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. Z u s anunen fa s sung 

Der Ber e ich der Ke s se lspit z e  ( Se r l esgruppe , T i ro l , Ö s terreich ) 
wur de in e i n e r  geo logi sche n  Spez i a lkar t i er ung im Maß s tab 1 : 3000 
e r f aß t , die tekton i schen und strat igraph i schen Einhe i ten petro
graph i s ch beschr i eben . 

Das Vor l ie ge n  z we i e r  g l e ichaltriger tek ton i s cher E inhe iten 
( M i t t e l - und Obero stalpin im S inne TOLLMANN s )  wurde bestätigt . 

D i e  Einordnung in e inen we i terge faßten tektoni schen Rahmen i st 
mög l ich. 

Das L i asvorkonunen im G ip f e lbere i c h  der Ke s s e l sp it z e  wurde strati
graphi sch , petro log i sch und sedimentelog i sch unte r s ucht . 

Z we i  ver s c h iedene Ausbi ldungen wurden fe stgeste l l t :  
a )  e in e  1 6  m mäch t i ge , gebankte , röt l i che b i s  ge lbl iche 

mikr i ti s c he Kalkabfolge , ü ber lagert von 
b) e in�r merge l i gen , me i s t  intens iv rot gefärbten , flaser i -

gen , 0 , 5  m mächt igen Kalk s e r i e. 
· 

E in e  Z uordnung die se r  Liasgesteine z um Typ " Adne ter Ka lk " im 
wei te re n  S inne i st in l i tholog i s c he r  H i n s i cht mög l i c h . Das Vor 
konunen v o n  Ammoniten i s t  a u f  die oberen Bere iche der bank i·gen 
Kalke beschränk t . Die Fauna spr i c ht für obere s Car i x ium und 
unte r e s  Domer ium ( Li as Ganuna / De l t a ) . 

+ ) Au s z ug aus der D i p lomarbe i t  mi t dem T i t e l  " Geolog i s che
.

Bear-
bei tung der Ke s se l s p i t z e  ( Br ennerme sözoi kum) , T i ro l /Österreidl ", 
G ießen , Januar 19 7 5 .  

++ ) An schri f t  de s Verfasser s :  D ip l. Geo l . Frank Turin sky , Geo log i 
sche s I n s t i tu t , Hebe l straße 40, D- 7 8  F r e i burg i . Br .  



Abs tract 

The area o f  the mount a i n  "Ke s s e l sp i t z e" ( S e r l e s  Mas sif , Tyro l , 
Aus t r i a )  has been repre sented in a spe c i a l  geo log i c a l  map ( sc a l e  
1:3 000 ) . The tec ton i c  and S trati graphie un i t i e s  have been 
d e s c r ibed petrograph i c a l ly . 

The p resence o f  two tec ton i c  un i t i e s  of the same age (Middle 
Aus t ro-Alpin e and Upp e r  Aus t ro-Alpine according to TOLLMANN ) 
h a s  been conf irmed . 

I t  i s  po s s ib l e  to integrate the se un i t i e s  into a larger tecton i c  
area . 
The l i as depo s i t  within the top aiea of the "Ke s s e l sp i t z e" has 
been exami ned s tratigraph i c a l ly , petrographi c a l ly and sed imento
log i c al l y . 
Two d i f f er en t  rock-typ e s  have been obse rved : 

a )  1 6 m o f  a l i ght red and yel low mi c r i t ,  we l l  bedded , over 
l ai n  by 

b )  a nodular , dark red , marly l ime s tone ( 0 , 5  m ) . 
There ex i s t s  a l it ho l o g i c a l  ana logy· between t h i s  type of l i a s  
and t h e  type of "Adnet Lime s tone" . 
Ammon ites have been f ound on ly in the uppe r  part o f  the we l l 
bedded l ime s tone . The f auna i s  symptoma t i c  o f  h igher car ixium 
and lower domer ium ( l i a s  gamma/de lta ) .  

Sammai r e  

La r egion (j e  "Ke s se l sp i t z e  (mas s i f  d e  S e r l e s , Tyro l , Aut r i che ) 
fut r e l evee dans une carte geo logique detai l le ( ec he l l e  1 : 3000 ) 
ave c  une de s c r ipt ion petrographique de s e l emen t s  tectonique s 
e t  s trati graph ique s . 

