4 , z i ti ert in : H .  JERZ & R. ULRI CH 1 9 6 6  et al . )  z u z u s chre i 
b e n . S o  kan n i ch a l s o  n i cht umh i n , auch darauf e i n z ugehen . I c h  
d a r f  aber g l e i ch vorwegnehm en , d a ß  der j e n i ge , d e r  d a s  e r s te 
P r ob lem auch nur e i n i ge rm aßen r ichtig lö st , s i ch m i t  S i cherh e i t  
für d i e  Deckentekton i k  i m  S i nne von 0 .  AMP FE RER ( 1 9 1 1 ,  1 9 2 9 , 
1 9 3 1  I 1 9 4 2  I 1 9 4 4 )  I w. HE I S SEL ( 1 9 50 , 1 9 5 8 )  I A .  T OLLMANN ( 1 9 7 0 ,  
1 9 7 1 , 1 9 7 3 ) et a l . e n ts cheiden wird . 
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2 .  D ie T ektonik 

2 . 1 .  E i n l e itende E r k l ärungen 

E s  hat s i ch g e z e igt , daß Arbe i ten in k l e inen Gebieten ( H . FRI SCH 
1 9 6 4 )  bei der Au f lö sung der Tekton ik n i cht z ie l f ührend sein 
können . D adur c h , daß solchen Arbe iten der B l ick für gro ße tekto
n i s ch e  Z u s ammenhänge gan z  zwang s läu f i g  f e h l t , werden h ier d i e  
Verhältni s s e  n i cht r ichtig ge sehen und das tektoni sche " Pu z z le 
s p ie l "  w i r d  f a l s ch z u sammenge s e t z t , obwohl e igent l iche Kar t ie
rung s feh l er ( unr ichtiges An spreche n  von Ge s t e i ne n }  kaum nach
gewie sen werden können . Gewi s se Unach t s amke iten können h i ngegen 
re l a t iv l e i ch t  aufge z e igt werden : den aufmerksamen Betrachter 
der Geo log i s chen Kar te von Bayern 1 : 2 5  000 , Bl att Mitte nwa ld , 
wird be i sp ie l swe i s e  d ie f a s t  mit dem Lineal g e z ogene Ges t e i n s-. 
gren z e  am Südhang der Larchet f lecksp it z e  (Le r c h f l ecksp itz e }  bei 
etwa 1 500 m zwi s chen Re ichenh a l l er Schi chten und Musche lkalk 
s tören . D a ß  e s  s o l c he Ge s te in sgr e n z e n  in der Natur n i cht geben 
kann , dür f te k l ar s e i n . I ch werde a l s o  im f o l g e nden be sonder s  
auf d i e  Geolog i sche Karte v o n  Bayern 1 : 2 5  000 , B l att Mittenwald , 
d i e  daz ugehör ige P ro f il ta f e l  und a u f  d i e  E r l äuterungen zu Blatt 
Mittenwald (al l e  drei: H .  JERZ & R. ULRICH 1 9 6 6 , dar in des öfte
ren z it i ert : H.  F RI SCH 1 9 6 4 }  e ingehen. Nachdem A.  TOLLMANN 
( 1 9 7 0 ,  1 9 7 1 , 1 9 7 3 }  auf d en Arbei ten der Münchener Schu l e  auf

baut (obwohl er e in e r  der größten Befürworter der Deckentekto
n i k  i st } , werde ich auch s e i n e  Ergebni ss e  i n  me ine Betrachtun
gen e inbe z iehen . Auch d i e  Arbei t  von W .  HE I S SEL ( 1 9 5 8 }  i s t  für 
un s e r e  Betrachtung e n  wichtig , aü ch wenn er gerade in dem hier im 
Ge spräch stehenden Geb i et n i cht s ehr auf die Prob leme eingeht . 
Auch i s t  s e i n e  Ube r s i chtskarte der Tektonik der Nörd li chen 
K a l k a l pen ( 1 9 5 8 }  im Maßstab zu k le i n , um die h i er au f engs tem 
Raum be i s ammen l i egenden E l emente zur D ar s te l lung zu bringen . 
Für d ie se n  Zweck wäre hingegen d i e  Tektoni sche Karte der 

. Nörd l ichen Kalkalpen (We stabschn i tt}  von A.  TOLLI•1ANN ( 1 9 7 0 }  im 
Maß s tab ausrei chend , z e igt aber im betre f fenden Gebi et eigent
l ich kaum mehr a l s  d i e  Karte von W .  HEI S S E L  ( 1 9 5 8 } . Natü r l ich 
w i rd hier auch au f die Arbe i t e n  und Me inung e n  von 0. AMPFERER 
e i ngegangen . Fre i l i ch muß noch betont werde n , daß 0.  AMP FERE R  
d i e  Tektoni k  überhaupt in e inem anderen L i c h t  ge sehen hat . Er 
ver sucht sehr v i e l  mit Re l ie fübersch i ebungen z u  lösen, was 
me i n e s  Erachte n s  zwar für d i e  k l a s s i sche S te l le am Staner Joch 
am P l atz s e in mag , im h i er behand e l te n  Gebiet aber woh l n i rgend s 
i n  Frage kommt . 

2 . 2 .  Det a i l l i erte Er läuterung der Tektoni k  

Anhand v o n  1 8  Pro f i len von W n a c h  E u n d  i h r e r  aus führl ichen 
Be schr e i bung s ol len n un me ine gewonnenen Erkenntn i s s e  dem 
Le ser dargebote n  werden . D i e  ersten 7 P ro f i l l in i en wu rde n  dabe i 
abs i c ht l i c h  gl e i ch gewäh lt , wie au f der Pro f il t a f e l  zur Geo lo
g is chen Karte von Bayern 1 : 2 5  000, Bl att Mittenwa ld (=Pro f i l 
t a f e l  Mittenwa ld } ,  denn so kann man le ichter und be s ser Ver
g l e i che zwi schen me inen Auf fa s sungen und d enen der Münchener 
Schule z iehen . E s  e nt s prechen a l s o  me ine Pro f i le 1 bis 7 den 
P ro f ilen 7 bis 1 au f der Prof i l t a f e l  Mittenwald . Nachdem die 
P ro f i l s chni tte N - S  der Prof i l ta f e l  Mit tenwald a ll erdings sehr 
ungün s t i g  s ind , habe i c h  dazwi schen auch e i gene P ro f il e  gel egt , 
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wobei darauf geachtet wurde , daß d i e  S ch i chten s t e t s  etwa senk
r e c h t  zu I hr ern Stre i c hen ange schn itten werden . D i es e  Prof i l e 
wurden aber , genauso w i e  neun wei tere P rof i l e  im ö s t l i chen Ab
s c hn i t t  d e s  h i e r  behandelten Gebiet e s , aus p la t z- und ko s ten spa
renden G ründen n i cht in d ie Prof i ltafe l n  aufgenommen . 

P r o f i l  1 ( 7-Mittenwa l d ) 

D i e  nördl ichste E inhe i t  w i rd von der Lecht a l decke g e b i ldet , d i e  
bere it s An s ä t z e  z u  e in er späteren Schuppe z e igt . D ie Lecht aldecke 
bi l det hier e in Gewölbe , in dessen Kern Re ichenh a l ler Schi chten , 
arn Nord f lüge l Mu sche l k a l k  und We tte rste inkalk s ind , währ e nd im 
S nur noch Mu s c h e l ka l k  erha l t e n  i s t . Von s her wi rd nun d i e s e  
" Su l z leklarnrn- Le i t e r ste i g- Ant ikl inale " - s i e  i s t  g l e i ch z u se t z en 
m i t  d e r  S c hartenkopf-Le iterst e ig-Ant i k l in a l e  von A .  TOLLMANN 
( 1 9 7 3 :  1 5 3 )  - vorn Hauptkörper der I nntaldecke und von (vo r l äu f i g )  

e in er . ihrer Schuppen übe r f ahren . 

Ganz im S i s t  der Ha upt körper der I nntaldecke zu sehen . Er wird 
an der Ober f l äche von We tters teinkalk gebi ldet , der Musche lkalk 
i st a l lerd i n g s  recht ober f läc hennahe z u  ve rmuten , da er - z war 
d i skordant - im Graben S vorn Brunn s te inegg z u s ammen mit e inem 
J u r a sc hubspan aus Aptychenschi chten an e iner t i e f gr e i f e nden 
Bewegungs f l äche z u tage t r i t t . D i ese Bewegun g s f l ä che f indet ihre 
Fort s et zung ge gen E vor e r s t  in der Ro ß l ehn und t re nnt den Haupt
körper der I nnta ldecke von e i n er i hrer Schuppen , und z war von 
der ( im h i e r  besprochenen Geb i e t ) 3 .  Schuppe der I n nt a ldecke 
nach der Abf o l ge d e s  Transport e s  von S .  D i e s e  3 .  Schuppe der 
I n n ta ldecke besteht wieder aus We ttersteinka l k  bzw . e inem t ek 
ton i sch st ark redu z i er ten Mu s chelkalk sowie in der T i e f e  au s 
Spänen von Re i chenhal ler und Schubsp änen von Kö s s ener Schi chten 
s ow i e Bun ten L i a s ka l ke n . D i e  übe r s c h i ebungsbahn im W s ieht man 
d eu t l i ch im Pro f i l  9-Mittenwald in der Riedberg s char t e; gegen 
E führt sie zum Garnsanger l .  

Prof i l  2 ( 6-Mittenwa ld ) 

D a s  B i ld hat s ic h  kaum gewand e lt . D i e  Verhä l tn i s s e  in der Lecht
ta ldecke s ind noch ähn l ic h  wie im Prof i l  1 ,  aber an deren Süd
ende z e ichnet s i ch bere i t s  die B i ldun g e iner Schuppe (=Schuppe 
der Lechta ldecke= S . LD )  ab . S i e  z � igt s ich in e i n er s t e i l s tehen
den S törung , aus der gegen E h i n  s ich von nun an vö l l ig d i s 
kordant Mu sche lkal k ,  später dann Re i chenha l l er Sch ich ten , nörd
l i ch der Grabenkars p it z e  Re ichenha l l er S c h i chten , Mu sche lkalk 
und Wetter s t e inka l k , und i n  den Torwänden l et z l i eh Musche l kalk 
und We tte r s t e i n k a l k  entwicke ln . D i ese Stör ung ist s o z u s agen der 
Beg inn einer gegen E h in imme r mächt iger werdenden S c huppe - im 
bearbe iteten und hier behande lten Gebi e t  d em Bewegung sablau f 
n ach - der 1 .  Schuppe der Innt a ldecke . Wäh rend d i e  3 .  Schuppe 
der I n n taldecke von der Porta C l aud i a  bis z um Bär a l p l  norma l 
ge l ag e r t  i st und nur an i hren süd l i chen Rändern s i ch s t e l l en
we i s e  (Kir c h l s chatt se i te , H i r s chgrübl , un te r e s  Larchetkar ) über
k i ppt , i s t  d i e  1 .  Schuppe der I nn t a ldecke von An f a ng an inve r s  
g e lage r t . Zwe i  frühere Autoren haben h i er andere Au f fa s sungen 
v e r t r e ten . w. H E I SSEL ( 1 9 5 8 )  z e ichnet von der Porta C l aud i a  b i s  
N d e r  Raf f e l sp i t z e  ( 2 3 2 4  rn )  d i e s e - me ine 1 .  Schuppe d e r  I nnta l 
decke - nicht , s i eht aber v o n  h i e r  g e g e n  E ebenf a l l s  e i n e  inve r s  
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ge lagerte Schuppe der I n nta ldecke . Hingegen be ze ichnet A .  TOLL
MANN { 1 9 7 0 )  d ie eben behand e l t e  E inhe i t  E des Bär a l p l s  a l s  i n 
v e r s e  Schuppe der Lechtaldeck e , W d e s  Bä ralpl s  (=N d e r  Raf f e l 
s p i t z e ) f eh l t  a l l erdings d i e  o h n e  Z we i f e l  vorhand ene Schuppe 
vö l l ig . 
D e r  Hauptkö rper der I nntaldecke i st sozusagen g le ich geb l i eben , 
an der t ekton i s c h  redu z i er t en Bas i s  der 3 .  Schuppe der Inntal
d ecke s ind nun auch d i e  Re ichenha l l er S c h i chten auf g e s c h lo s s en 
u nd m i t  d i e sen der Schubspan aus Kö s s enern und Bunten Liaska lken . 

P ro f i l 3 ( 5-Mittenwa ld )  

War en me i n e  Pro f i le 1 und 2 und d i e  Prof i le 7 und 6 der Pro f i l
t a f e l  Mittenwald f a s t  g le ich und z e ig ten s ie höchstens in ihrer 
Au sdeutung Ver schiede nhe i ten , so i st d i e s  von nun an ander s .  

D i e  P ro f i l l in i e  f ührt nun ent lang dem Bergkamm von der Nörd l i 
chen Linden s p i t z e  über d a s  Gamsang e r l  nach S .  Dadurch tre f f e n  
w i r  auf e i n e  we i tere tekton i sche E inheit , d i e  in den Pro f i len 1 
und 2 ( t i e fere Prof i l l i n i en )  j a  bere i t s  erodi ert i s t . 
Im N s ehen wir Hauptdo lomi t ,  Ra i b l e r  Schichten und Wetterstein
kalk der Lechta ldecke , S d er V i ererspit z e  ( 2 05 3 m )  i st e in ste i l  
südf a l lender Span von Musche l kalk , und i n  der T i e f e  können 
Re i chenha l l er Schichten angenommen werde n .  D i es ist wieder d i e  
1 .  Schuppe d e r  I n n ta ldecke . D ar an schl ießt g e g e n  S d i e  abge
s cherte Ant i k l i n a l e  aus ä lterer T r i a s  (Su l z lek lamm-Le i t e r s te ig
Ant i k l inale ) de r Lechta ldecke an (A . TOLLMANN 1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 
7 6  unten ) . I hr au fge lagert i s t  nun eine 2 .  Schuppe der I n n ta l
decke . S i e  i st norma l ge lager t , ihre s tarke F a l tung bi ldet mit 
Re ichenha l ler Schichten und Mu sche lkalk d ie Gamsanger - An t i k l i
na le {vg l . A .  ROTHPLET Z 1 8 8 8 : 4 4 5 ,  F ig .  1 1 ; 0 .  AMPFERE R  1 90 3 : 
2 3 8, F ig . 4 9; 1 9 2 9 :  1 4 0, F ig . 1 ; 1 9 4 4 :  3 5 ,  F ig . 1 8; A .  TOLLMANN 
1 9 7 3 : 1 5 3 , Abb . 7 6  unt en ) . Au f der Gamsanger -Ant ik l inale 
( 2 . Schuppe der Inntald ecke ) l i egt nun die 3 .  Schuppe der Innt a l 

decke , u n d  zwar mit Re i c henhal ler Spänen in d e r  T i e f e  ( s ie s ind 
im f o lgenden Pro f i l  4 wi eder au f g e s chlos sen ) , e inem tekton i s ch 
reduz i erten Muschel kalk , und auf d i e s em l i egt We tter s te inka l k . 
Der Hauptkörper der I n n ta ldecke folgt im Süden mit Wette r s t e in
k a l k , getrennt vo n der 3 .  S chuppe der Inntaldecke dur ch e ine 
s tei le Bewegung sbahn , d i e  gegen E über das Brun n s t e inkar l zum 
Kirch lb ach führ t . 
Bemerkenswert i st , daß A .  TOLLMANN ( 1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 7 6  u n te n ) 
woh l  von e in er abg e s cherten Ant ikl inale der Lechta ldecke spr i cht , 
man aber durch das ung lück l ich gewählte Nordende d e s  Pro f i ls 
e ine s o l che Ab scherung nicht e rke nnen kann . Z u  erwähn en wä re 
noch , daß im se lben Pro f i l  der Muschelk a lk der Gams anger 
Ant ik l i n a l e  auf kÜr z e ste D i s t a n z  (! ) im Nordf lüge l d e s  Sat t e l s  
v i e l  mächti ger i st a l s  i m  Süd f lüge l . H .  FRI SCH ( 1 9 6 4 ) , H .  J E R Z  & 
R .  ULRICH ( 1 9 6 6 ) behe l f en s ic h  au f dem P ro f i l  5 -Mi ttenwald mit 
e i n er un tergeordn eten S törung . Obwo h l  aber A.  TOLLMANN ( 1 9 7 0 : 
Tekton i s che Karte der Nörd l i chen Ka lka lpen, der We stabschni tt) 
d i e  Gams anger -Ant i k l inale {mi t Recht ) zur Karwend e l - S t irnschuppe 
der I nnta ldecke zäh l t , i s t  d i e  von i hm g e z e ichnete tek to n i s che 
Zä sur {A . TOLLMANN 1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 7 6  un ten) nur e in max imal 
4 7 0 m (!) t i ef re ichender Bruch mit ger ingem Ve r s et zung sbetrag . 
D i ese Wi der sprüche be i A .  TOLLMANN haben a llerdings i h r e  Ursache 
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in der f a l s chen Ausdeutung der Tekton ik dur c h  H. FRI SCH ( 1 9 6 4 ) , 
H. J E R Z  & . R. ULRICH ( 1 9 6 6 ) , d i e  ohne e ine Schuppe ausz ukomm e n  
ver s uchen. S i e  s ehen zwi s chen dem Gatter l und dem Gamsang e r l  
e in e n  gefa lteten " Lappen " d e r  I nnta ldecke (H. J E R Z  & R. ULRICH 
1 9 6 6 : 1 0 1 ) .  (Es h andel t s i ch h iebei um meine 2. S chup� e  der 
I nh t a ldecke ) .  Mer kwürd ig be i d i eser D eutung von JERZ & U LR I C H  
i s t  n ur , daß von d ie s em " Lappen " in k e i nem anderen P ro f i l  etwas 
zu s ehen i st . - Aber z urück ztim Problem der Uberschi ebungsbahn , 
zurück zu j e ne r  Trennf l äche , d i e  nach A. T OLLMANN nur 470 m 
T i ef g ang und som i t  Bruchcharakter h at ( s iehe oben ) .  H i e z u  möchte 
i c h  f o l gende s . f e stha l te n : TOLLMANN ( 1 97 3 )  pos tu l i ert den t ie f 
gre i f e nden Charak ter der Uber s c h i ebun g sbahn u n d  begründet d i e s e n  

. m i t  d em Auftreten von Jung sch ichten- Schubspänen . D i e s  t r i f ft 
aber auch für d i e  von T OLLMANN nur mi t Bruchcharakter dar g e s te l l
te Z ä s ur z u , wie d ie S chubspäne süd lich des Brunnste ineggs be
we i s e n . 