La p r e sence de deux un i t e s  t ec ton ique s du meme age ( Austro-Alp i n  
moyen et Aus tro-Alp i n  supe r ieur au s e n s  de TOLLMANN ) f u t  con f i rmee 

L'in sert ion de ces e l ement s dan s  une region tecton ique p lus 
va s t e  e s t  po s s ib l e . 
Le s couches de l i as au somme t de i'Ke s se l sp i t ze" furent d e s c r i te s  
dan s une examination stratigraphique , petrologique et sed imento
l og ique . Deux s e r i e s d i f fe re nt e s  furent constate s : Ce furent : 

a )  de s c a l c a i r e s  en· banc s ,  mi c r i t ique s , rous sat r e s  e t  
j aunatre s ( 1 6  m ) , surmont e s  par 

b) une fac ies rouge , nodu l euse e t  arg i leus e ( 0 , 5  m ) . 
I l  e x i ste une ana logie entre c e tte ser ie de l i as de "Ke s s e l sp i t z e" 
e t  l e s  s e r i e s  c a l ca i re s  d I II Adnet II . 
Le s ammon i t e s  se trouverent s eu l emant dans l e s  c ouche s super ieur s 
de s c a l c a i r e s  en banc s .  La f aune e s t  typique pour car ixium 
supe r i eur et domer ium infer i eur ( l i a s  g amma /de lt a ) . 

Ria s sunto 

L ' a r e a  de l "Ke s s e l sp i t z e" , ne l ma s s i c c i o  de l S e r l e s  ( T i ro lo , 
Au s t r i a )  I e s tata r i l evata i n  una carta geolog i c a  dettag l i ata 
( s c a l a  1 : 3000 ) , con d e s cr i z i one petrogr a f i c a  deg l i  e lemen t i  

t e tton i c i  e s tratigraf i c i .  

S i  con ferma l a  pre s e n z a  d i  due un ita tetton i che coetane ( Aus tro-

2 



alp ine Med io e Super iore s econdo TOLLMANN ) , e sus s i s t e  l a  . 
po s s i b i l i ta d i  un loro i n s e r imento in un ' area te ttoni c a  p iu 
amp i a . 
I l  depo s ito , r i s a l ente a l  l i a s , pre sente sul la c ima d e l  Ke s s e l 
spit z e , e s tato s tud i ato d a l  pun to d i  vi s ta s tratjgraf i�o. , -
pe tro logi co e sed imentolog i c o . 
Sono state costatate due d iver se s e r i e : 

a )  banehe c a l ca r i e  mic r i t i che da ro s s icco a g i a l lastro 
( 1 6  m ) , sormont ate da 

b)  una serie d i  marna ro s sa s cura , nodolosa ( 0 , 5 m ) . 
G l i  ammon i t i  s i  trovano s o l l amento sul l a  supe r f i c i e  de i banchi 
c a l c ar i . La faun a de l l e  ammon i t i  e t ip i c a  d i  car ixium super iore 
e dome r ium infe r iore ( l i a s  gamma/de lta ) .  
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1 .  Geographi s che und geo log i s c he Lage d e s  Arbe i tsgeb i et e s  

D a s  Arbe i t s g eb i et umfa ß t  d e n  Gebirg srücken d e r  Ke s s e l sp i t z e  
( 2 7 2 8  m ü . NN ) , d er zum Mas s iv d e r  S e r l e sgruppe gehört . Der 