P ro f i l  4 ( 4- Mit tenwa l d )  

D i e  P ro f il l in ie ver l ä u f t  von d e r  Kreuzwand ( 2 1 3 2 m )  gegen S über 
das Brunns t e inkar ins Karwend e l ta l . Nach H. Fni SCH ( 1 9 6 4 ) , H� 
J E RZ & R .  ULRICH ( 1 9 6 6 )  s o l l  s i ch d ie Tekto n ik - nach ihrem 
ers te n  Wechse l  in Pro f i l  5�Mi ttenwa ld - nun z um zwe i ten Ma l 
vö l li g  ändern , und das a u f  e i n e  E-W- Er s treckung vbn 500 m. Der 
" Lapp e n "  der in nta ldecke i st vö l l ig verschwunden . Was in P ro f i l  
5-Mi t tenwa ld n ur e ine untergeordnete S törung war ( und be i 
A .  TOLLMANN 1 97 3 : 1 5 3 ,  Abb. 7 6  unten , überhaupt unge s tört b l i eb ) , 
i st-hun wieder e ine D eckengre nz e  g eword e n . D a ß  H .  JERZ & R . 

. ULRiCH 1 9 6 6  auf S e i te 9 5  d ie s e  Deckengren z e  zwar nur a l s  Uber
s c h i e bungs stö r ung von begrenz ter Länge be s chre iben , tut im Augen
b l i c k  n ichts z ur Sache , d e nn imm erh in trennt auch be i ihnen 
di e s e  Uber schiebu n g s g r e n z e  die Le chta ldecke von der Inntaldecke. 
Nachdem s i e  d i e  D eckentheorie bezwe i f e ln , s e t z e n  s i e  d i e  Begr i f fe 
I n n t a l decke und Lecht aldecke auch un ter An f ührun gs z e i chen. Nun , 
d i e  a u f  Pro f i l  4-M i t tenwa ld darge s t e l l t e  Dec kengren z e  i st e ine 
Uber s c h i ebun g sbahn , d ie s ehr an Re l i efüber sch i ebungen er inne r t . 
D arunter s che inen drei ( ! ) Sc huppen der Lechta ldecke a u f z utauchen. 
D i e  Tekton ik i s t somi t n icht nur in der InntaJd e cke eine vö l lig cndere 
g eworden , sonder n auch in der darun ter l i e genden Lechtaldecke . 
Merkwürdig i st wiederum , daß auch von d i e s en drei S c huppen der 
L e c ht a ldecke in · a l le n  anderen P ro f i le n  der Pro f i lt a f e l  Mitten� 
wald ke ine Spur z u  sehen i st .  ( D a s s e lbe Phänomen kennen w i r  
a l l erd ings schori von.dem I nnt a ldecK. e n- " Lappen " a m  Gamsanger l ) . 
Nur am Rande s o l l  h i e r  e rwähnt s e in , daß das E i n f a l l e n  der 
S c h i chten d e s  Musche lka lk s in Pro f i l  4 -Mittenwa ld k e i n e sweg s  
m i t  d e n  auf d� r Geologi schen Karte von·Bay ern 1 : 2 5  OOOj B l att 
M i t t e nwald , e i n getragene n Fal l z e i chen übere i n s t imm t . - Genauso , 
wi e in Pro f i l  5-Mittenwa ld , g ibt e s  auch in d i e s em P ro f i l  k e i n e  
E r k l ärung für den Mus c he lka lk- Span , der in Wirkl ichke i t  zwar 
n i cht s e nk recht , so doch aber s e h r  s te i l  nach S e in f ä l lt und S 
d e r  Kreu zwand m i t t e n  in We tte r s t e inkalk der Lech t a ldecke e inge
k l emmt i st .  Eine solche Erklärun g i st leider auch in den Er läu
terungen zu B l at t  Mittenwa ld und in der d a z u gehörenden Be i l age 2 ,  
Tektoni s che Karte z u  B l att Mittenwald , unter l a s s en worden . 
N a c h  meiner Au f f a s sung verhä l t  s i ch dagegen d i e  Tekton i k  w i e  
f o l gt : N d e r  Kreuzwand ( 2 1 3 2 m )  i s t  d i e  unge störte Lechtaldecke 
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vor un s .  Im Graben W d e s  Vo rderen D ammkare s  - d . h . S der Kreuz-
wand - i s t  s t e il nach S e in fall end Muschelkalk d er 1 .  Sc huppe· 
der I nntald ecke 6ngeklemmt ; Re i chenhaller Schi chten können wie
d er in_ d er T i ef e  angenommen werd en . Daran anschl i e ß e nd kommen 
Wetf e r s te inkal k , Muschelkal k  und Re ichenhall er S ch i chten al s 
Forts e t z ung d e r  Sul zlekl amm-Le i t e r s teig- Ant i klinale (al s o  d ie 
Schuppe d e r  Le chtald ecke ) und an ihr aufgelagert i s t  im S d i e  
normale Fort s e t z ung d er Gams anger- Ant ikl iri ale ( 2 . Schuppe der 
I nntald ecke ) .  S d avon tr eten tekt o n i s ch stark reduz i ert 
Re ichenhaller Schichten und Mu schelkalk , und auf d ie s en d e r  
Wette r s t e inkal k  d er 3 .  S c huppe d e r  Inntald ecke auf . D i es e  3 .  
Schuppe der I nntald ecke bewegte s i ch natürl i ch über d i e vorher 
erwähnten E i n he i t e n  h inweg . D en e r s ten Bewe i s  h i efür s ehen wir 
von w kommend in d i e s em Pro f il , und zwar im G i p f elaufbau der 
We s tl i chen Karwendel sp i t z e  ( 2 3 8 5  m ) . Er besteht aus d e n s elben 
tektoni s ch red u z i erten Re ichenhaller Schichten und Muschelkalken 
wie d ie Bas i s  d er 3 .  Schuppe der I nntaldecke im S .  - An d er 
s t e il e n  Uber schi ebung s fl äche im Brun nste inkarl i s t  l e t zl ieh der 
Hauptkörper d e r  I n ntald ecke auf d ie z uvor beschr i ebenen fün f 
Einhei ten ( näml i c h  Lechtald ecke , 1 .  Schuppe der Inntald ecke , 
Schuppe d er Lechtald ecke , 2 .  Schuppe der I nn t ald ecke , 3 .  Schuppe 
der I nnt ald eck e )  aufgefahre n . Im Gelände bei r ichtiger Beleuch� 
tung i s t  d i e se Uberschiebun gsbah n , obwohl Wet ter ste inkalk an 
Wetter steinkalk grenz t , auch vom Karwend elt al aus sehr gut z u  
sehen . 

P ro f il 5 ( 3-Mittenwald ) 

-rm Prof il 3 d er Pro f il t a f el z u  Bla tt Mittenwald soll s i ch nun 
abermal s  nach we i t e ren 6 00 m gegen E ·  d ie T ektonik gänzli ch 
geändert haben . Das bedeute t , daß d er Char ak ter der Obers c h i e
bung von Pro f il 6 bis 3 (alle Pro f ile s iehe P ro f iltafel z u  
Bl att Mittenwald ) ,  al so auf e i n e r  E-W- E r s t reckung v o n  etwa 
1 700 m , dre imal gewechsel t  haben soll . Me iner Me inung nach 
ble ibt d er Charak ter d er Tekto n i k  aber von Anf ang an gl e i ch . 
D i e e in z el nen Bauelement e s t r e i chen zwar gegen W h i n  - verur
s acht d urch d ie Eros ion - te ilwe i s e  in d ie Luft aus und gehen 
so z um T e il für d e n  Beobachter verloren . Gegen E hin werden s i e  
d agegen immer mehr von d e r  mäc ht iger we rd end en 3 .  Schuppe d e r  
I n n tald ecke über f ahren und verd eck t . 
Aber z urück z u  P ro f il 5 :  
Der S pan d er 1 .  S chuppe d e r  I n n tald ecke , d e r  zwi schen d e r  Lech 
taldecke und d e r e n  S chuppe e ingeke ilt i s t , be s i t z t  nun neben 
d em Mus chelkalk s icher auch ber e i t s  Re ichenh all er Schi chten , 
d ie man bei d en folgend en Pro f ilen d ann auch schon anst ehend 
vor f ind et . Le� d er l i egt n un d ie s e  1. S chuppe d e r  I n ntald ecke 
völl i g  verdeckt unter d em Kar s c hutt des Vo rd eren Dammkare s . 
D ie s  hat H .  JERZ & R .  ULRI CH ( 1 9 6 6 ) d az u  bewogen , d i e  Schuppe 
in Pro f il 3-Mittenwald auc h n i cht mehr e in z u z e ichnen . Hätte 
man sie allerd ing s weni gstens anged eutet , so wären wahr sche in
lich e in ige (we i tere ) Fehl er in der Au sdeutung d e r  Tektonik 
vermi ed en wo rd e n . Denn d aß d i e se r  Muschelkal k s pan , nur we il man 
ihn an d ie s er Stelle unter d em Kar schutt gerad e n i cht s ieht , 
s chlagar t i g  zu e x i s t i eren aufhör t , i s t  n i cht an zun ehmen . Dagegen 
spr icht all e s  für eine wei tere Ex i stenz d ie s er 1 .  Schuppe d er 
I nntald ecke in Form d e s  Re ichenhall er Band e s  N d e s  Pred i g t s tuhl s  
( 1 9 2 0 m )  und NE d e s  Bär alpl s ( s iehe d i e  n ächsten P ro f il e ) .  
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D i e  3 .  Schuppe der I nnta ldecke über fährt n un d i e  2 .  S chuppe der 
I nnta ldeck e  auf e i n er r e l a t iv f lachen Schubbahn vo l l ends und 
d i e  2 .  Schuppe der Innta ldecke b l e i bt von nun an in dem h i er 
b e s c hr i ebenen Geb i et verborge n .  Daß s i e  aber n icht h i er endet , 
sonder n zuminde s t  noch e in S tück we i t  im Untergrund vorhanden 
i st , darf ange nommen we rden .  Wi e we it und in welcher Aus b i l dung 
man s i e  a l l erdings noch in der T i ef e  vermuten darf , vermag i ch 
der z e i t  noch n i cht z u  sagen . Von de r Schuppe der Lechtaldecke i� t 
n ur n och d i e  s tei l e  Nordwand aus Wette r s te inka lk der Lok a l i t ä t  
" Au f  dem Damm " aufgeschlossen , a l l e s  andere wu rde eben f a l l s  schon 
von der 3 .  Schuppe der I n nt a ldecke übe r f ahr e n . Die Rei chenha l l e r  
S c h i c hten d er Lokal i t ät " Auf d e m  Damm " gehö ren a l so demnach z u r  
3 .  S chuppe der I nntaldecke . - Im S in der N ähe der K i rchlbach
k l amm z i eht die Grenze zwi s chen der· 3 .  S chupp e der I nnta ldecke 
und d em Hauptkörper der I nnta ldecke vom Brunns t e i nkar l herab . 
Auc h  h i er wird wieder Wetter s te inkalk von Wet t e r s t e i n k a l k  
getrennt . 

P ro f i l  6 ( 2-Mi t tenwa ld) 

D a s  P ro f i l  2 d e r  Pro f i lt a f e l  zu B l att Mittenwa ld i s t  auc h b e i  
A . .  T OLLMANN 1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 7 6  oben , abgeb i ldet . A .  TOLLMANN 
b ietet dabei e i nen bes s e r e n  Einbl ick in den T i e fgang d er T�kton i k . 
Au f s e inem Pro f i l  s i eht man im N w ieder d i e  Lechta ldecke . Auf 
ihr l i egt der G i p f e laufbau der Larchetf lecksp i t ze ( =Ler chf leck
s p i t z e) und d e s  P r ed ig t s t uh l s . E s  hand e lt s ic h  bei d i e s em Gewölbe 
au s R e ichenha l l er S c h i chten , Mus chelkalk und Wetterste inkalk 
e ind eut i g  um d i e  ö s t l iche Fort s e t z ung der Gams anger-Ant i k l inal e . 
Genau h i er aber ver str i ckt s i c h  A .  T OLLMANN in ganz fundamen t a l e  
W i d e r s prüche . Während er d i e s e  Gams ang er -Ant i k l in a le ( w i e  bere i t s  
z uvor e rwähnt) a u f  s e in er tekto n i s chen Karte der Nörd l i chen 
Ka lka lpen ( 1 9 7 0) z ur Karwende l- St i rn schuppe z ä h l t , i st in beiden 
P r o f i le n  1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 7 6 , davon n ichts mehr z u  sehen . Denn 
e in e  4 7 0  m t i ef rei chende S törung kann man be im besten Wi l len 
n i ch t  als Grenz e zwi schen e in er Decke und ihrer e i genen , früher 
wahr sc h e i n l ic h  sogar vö l l ig übe r f ahr e nen S t i r n sc huppe deuten! 
Nun , b e i  der Obern ahme der Pro f i l e  der Münchener S c hu l e  hat A .  
TOLLMANN o f f enbar n icht beachtet , daß H .  J ER Z  e t  al . ( 1 9 6 6) e in e  
so lch e  S t i r n schupp e ( a l lerdings z u  Unrecht) nirgend s  annehmen . 
Wen n aber in d e n  beiden Pro f i len von A .  TOLLMANN ( 1 9 7 3: 1 5 3 ,  
Abb . 7 6) d i e s e  St irn s chupp e n i c ht er s i ch tl i ch wird , drängt s i ch 
s c ho n  d i e  berecht igte Frage auf , wo h i er überhaupt noch von e i ner 
Karwe n d e l- S t i rn schuppe der Innta ldecke im S inne von A.  TOLLMANN 
( 1 9 7 0) ge sprochen werde n  kann! ( I c h  habe d i es e s  Probl em mit z um 

Te i l  ander e n  Argument en s c hon be i den Er läuterungen z u  Pro f i l  3 
be l euchtet ; s iehe P ro f i l  3) . Fahren wir nun aber in den Betrach
t un gen d e s  oberen P ro f i l s ( 1 9 7 3 : 1 5 3 ,  Abb . 7 6  oben) fort und 
n e hmen wir we i t er s  auc h an , e s  hand e l t  s i ch im G i p f e l au f bau der 
Larche t f l e c ksp i t z e  tatsäch l ich um e i n e  Sc huppe der I nntaldecke , 
d i e  - von S he range s c hoben - der Lechtaldec ke aufl i egt 
( a l s  S c huppe wi l l  s i e  A .  TOLLMANN zwe i f e l sohne j a  auch ver
standen wi s sen , s e lbst wenn d i e s  n i ch t  aus d i e s er Abbi ldung 
h ervor g eht) . Der G i p f e l  des Pr edigt stuhl s  ( 1 9 20 m) best eht aus 
Mu s c he lkalk d ie s e r  S c hupp e . Zwischen d i e s em Mu s c helka lk der 
S chuppe der I nntaldecke und dem Wet t e r s t e inkalk der Lechtaldecke 
be f i ndet s i ch e i n  (s chon vorhin erwähntes) s c hmal e s  Band aus 
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Re ichenha l ler Schichten . A . ' TOLLMANN bez i eht d i e s e s  Band 
( genauso wie H .  JERZ et al . 1 9 6 6 )  aus den dahinter l i egenden 

Re ichenha l l er S c h i chten d er S c huppe der I n n ta ldecke . W e nn dem 
so wäi e , hätte es aber s i che r l ich n icht nur die Re i chenha l l er· 
dermaßen au sgewa l z t , sondern auch den darübe r l iegende n  Mus c he l
kai . Auf grund der heutigen S t r e i ch- und F a l l r ichtung des 
Musche l ka l k s  s ie h t  man aber e indeut i g , daß ihm n i chts pas s i ert 
i s t . I ch kann mi r a l s o , obwohl Re i chenha l ler Schi chten sehr 
mobi l e  G e s t e i n e  dar ste l l en , e ine so lche Art d e s  Tran s por t s  
kaum vor s t e l len . I c h  b i n  jedoch eben fa l l s  der Me inung , daß e s  
s ic h  bei d i e sem Band u m  e in en " abge schü r f ten " Te i l  e in e s  mächt i 
geren Re i chenh a l ler Vorkommens hande lt . I ch sehe den Ursprung 
für d i e sen G l e i tteppich der 3 .  Schuppe de r I nn taldeck� al lerd i n g s  
in den Rei chenha l l er Schichten der 1 .  Schuppe der Inntaldecke . 
Daß e s  be i e i ne r Obe r s chi ebung zu e inem s o l c hen Abtrennen und 
Abschü r f e n  kommen k ann , i st e i gent l i ch k l ar . Und in der Tat 
wurde ja nun die 1 .  Schuppe der I n n t a ldecke von der 3 .  Schuppe 
der I nn ta ldecke vö l l i g  übe r f ahren . D i e  we i t e re Ex i s ten z der 1 .  
Schuppe der I nnta ldecke bewe i s t  aber eben die se s Re i chenha l ler 
Band , d a s  wir nun gegen E bis in die Wörnergrube ver fo lgen kön
nen , wo e s  z war zunächst eben f a l l s-von der 3 .  S chuppe der Innt a l 
decke über f ahren wi rd . Im Geb i e t  d e s  Hohen Wörner ( 2 4 7 6  m )  und 
der Hochkar sp i t z e  ( 2 4 8 4  m) erre i ch t  die 3 .  Schuppe der Inntal
decke heute ihren nö rd l ichsten Punk t , we shalb e s  e igent l ich n i cht 
verwundern s o l lte , daß gerade h i e r  am me i s ten von den darun ter
l i egenden E i nhe iten verdeckt i st .  Abe r die 1 .  Schuppe der Inn
ta ldecke i s t  damit n i cht endgü l t i g  i n  den Un te rgrund geraten . 
Vie lmehr t r i t t  das charak te r i s t i s che Re i chenh a l l e r  Band am 
unter en Ende d e s  G l a id s t e i g e s  ( Gjaidste i g )  NE der Raf fe l s p i t z e  
a l s  s i c htbarer T e i l  der 1 .  Schuppe d e r  I nnta lde cke wieder auf . 
Als S chuppe entwickelt s i ch d i e s e  E i nhe it gegen E nun imme r 
e indeu t i g e r  und mächt i ger , b i s  s i e  im hi er be s c h r i ebenen Arbeits
gebiet im Ge l ände der Tä l e le sp i t z e  ( 2 1 04 m )  i h re grö ß t e  au fge
schlos sene Au sbi ldung· e rrei cht ( 0 .  AMPFERER 1 90 3 : 2 30 ,  F i g . 40) . 
Bere i t s  A .  ROTHPLET Z ( 1 8 8 8 : 4 4 8 , F i g . 1 3 ) hat d i e s e� Re ichenhal ler 
Band große Bede utung be i geme s sen und so ist e s  umso verwunder
l i che r , daß A. T OLLMANN ( 1 9 7 0 :  Tekt . Karte der Nörd l i chen Kalk
a l pen , der We stabschn i t t ) d i e s e s  Band NW de s Bära l p l s  n icht 
e inge z e i chnet hat . W. HE I SS EL ( 1 9 5 8 ) , H .  JERZ & R. ULRICH ( 1 9 6 6 )  
s te l len dagegen d i e  Ex i stenz d i e s e s  markanten Reichenha l l er 
Stre i fens NW de s Bära l p l s  n i ch t  in Frage . 
Auf me inem P ro f i l  6 werden a l so von der 3 .  S c huppe der Innt a l 
decke a l le ander en , bi sher e rwähnten Schuppen über fahren , te i l 
we i s e  sogar d ie Le chtaldecke . Von d e r  1 .  Schuppe d e r  Inntaldecke 
sieht man - wie schon ge s agt - nur e inen Schubspan aus Re ichen
h a l ler Sch ichten . Der ent s che idende F e h l e r  z� chen den P ro f i len 
2 und 3 der P ro f i lt a f e l zu B l att �1i t tenwald besteht a l so in der 
f a l schen Verbindung der Re ichenh a l ler Schichten de s Predigtstuh l s  
mi t denen N d e r  Ki rchi s p i t ze ( 2 2 5 0  m ) . E r s t e re muß man h ing egen 
zur 1 .  S chuppe der I nnta ldecke - und dam i t  z um M u s chelkalkspan 
der Kreuzwand z äh l en , l e t z tere gehören der 3 .  S chuppe der Innt a l
de cke an . D i e  Gren z e  d e s  Hauptkö rpe r s  der I nnta ldecke zur 3 .· 
Schuppe der Inn ta lde cke i s t  am Kirchibach anz unehmen . S i e  über
set z t  nun den Karwende lbach gegen SW und z ieht dann bis auf etwa 
1 5 50 m Seehöhe be i der Lok a l i tä t  Kirchl schattse i te h i n au f .  Au f ,_ 
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d i e s er ( o rograph i s ch l inken ) S e ite trennt s ie nun aber n i cht 
mehr Wett e r s t e inkalk von Wetter s te inkalk , wi e seit i hrem E intr itt 
ins Karwende l S der Brunnste inköpfe ,  sondern von nun an gegen E 
werde n  Re i c henha l ler Schi chte n und Mus che lkalk der 3 .  S c huppe 
der I n nt a ldecke von W e tterste inkalk des Hauptkörpers der I n n ta l 
d e c k e  getrennt . 

P ro f i l  7 ( 1 -Mit tenwa ld ) 

Au f P ro f i l  1 der P ro f i lt a f e l  zu B l att Mittenwa ld , und d amit auch 
auf der geo log i s chen Karte s e lb s t , wurde woh l e iner der s c hwer
wi egenden F e h l er in Be zug auf d i e  Auf lö sung de� Tekton ik gemacht .  
D i e  Pro f i l l i n i e  z ie h t  s i ch über den Grat der Großkar sp i t z en z u  
der im S g e l eg en e n  Loka l ität H i r s chgrüb l . Gerade h i er l i eg t  e iner 
der ents che idenden Au f s ch lüs s e  für d i e  ganze Decken- und Schup
pente kton i k  d i e s e s  Abs chn i ttes des nördl i c hen K arwend e l . Au f 
d ie sem Pro f i l  1 -M i t t enwa ld si eht man a l s o  Mu s che l k a lk und We tte r 
s t e inkalk d e r  Großkar spit z en bi� f a s t  au f d e n  Hauptdo lomit der 
Lechta ldecke aufges choben . Ein dünne s  Raib ler Band ( in der Lech
ta ldecke) wird mit Recht un ter dem Kar schutt vermute t  und auch 
e in g e z e ichnet . Daß .man d e n  Mu sche lkalkspan der Kreuzwand unter 
dem S c hutt d e s  Vorderen Dammkare s i n  P ro f i l  3 -Mittenwa ld aber 
ebe nsogut hätte z e i chnen könne n , s e i  h ier nur am Rande erwähn t .  
- Der Mus che l k a lk , der jeden f a l l s  b i s  f a s t  an den Haup tdolomit 
heranr e i cht , kommt im S un ter dem We tt e r s t e inkalk am Fuße d e s  
T i e f k are s wieder an d i e  Oberf l äche . Darun ter , we iter gegen d a s  
Karwend e lt a l  s i nd a u c h  Re ichenha l ler Sch ichten sehr s c hön auf 
ge s ch l o s sen . Daran a n s c h l i e ßend kommen d i e  Tal s chuttbi ldungen 
der L� r ch e t a lm , die ke ine Auf s chlü s s e  bieten . Au f der Ta l süd
seite s tehen wieder Mus che lka lke an und zwi schen d ie sen und dem 
We t t e r s t e inkalk der Nordhänge des P l e i sen spi t z ge b i e t e s  s teckt 
e in a l l se i t s  ge s törter Ke i l  von Rei chenh a l ler Schichten , der 
natü r l i c h  i n  das von de n Bearbei te rn H .  FRI SCH ( 1 9 6 4) , H .  JERZ & 
R .  ULR I C H  ( 1 9 6 6) ange s trebte Bi ld e in e s  s tr at igraphi schen 
F e n s t e r s  überhaupt n i cht h ine inpaßt ( JERZ & ULRI CH 1 9 6 6: 1 0 4 ) . 
E s  w i rd hie r der Ve r such u n ternommen , den We tter s t e i n k a l k  der 
P l e i s e n sp i t z e  mit dem der Großkar s p i t z en z u  verbinden . Die 
Re i chenha l l e r  Sp äne seien demn ach an e in e r  ste i len Störung e in 
gekl emmt , wobei d i e  eben erwähn ten Ve r f a s s e r  n i c ht n u r  e inem 
gewa lti gen I rrtum unt e r l iegen , sondern sogar s owe it gehen , mi t 
e i nem Satz d i e  tekton i s che Si tuat ion b i s  z um Karwendelhaus nach 
d i e sem Schema zu erkl ären . Daß man e s  s i ch hier aber wohl etwas 
zu l e i cht gemacht hat , und die S i tuation ke ineswegs s o  u nkomp l i 
z ie r t  i st , d a ß  man s i e  m i t  e i nem e i n z igen S atz erk l ä r e n  könnte , 
g l aube ich mit me inen we i teren Au s füh rungen n achwe i s e n  z u  können . 
Ähn l i ch , w enn n i cht g le i ch , wi e die eben erwähnte Au sdeutung mit 
Hi l fe e ines strati graph i s chen Fensters ist d i e  von o. AMPFERER 
( 1 9 0 3: 2 4 6) . 0.  AMPFERER zählt ebenso d i e s e  ganze S chuppe von 

S c harn i t z  b i s  z um Bär a l p l  zum Hau ptkörper der Inntaldecke und 
l ä ß t  das Schuppensystem e r s t  E des Bär a lp l s  beg innen . Woh l abe r 
hat er die Ex i st e n z  der nördl i chen S chupp e - g le i c h z u s e t z e n  mi t 
me iner 1 .  S c huppe de r I nn ta lde cke - bere i t s  we itge hend ve rmutet . 
- E in e n  we iteren Bewe i s  f ü r  das gewa l t s ame E i npre s s en von geolo
g i s chen Fakten i n  d a s  unr ichtige Bi l d  eine s stratigraph i s chen 
F e n s t e r s  l ie fe r t  d i e  Geo log i s che Kar te von Bayern , B l att Mi tten
wald , s e lbs t: Bei 1 3 00 m in der dem H i r s chgrübl benachbarten 
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Lok a l ität Kirch l s chattse ite s i e h t  man un ge stör te Reiche nh a l l er 
Schi chten unter dem Musche lkalk , d i e  Re ichenh a l ler Schi chten 
bei unge fähr 1 500 rn s i nd dagegen · a l l s e i t s  g e s tör t. 

Wenn man davon abs ieht , d a ß  � e h  im Un ter gr und nach wie vor 
me ine 1 .  Schuppe der Innta ldecke annehmen muß und daß ich d i e  
Schuppe der Le chta ldecke und d i e  2 .  S chuppe der Innta ldecke 
immer noch annehmen kann , so st imme ich in me inem Pro f i l  7 mit 
dem Pr o f i l  1 -Mittenwa ld von N bi s z um Karwende ltal h i n  übere in. 
I n  der Loka l i tät H ir s chgr üb l , im d a z ugehörenden unter e n  Lar chet 
kar und auch in der Kir ch l schatt s e i te s i eht man aber ganz deu t
l i ch das Umbiegen der norma len Lager ung der Schi chten in e i ne 
inver se. E s  wird a l so h i er auf der Süd s e i te. des Karwende ltales 
e ine überk ippte Mulde gebi ldet , in deren Kern der Mus che lkalk 
l i egt , umhü l l t  von Re ichenha l ler Schi chten , -die an der Ub er 
schiebungsgr e n z e  z um We tter s teinkalk natür l i c h  tek ton i s ch 
star k  redu z i ert s ind. I c h  dar f  noch betonen , d a ß  das Umbiegen 
der Schi chten s.owoh l im Musehe lkalk , als auch in den Re ichen
h a l ler S c h i chten zu sehen i s t. E s  haben d i e s e  eben gernachten 
Fe s t s t e l lungen nun sehr we i tr e i chende Konsequenz en: 
Das d ir e kte Ver b inde n des We tter s te in k a lk e s  der P l e i s en sp i t z e  
mi t dem d e r  Großkar sp i t zen wird dadur ch unmö g l i ch. Nachdem d i e  
3 .  S c huppe der Inntalde cke vor der Über s chi ebung des Haupt- · 

körper s  der Inn ta ldecke woh l  d i e  l e t z te Schuppe gewe s e n  s e i n  
kann , wäre ein Z u sammen z i ehen der be iden We tter s teinkalkvor 
komme n er s t  mög l i ch , wenn man an d ie Mulde de s H ir s ch grübls und 
des unteren Lar c hetkar s  noch e ine ( ber e i ts erod ierte) Ant i k l i 
n a le set z t , von der a l ler dings im g e s amten h i er z ur Di sku s s ion 
g e s t e l lten Unter s uchun gsr aum j ede Andeutung feh lt. Ob e s  
fr e i l i c h  n ur bei e i ner An tik l in a l e  bleib�n würde , oder o b  e in 
we s e ntl i c h  komp l i z i erter e s  Satte l-Mu lden-Sys tem e iner s e i t s  der 
über s ch iebung , anderer se i t s  der Ero s i on z um Op fer gef a l len i s t , 
ent z ieht s i ch natür l i ch vö l l i g me inem Ab schä t z ungsverrnögen. -
We iter s  l i e f er t  uns d ie s e  k l e ine Mu ldenbi ldung den B ewe i s  der 
Z us amme ngehör i gke it der norma l ge lager ten Schuppe V.1 de s Bär a l p l s  
u n d  der inver s ge lagerten S chuppe E d e s  Bär a l p l s , d i e  a u s  dem 
inver sen Südr and der 3 .  Schuppe der Inn taldecke hervorgeht. Ihr e  
schr i ttwe i s e  Au sbi ldung z u  i hr er g e s amten Mächt igke i t , die im 
Gebiet d e s  Bära lplkop f e s  ( 2 3 2 3  rn) err e i cht i s t , kann im Gebiet 
E der Larchetalrn beobachtet werden. Fr e i l ich ste l l t  dies e ine 
gewa l t i ge tektoni sche Ver änder ung dar , die in der gr oßen Bär -. 
a lp l - Stör un g s zone z um Aus dr uck kommt. In Pr of i l  7 wird d i e  
Synk l in a l e  i m  süd l i chen Te i l  der 3 .  S chuppe der Innta ldecke mit 
ei ner in der Lu ft angede uteten Störung ver sehen. Sie i st zwar 
weder nachwe isbar , noch wird s i e  h i er vorhanden sein. Mir g eht 
es mi t d i e s er " opti sche n "  Maßnahme led i g l ich dar um , d i e  tekto
ni s che Schwächezone z u  mar k i er e n , an der unwe it E des Pr o f i l s  7 
der inver se Tei l der 3. Schuppe der I n nta ldecke vorn nörd li cher 
ge legenen norma l ge lager ten Te i l  der se lben Schuppe abgetrennt 
wird. Gegen E hin er f o l gt also e in vö l l i ge s  Durchtrennen de s 
Muldenker n e s. D i e s er " Ri ß "  i st der Beg inn der Bär a lp l - Stör ungs 
z one. Au s d em südl i chen inver sen Re st der durchtrennten Mulde 
geht dann die im E mächt i g  ausgeb i l dete inver s e  3 .  Schuppe der 
Inntaldecke h er vor. - Daß man d i e s e s  Umbiegen in e ine inver se 
Lager ung er s t in Pr o f i l 7 s e h e n  kann , h at zwe i GrG nde. Ers t e n s  
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sind daran die (wie bereits gesagt) sehr ungünstigen N-S-Schnitte 
der Profiltafel Mittenwald schuld. Hätte man die Profillinien 
annähernd senkrecht auf das Streichen der Schichten ausgerichtet, 
könnte man das Umbiegen bereits bei den Profilen 5 und 6 (3  und 
2 der Profiltafel Mittenwald) beobachten. Zweitens macht die 
Grenze zwischen dem Hauptkörper der Inntaldecke und seiner 
3. Schuppe nur bei den Lokalitäten Kirchlschattseite, Hirschgrübl 
und unteres Larchetkar eine Einbuchtung nach S. Das heißt, daß 
diese Mulde auch nur hier zu sehen und erhalten sein kann, ' weil 
überall sonst der Hauptkörper der Inntaldecke weiter vorgerückt 
ist, und so diese Synklinale gar nicht mehr er�alten ist. Diese 
beiden Ausbuchtungen gegen Süden führe ich auf Stauchfaltungen, 
durch E-W-Einengung hervorgerufen, zurück. 

Es beginnt nun meine eigene Profilserie und damit die Abkehr 
von den ungünstigen schleifenden N-S-Schnitten. In den Profilen 
8 bis 1 5  gilt nun unsere ganze Aufmerksamkeit der Entwicklung 
des inversen Teiles der 3. Schuppe der Inntaldecke und der Aus
bildung der Bäralpl-Störungszone, die ihrerseits wiederum den 
normal gelagerten Teil der 3. Schuppe der Inntaldecke gegen E 
immer mehr beeinflußt. Dieser Einfluß wird sogar so stark, daß 
dadurch der normale Teil im Gebiet der Raffelspitze sein Ende 
findet. 

Prof�l 8 

Das charakteristische Reichenhaller Band, das die Lechtaldecke 
von der 3. Schuppe der Inntaldecke abtrennt, war zuletzt bei 
der Lokalität Steinklippe anstehend. Von der Steinklippe ostwärts 
taucht es zuerst unter den Karschutt der Wörnergrube (siehe 
dieses Profil) und anschließend unter den Wettersteinkalk des 
Hohen Wörner (3. Schuppe der Inntaldecke) , um erst am unteren 
Beginn des Glaidsteiges wieder aufzutauchen. Wie aus diesem 
Profil sehr deutlich zu sehen ist, handelt es sich bei diesem 
Band um den von den Reichenhaller Schichten der 1. Schuppe der 
Inntalde�ke teilweise '�bgeschürften" Gleitteppich der 3. Schuppe 
der Inntaldecke. Der Aufschub der 3. Schuppe der Inntaldecke 
bewirkt überdies in der Lechtaldecke eine zumindest oberflächen
nahe starke tektonische Reduzierung besonders der Raibler Schich
ten, aber auch des Wettersteinkalks (H. JERZ & R. ULRICH 1966: 
103). Das Nordende der 3. Schuppe der Inntaldecke mit seinem an 
der Basis durch die Überschiebung stark reduzierten Muschelkalk 
und dem darauf liegenden Wettersteinkalk fällt anfangs mittel
steil nach S ein und wird in der Gegenddes Mittleren Tiefkares 
wieder flacher, um dann neuerlich steiler gegen S abzutauchen. 
Dies ist der Beginn einer Antiklinale, dieN des durchgescherten 
Muldenkernes liegt (siehe weiter unten) . Sie ist als ein (ver
geblicher) Versuch der Schuppe zu werten, durch plastische Ver
formung ein Durchscheren des Muldenkerns zu verhindern. Diese 
Antiklinale wird gegen E vorerst immer ausgeprägter, was sich 
auf den hier noch S-fallenden'Nordteil der Schuppe im folgenden 
auswirken wird. Der Nordteil wird nämlich durch diese Aufwölbung 
von S her immer mehr hochgehoben, was letztlich ein relativ 
steiles N-Fallen (siehe Profil 12) bewirkt. Sowohl der Übergang 
aus der Antiklinale in die hier bereits durchtrennte Synklinale 
und di�se selbst sind vom Talschutt verdeckt. Erst die steil 
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au fragenden Wette r s teinkalkwände der Larche tkar spi t z e  ( 2 5 41 m) , 
die berei t s  dem Hauptkö rper der Inn talde cke z u z uordnen sind , 
si nd s des Tal s chuttes de s Schafst allbodens wieder au fge schlos
sen . Di eser Wette r s teinkalk wi rd in Talnähe teilwei se b recciö s , 
was auf di e geringe Entfe rnung z ur ( wegen d e s  Tal s chuttes ni cht 
aufgeschlossenen ) Gren z e  zwi s chen dem Hauptkörper der I nntaldecke 
und i hrer 3 .  S chuppe hinwei s t . Nähe re s z u  di e s er "tib e r s chiebungs
bre ccie" j edoch in den Erklärun gen z u  Pro fil 9. I n  den folgende n 
Profilen sind nun die tektoni s chen Umwäl zungen i n  der 3 .  Schuppe 
der I nntaldecke, di e aus.der hi e r  noch gr�enteil s normalen 
Lagerun g  nun in eine z ur Gän z e  inverse Lagerung üb er geht , zu 
beachten . Aus gan g sgebi et für di e s e  totale Verände rung i s t  di e 
in di e s em Profil noch relativ unbedeutende S törung, di e die 
Synklinale ( Fort s e t z ung der aufges chlos senen Mulde S der Larchet
alm )  zerri s sen hat, und die si ch nun gegen E zur groß en S törun g s 
z o n e  ( Bäralpl - S törungs z on e ) ausweitet . Ferner zeigen di e nun 
folgend en Profil e di e dir ekten Auswi rkungen di e ser Störung s z one 
au f den Nordteil der 3 .  S chuppe der Inn taldecke ( Bildung einer 
Antiklinale = Raf fel spi tz -Anti klinale ) . 