G e b i r g s kamm erhebt s i c h  zwi s chen S tuba i - und Gschni t z t a l , beides 
s i nd S e i tent ä l er d e s  S i l l ta l e s  in T i ro l , Ö sterre i c h  ( süd l ich 
I nn s bruck und nörd l i c h  des Brenner s ) . 
D i e  Ke s s e l sp i t z e  ( Huz l )  e r s treckt s i ch in NW- SE-Ric htung . Ihre 
F l an ken s t e i g en au s dem Va l l schwe rn im NE und den Pod e i ler 
Mähdern im SW s t e i l  auf . Im SE erheb� sich der Grat aus dem 
Burgwa ld oberh a l b  der Ortscha f t  Tr i n s , im NW f ä l l t  d i e  Morpho lo
g i e  s te i l  zum S tuba i t a l  ( Or t schaft Kamp l ) ab . 
D i e  Kes s e l spitz e  l iegt in e in em Ber e i ch me s o z o i scher Sed imente , 
für den der übergeordnete Begr i f f  Brennerme so z o ikum verwe ndet 
w i rd . 
D a s  b ehand e l t e  Arbe itsgebiet l iegt in naher Nachbar scha f t  ver
s c h i edener t ektonischer Gro ß e inhe i ten (s . Abb . 1 ) . Die m i tt e l 
u n d  oberos talp inen Einhe i ten auf d e r  Ke s s e l sp i t z e und i n  d e n  
ang r en z end en Gebieten l i egen m i t  i hren t i eferen me s o zo i s chen 
Sch i c htg l i edern �em ö t z ta le r - S tubai er Al tkr i s ta l l in auf . 
E i n e  we itere me s o z o i s che Bedeckung d i e s e s  kr i sta l l inen Sockels 
b i ld e n  die Kal kkögel NW' des S tuba i ta l e s , die zum größten T e i l 
aus m i tte l o s ta l pi n em Mesozo i kum b e s tehen . GEYSSANT ( 1 9 7 3 ) 
s t e l lte in d i e ser Be rggruppe auch · noch Re s t e  von ober o s t a l p i nen 
S e r i en mit S i c herhe i t  f e s t . 
Nörd l ich d e s  I n n s  �rheben s ic h  d i e  Nörd l i c hen Kalkalpen in 
obero s ta lp iner Au s b i ldung . · 
I n  der S i l l furc he t r i t t  noch e in s c hma l e s  Vorkommen von me so
z o i s c hem Unteros talpin zutage , an d a s  s ich NE' untero s ta lp i n e s  
P a l äo zo i kum ( I nn sbrucker Quar zphy l l i t )  und SE ' d i e  S er i en · d e s  
penn i n i schen Tauern f e n s ters an schl i e ßen . 
Gegen S ( außerhalb der Uber s i ch t s karte ) tr i t t  zunächst wieder 
Altkr i s ta l l in auf , gefo lgt von e in e r  Z one tona l i t i scher I ntru s i 
onen , a n  d i e  s ic h  nach S hin d i e  Mas s ive d e r  Süda lpen an s ch l i e ßen . 

2 .  Aufgabe n s te l lung 

D i e  Arbe i t  g l i edert s i ch in dre i  T e i le : 
a )  Geo log i s che Spe z i a lkar t i erung , Strat igraph i e  und Tektonik 

im Ber e i ch der Kes se l sp i t z e . 
b )  Petro log i e  un� Sed i�ento log i e  e ines durchlaufenden Prof i l s  

im roten L i askalK der Ke s s e l s p i t z e . 
c )  Be s t immung der Ammonitenfaun a aus d i e s en roten L i a sge� 

ste i n en . 

Der S c hwerpunkt der Arbeit l i egt in der Unter suchung der L i a s 
k a l kvorkommen in Form roter Ka lke und Kalkmerge l  i m  Gipfe lbe
r e i c h  der Ke s se l sp i t z e . Hieb e i  s o l lte gek l ärt werden ,  ob d i e s e s  
b i sher bekannte süd l ic h ste Vorkommen m i t  dem Adneter K a l k  ande r e r  
Lok a l i täten genet i s ch und s trat igraph i s c h  vergl ei c hbar i st und 
para l l e l i s i ert werden kann . Daraus würde n  s ich mög l i cherwe i s e  
Au s s agen über gro ßräuml i che tekton i s che Zusammenhänge i m  S inne 
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der Deckentheor i e  ableiten l a s s en . 
So so l l te auch d i e  geolog i sche Karti erung mit tektoni s chen 
Daten dazu d ienen , den begrenz ten Bere ich de s Arb e i tsgebiete s 
in e inen we iterge faßten region a l en Rahmen einzuhänge n . 
Die G e l ändearbe i t  e r f o lgte in den Sommermonaten d e s  Jahre s 1 9 7 2  
und im Jul i /Augus t 1 9 7 3 . 
D i e  B e l e g s tücke werden im Geologi sch-Pa l äonto log i s chen I n s t i tut 
der Jus tus Liebig-Un ive r s ität G i eßen ad fbewahrt .  
E ine An z ah l  unb e s timmter Ammoni ten au s dem Arbe it sgebiet wurde 
mir f reund l ic herwe i s e  vorn Geo log i s che n  I n s t i tut der Unive r s i tät 
Inns bruck zur Ver fügung g e s te l l t . 