P ro fil 9 
Im N i s t  der normal gelagerte Teil der 3 .  Schuppe der Inntaldecke 
mi t We tte r s teinkalk bi s z u  den Raibl er Schichten der Lechtal
de cke aufge f ahren (ich meine dami t  natürli ch nur die heutige , 
dur ch di e E rosion bedingte Si tuation ) .  Di e 1 .  Sc huppe der Inn
taldecke sowie die Schuppe de r Lechtaldecke b e finden si ch nun 
im Untergrund , von der 3 .  Schuppe der I nntaldecke vollkommen 
übe r f ah ren . Di e 2 .  S chuppe der I nn taldecke , für die ( wenn si e 
überhaupt noch vorh anden i st )  gan z d a s s elbe gilt , woll en wi r 
von nun an gän zli ch aus un se ren Be trachtungen streichen . Es i st 
ihre weitere Exi s t e n z  im hi er behandelten Gebi et weder z u  be
wei s en, noch z u  widerlegen . - I m  Gebi et de s Talbodens d e s  Kar
wendeltal e s  si eht man - zwar vom Schutt verdeckt - nun den 
z e rri ss enen Muldenkern und dami t  (wi e  berei ts erwähn t )  den 
Be ginn der Bär alpl - S tö rung s z on e . Gl ei ch S daran b e findet si ch 
di e ent s tehende inve r s e  Ei nheit der 3 .  Schuppe der Inntaldecke , 
deren Rei chenhall er Schi cht en im Bereich der s teilen ( mei s t  
etwa 80° S f allenden ) Ub e r s chi eb un g sbahn de s Hauptkörpe r s  der 
Inntaldecke auf eb endi e se Schuppe wi ede r aufge schlo s s e n  sind . 
Sehr i n te r e s sant i st di e von hi er gegen E bi s i n  den S chl auch
kargraben hinein verfol gb are "üb e r s chiebungsb recci e" . Sowohl 
der Wette rs teinkalk de s aufges chobenen Hauptkö rpe r s  der I nntal 
decke , al s a u c h  die Rei chenhall er Schichten·der üb e r f ahrenen 
i nversen Ei nhei t der 3 .  Schuppe der Inntaldecke si nd in unmittel
barer Umgebung der üb e r s c hi eb ungsbahn b recciö s aus gebildet . In 
den z um Teil s ehr mächti gen Reichenhaller Breccien finden si ch 
häufig We tter s t einkalkgerölle j eder Grö ß e. We s entli ch seltener 
si nd hi ngegen kleine Rei c henhall er Bruchstücke im myloniti si er
ten und brecciö sen We ttersteinkalk z u  beobachten. Di e s e  Wetter
steinkalkbrecci e ist auch vi el geringer mächtig . Ich möchte an 
di e ser Stell e b etonen , daß di e inve r s e  Lage run g der Reic hen
hall er Schi chten d e s  eb en b e s chri ebenen Gebi e t e s  an der Südseite 
d e s  Karwendeltales ( si ehe Pro fil 9 und 1 0 )  berei t s  eindeutig 
i s t , sod a ß  der we stli che Beginn der Bäralpl - S törung sz one etwa 
im Gebiet S de s Karwaldes ode r d e s  Gro ßen Schafs tallbode n s  
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an z un e hmen i st , selb st wenn h i er die Tal s chuttb ildungen keinen 
Auf s chl uß z ula s sen . Die Ub erschiebung sgren z e  zwi s chen dem Haupt
körper der I n nt aldecke und ihrer 3 .  Schuppe i st in die sem 
Pro f il an der Tal sohle aufgeschlo s sen . 

P ro f il 1 0  

Von i h r em nördl i chen Beginn b i s  z ur Hochkar s p i t z e  ( 2 4 2 4  m )  
i s t  d i e  Pro f ill in i e  d i e  gl e iche w i e  in Profil 9 .  E r s t  von der 
Hochkar spi t z e  gegen S verläuft der P r o f il schn i t t  E von Pro f il 9 ,  
wodur c h  s i c h  b e s onde r s  i n  dem von der 3 .  Schuppe der Inntaldecke 
verdeckten Unte rgrund prakt i s ch n i chtsW e se ntl i ches geändert hat . 
W a s  n un aber s e hr auge n s che inl i ch w i rd , i st die bere i t s  sehr 
aus g e prägt gewordene ( Raf fel s p it z ) -An t i kl inale . Während i n  
Pro f il 8 d e r  nördl i ch s te Teil d e r  S chuppe noch relativ s t a r k  S 
fallend war , l iegen d i e  S c h i chten , d i e  d e n  Gip felau fb au d e r  Hoch
kar s p i t ze b ilden ,  nun sehr fl ach . Wie sehr schön zu erkennen i s t , 
konnte die Ant i kl in ale den Bruch der südl i ch dar an an s chl ie ßenden 
Synkl in ale n i cht ve rhindern . Im Gegente il , d ie Bäralpl - S törun g s 
zone gewinnt h i er b er e i t s  sehr an Bedeutung . Deutl i ch s ind 
bere i t s  die später im Bär alpl mächt i gen Re i chenhall er Brecc ien , 
Kalke und Dolom i te z u  sehen , und m i t  die sen der aus dem gebor s t e 
nen Muldenk ern s t ammende Muschelkal k , der später im Bäralpl 
g r ab e n  völl ig d i s kordant anstehend z u  betrachten i st .  D e r  i nverse 
abge s cherte Süd flügel der gebrochenen Mulde , al so d i e  entst ehende 
i nve r s e  3 .  Schuppe der I nn taldecke i st mit Re ichenhaller Schich
ten wi eder a u f g e s chlo s se n . Dab e i  i s t  das Kur iosum erwähnen s 
wert , daß Wet t e r s te inkalk d e s  Hauptkö rp er s der I nntaldecke in 
e in em kleinen Bere ich ( s iehe auch P ro f il 1 1  und 1 2 )  von seiner 
E in h e i t  f a s t  gän zl ich abgetrennt wurde , und so im N ,  S und E 
von Re i chenhall er S c h i chten der inve r s e n  3 .  S c huppe der Inntal 
d e c k e  umrahmt w i rd . Wa s d e n  Unter grund betr i f f t , so möchte i ch 
h i e r  n u r  erwähn en , d a ß  man un te r dem Hauptkö rper der I n n t aldecke 
nun immer mehr mit der sogenannten Jun g s ch i c hten z one der Le ch
taldecke z u  rechnen h at , nachdem d i e s e  schon unwe i t  E de s Hoch
alms a t t el s  an stehend vorl i egt . Au f das Problem der Jun g s ch i chten
zone soll in d i e s er Arb e i t  z u  e inem späteren Z e itpunkt noch 
ge nauer einge gangen werden. W a s  den Hauptkörper der I n n t aldecke 
selb s t  betr i f f t , so i st A. TOLLMANN s ( 1 9 7 0 )  sogenannte ödkar
Ant i kl in ale ( wi e  aus me inen Pro f ilen e r s i chtl i c h  i s t )  im 
we s e n tl i chen z u  b e s t ä t i gen. 

P ro f il 1 1  

Wa s h i e r  so fort i n s  Auge s t i ch t , i s t  d i e  gewal t i ge Au sb ildung 
der Ant i kl inale S der Ra f fel sp i t z e  ( daher Ra f fel sp i t z -Ant i 
kl i n al e ) ,  d ie nun bere i t s  e i n  ausgeprägt e s  N-Falle n  de s nördl i 
chen Te il e s  der normal gelagerten 3 .  S chuppe der I n ntaldecke 
bew i r k t . I ch mö chte h i e z u  betonen , daß man das beg innende 
Umb i e ge n , al so den S attel s elb s t ,_ innerhalb der Re i chenhaller 
S c h i c hten b eobachten kann , da d i e  ( in die s em ganzen Geb i et 
l e ider sehr au sgedehnten ) Hang s chuttb ildungen n i cht so hoch 
h i n a u f r e i chen . Eine we i t e re Tat sache i st ,  �achdem wir nun z um 
e r st e n  Mal E d e s  Hochkar e s  s ind , d a ß  der Mu s chelkal k  in d i e sem 
P ro f il erst bei 1 7 00 m über den Re i chenhall er Schi chten ans teht , 
während er W d e s  Hochkare s  ( au f g e sc hlo s sen ) b e i  1 500 m bereit s 
i n  d e n  Wetter s t e inkal k  üb ergeht . Dafür g ibt e s  folgende Erklä-

1 6  



rung : Hervorger u f en durch d i e  Au fwö lbung in e ine Ant i k l inale 
hab en wi r nun dur ch den g e r i n geren P l atzve rb rauch im Geb i et d ie 
ser starken Stauchung e ine ausgeprägte Ver s e t z ung de s Komp lex e s  
nach N. D i eser Nordver s a t z  w i rd s e lb s tver s tänd l i ch gegen N mi t 
z unehmender En t f e rnung von der S tö run g s z one imm er ger inger . D i e  
11Ve r s e t z un g s stö rung "  i st durch d a s  Hochkar z u  z i ehen . Auf fa l lend 
ist we i t e r s  die geri nge Mächt i gk e i t  de s Musche lka lke s; die Ur sache 
dafür i s t  e ine tektoni sche Reduz i erung . D i e  Re ichenha l le r  Schi ch
ten hingegen können· s e hr mächt i g  angenommen we rden, wob e i  auch 
dafür d er Grund e in tekton i s cher i s t . D i es e  gro ß e  Mächt i g k e i t  i st 
zwar n i cht direkt e r s i c ht l ic h  ( s iehe P ro f i l  1 1 ) , kann aber getrost 
angenommen werden, n achdem e ine ähn l i che M ächt igke i t  ( eben f a l l s  
tektoni sche Ur sache ) i m  unwe i t  ö s t l i c h  ge legenen Bära lp l  von 
j edem a l s  au fg�chl o s s ene Tat s ache ang e s e hen we rden mu ß . Der Süd
f lüge l  d er Ant i k l in a le der an und für s i ch norma l ge l age rten 
E i nhe it der 3 .  S chuppe der I nn taldecke i st nun auch inve r s  an z u
nehmen, sodaß wir in der T i e f e  wi eder Mu sche lkalk und·w e tters tein
kalk vermuten können . W as h i er - z ugegebe n e rmaßen - nur theore 
t i s ch vorhanden is,t, s o l l te a l l erdings ke ine swe g s  a l s  etwas Un
mög l i che s gewe rtet werden, denn auch d i e s e  be iden Ge s te i ne we rden 
wi r E der Ra f f e l sp i t z e  in ebendie ser - ohn e Z we i fe l  sehr komp l i 
z i er ten - L agerung an s tehend vor f inden ( s i ehe da z u  d i e  we ite ren 
E r lä uterungen ) . · - Süd l i ch der Bära lpl- Stö run g s z one, die von zwe i 
h i e r  noch s te i l  NW-, später e twa N- f a l lenden großen Stö rungen 
e inge f a ß t  i s t, l i egt d i e  ( nur im a l lersüd l i ch s ten Te i l  aufge
schlos sene ) inver se E inhe i t  der 3 .  S chuppe der Inntaldecke . I hre 
verkehrte L agerung i st in d i e sem P ro f i l  b e re i t s  vö l l ig außer 
D i skuss ion z u  s te l len . D i e  dabe i von mir unter dem T a l schutt ange
nommenen Musche lkalke und W etter s te inkalke s i nd eb enso a l s  
s i cher z u  betrachten, denn im Geb i et d e r  Ange ralm und de s Bärap l
kop f e s  s ind be ide in vo l ler Ausb i ldung von j edermann z u  betrach
ten . Daß s i e  b i s  zu i hrem Au f tauchen aus dem T a l s c hutt im gerade 
e rwähnten Geb i et e in e  En twick lung durchmac hen mußten, l i egt au f 
der Hand, denn aus dem N i chts s ind s i e  s i cher n i cht en ts tanden . 
Eine ähn l iche Entwi c k l ung i st j a  auch b e i  der 1 .  Schuppe der I nn
ta ldecke sehr schön zu beob achten : Aus dem k le inen Musche lkalk
span S der Kreuzwand, z ue r s t  in der Nähe der M i ttenwalder Hütte 
übe rhaupt nur m i t  e i n e r  S törung beg innend, entwi cke lt s i ch im 
Geb i e t  S de s Torta l e s  e ine S chuppe von bee indruckender Mächtig
ke i t .  
Au f den vom Hauptkö rp e r  der Innta ldecke und der 3 .  S chuppe der 
I nn ta ldecke verdeckten Untergrund we i ter e i n z ugehen, g laube ich, 
i st n i cht nö t i g, da d a s  P ro f i l  ( wie ich hof f e )  a l le s  au s z udrücken 
vermag, und s i ch e i gent l i c h  gegenüber dem vorher igen P ro f i l  kaum 
e twa s  geändert hat . 

P ro f i l  1 2  

Sehr schön i st wi eder d i e  S der Raf f e l sp i t z e  ge l egene Ant i k l inale 
z u  sehen (von N b i s  z ur Raf fe l s p i t z e  s ind die Pro f i l l in i en 1 1  
und 1 2  iden t i s ch ) . Durch d i e  imme r mäc h t i ger we rdende Bäralpl
S tö rung s z on e  wird nun a l l erdings diese Ant ik l in a le imme r mehr 
e ingeengt . I hre grö ßte Ausb i ldung hatte sie in P ro f i l  1 1 . D i e  
inve r s e  3 .  S chuppe der Inntaldecke i s t  mi t i hren Re i chenhal l er 
Schi chten nun schon s e h r  schön aufge schlos sen . Z u  beachten i st 
auch, daß d i e  1 .  S chuppe der I nntaldecke mi t ihren Re ichenha l ler 
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S c hi chten berei t s  sehr b ald wi ede r aufgeschlo s sen s ei n  wi rd, wi r 
mü s se n  dah e r  den teilwei s e  'ab g e s c hü r f t e n "  Reichenhaller Gleit 
teppi ch schon s ehr obe r fl ächennahe annehmen . 

P r o fil 1 3  

Mi t P ro fil 1 3  e r r ei chen wi r das te ktoni s ch vielleicht kompli zie r 
t e s te Gebi e t  d.e s  Raumes Karwendel tal . I c h  meine dami t  das Bäralpl 
und s ei ne unmi ttelbare Umgeb ung . Eine genauere Erläute rung er
s c hei nt mi r deshalb unerl äßli c h . 
Von N ausgehend sehen wi r ( sei t langem ) e r s tmals wieder Wet te r 
s t ei�kalk der unt e rlage rnden Le cht aldecke anstehend. Di e s  i st 
b e r ei t s  ei n Z eichen, daß wi r wi eder (das e r s te Mal sei t Pro fil 8 )  
b e s s e r e n  · Einblick i n  di e Verhältni s s e  der Ti e fe e rwarten können, 
da di e 3 .  Schuppe der I nn taldecke - bedi ngt durch die Erosion -
ni c h t  mehr so . wei t nach N rei cht . Und in der Tat i s t  nun das 
Reichen haller Band in s einer mei st brecciö sen A u sbildung sehr 
s c hön z u  sehen (A. ROTHPLET Z 1 8 8 8 : 4 4 8; 0. AMPFERE R  1 9 1 2, Geol . 
Karte; W. HE I S SEL 1 9 5 8 : Tekt . Karte; H .  JERZ & R .  ULRICH 1 9 6 6 : 
1 1 ) . N achdem.die s e s  Rei chenhaller Band N de s Bäralplkop f e s  ( 2 3 2 4  m )  
z um Teil: schon s e hr a n  Mächtigkei t  gewi nnt, können wi r annehmen, 
daß e s  sich .dab ei nicht mehr bloß um einen " abge schü r f ten" Gleit-:
teppi c h  ·(wi e  bi sher ) h andelt, s onde r n  daß es be rei t s  z uminde s t  
al s Ub ergang zum normalen - freili ch tektoni s ch b e anspruchten -
S c hi c h tpaket gewertet werden darf . Man beachte auch in der Ti e f e  
di e z unehmende Mächti gkei t  d e r  1 .  Schupp e der Inntalde cke , mi t 
der unb edingt gerechnet werden muß, da eine noch größ ere Mächti g 
k ei t  die s e r  Schuppe z wi schen Tortal und Täl elespi t z e  eine unb e 
s trei tbare Tats ache i s t . Di e Annahme, daß berei t s  sei t  geraumer 
Z ei t  ( e twa ab Pro fil 1 1 )  Wettersteinkalk al s unter s t e s� natürli c h  
tek toni s ch s t a r k  red u ziertes Schichtglied d e r  inver sen 1. Schuppe 
der I n n taldecke vorhanden sein muß, ist al so durchaus ni cht unb e 
gründe t . Im Untergrund, auf die 1 .  S chuppe d e r  Inntaldecke aufge
s choben, i s t  di e S chuppe der Lechtaldecke an z un e hmen . Freilich 
ist - z uminde st b eim d e r z eitig en Stand der Kenntni s se - übe r  
ihren i nternen B a u  keine Aus sage mögli ch . Di e wei t e r e n  Unter
suc hungen müs sen überh aupt e r s t  zeigen, ob si e im ö s tli chen 
Karwe ndel wi eder auft aucht oder nicht . Auf die 1. S chuppe der 
Inn taldecke und die S c huppe der Lechtaldecke i st die 3. S chuppe 
der I n n tald e cke au fge fahre n . In die sem Profil zeig t si e am b e s ten, 
wie z e r rüttet si e au fgrund der in ihr aufgetretene n tektoni schen 
Umwäl z ungen geword en i st .  I hr no rmal gelagerter Teil ist voll
kommen z ertrümmert und sein baldi g e s  Ende kündi gt si ch berei t s  
s ehr drasti s c h  an . Der inverse Teil d e r  3 .  Schuppe der I nnt al
decke wi rd imme r  mächtiger und seine Ausbildung g e h t  ohne große 
Störungen vor si ch . Di e Bäralpl - S törungs z on e  i s t  nun s chon ein 
gan z bedeutendes Element di eser 3. S c huppe geworden .  Di e Profil 
lini e wurde ab si chtli ch so gewählt, daß man die Beei n flus sung 
der S tö rung s z on e  auf den normal en T�il der 3 .  S chuppe der Inn
tald ecke in zwei facher W ei s e  sehen kann: I ch h ab e  berei t s  z uvor 
ge s agt, daß die s t eil en Störungen, die di e Bäralpl-Störun g s z one 
umrahmen, aus dem z u e r s t  NW-F allen in ei n n ah e z u  we s tliches Ein
f alle n  umschwenken, das heißt, daß das generell e Strei chen der 
g a n z en S törun g s z one die NE- SW-Richtung verl äß t  und gegen N (im 
Bäralpl selb s t )  ein s c hwenkt . Nachdem durch di e s e s  Abbi egen nach 
N aber die bi sher z u  beobachtende normale Ein heit der 3. Schuppe 

1 8 



der Inntalde cke abgeschni tten wird, bedeutet die s, daß die Bär
alpl - S törun g s z one einen enormen Ein fluß auf di ese normale 3. 
Sc huppe aus geübt haben muß . Und die ser Ein fl u ß  i st im Gelände 
auc h tatsächlich in üb eraus eindruck svoller Wei se zu sehen : 
E de s Bäralpl s ragen s teile Wände au f .  Si e b e s tehen aus N - S - ( ! } 
streichendem, prakti s ch saiger s tehendem We tte r s t einkalk, an 
den gegen W eb enfall s N - S - s trei c hender und s e nkrecht stehender 
Mus c helkalk an schli e ßt ( di e s e  S treichrichtung i s t  der Grund� 
daß man in dem N- S -P ro fil 1 3  n atürli ch genau au f eine ei nzige 
Schi c ht fl äche d e s  Musc hel kalke s  sie ht } . Di e s e r  Muschelkalk bildet 
sogar einen Gip fel, P� 2 0 7 2, E der Raf fel spit z e . Di e b eiden 
völlig di skordant gelagerten G e stein spakete ( Wetterstein kalk 
und Mu schelkalk } sind sehr stark tektoni sch reduzi ert und gehen 
b eide gegen di e Ti e f e  z u  aus ihrer senkrechten in eine flachere 
Lage rung über, wa s im Gel ände sehr gut zu beobachten i st . Gegen 
W schli e ß t  an den Mu sc helkalk des P - 2 07 2 an ein er steilen N - S 
S törung schlie ßli ch der We tter st einkalk der normal gelagerten 
3 .  Schuppe der Inn taldecke an . D� eser baut den Gip f el der 
Raf fel s pi t z e auf . E s  liegt als o  - vom Bäralpl mit s einen Rei chen
haller Schi chten kommend - folgende di skordante Ab folge vor un s :  
Wet t e r s t einkal k, Mu schelkal k, Wette rsteinkalk . Für di ese in der 
Tat sehr außergewöhnli c he Ab folge gib t es allerdings eine s ehr 
ein fache E rkl ärUn g: Denn di e di s kordanten Mu schelkalke und 
We t te r s t einkalke E der Raf fel s pi t z e  h aben wi r schon in den 
Profilen 1 1  und 1 2  in der Ti efe angenomm en . Dort bildeten sie 
den üb e rkippt en Süd flügel der S der Raf fel spi t z e  gelegenen 
Antiklinal e, deren Sattel - um es nochmal s z u  b e tonen � in den 
im Kern be findli c hen Rei c he nh alle r  S c hi c hten aufge s chlos sen i s t . 

· Da s  S t r ei c hen die s e s  Südflügel s in Pro fil 1 1  und 1 2  i s t  ähnli ch 
dem der Bär alpl - S törung s zone anz unehmen . Mit dem Umschwenken 
die s e r  S törung s z one gegen N im Bäralpl selb s t, wi rd auch die 
Ra f f el spit z -Anti klinale i� ein N-S treichen glei chermaßen hinein 
ge zwungen . Di es h a t  er stens eine · krä ftige Einengung z ur Folge 
( der mobile Reichenh all e r  Kern wi rd au s gequetscht } und zwei tens 

b ewirkt die s  das sonderbar e  N - S - S treichen und di e S aiger stellung 
von Muschelkal k  und Wettersteinkalk . Wi r sehen al so in Profil 1 3  
in der 3. S chuppe der Inntaldecke nun genau e rkl ärt folgend e  
Einheiten : Deutli ch erkennb ar i s t  d e r  N - S - s trei c hende und saigere 
Gip f elau fbau aus Mu schelkalk des P - 2 2 2 0 und des P - 2 07 2 . Unmit tel 
b ar darun ter gegen S i s t  d e r  n o c h  ni cht völlig N - S - s treichende 
und noch ni cht ganz senkrechte We tter steinkalk zu sehen . Di ese 
b eiden Ge s teins kompl exe sind al so di e von d e r  Bäralpl - S törungs
zone abgedrängten S chi chtpakete de s ehemaligen üb erkippten Süd
flügel s  der Raf f elspit z -Antiklinale . Der Pro fil s chnitt ges tat
tet un s gleichz eitig einen Bli ck auf den direkt S daran an
schlie ßenden Re s t  des No rdteil e s  d e r s elben nun s chon auf ein 
Minimum tektoni sc h  reduzi er ten An tiklinal e . Begrei fli cherwei se 
i st hi er der Südteil der Ra f f el spit z -Anti klinal e  nicht mehr z u  
se hen, weil er j a  gegen N gleichsam " abgedrängt" wurde, wi e 
gerade eb en erklärt wurde . An einer steilen S törung, di e 
si cherli ch so tie fgrei fend i s t, d a ß  si e bi s z ur üb er schiebung s
bahn üb er di e 1. Schupp e der I nntaldecke reicht , schli e ßt nun 
di e Bäralpl - S törung s zone an . D aran f ügt si ch gegen S an einer 
gl ei chwertigen zweiten großen Stö rung die prakti s ch unge störte 
inv e r s e  Einheit der 3. Schuppe der Inn taldecke . 
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P ro f il 1 4  

D i e s e s  P r o f il s p i egel t  n un d i e  tektoni schen Ve rhältn i ss e  in 
e in em N- S - Schn i tt durch das Bä ralpl wider . D i e  normal gel agerte 
E inhe it der 3 .  Schuppe der I n n taldecke i st vers chwunden , sie hat 
d ur ch den imm er größer geword enen Druck , den die Bäral pl 
Störungs zone a u f  s ie ausgeübt hat , au fgehö rt z u  e x i s ti eren . Wi r 
s e hen ( au f g e s chlo s sen ! )  d ie gewal t i gen Dimen s ionen der Re i chen
halle r  Sch i ch t e n  des Bäralp l s . D a ß  d i e s e  Mäch t i gke it , wie schon 
0. AMPFE RER ( 1 9 0 3 : 2 3 5) anführt , tektoni schen U r s prungs i s t , 
gl a ub e  ich mit me i n e n  b e r e i t s  gemachten F e s t stellung en 
b e s tä t i g t  z u  hab en . E i n e  e in h eitl iche Stre ich- und F all r i chtung 
i nnerhalb der Rei chenhall er Schi chten ist nur für sehr begren z te 
T e ilb erei che f e s t s tellbar . Neben den Bre cc ien , d i e  obe r fl ächl i ch 
z u  Rauhwacken verwit t e r n , s ind z um T e il recht mächtige Kalk
Dol omit- und Mergellagen ,  lokal noch schön in i h rem Schi cht
b e s tand erhalten , z u  b eob achten . Das Bäralpl i st übr ig e n s  e ine 
der wen igen S tellen im Karwendel , wo 0. AMPFERER unr ic h t i g e s  
Kar t i eren nachgewi e sen werden kann . D i e s  i s t  wohl a u c h  d i e  
U r s ache f ü r  s e in e  fal s che tek toni sche Au sdeutung ( 1 9 0 3 : 2 3 5 ,  2 3 6) . 
- D e r  von mir bere i t s  s e i t  e in igen Pro f ilen unter dem Tal schutt 
angenommene Mus chelkalk am Südende der Störun g s z on e  (b z w .  im 
im Bäralpl selb st b e r e i t s  am Südo st - b i s O s t e nde ) steht nun -
zwar sowohl inte r n , al s auch gegenüber se iner Umgebung d i s kordant 
g el agert - im Bäralplgrab e n  sehr s chön an . D i e  orograph i sch l inke 
S te ilwand , d i e  d i e s e n  Graben b egren z t , b e s t e h t  b e re i t s  aus dem 
We t ter ste inkalk der nun prakt i s ch voll au s geb ilde ten inver s e n  
E in he i t  d e r  3 .  S chuppe der I n ntaldecke . D i e  z u e r s t  südl iche und 
nun ö s tl iche Grenz e der S törun g s zone i st im Bäralplgraben somit 
a u f g e s chlo s sen und ihre Verlängerung gegen N w ird von der 
s t e il en Wetterste inkalk -We s twand d e s  Bäralplkop f e s  ( 2 3 2 6  m) 
deutl ich ange z e igt . Daß meine b i sherige Annahme , den We tter s te i n
kal k der inver s e n  E i nhe it der 3 .  �h uppe der I n n taldecke b e r e i t �  
s e i t  e in i ge n  Pro f il e n  z u  z e i c hnen , r i chtig war , z e i gt nun d a s  
P ro f il 1 4 .  Er i st h i er b ere i t s  schön e r s chl o s s en . Z w i s chen dem 
We tter ste inkal k und den eb en fall s aufgeschlo s senen Re ichenhaller 
S c h i chten f e hlt nur noch der Mu schelkalk , der zwar h i e r  noch 
vom Tal schutt verdeckt i st ,  der ab er nur unwe i t  E von P ro f il 1 4  
in P rof il 1 5  b e i  d e n  Kälb erböden ( E  der Angeralm ) ansteht . Z ur 
Ve rdeutli chung der S ituat ion i st h i er hinter Pro f il 1 4  bere i t s  
e in T e il v o n  P ro f il · 1 5 ge z e i chnet , wodurch man all d a s  eben 
Behauptete bere i t s  s e he n  kann . Z u  b eachten ist h i er s chon in 
d i e s em Teilpro f il 1 5 , d a ß  das charakter i s t i s che Re i chenhaller 
Band der 1 .  S chuppe der I n n talde cke s i c htb ar i s t . Z u  d i e s e r  
1 .  S chuppe mu ß aber n o c h  mehr g e s agt werden : S i e  w i r d  n äml ich 
a u f g rund der mächt igen S chuttb il dungen im nördl i chen Teil des 
Bäralpl s  ( Bergstur z - und Moräne nmaterial sowie Hang schutt ) noch 
e inmal verdeckt . D ie Re i chenhaller S c h i chte n tauchen al s o  al s 
Band zwi schen dem We t t e r s te inkalk der Lech taldecke und dem der 
3 .  S chupp� der I n n tald ecke im nordö s tl i chen Bere i c h  des Bäral pl s 
etwa b e i  der Staatsgrenze unter den Schutt e in .  Auf g e s c hlo s s e n  
bl e ibt led i gl i ch d ie eb en genannte , . tekton i sch s tark redu z i erte 
We tter s te inkalkwand der Lechtaldecke . M i t  i hrem E i n f all en gegen 
S ist auch unge fähr die Über schiebung sb ahn mark i ert . NW de s Bär
alpl s , etwa s S von P - 2 006 , kommt d a s  Band wieder ans Tagesl i cht 
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( siehe Pro fi l  1 5 ) und i s t  nun wei t g egen E verfo lgbar ( H .  JERZ . 
& R .  U LRI CH 1 9 6 6 : 1 3 ) . Es schein t  mi r kein e sweg s verme s s en, d a s  
Rei chenha l l er Band NW d e s  Bära l p l s  mi t dem NE d e s  Bära l p l s  
gl eichzus e t zen, genauso wie e s  v o r  mir A .  ROTHPLETZ ( 1 8 8 8 ) ,  
0 .  AMPFERER ( 1 903, 1 9 1 2 ) , W .  HE I SSEL ( 1 9 5 8 )  sowi e H .  JERZ & 
R .  ULRI CH ( 1 9 6 6 ) berei ts getan hab en . Ledi g lich A .  TOLLMANN 
( 1 9 7 0 )  hat - wi e berei t s  gesagt - die s es markante Rei chenhaller 

Vo rkommen ni cht richtig einge zeichnet . Und wenn man di e s e  b eiden 
Rei che nhall er Bänder ein- und demselben Sys tem z uordnet , so 
s cheint mi r der Schri tt, si e unter dem Schutt des Bäralpl s  ( al so 
zwi s ch e n  dem Wet te r s teinkal k  der Lechtaldecke im N und den 
Rei c he n ha ller Schi chten der Bäralpl- S törun g s zone im S)  z u  ver
binden, k ein großer zu s ein . Genau die s  habe ich in Pro fi l  1 4  
g etan - und durch das dahin ter li ege nde Teilprofil 1 5  auch gleich
z ei ti g  die s oeben b e schri eb ene F o rt se t z un g  gegen E ang e z eigt . 
I c h  bin a l so der Meinung, daß die inve r s e  1 .  Schuppe der I nntal
d ecke ( von ein er Au f s c hlußlücke im Wörner-Hochkarspi t z -Gebi et 
ab g e s e he n )  von d er Kreuzwand im W bis hierher auf alle Fäll e zu 
beobachte n  ist - und wie wi r noch s ehen werden, reicht die s e  
1 .  S chuppe d e r  I nnta ldecke noch mind e s te n s  bi s i n s  Johannestal . 
Nachdem di e 1 .  S chuppe der I nntalde cke mi t dem Hauptkörper der 
I nn taldecke natürlich f rüher verb unden war, gehe ich mi t den 
Ver f a s s ern 0 .  AMPFERER, W. HE I S SEL, H .  JERZ & R. ULRICH konf orm 
( si ehe ob en ) ,  den n auc h  die se Bearbeiter z ähl en das Reichen

haller Band in der einen ode r anderen Form zur I nn taldecke . Was 
si c h - einmal abg e s ehen von meiner Z uordnung zur 1 .  S chuppe der 
I nntal decke - di esen Autoren gegenüber ä ndert, ist haupt säch 
li ch die Ausdehnung nach We s te n : 0 .  AMPFERER und vor allem 
H .  JE RZ & R .  ULRI CH zi ehen e s  noch relativ weit gegen W, während 
w. HEI S SEL das Band auf der al l erding s  d a f ü r  im Maß s tab sehr 
kleinen Tektoni schen Karte ( 1 9 5 8 )  o f f enbar nur bi s etwa N der 
Ra f f el s pi t z e  annimmt . Nur A.  TOLLMANN ( 1 9 70 ) z ä hlt das - für ihn 
erst NE d e s  Bära lpl s  b eginnende - Reichenha ller Band zu einer 
weit üb er das Johanne s tal hinausreichenden inversen S chuppe der 
Lechtaldecke ( ! ) . Di e s e  D e u tung und Z uordnung kann "ich all e r 
ding s  aufgrund mein er bi sheri g e n  U nte rsuchun ge n  ab solut ni cht 
s tü t z en . 

· 
Pro fil 1 5  

D a s  Bild wi rd b eherrscht von der mächti gen, ung e s törten inver sen 
3. Schuppe der Inntaldecke, di e un s nun bi s z um Johannestal hin 
beglei t e n  wird . Gut zu beob achten i s t  das Reichenhaller Band, 
das We tters teinkalk der 3 .  Schuppe der I n n taldecke und Wet te r 
s teinkalk der Le chtaldecke voneinander trenn t, u n d  das un s 
wei terhin die Exi stenz der 1 .  S c hupp e der I nntaldecke bewei s t . 
Unter dem Hauptkörper der I nntaldecke muß die J ungs chi c htenzone 
der Lechtaldecke berei t s  als s ehr bedeutend angenommen werde n. 
Ein er der Gründe für die s e  Annahme i s t  der E des Hochalms attel s  
au f t r e tende Muschelkalk de s Hauptkö rpers d e r  Inntaldecke, der 
demnach auch hi er schon in e nt spr echend geringer Ti e fe unte r 
dem We tters teinkalk ans tehen muß . Unter d i e s em Mus chelkalk sind 
die Reichenhall er Schichten al s g e si c hert zu b et rachten , während 
Bun t sand s tein zi emlich f raglich i s t . Dami t  i st ab er auch di e 
Schichtfolge d e s  Haupt kö rpers der Inntaldecke beendet , womi t 
man zwan g sl äu fi g  mi t etwas Neuern z u  rechnen hat, in die sem Fall 
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eb en mit der Jung schi chtenzone . Nachdem d i e s e  ohnehin unt e r  den 
Re i chenhall er Schic hten und dem Mu sc helkal k  d e s  Hauptkörper s der 
I nn taldecke bere i t s  unwe it E d e s  Hochalmsattel s  z u  s ehen i s t , 
gl aub e  i c h  - s ind d i e  in d i e s em Pro f il 1 5  angedeut e ten Verhäl t 
n i s s e  kaum n o c h  zu verwer fen . Mi t Pro f il 1 5  s ind wir al so in 
einen neu e n  t ektoni schen Ab schn itt getrete n , und zwar in den von 
S charn i t z  kommenden v i er ten und l e tz t e n  Ab schnitt . 
Woll e n  w i r  nun ab er nochmal s  kur z die Er e i gn i s s e  im kompl i z i e r 
t e s te n  Ab schn itt der 3 .  Schuppe d e r  I nn taldecke zusammen f a s s e n . 
D i e s  soll anhand me iner tekton i schen Karte g e s chehen ( s .  B e il . ) . 
S i e  soll vor allem z ei g e n , wa s im An stehenden � u  sehen i s t  ( wa s  
al s o  al s Tatsache unwid erlegbar i st )  u n d  wa s Deutung ble iben muß 
( un d  immer Deutung ble iben w i rd ) , nachdem gerade in d i e sem 

Ab s ch n i tt des Karwendeltal e s  d ie au s gedehnte ste Schuttb edeckung 
d e s  ganzen Geb ie te s  d i e  Geländearb e it sehr erschwert . 
Tat s ache i st al so , daß der Mu s chelkalk N d e s  Karwal d e s  b e i  
1 5 00 m bere i t s  in Wetter s t e inkalk üb ergeh t ,  während er i m  Hochkar 
bei 1 7 00 m üb er den Re i c henhaller Schichten erst b eg innt . 
We i t e r s  i s t d i e  Sattel s truktur innerhalb der Re ichenhaller 
Sch i ch ten S der Ra f fel sp i t z e  zu s ehen . N i cht z u  b e zwe i f el n  s ind 
auch die N - S- s t r e i chenden Mu schelkalke und Wetterste inkalke 
zwi s chen dem e twa E -W- s tre ichendem Mu schelkalk der Raf f el s p i t z e  
u n d  d e n  Re ichenhall er Schichten d e s  Bä ralpl s . Prachtvoll au f g e 
schl o s s en s ind d i e  wirr gelager ten mächtigen Re i chenhaller 
S c h i chten d e s  Bäralpl s  und gegen E an d i e s e  anschl ie ß e nd die 
n i c h t  minder tektoni sch beanspruchten Mu schelkalke d e s  Bäralpl 
grab ens . D a r a u f  folgt (wieder gegen E )  d i e  mächt i g e  inve r s e  
E in he i t  der 3 .  Schuppe d e r  I nntaldecke , d e r e n  verkehrte Lagerung 
b e re i ts unwe i t  E der Spr i t z  e i n e  Tatsache i s t . Letzl i e h  i s t  auch 
das i n  den S der Larchetalm gelegenen Lokali täten z u  beob achten
de Umb i eg e n  der normal e n  3. S chuppe der I n ntaldecke in di e 
inve r se Lagerung ei ndeu t i g . D a s  sind al so di e Fakten , d i e  z u s am
me n mi t d em im Untergrund ( S chuttb edeckung ) vermuteten - noch
mal s kurz erwähnt - fol ge ndes te ktoni sches Gesamtb ild ergeb e n : 
D e r  im Gebi et d e r  Larchetalm noch intakte Muldenkern z erre i ßt 
etwa im Raum S d e s  Scha f s t allboden s .  S der von h i e r  aus e i ner 
S tö rung ents tehenden ausgeprägten S törung s z one entwi ckelt si c h  
nun b ald die sehr mächtige inve r s e  Einhei t der 3 .  Schuppe d e r  
I n n tald ecke . N davon versucht d i e  normal e Einheit d e r  3. S chuppe 
der I nntaldecke der immer grö ßer werdenden Pl at z e inengung durch 
z un ächst pla s ti s che Ver formung ( Bildung e in e s  Sattel s  = Ra f f el 
s p i t z-Ant i klinale ) H e r r  z u  werden ,  wa s i h r  all erdings n i cht 
gel ing t .  Di e immer s tärker werdende Einengung verur sacht vor e r s t  
e i n e  lokale Nordve r s e t z ung d e r  Schi chten ( d ie S törung z i eht 
durch das Großkar ) . Mi t dem E ins chwenken der Bäralpl - Störun g s 
z on e  in nördli che Richtung werden auch di e Bauelemente der 
normalen 3. Schupp e der I n n taldecke gegen N gedreht und t e il 
wei s e  abgeque t s cht . Dadurch w i rd l e t zl i e h  s ogar d i e  Exi st e n z  
d e r  g a n z e n  normalen 3 .  Schuppe der Inntaldecke gewal t s am been
det . Die ( zwar durch das Abquets chen) te ilwei se un terbrochene 
Verb indung von Mus c helkalk und We tt e r s t e i nkalk d e s  unter dem 
Schutt verborgenen inve r s en Südflügel s  der Ra f f el s pi t z -Ant ikl i 
nal e  mi t d em ans tehenden Muschel kalk und We tterste inkalk E der 
Ra f f el spi t z e  wi rd dadurch o f f e nkundig . Di e Muschelkalke de s 
Bäralplgrab e n s  haben ihre Her kun ft aus dem zerri s s enen Muldenkern , 
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di e Mächti gkei t  der Reichenhall er Schi chten des Bäralpl s s elb st 
is t nur dur ch tek toni sche An schoppung erklärbar. I c h  hab e vor
hin da s Ka rwendeltal .in vi er tektoni sch wi chtige Ab schni tte ge
glieder t .  Von Scharni t z  komme nd durchläu ft da s Tal vor e r s t  den 
Ha uptkörpe r der Inntaldecke und zwa r  etwa in Ri ch tung N 3 0E . Nun 
gelangt man in die normal e 3 .  S chupp e  der I nntaldec ke , di e Tal 
ri chtung verläuft etwa N 50E . Vom Scha f stallboden bi s etwa zum 
Koa twaldl eger i s t  di e Ri chtung N 6 0E , wa s genau der An fa n g s rich
tung der Bäralpl- Störun g s z one ent spricht ( die se biegt j a  e r s t  
etwa hi er beim Koatwaldleger in ein _N - S - S trei che n ein ) . D e r  
vi erte u n d  l e t z t e  Ab schni tt d e s  Tal e s  i st innerhalb der inversen 
3 .  S chuppe der Inntaldecke. Hi er herrscht unge f ähre s E-W
Streichen vor . 