3 .  H i s tor i s cher Abr i ß  über die geo log i sc he F or s c hung im Raum der 
Ke s se l sp i t z e  

D a s  Brennerme s o z o ikum war s chon s e i t  Mitte d e s  vergangenen Jahr
hund e r t s  das Z ie l  geo log i s cher Fors chung . Al s Autoren s e i en hier 
STOTTER , P I CHLER und STACHE genannt . P I CHLER ( 1 8 9 6 )  er kannte die 
dem S tubai e r  K r i s ta l l in auf lagernde Triasplatte , FRECH ge lang 
1 8 8 6  die Dati erung der roten " Adne ter Kalke " auf dem Top der 
Kes s e l sp i t z e  anhand l i as s i scher Ammoni ten . KEru�ER ( 1 9 2 5 ) , der 
s ic h  s chon vorher um die Er for s chung de s Gebietes verd ient 
gernacht hatte ( 1 90 9 , 1 9 1 0 ,  1 9 1 1 , 1 9 1 5 ,  1 9 1 8 , 1 9 2 0 ) , erkannte 
eine Über s c h i ebung in den höhere n  Lagen der Ke s se l sp i t z e  und 
h i e l t  d ie re lativ k l e inen G e s t e in svorkommen von rotem Jurakalk , 
roten Kalktensch ie f e r n  und nor i schem Dolomit für e in e  lokal e  
Schuppe e i n er größeren S c hube inhei t , d e r  sogenannte n  B l a s erdecke . 
Al l erd ing s be zog er d i e  Kö s sener Schichten noch n i c ht in d i e s e  
ü be r s c hi e bung srna s s e  e i n . 

FUCHS ( 1 9 3 7 ) schr i eb e i n e  grundl egende Arbe it über das tektoni
sche Gefüge d�r Tiroler Z entr a l a lpen und s te l lte , auc h  für das 
h i er behand e l te Arbeit sgeb i e t , zwe i ver s chiedene D e forrnations
p läne f e s t . 

SCHMI DEGG ( 1 9 5 6 ) übersah d i e  vol l e  Ausdehnung der B l a s e rdecke 
und beschrieb in s e iner Arbei t  " Neue s zur Geolog i e  de s Brenner
meso z oikums " die stratigraph i schen und tekton i schen Verhä lt
n i s se in d i e s em Raum , zu d em auch d i e  Kes s e l sp i t z e  gehör t . 

KÜBLER & MÜLLER ( 1 9 6 2 ) machten in ihrer gemeinsamen Arbeit 
Aus sagen über S trat igraph i e  und Tektonik ihr e s  Arb e itsgebietes , 
in der auch d i e  Ke s s e l spit z e  unt e r sucht wurde . 

TOLLMANN widmete in s e in er " Osta lpen synthes e "  ( 1 9 6 3 )  dem Aufbau 
der Kes s e l s p i t z e  e i n e  e ingehende Be schre i bung . Er g l aubt , Sockel 
und B l as e rdecke ver sc h i edenen Fa z i es r äumen (Mitte lo s t - und Ober
o stalpin ) zuordnen zu können . 

S trat igraph i sche und tektonische Arbe iten neuer e n  Datums über 
d ie S tuba ier Alpen s tammen aus der Feder von GEYS SANT ( 1 9 6 5 , 
1 9 7 0 , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 , 1 9 7 4 ) . 
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Übersichtska r te Brennermesozoikum u. angren zende tektonische Einheite n 

nach GEYSSANTI1965), TOLLMANNI1959)u. der Geolog. Karte von Öster reich 

von VETIERS (192 3) 
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4. Geologis c he Kar tierung 

4 . 1 .  Kartographische Unter lagen 

Al s kar tographische Unter lage z ur Kartierung diente das B l att 
1 4 8 / 3  Trins { Ö s t erreichische Karte 1 : 2 5  000 ) , die Luftbilder 
1 9 4 1 , 1 3 4 2  und 1 3 4 3 ,  auße rdem noch da s Luf tbild 1 3 4 2  im Format 
80x 8 0  cm . Das vergröße rte Luftbild wurde a l s  Unter lage zu einer 
G e l ändekarte im Maßstab 1 : 3 000 benut z t ,  in die dann die Höhen
linien aus dem auf g l eichem Maßstab vergrößerten Au s schnitt der 
topographischen Karte , Blatt 1 4 8 / 3 Trins übertragen wurden . 