Pro fil 1 6  

Unter der 1 .  Schuppe der Inntalde cke i st im N di e Le chtalde c ke 
zu sehen . Au f g e s c hl o s s en sind ihre G e steine vom Hauptdolomi t  bi s 
zu den Pa rtnachschichten , di e aber den W etter steinkalk nur in 
seinen t i eferen Teil en vertre ten. A .  TOLLMANN ( 1 9 7 3 : 3 9 , Abb . 
1 6 ) und a uch schon frühere Bea rb e iter nehmen a n , da ß es si ch 
hi ebei um e inen z um Teil üb erkippte n Nord schenkel e iner Anti 
klinal e handelt . Di es i st auch in der Ta t a n zunehmen ; ich 
w ill di e s e . Ant i kl inal e nach drei ma rkanten G i p f eln Kreuzwa nd
Torkop f - Stuhlkop f-Ant i kl i nal e nennen . Von ihr wurde im W e sten 
j a  auch d ie Sulzleklamm- Leiter s teig -Ant ikl i nal e abg e schert � W äh
rend l e t ztere d i e  Schuppe der Lechtaldecke bilde t ,  w i rd schon 
in me inen e r s ten Pro filen im W deutli ch a u f g e z e igt , da ß d i e  
1 .  Schuppe der Inntaldecke d e n  Sa ttelbau d e r  Kr euzwand- Torkop f 
S tuhlkopf -Anti kl i nale durch ihren Au f schub z er stört , genauso wi e 
s i e  es a uch hi er tut . D i e  1 .  S chuppe der I n n taldecke i s t  m i t  
Reichenhall er Schicht en und Mu sc helkalk aufgeschlos sen . I hr 
W ettersteinkalk wi rd unwe it ö s tli ch si chtbar . In der 3 .  Schuppe 
der I nntaldecke ergeben si ch nun a u f g rund der Tektonik neue , 
sehr gut zu b eoba chtende Ta tsachen. I hre im S gelegenen Re ichen
halle r  Schi chten und Mus c helkalke s ind sehr s chö n a u f g e s c h l o s s e n . 
Wenn ma n nun - der Pro filli ni e folgend - durch da s Schla uchkar 
nac h  N g eht , wi rd ma n ri n g s um vo n W e tter s te inkalk umg eben . Wegen 
der inve r s e n  La gerung g e h t  ma n über d i e s  vorn Äl teren i n s  Jüngere . 
Und trot zdem g ewa hrt ma n b e i  etwa 2 2 50 rn arn F u ß des G rabenka r 
turme s ( 2 4 4 0 rn )  mitten i m  W e t t e r s t einkalk e i n  in s e inen Ausma ßen 
zwa r  sehr klein e s , in s einer Bedeutung j edoch sehr wi cht i g e s  
Vorkommen von Rei chenhal ler Breccie . S e h r  gut si chtba r i s t  auch 
d i e  pra kt i sch senkrechte S törung , in di e da s Re i che nhall er Vor
kommen e in gepre ß t  l i e g t  und we i t e r s  bewe i s t  da s gänzlich ver
s c h i edene Schi cht fallen d e s  W e tters te inkal kes nördl i ch d i e s e r  
S törung u n d  südlich d e r  S törung deren Bedeutung. D e r  g e samte 
südl i che Wettersteinkalkblock f äll t rela tiv s te il gegen S e in , 
nördlich der Stö run g i st fla che La gerung der Schi chten beobacht
ba r .  D i es e  fla che La g erung d e s  Wetterste inkalks ist arn b e s ten 
im G i p fela ufbau d e s  Grabe nkarturme s ( 2 4 4 0 rn ) s i chtba r , wo fla che 
dün nbankige Kalke (ve rmu tli ch un terster Wette r s t e i n kalk ) d i e  
l e t z t en Me ter z um Gip f el b ild en. I n  d e r  Tat ähnl i che Ve rhäl tni s s e  
s ind a u c h  N d e r  Grab enkartürme a u f g e schl o s s e n  � i P h e d .  Pro fil ) . 
Wa s i s t  nun d er Grund für d i e s e seltsamen Verhäl t n i s s e ?  Beim 
Au f sc hub der 3 .  Sc huppe der I n ntaldecke über d i e 1 .  Schuppe der 
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I nn t aldecke kam e s  im Geb iet der Grab e nkartürme an der S t i rn 
der 3 .  Schuppe der I nntaldecke zu e i nem Z erb rechen der Schuppe , 
wob e i  s i ch der mittl ere gebrochene T e il ( Grabenkar türme ) üb er 
den nördl i chs te n , und der südl i ch s te üb er den mi ttl eren z erbroche
nen Te il g e s c hoben hat. Aus der T i efe wurde n den Re i chenh all e r  
S c h i c hten der 1 .  S chuppe d e r  I nntaldecke b e i  d i e se r  Üb er s ch ieb ung 
Te il e  entr i s sen und al s Glei ttepp i ch von �um T e il sehr b egren z te r  
E-W - E r stre ckung mißb raucht. E s  handel t s i ch h i ebe i al so u m  b e 
re i t s  relativ b edeutende Bewegung sb ahne n ,  d e r e n  t i e fre i chender 
Charakter durch die Re i chenhaller Schub späne bew i e sen wi rd. 
Fre il ich wurde d i e  P r o f ill i n i e  so gewählt , daß d i e s e  durch 
b e s ondere tekton i s che Beanspruchung e n t s tandene Tats ache durch
s chn i tten w i r d. Im fol ge nden , ö stl icher gelegenen P r o f il s i eht 
man b e r e i t s  das Abkl i ngen d i e s e r  E r s che inung und eb enso i s t  e i ne 
sol che gegen \v im Gel ände beobachtbar , nur hab e  i ch d i e  dort 
durch z i e henden P ro f ill i n i en aus Pl at z - und Kostengründen n i cht 
in d i e  P ro f ilta feln aufgenommen. 
D i e  üb e r s c h i eb ung sb ahn d e s  Hauptkörper s der Inn talde cke i s t  an 
der Ob erfläche nach wie vor ste il südfallend. Im We tterste i n
kalk i st e i ne le i chte "Wellenb ewegung" deutl i ch s i chtbar. 

P ro f il 1 7  

D i e  ( au fge schl o s senen ) Verhältn i s se i n  der Lechtaldecke s ind 
prak t i sch d i e s elben gebl i eben ,  wie i n  P r o f il 1 6 .  Ähnl ich ver
hält e s  s i ch m i t  der i nversen 1 .  S chuppe der I nn taldecke , deren 
Re i c henhall er S c h i chten allerd ings nur noch in e inem kl e inen 
Re s t  an der Ob er fläche anstehen. Die Tekto n i k  i nn erhalb der 
3 .  S c huppe der I nn taldecke hat s i ch we i tgehend beruhi gt. D i e  
vormal s t i e fg re i f enden Bewegungsb ahnen s ind n u r  noch al s kle inere 
S tö rungen au s geb ildet , um we i ter gegen E ganz z u  ver schwi nden. 
Re i chenhall er Schub späne mi tten in We tte r ste inkalk s ind n i cht 
me hr au f g e s chl o s s e n. Am Hochalmsattel ( 1 7 9 1  m ) s ind Re i chen
hall er Schi chten und Mu schelkalke sehr schö n  z u  sehen. An der 
z um B e i sp i el d i rekt b e im Karwe ndelhaus s ehr markant b eob achtba
ren s t e ilen Uber s c h i eb ungsbahn ist nun von S der Haup tk6rper 
der I n n taldecke au f die 3 .  Schuppe der Inntaldecke auf g e f ahren. 
Unte rhalb d e s  Karwe ndelhauses (we s tl i ch von d i e sem Pro f il )  konn te 
i c h  am Fuß der sogenannten " Blechl ahn" e inen Schub span aus Jura 
aus f i nd ig ma chen . Der Au f s chluß ist l e d i gl i ch mehrere Quadrat
me ter groß. We itere Juraschub späne ( A. TOLMANN 1 9 7 0 )  konnte i c h  
n irgends f inden . .  Welche Bedeutung kommt n u n  d i esem auf alle 
F äll e vorhandenen Schub span z u ?  Nachdem bere i t s  unwe i t  E d i e ser 
P ro f ill in i e ( P ro f il 1 8 ) d i e  Jungs ch i chtenzone an der Ob er fl äche 
a n s teht , muß s i e auch in d ie s em P rof il in sehr ger i nger T i e fe 
angenommen werden. I n  d ie sem Fall als o  ( im Gegensatz zu d e n  
S chub spänen i m  Sul zleklammgeb i e t  u n d  be im obe ren Brunn ste i negg ) 
i s t d i e  Tran spo rtwe i te d e s  Schub spane s selb s t  sehr gering , er 
·z e i g t  so zu sagen den Beg i nn de r Jung schichte n z one an. D i ese Tat
sache ändert ab er n i chts am t i e fgr e i f e nden Charakter d i e ser 
Beweg ung sb ahnen. Eine we i tere F e s t s tellung l äß t  s i ch i n  den 
Prof ilen 1 7  und 1 8  ( und in den vorangegangenen Pro f il en ) machen : 
D i e  Jung s c h i c hten z one i st auf T e ile der I n n taldecke ( in d i e sem 
F all au f d i e  3. Schuppe der I n n taldecke ) aufgeschob en. Das 
bedeute t , daß d ie Jun g s c h i chten zone von i hrem e i genen äl teren 
Untergrund abge r i s s en wurde . Die S chuld hat der Hauptkö rper der 
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I n n taldecke , der s e i ne r s e i t s  auf der Jung schi chtenzone der Lech
taldecke l i egt . Ein we i terer Aspekt verd ient größte Beachtung , 
und zwar das - b i s  e twa E d e s  Hochalmsattel s  - s t e ile E in fallen 
de r üb e r s ch i eb un g sbahn z w i s chen dem Hauptkörper der Inntalde cke 
und ihrer 3 .  S chupp e , und d i e  im ö s tl i chen Karwendel durchweg s 
flache Bewegun g sbahn , mit d e r  d i e  Inn taldecke auf ihrem Unter
grund aufl iegt : H .  JERZ & R. ULRICH ( 1 9 6 6 : 9 5 , 1 0 1 )  sehen im 
Karwendel bei n ach E fl acher werdenden üb e r s ch i eb un g sb ahn e ine 
deutl iche Z unahme der Ub e r s ch i ebungswe ite . Aus d i e sem S a t z  i st 
z u  schl ie ßen , daß d i e  übe r s c h i ebungsb ahn allmähl ich flach w i rd , 
genauso wie d i e  Z unahme der Ube r s ch i ebungswe ite ke ine plötzl i che 
i st .  Was die Ub er s c h i eb ungswe ite betr i f ft , so i st d i e s e s  Problern 
jedo c h  sehr kompl e x  und me ine s Erachtens noch keine swe g s  gelö s t . 
I ch werde b e i  der Conclus ion aber nochmal s darauf kurz z urück
kommen . Aber das ver s ch i edene E i n f allen der Ub e r s ch i ebungsbahn 
i s t  dafür üb eraus e i n fach zu erkl ä ren . Es f ällt näml ic h  auf , 
daß d i e  übe r s c h i ebungsbahn ( in d i esem Fall i s t  e s  auch e ine 
ri c ht i ge Deckengren z e ) erst flach l iegt , sobald d ie Jung schi ch
ten zone auf g e s c hlos s en i st , daß s i e  aber üb erall dort ste il ( b i s  
üb erkipp t )  steht , wo d i e  Jun g s ch i chten zon e  a n  d e r  Obe r fl äche 
fehl t  ( Hochalrnsattel b i s  Porta Claudi a  und we iter gegen W ) . D i e  
üb e r s ch i ebungsb ahn wird al so sche inb ar plö t zl i ch flach , eben mit 
den er sten Au f schlü s se n  der Jungschichtenzone . Wenn A .  TOLLMANN 
( 1 9 7 0: 1 3 6 )  sagt , daß d i e  Ubersch iebungsb ahn e r s t  we s tl i c h  der 
I s ar s te il b i s  üb erkippt w i rd , ö s tl ich der I sar dagege n flach 
se i ,  so i s t  das n i cht r icht ig . Der Hauptkö rper der I n n taldecke 
i st demnach auf der selb st fortb ewegten Jungsch i chte n z one der 
Le chtaldecke gege n Norden " ge r itten" und dab e i  selb st noch üb er 
die Jun g s c h i c hten zone auf e in e r  z umind e s t  im N fl achen Bahn hin
b ewegt worden . Die Jun g s c h i c hten zone s elb s t  ble ibt auch gegen 
E h i n  ste il auf die 3 .  Schuppe der I nntaldecke aufges choben 
( P rof il 1 8 ) . D i e  eigentl iche Fort s e t z ung der s t e il e n  Bewegung s -

bahn , d i e  i m  Karwendel tal d e n  Hauptkö rper d e r Inntaldecke von 
seiner 3 .  S chuppe getre nnt hat , i s t  al so ö s tl i ch de s Hochalm
sattel s  i n  der s t e il en Bewegun gs fläche der Jung schichtenzone üb er 
d i e  3 .  Schuppe der Inn taldecke z u  s ehen , und n i cht in der flachen 
Deckengr e n z e  z wi s chen dem Hauptkö rper der Inn taldecke und der 
Jung s chichten z on e  der Lechtaldecke . Es i st al so z umindest unge
nau , wenn man s agt , die Ube r s c h iebungsb ahn i s t  ö s tl ich des Hoch
alrnsattel s  fl ach , we s tl ich davon s te il .  Denn man w i r f t  h i e r  irr
tüml ich zwe i ganz ver s c h i edene Bewegungsbahnen z u s ammen . D ie s er 
Fehl er i st übr igens in allen b is her darüber e r s c h ienenen Arbe iten 
z u  l e s en . - D i e  F e s t s tellung , d a ß  die I nn taldecke ( =Hauptkörper 
der I nntalde cke ) e ine in de r Jung s chichte n z one der Lechtaler- u .  
Karwendel- Hauptmulde all s e i t s  e ingelagerte Decke s e i  ( A .  TOLL
MANN 1 9 7 0 :  1 3 5 ) , kann - wie aus me inen b i sher i·gen Erläu terunge n 
hervorgeht - im Karwendel wohl nur für se inen ö s tl ichen Te il 
Gült igke it b e s i t z e n  ( ö s tl ic h  d e s  Hochalrnsattels ) . Im mittl eren 
und we stl ichen Ab schn i t t  s ind im Karwe ndel n i rgend s  mehr Jung
schichten auf g e sc hl o s s e n  und d ie wen igen S c hub späne an den 
übersch iebungsbahn e n  im Sul zleklamrngeb i e t  usw . b ewe i s en l edig
l ich deren we i te r e  E x i s te n z  tief un ter dem Hauptkörper der Inn
taldecke . D a ß  der Hauptkörper der Inn talde c ke sehr wohl auch 
auf s e i n er e igenen Sc huppe mi t un te r t r i ad i s chen Geste inen au f 
l i egt , bewe i se n  alle Au f s chlüs se i m  Karwendeltal . U n d  d ie 
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S chuppen der I n n talde c ke wiederum l i egen b e i sp iel swe i s e  auf den 
un te r triadi schen Geste inen der Lec htaldecke ( Sul zleklamrn-Le iter
s t e i g-Ant ikl inale ) .  D i e s e  me ine Behauptungen werden we i t e r s  
ge s tü t z t von meinen Beobachtungen , d i e  i c h  a n  der Nordkette 
mac h e n  konnte . D i e  b i sher allgeme i n  gül t i g e  Me inung üb er Inntal 
Lechtaldeckeng r e n z e, wi e s ie b e i sp iel swei se b e i  R . v . KLEBELSBE�G 
( 1 9 6 3 : 4 2 )  darges tellt wi rd, b e sagt, daß d i e  Lechtaldecke un ter-

halb d e s  N iveaus d e s  Bun tsand s te i n s  der Vintl alm in d a s  Geb i et 
oberhalb d e s  Hött in ger B ildes herab z ieht, um dann im Raum Kersch
b uc hho f unter den Tal s c hu tt d e s  Inntal e s  e i n z utauchen . Grob 
g e sprochen i st d i e s  tatsächl ich der Verl au f  d e r  Deckengrenz e . 
Wa s ab er noch n i emand erklärt hat, i s t  d ie Tatsache, d a ß  
b e i sp ielswe i s e  im Hött inger Graben d i e  Lechtaldecke mit Partnach
s c h i chten, Mu s c helkalk, Re ichenhall er Schi chten und _ Bun t s and
s t e i n  unte r  der I n nt aldecke l i egt, während unter dem Bun t s and
s t e i n  der Vintlalm ( Hauptkörper rler I nn taldecke ) Hauptdolomit 
d e r  Lechtaldecke ans teht . Es wä re verfehl t, d e s  Rä tsel s  Lö sung 
m i t  d em geme i n s amen Ab tauehen der b e iden Decke n  gegen W ( und 
m i t  i hnen taucht j a  auch die Deckengrenz e ab ) ,  verur sacht durch 
die Au flas t  der ö t z t aler Mas se, z u  erklären, was allerdings b i s
her ver sucht wurde . D e r  Schlü s s el für d i e  Erklärung i s t  w i ederum 
d i e  Jung sc h i chten zone, d i e  im ö s tl i chen Karwendel vo rhanden i s t, 
im mittl eren und we s tl i chen Ab schn i tt j edoch f e hlt ( z um B e i -
sp iel im Höt t i n ger Grab e n  u n d  im Karwendel tal ) . D i e s e  soeb e n  f e s t 
g e s tell te Tats ache l ä ß t  den Schluß z u, daß d i e  Jun g s c h i chten
z o n e - ( wie schon ge sagt ) von ihre r e ig e nen D ecke ( Lechtaldecke ) 
abg e t r e nnt wurde und nun im ö s tl i chen Karwendel den Hauptkörper 
der I nntaldecke von Lechtalde cke mit älterer T r i a s  trennt . Im 
Geb iet der I n n sb rucker Nordkette und im Geb ie t  d e s  Hochalm
s a t t el s  ke ilt d i e  Jung s chichtenzone demnach ob er flächl i ch aus, 
w i r d  ab er ( d i e  vorh i n  z i t ierten S chub späne b ewe i s e n  e s ) in d e r  
T i e fe we iterhin g e g e n  W unter dem Hauptkörper der I n ntaldecke 
angenommen werden mü s sen . Nachdem d ie Jun g s c h i chtenzone e igene 
Bewegungen durchge führt h at, muß s ie auch d i skordant au f ihrer 
e igenen Re s tdecke l i egen, und dies i s t_  in der Tat der Fall . 
D i e s e  d i skordante Lagerung hab en auch s c hon f rühere Bearb e iter 
f e stge s tellt ( 0 .  AMP FERER 1 8 9 9 : 3 4 6 - 3 50 ;  A.  TOLLMANN 1 9 7 0 : 1 3 9 ) . 
E s  i st al so f e s t z uhal t e n, daß d i e  un te r dem Hauptkörper der I n n 
taldecke l i egende Lech taldecke au f alle Fäll e aus z w e i  großen 
E in h e i t e n  b e steht, die m i te inander nur noch t e ktoni schen Kontakt 
hab e n . - Noch etwa s kompl i z ierter wird d i e  S i tuat ion, wenn man 
d i e  Lechtaldecke nun im N und im S de s Karwendel vergl e i cht . Im 
gan z en Nordkarwendel s ind Partnachsch i c hten l e d i gl i c h  im G eb iet 
d e r  Tors charte und der Stuhl scharte ex i stent, wären s i e  be i s p iel s 
we i s e i m  westl i ch e n  Nordkarwendel vorhanden, mü ßten s i e  i n  der 
Sul zl e klamm- Le i t e r s t e ig-Antikl i n ale au fge schlos s en s e in; d i e s  
i s t  ab er n i cht der Fall . E s  gab al so i m  heuti gen Geb iet d e r  Tor
s c h�rte und der Stuhl scharte nur e in en sehr kle i n e n  T e ilbecken
b ere i c h  mi t Partnachf a z ie s  von We tterste inkal k  umrahmt, auf den 
in den oberen Schi chten e indeutig Wetter s te in kal k f a z i e s  folgte . 
Im S d e s  Karwendel i s t  d i e  Sed imentat ion e in e  ganz andere 
gewe s e n . Man wird in der unteren ode r  t i eferen E i nh e i t  der Lech
taldecke, al so un te r der Jung schi chte n z one, ke inen We t t e r s te in
kalk f inden . P a r tnach- Be ckensedimentat ion ist überall ans telle 
d e s  Wet ter s t e i n kalk e s  üb er dem Mus chelkalk an zutre f f e n . Eine 
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Verbindung mit der Hohenegg f a zi e s  s von Schwa z ( H. P I RKL 1 9 6 1 ) 
i s t  o f f e n si chtlich ,  di e wahrs chein li c h  g l eiche Vere r z ung stüt z t  
di ese Vermutunge n  noch zusätzli ch. M a n  kann daraus a l so schli e ß e n , 
daß auch die Schwa z e r  Tri a s  mit ihre r Hohe negg fazi es ei n Te Ll 
der Lechta ldecke i st und ihre Fort s e t z ung nach W eventuel l  in 
den Auf s c hlüs s e n  der P fannenschmi ede ( di e  f r a g li che Ste l le kommt 
schon in den Tekton i s c hen Karten von w .  HE I S SEL 1 9 50 und 
A. TOL LMANN 1 9 7 0  zur Dars tellun g )  am Au sgang des Vornperl.ochs 
z u  sehen i s t. Nach einer Auf sc hluß lücke aufgrund der Sc huttbe
deckung des I nntal e s  und s ei n er Terra s s en wird di e s e  un tere Ein 
hei t der Lechtaldecke wi eder eindeutig etwa im G�bi e t  v o n  Thaur 
sichtb ar und s e t z t  sich im Gebi et d e s  Mühlauer und Höt tinger 
Grab e n s  bi s z um Höt tinger Bild fort. We st lich de s Höttinger 
Bilde s  ver s chwindet die s e  durch das völlige F e h l en von We tter
s t eink a l k  g ekenn z ei c hn e te Einheit unter das I n n ta l , nachdem sie 
zusammen mit dem Hautkörper der I nntald ecke durch die Auf la s t  
der ö t z t aler Mas s e  z um Ab tauehen gezwungen wird. Im Gebiet d e r  
Kranewitter K l amm sind jeden f a l l s  berei t s  al le G e s t eine dem 
Haupt körper der I n ntaldecke zu z uordnen. Aber noch einma l treten 
g egen W unve rkennbare Partnach schichten au f , und zwar arn Marti n s 
bühel , E v o n  Zi rl. Das Karwendel b etre f fend i s t  di es a l so d a s  
we s tl i c h s t e  Vo rkommen v o n  Lechtaldecke. S v o n  Irnst t r e t e n  dann 
wieder ähn liche Bedingungen auf und set z en si ch in der Folge wei t 
gegen W fort. E i n  Verbinden a l l  di e s er Ge s teine unter der üb er-

. schob enen ö t z t a ler Ma s s e zum s e lben tektoni schen System ( durch 
di e gerne i n s ame F a zi e s  charakteri sie r t )  schei n t  mi r daher durch
aus möglich , .j edoch i s t  es hi er und jet z t  ni cht meine Ab si cht , 
darüber mehr z u  sagen. Wi chti g  i st jedoch , daß schon A. TOLLMANN 
( 1 9 7 0 :  1 3 9 - 1 4 0 )  ein e  Ve rbindung z wi sche n Thaurer Schuppe und 

Hohenegg f a zie s  S von Schwaz sieht. S eine Erk l ärung , daß in de r 
Lechta ldecke von N . nach S ein mehrf acher Wec hsel zwi s chen Ri f f 
u n d  Lagun e n f azie s ( Wetters tei nka l kf azie s )  und Becke n f a zi e s  ( Part
n ac h f az i e s , Hohenegg f azies ) z u  beobachten i st , finde ich s e hr 
ein f ac h  und s ehr gut ( A. TOLLMANN 1 9 7 0 : 1 3 9 - 1 4 0 ) .  Di e s e  Erklä-· 
rung macht auch ein e  von mir an f ä ng li c h  vermutete neue D ecke 
( = Hoheneggdecke ) ,  wi e i c h  heute glaube , ab solut üb erflü s sig. 

Di es ändert ab er ni chts an der Tatsache , daß die Lechta ldecke 
im S aus z wei Ein hei ten b e s teht ,  von denen z uminde s t  di e ob ere 
oder höhere ( Jung sch ichte nzone ) ni cht meh r  auf ihrem ur sprüng
lichen Un tergrund ruht. Daß auch die un te re b zw. ti efere Einhei t  
( g ekennzeichnet durch ihre Hohenegg f a zi es ) ähnliche eigene Bewe

gung e n  dur chmach te , i s t  ni cht unwahr scheinli ch. Ab schlie ßend 
d a z u  sei noch vermerkt , daß di e Gren z ziehung zwi s chen Le chta l 
d e c k e  u n d  I n n taldecke auf der Tekto ni sc he n  K a r t e  v o n  A. TOLLMANN 
( 1 9 7 0 )  ab dem Gebi e t  W der Mühlauer Klamm ni cht ri chtig i s t. Der 

Höttinger Grab e n  b ei s pi elwei se gehö r t  in s einem unteren Ab schni tt 
erwi ese nermaßen ni cht mehr z um Hauptkö rper der I n nta ldecke , 
sondern z ur ti e f e r en Einheit der unterlagernden Lechta ldecke. Die 
zwar höchst kornp li zierten Verhältni s s e  sind jedoch gut genug 
auf g e s ch l o s se n , um die Z ugehörigkei t di e s e s  Gebi ete s z ur Lech
ta ldecke z u  b ewei se n. 
Nachdem ich mi ch kur z , zwar ni cht vorn Thema , ab er vorn Karwend e l  
tei lwei s e  entf ern t  h ab e , möchte ich z u  Profi l 1 7  n o c h  einiges 
s ag e n. Di e s e s  und da s l et z te Profil wurden ab si chtli ch bi s auf 
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den Kamm der Gleier s chtalkette ( zweit e  Karwendelket t e )  verlän
g e r t . Dami t waren zwei Dinge beab si chtigt : 
- di e ebe n  e r fol gten Erl äuterun gen, die di e Jungschi cht e n z one 
b e t r e f fen, und · 
- d a s  Auf zeigen der Verhältni s se im Hauptkörper der I nntaldecke, 
um d a s  nö rdli ch daran a n schli eßende ( Sti rn ) schuppensys tern einmal 
in wei terem Z u s ammenhang zu b etrachten . D enn, wenn man sic h  den 
ab s ol u t  gerechtf erti gten Ti e f gang d e s  Hauptkö rpers der I nntal 
de c ke vor Augen führt, kann man f e s t stell en, d a ß  d e r  Ti efg ang 
der ( Stirn ) s chuppe n von mi r sicherlich nic ht z u  tie f angenommen 
wurde . - Di e ab s c hli e ß e nden Gel ände arbeiten werden z eigen, ob 
die in Profil 1 7  und 1 8  vermuteten Partnachschichten der Wirk
li c hkeit ent sprechen oder ni c ht . E s  wäre di e s  all erding s  nur der 
ein zige Partnach -Trog in der Inntaldecke im Karwendel mit relativ 
g e ri ng e r  E-W- E r s tre ckung . 
Im G ebi et d e r  Ödkar spi t z en t eilt si ch die Profillini e . Die 
ö stlichere geht durch das Bi rkkar bi s ins Hinterautal und z eigt 
a n s c hauli ch, wi e nahe t eilwei s e  di e Tal sohle d e s  Bi rkka r e s  dem 
unter dem Wettersteinkal k  li egenden Mu schelkal k  schon s ein muß . 
Di e we s tlic here Profillini e verläuft über den Grat i n s  Hin t e rau
t al und weit er s üb er di e Lettenwand und den Z aigerkopf ( 1 9 6 2  rn )  
z u r  Mel ze rwand ( 2 50 3  rn )  empor . Nachdem di e hi er dargestellten 
tektoni schen Verhältni s s e  sich ebenfall s nicht mit den Meinun
g e n  bisherigm Ve r f a s s e r  decke n, will ich in all er Kür z e  auch 
darau f eingehen, obwohl man auch üb er die tektoni schen Verhäl t 
ni s s e  die s e s  Gebi etes eine ähnlich umf angreiche Arbeit schreiben 
könnte . Man mü ßte dab ei - im Gegen satz z ur vorli egenden Arbeit, 
in der ich meine P r o fil e von W nach E g e z eichnet h ab e  - mit den 
E rkl ärungen von E ( Ro ßlochscharte ) nach W ( Scharni t z ) vorgehen, 
wi e e s  zwei f el sohne in meiner Di s s er tation in ähnli cher Wei s e  
g e s chehen wird . Au f dem P rofil wi rd deutlich die kornpli zierte 
F al tung der Schichten S d e s  Hin terautal e s  auf den Almen hochfl ä 
c hen ( Hin terödalrn, Kas te n- Hoc hleger, L a f a t s cher Hochl eger ) ,  di e 
in k r a s sem Gegensatz zur ruhigen L agerung der G e s teine an den 
Südhäng e n  der Hinterautalkette ( dri tte Karwendelkette ) s t e ht, 
dem Betrachter vor Augen ge führt . Die Profillini e durchschneidet 
ein e  der markante s ten S tell en d e s  ganzen Gebi e t e s, und zwar j ene, 
an der sic h  zwei Mulden z u  ve reinigen beginnen ( Gebi et L e tt�n
wand bi s Z ai ge rkop f ) . I n  der S t e ilwand d e s  Nordab f alle s  der Hoch
k a n z el - Sunntig er-Rep s - Kette zieht (in der Roßloc h sc harte b ereit s 
deutli ch sichtbar ) ein e  mächtige Störung gegen W .  Si e trennt die 
Hochkan z el - Re p s -Gurnpenwand-Anti klinale von d e r  Antiklin al e  der 
dri t t e n  ·Karwendelkette ( Hinterautal ke tte = Ödkar - An tiklinal e  
n a c h  A. TOL LMANN 1 9 7 0 ) . Au s di eser Störung en twi ckel t  si c h  i n  
d e n  äußersten Nord- u n d  We s tab f ällen d e r  Reps berei t s  eine eng
gepreßte Synklinal e  ( Ro ßlochscharte-Jagdgraben- Synklinale ) im 
We tter s teinkal k, die sic h  rasch erwei tert . Dadurc h  werden im 
Jagdgraben s chon die Raibl er S chi chten sichtbar und in der Letten
wand ist b ereits der er s te Span von Hauptdolomi t  a u f g e s chlo s sen . 
Mi t dem Ende der Gumpenwand, di e al so beides - eine Antiklinale 
un d ei ne Synkli nal e  beherbergt, vereinigen sich di e Raible r  
S chi chten d e r  über schall - Synklinale mi t denen d e r  Roßlochscharte
Jagdgraben- Synklinal e . Dami t ver flacht glei c h z ei tig di e 
Hochkan zel - Reps-Gurnpenwand-An tiklinal e  z u sehend s . Währe nd sie 
S d e s  Zaigerkop f e s  noch deutli ch f e s t stellbar i s t , i s t  sie vorn 
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Gebiet der H i nterödalm an gegen W n irgend mehr f e s t s te l l bar . Man 
s i eht a l s o  deut l ich , d a ß  es entgegen b i s h e r iger Me inungen k e i n e  
Ro ß l oc h- Synkl i n a l e  g ibt u n d  a u c h  das H in terautal e r s t  in s e inem 
We stabschn itt Te i l  e i ner Synkl ina le ( H interödalm- H i n terauta l 
Synk l i n a l e } w i rd . Hingege n s ind sowohl d a s  Ro ß loch und d e r  grö ßte·  
Teil d e s  H i n te raut a l e s  Teil des Südschenke l s  der Ant i k l inale der 
d r i tten Karwende l ke tte .· Deta i l l i erter wi l l  i c h  auf diese Prob
leme n i ch t  e i ngehe n , nachdem d i e s  n icht Thema d ie ser Arbe i t  i st . 
D i e  G l i ederung d e s  Hauptkörper s der Inn taldecke im Karwend e l  
wurde bere i ts v o n  A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 : 1 3 9 }  durchgeführt . Jedoch 
i s t  s e ine G l i ederung i n  drei Ant i k l inalen und dre i Synk l i n a l e n  
n u r  t e i lwei se zu be stät igen . N a c h  me iner der z e i tigen Au f fa s s ung 
ist f o lgende Gl i ederung von N n ac h  S mög l i ch ( wobe i d i e  Au s 
drücke Ha lb- und Vo l l -Ant ik lin a l e  bzw . -Synk l in a l e  von A .  TOLL
MANN übernommen wurden . Das Wort " Ha lb- " sol lte man al lerdings 
n ur im S in n e  von " Re s t- " vers tehen , da me i s t  bei e iner sog e 
nannten Ha lbant i k l i n a l e  der Satte lbau nur gerade noch angedeutet 
wird } : 
A }  Ha l b-Vo l lant i k l inale der dr itten Karwendel kette ( H interau-

talke tte } 
B }  Ro ß loch s c harte-Jagdgraben-Halb-Vo l l synk l in a l e  
C }  Hochkanz e l -Rep s -Gumpenwand-Ha lb-Vo l lant i k l i n a l e  
D }  Uber scha l l -Vo l l synk l in a l e  ( vo l l e  Au sbi ldung erst etwa vom 

Oberscha l l j oc h  gegen W }  
E }  H i nt erödalm- H i n terautal-Halbsynk l inale ( en t s tanden a u s  der 

Ver ein igung von B}  und D}  und der dami t verbundenen vö l l igen 
Ver f lachung v'on C }  

F }  Ha lbant i k l i n a l e  d e r  z we i ten Karwendelkette ( Be tte lwu r f -
G l e ier scht a l k e tte } 

G }  S tempe l j oc h-Angerhüt t l -G l e i e r scht a l - Halb - Vo l l synk l inale 
H}  So l s te in-Antik l inale 
I }  Z i r ler Mähder- Synk l in a l e  
U b e r  den " vo l l en "  ode r " ha lb e n "  Erh a l tung s z u stand v o n  H }  u n d  I }  
kann i c h  zur Z e it noch k e i n e  g e nauen Aus sagen machen . I c h  darf 
j edoc h  anfüg en , d a ß  d i es e  eben gemachte G l i ederung trotz ihrer 
größeren Genau igke it gegenüber der von A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 : 1 3 9 
und Tekt . Karte } e i n e  s ehr gro ß zügige i st . Trot zdem kann 
bere i t s  dami t (wie schon so oft z uvo r in d �e s e r  Arbe i t }  aufge
z e i g t  werden , wie " unbekannt "  d ie Geolog i e  des Karwende l  b i sher 
g ewe s e n  i s t . 

Pro f i l  1 8  

D i e  e inge z e ichnete Tal l in ie d e s  Tort a l e s  z e igt e inma l mehr , wa s 
von der Lechtaldecke tatsäc h l i ch zu sehen ist und was I nterpre
tat ion i s t  und b l e ibt . Die Mäc h t i gk e i t  der 1 .  Schuppe der I nnta l 
d e c k e  i s t  ebenso e indrucksvo l l  s i c htbar geword�n wie ihre E igen
s tänd igk e it . Auch d i e  Verhä ltn i s s e  in der 3 .  S chuppe der I nnta l
d ecke s ind klar übe � s chaubar . Nur noch von Moränens chutt verdeckt , 
j edoch unwe it ö s t l i c h  der P rof i l l in i e  k l ar aufgeschlo s sen , gren
zen - von e in e r  s te i l en überschi ebungsbahn ge trennt - die Jung
s c h i c hten der Lec h taldecke an d i e  Re ichenha l ler Sch ichten der 
3 .  S chuppe der Innta ldecke . Au f d i e  Jungsch ichtenzone f l ach au f 
ge s choben i st d e r  Hauptkö rper d e r  Innta ldecke , d e s sen Musche l 
ka lk f a s t  s c hon in s e in e r  g an z e n  Mächt igke it au f g e s ch lo s s e n  i s t . 
Gegen d a s  Roß loch h i n  tauchen d i e  Schi chtpake te des Wet ter ste in
ka l k s  imme r s te i le r  gegen S ab und in der Nordwand i s t  gut d i e  
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- hi er noch aus Wett e r s t einkalk b e s tehende - eingepreßte Roß
lachseharte-Jagdgrab e n - S ynklin ale zu sehen. Daran schli eß en 
g e g e n  s die Re s t e  der Hochkan z el - Rep s -Gumpenwand-Antiklin ale 
an und die s er folg t die Über schall -Synklinal e. Der Gip f el a u fb au 
der Bachof e n s pi t z e  s t ell t di e Re s te der Antiklin ale der Bettel 
wu r f -Glei er sch talkette dar. Sowohl d a s  Roßl och al s auch d a s  
Hin t erautal sin d  z umi n d e s t  i m  Bereich d e r  beiden P ro fil e 1 7  und 
1 8  al s Täler mi t tie f e n  Ein schnitten und mächtigen Talve r f üll un
g e n  anzun ehme n. Den in den Hauptkörper der I nntaldec ke einge
z eic hn eten , nur kurz be handel t e n  Störungen i s t  emi n ente Bedeu
tung b ei z ume s s e n , e s  soll ab er auf die tektoni �che Kompli ziert
hei t di e s e s  Gebi e t e s  i n  di eser Arb ei t ni cht mehr näher einge
g angen werden. 

3 .  Conclusion 

Nach di e s er Betrachtung der 1 8  Profil e muß man f e s t s tell e n , daß 
sich das Bild über d e n  Au fbau d e s  nördli chen Karwendel ( und d e s  
g a n z e n  Gebi rg stocke s )  wesentli ch geändert hat. U m  di e Kompli 
zie rtheit die ser Tektonik ve r s tehen zu könne n , muß man s eine 
G e s amtheit e r f a s s en. Di e s  war l etztlich auch der Grund für di e 
Vergabe ei ne s so groß e n  Di ssert ationsgebietes. Sehr deutli ch i s t  
d e n  Profil e n  zu entn ehme n , daß s elb s t  der , d e r  die Verhältni s s e  
i m  G ebi et des We s tlichen Karwendel spi t z e  ri chtig sieht , deshalb 
noch ni chts Konkretes über di eTektonik im Raume Hochalmsattel 
aus s agen k a nn. 
Was i st al so aus den vorläufigen und in die s e r  Ve rö f f en tli chung 
b e s c h riebenen Ergeb ni s s e n  mein er Gel ändearb eit ab zulei t e n ?  

1 )  Der Deckenaufb au i m  Sinne v o n  0. AMPF ERER et al. i st unb e 
s t reitb ar vorhand e n. 

2 )  Di e üb e r s chi ebungsweite der I n ntaldecke b eträgt minde s t e n s  
eini g e  Kilomet er. H. JERZ & R. ULRICH ( 1 9 6 6 : 102 ) geben ledigli ch 
ein e  üb er schiebung sweite von mindestens 1 , 5 km an. Di e Angab e  
v o n  A. TOLLMANN ( 1 9 7 1 : 3 6 7 ) , nach d e r  di e üb e r s chiebung sweite 
der I n ntaldecke min d e s t e n s  2 0  km beträgt , i st dagegen bede utend 
wahr s chei nlicher. 

3 )  Di e 11 Karwendel - S ti r n s chuppe 11 der Inntaldecke ( A. TOLMANN 
1 9 7 0 )  ( =unt e re E i nhei t d e r  In ntaldec ke , W .  H E I S S E L  1 9 50 , 1 9 5 8 ) 

i s t  ni cht zu l eugnen. E s  handelt sich hiebei all erdings um ein 
Sys tem von Schuppen , d a s  erosiv wi eder unter dem Hauptkörper 
der I nntaldecke ans Tagesli ch t kommt. Im hi er be sprochenen 
Gebi e t  hat di e I nntaldecke an der Sti rn ihre s Hauptkörpers drei 
Sc huppen hi n t e r ei n a nder gebilde t , wobei die 1 .  und 3. Schuppe 
der I n n taldecke auf groß er E - W-Er st reckung beob achtbar si nd. 
Di e 2 .  S chuppe der I n n tal decke i s t  nur im Gebiet Gams a ngerl
Ki r c hlkar si chtb a r , weil sie gegen E unter die 3 .  Sc huppe der 
I nn t aldecke ge rät und g egen W in die Lu ft au s s treicht. Di e 
1 .  S c h uppe der In ntaldecke i st auf ihrer g e s amt en Länge inve r s  
gelager t ,  die 2 .  Schuppe d e r  In ntaldecke i s t n u r  i n  normaler 
Lag er ung aufge s chlos s e n . Di e 3 .  Sc huppe d e r  I nntaldecke i s t  in 
i hr em \Ve s t ab s chni tt normal gelagert , z eigt ab e r ·  an zwei S t ell en 
an ih rem Südrand ein Umki ppen in inve r s e  Lag e rung . Au f ihren 
voll kommen g e s tört en Mi ttelab sc hnitt ( Bäralpl - Stärun g s z one ) folgt 
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der ö s t l iche , gän z l ich inver s g e l agerte T e i l  der 3 .  Schuppe der 
Innta ldecke . Die inver s e  Lagerung des Ostabschn i tt e s  kommt � 
obwoh l s e i t  A .  ROTHPLET Z ( 1 0 8 8 )  bekannt , bei A .  TOLLMANIJ ( 1 9 70 )  
l e i der n i cht z u r  Dar stel l ung . 

4 )  Di e Kreuzwand-S tuhlkopf-Ant ikl inale der Lechtaldecke s e t z t  
s i ch ( zwar z um T e i l  tekton i sch stark redu z i er t )  minde s ten s b i s  
zum Johann e s t a l  fort ( daher a u c h  d i e se Namensgebung ) .  

5 )  I m  Gebi et der I�i ttenwa lder Hütte bi ldet s i c h  e ine S chuppe aus 
ä l t e r e r  Trias der Lechta ldecke aus ( Su l z lek l amm-Le i t e r s t e i g 
Ant i k l in a l e ) .  S i e  über f ährt d i e  1 .  Schuppe der I nnta ldecke ( s ie 
i s t  der nö rd l ich s te Te i l  der Karwende l - S t i r n schuppe ) und wird 
ihre r s e i t s  von der 2 .  und 3 .  S chuppe de r I n n ta ldecke , der Jung
schichten z one de r Le chtaldecke unö let z l i e h  vom Hauptkö rper der 
Inntaldecke übe r f ahren . Die Schuppe der Le chtaldecke ist zwar 
nur im w de s Arbe i t sgebi e t e s  s i chtbar , ihre we i tere Exi s tenz i s t  
j edoch wahrs che inl ich und i h r  neue r l iche s Au f tre ten i m  ö st l i chen 
Karwende l  n i cht au s z us ch l ie ßen . 

6 )  Die Jung s chi chten z one z e igt s owohl am Südrand de s K arwende l ,  
a l s  auch im Norden d a s se lbe Verhalten . S i e  i st e ine von ihrem 
e igenen Unte rgrund losge r i s sene E inhe i t , d i e  W des Hochalmsatte l s  
und e twa N W  von Thaur n i rgends mehr ansteht . Ih re we ite re Exi s tenz 
unterhalb de s Haup tkörper s der I nnta ldecke wird aber durch e in ige 
Schubspäne im nordwe s t l i c hen Karwende l und in de s s en we st lich e r  
Fortse t z un g  bewie sen . D i e  Jung schichtenz one wird - s o l ange man 
s i e  in me inem Arbe i t sgebi e t  ( i ch me ine nun n i cht das ge s amte 
Gebi et me iner D i s s e rtation ) beobachten kann - im nördl ichen 
Karwende l unter l age rt und übe r l agert von E i nhe i ten der Inntal
decke . A l s  Unter l age d i en t  im Geb i e t  d i e s e r  Arbe it d ie 3 .  Schuppe 
der I nn ta ldecke ; d i e  Über l agerung b i ldet der Hauptkörper der I nn 
ta ldecke . Gegen d i e  Ti e fe h i n  ( s iehe Prof i l e )  l iegt d i e  Jung
schi chten z one der Lechta ldecke dann der Schuppe der Le chta ldecke 
auf und in der Folge bi ldet dann i hre e igene Decke , die Lecht a l 
decke , d e n  Untergrund . Am Südrand l i egt auf d e r  Jungs chichten z one 
der Lechta ldecke eben f a l l s  der Hauptkörpe r der I n n t a ldecke , 
unter lagert wird s i e  nun abe r von e iner Z one der Le chta ldecke , 
die durch Hohenegg f a z i e s  gekenn z e i chnet i st .  

7 )  Die se untere oder t i e fere E i nhe i t  der Lechta ldecke mi t Hohen
e g g fa z i e s  z i eht von der Schwa z e r  Tr ias eventue l l  übe r de n T i er
garten zwi schen Jenbach und \vi e s ing und übe r den Aus gang de s 
Vompe r l ochs , s i c her über d i e  unte ren Te i l e de r Nordkette 
( Mühl aue r  K l amm ,  Rött inge r  Graben , . . . . .  ) b i s  z um Martin sbühe l .  

D i e  mög l i che Fort s e t z ung im W sehe ich im Tri a s s t re i fen an der 
Süd s e i te des Inn tal e s  bei Imst . 

8 )  Der Hauptkörper der I nnt a l decke i s t  auch e iner t e i lwe i se sehr 
komp l i z i e rten Tekton ik unterwor fen . E ine grobe G l iederung in 
S ä tte l und Mulden wurde in d i e s e r  Arbe it durchge führt . 

9 )  De r t i e fgre i fende Charakter der Uberschiebung sbahnen ( A .  TOLL
�ANN 1 9 7 3 : 1 5 3 )  i s t  unbe s t re itbar . Er i st unbedingt nöt i g , um 
d i e  g e s amte Tekton ik zu e rk l ären . Dieser t i e f r e i chende Charakte r 
der Uberschiebun g sbahneri s e t z t  auch e inen dementspre chenden T i e f 
g a n g  d e r  e in z e lnen tekton i s chen Einhe iten voraus . D i e  überschie
bungsbahn en können en tweder E i nhe i ten trennen , d i e  ver s chiedenen 
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Decken angehören ( =Deckengren z e ) , oder auch E inhe i ten , d i e  dem 
g l e i chen Decken s y s tem ( z . B . Inntaldeck� ) z u z uordnen s ind . 

1 Ö ) Von W nach E könne n  s ic h  sehr woh l  tektoni sc he Ve rände rungen 
e rgeben , s i e  g e schehen aber n �� p l ö t z l i c h  ( im Gegen sat z d a z u : 
P r o f i l e B latt Mi ttenwa ld ) .  E s  i s t  s t e t s  e i n  lan g s amer tekton i 
s che r Wand e l  beobachtbar . Jede tekton i sche E i nhe i t  bietet dafür 
genü gend Be i sp ie l e . 

1 1 )  D i e  tekton i s chen Vorgänge im Norden stehen in unmi tte lbarem 
Z u s ammenhang mi t denen im Süden , die Vorgänge im Osten mi t denen 
im We s ten . . Das Gebi et i st a l s o  zuerst a l s  Gan z e s  zu betrachten , 
e r s t  danach körinen Te i l a u f lö s ungen z i e l führend s e i n . 

1 2 )  Was den Bewegun g sablauf betr i f f t , so kann d i e s e r  ohne we i te 
r e s  stetig und i n  e i n er e i n z i gen Phase vor s i c h  gegangen s e i n . 
Mehre re P ha s e n  s i nd andererse i t s  s i cher l i ch auch mög l i ch . 
G l e i chgü lt i g , ob e i n - oder rnehrph a s i g , fo lgende charakte r i s t i s che 
S i tuat ionen kenn z e i chnen heu te d i e  Obe r s ch i e bung der Inntalde cke : 
a )  D i e  Le chtaldecke wi rd von S nach N ver frachte t .  
b )  Au f s i e  wi rd d i e  I nn ta ldecke aufge s choben , an deren S t i rn e s  
d ab e i  j edoch z u  " Komp l ikationen " kommt . 
c )  Durch den Auf s chub der Innta lde cke wi rd i n  der Lechtaldecke 
e ine Aufwö lbung gebi ldet ( Kreuzwand-To rkopf - S t uh lkop f -An t i k l i n a l e ) 
an der di e 1 .  S chuppe der Inntalde cke s o z u s agen hängenble ibt und 
übe r k ippt wi rd . 
d )  D i e  we i t e r  vordr ingende I nntaldecke s chert nun e inen Te i l  der 
Lec h taldeck e  ab ( Su l z le k l amm-Le i te r s te i g -Ant i k l i n a l e  bzw. S chuppe 
der Le cht a ldecke ) ,  der s i ch te i lwe i s e  übe r die 1 .  S chuppe der 
I n n t a ldecke · s c h i e bt und die s e  im We s ten sogar ganz zwi s chen s i ch 
und die Le cht a ldecke e i n z wängt ( S  der Kreuzwand ) . 
e )  D i e  2 .  Schuppe der I n n talde cke fährt auf d i e  Schuppe der Le ch
ta l decke auf . · 
f )  I h r  folgt die 3 .  S chuppe der I n n taldecke . 
g )  N un wi rd d i e  Jung s c h i c hten zone der Lechtaldecke durch den 
Druck de s Hauptkörpers de r I n n taldecke von i hrem Unte rgrund 
( Le c htaldecke ) l o s ge r i s sen und übe rfährt z uminde st im nordö s t -
l i chen Karwende l d i e  3 .  S chuppe der Innta ldecke . ( H i e r i n  i s t  
vie l l e i cht d i e  von H .  J E R Z  & R .  ULRI CH 1 9 6 6  be schri ebene Z unahme 
d e r  übe rsch i ebun gswe i te von W nach E ' z u s ehen . Bevor man darüber 
j edoch genauere Au s s agen macht , muß z u e r s t  das Prob l ern de r Jung
s c h i chten z one s e lb s t  e i n e r  genauen Lö sun g  z uge führt we rden ) .  
h )  De r Haup tkörper der I nnta lde cke übe r fährt von S kommend a l l e  
bi s h e r  be schri ebenen E i nhe i ten . I n tern l i e g t  er heute in z e r
b rochenem Z u s tand vor un s und würde die Bewegung we i tergehen , 
wü rden auch darau s S chuppen e n t s tehen . 

1 3 ) W i e  we i t  d i e  I n n t a lde cke j e  n ach N ge re i cht . hat , wi s s e n  wi r 
n i c h t , genau so wie woh l für imme r unbekannt b l e i ben wird , wi e 
we i t  im N we i tere S t i rn s chuppen s y steme der I n n ta ldecke ge legen 
s ind . Denn wi r mü s s en un s darüber im k l aren s e i n , daß wir he ute 
nur noch e inen E ro s i o n s r e s t  der I nntaldecke vor un s haben , der 
un s g lück l i che rwe i s e  ein Schuppensys tem f re ige legt hat ( und das 
be f i ndet s i ch außerdem noch an der Ero s ions st irne d e s  H auptkör
pe rs ) . Eben so un s i cher w i rd für imme r b l e i ben , wiev i e l  arn Süd
rand ( I nnta l s törung ) heute von be iden Decken f e hl t .  - E s  i s t  
demn ach zwar mög l i c h , d a ß  wi r d a s  e i n z i ge S t i rn schuppensy stem 
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der Inntaldecke vor un s haben , eben sogut k ann e s  abe r auch nur 
das e i n z i ge s e i n , das uns e rh a l ten geb li eben i s t . 

1 4 ) Re l ie fübe r schiebungen s ind ni rgends z u  beobachten . 

I c h  darf betonen , daß i ch me ine Prof i le abs i cht l i c h  so we i t  in 
die T i efe fortge s e t z t  habe , um die Verh ä l tn i s s e  an schau l i ch dar
z u legen . Die Tek ton ik des Karwende l i s t  nur in den Gri f f  z u  be
kommen , wenn man die in der Ti efe l iegenden Baue lernente in die 
Gedankengänge rnite inbe z i eht . I ch darf darau f ve rwe i sen , daß 
auch schon f rüher Ver suche unternommen wu rden , d i e  P ro f i l e mit 
e inem entspre chenden T i e fgang au s z us tatten ( z . B . 0.  AMPFERER 
1 9 4 2 , A .  TOLLMANN 1 9 7 3  us f . ) .  E s  i st k lar , daß das e i ne oder 
andere der vor l iegenden Arbei t durch die fo lgende Ge ländearbe it 
Änderungen er fahren kann . Di ese werden natür l i c h  in me ine r  
D i s se r tati on berück s ichtigt . I c h  ho f f e  be i sp i e l swe i se , den 
T i e fgang der tektoni schen E i nhe i ten sowi e deren Bau in der T i e fe 
noch vervo l l s tändi gen und prä z i s i eren z u  können . Mög l i ch i s t  
auch , d a ß  man d i e  e in z e lnen Schuppen d e r  I nn t a ldecke urnbenennen 
wi rd mü s sen . Denn - f i nde i ch E des Johanne s ta l es zum Be i sp i e l  
e i ne S chuppe , die noch v o r  d e r  h i e r  a l s  1 .  Schuppe d e r  Inntal
decke be s chr i ebenen E inhe i t  e i n z uordnen i st , ändert s i ch 
begre i f l i cherwe i s e  d ie Name n s gebun g grundlegend . 

I ch wi l l  d i e s en Vorb e r i ch t  me iner D i s s ertation n i cht ohne die 
Beme rkung s c h l i e ßen , daß e s  noch e i n  Vie l f ache s übe r all diese 
P rob leme z u  s agen g i bt , ·  i ch e r l aube mi r j edoch , deren Be hand lung 
für me ine Di s se rtation vorz ubeha lten . 
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