4 . 2 . Begrenz ung des Kartiergebiete s 

Die Gre n z en des Arbeitsgebie tes bilden an der SW- F l anke der 
Kes s e l spit z e  die gra sbewachs enen und mit Hang schutt überdeckten 
Pod eiler Mähd er , im NW der Steilab f a l l zum S tubait a l , im NE die 
S teilkante z um Va l l s chwern und im SE die mit Lat sc hen und Gras 
bes tandenen Hänge z um Burgwa ld . 

4 . 3 .  Der g eologische Aufbau der Ke s s e l spitz e  

4 . 3 . 1 .  Das Liegende 

Die geologische Basis im Arbeitsgebiet bildet das S tubaier Alt
krista l lin , ein metamorpher Kompl ex aus Parages teinen , denen 
teilweise Orthoges teine einge lagert sind { SP IT Z , 1 9 1 8; HAMMER , 
1 9 2 9 ) · . Darüber folgen die Sedimen te des Permoskyth , Anis , Ladin 
und Karn . Die folgenden Serien vom Nor bis in den Lias { ?  Malm) 
werden in der vor lieg enden Arbeit behande lt . 

4 . 3 . 2 .  Zwei t ektonische Einheiten im Arbeit sgebiet 

Im Arbeitsgebiet konnte die verhältnismäßig j unge Erkenntnis 
{ SCHMIDEGG , 1 9 5 6 ) von zwei übereinander liegenden ve rschiedenen 
tektonisc hen Kompl exen , in denen die s tratigraphischen Verhält
nis s e  g e k l är t  waren , vor au s ge se�zt werden { s . 3 . , Historischer 
überblic k )  . 
Im Zug e  der G e l ändearbeit und durc h den Verg leich von Ge s tein s 
proben aus beiden Einheiten k a n n  die s e  An sic ht eindeutig bestä
tig t werden . 
E s  sind die s zum einen die a l s  Sockel { SCHM IDEGG , 1 9 5 6; KÜBLER & 
MÜLLER , 1 9 6 2 ;  TOLLMANN , 1 9 6 3 )  be z eichneten Schichtg lieder des 
Mit t e lostalpin s { im Sinne von TOLLMANN ) und zum anderen die 
norisch/r ä tis chen Serien der sog enannten B l a serdecke , die 
TOLLMANN d em Oberos talpin z urechnet . 

4 . 3 . 3 . Ge s teine des Socke l s  

D a s  ä l t e s te Schichtg lied d e s  eigent lichen Arbeitsgebietes besteht 
aus norischem Hauptdolomit , anstehend in den unteren Be reichen 
der SW- und NE-F lanken der Ke s s e l spit z e . Stratigraphisch tie fere 
Einheiten kommen im Kartiergebiet nicht vor . 
An den Hauptdolomit s c hließen sich zum Hangenden hin s t e l len
weise die " norisch/rätischen Gren z g e s tein e "  an , anson s ten wird 
er von der mäc htigen Abfolge des " Metamorphen Kalkkomp l exe s " 
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über lagert . ( Diese Bez eichungen werden von KUBLER & MULLER , 
1 9 6 2 , wegen ihrer Sin n f ä l ligkeit übernommen ) . 
Die l e tz tgenannte Ges tein sabfolge beinha ltet im Arbeitsgebiet 
S erie n von s tark umgewande l te n  Ka lken ( kein e  Dolomite ) und 
die s e n  zwischengelagert tektonisch stark beanspruchte phy l l iti
sche Ges tein e . 

4 . 3 . 4 . B l a s erdecke 

Die oben b e s c hriebene Abfolge wird tektonisch über l agert von den 
weniger s tark beanspruchten Gesteinen der " Bla serdecke " .  Die 
Be z eichnung B l a s erdecke leitet sich von dem im S E  g e l egenen Berg 
B la s er ab . Im Gebiet der Ke s se l spitz e  beinha l te t  die s e  Schubma s se 
S erien d e s  Nor , Rät und Jura . 

5 .  S tr atigr aphie 

5 . 1 .  Sockel 

5 . 1 . 1 .  Vorkommen von nori schem Hauptdolomit ( HD )  

I m  Arbeitsgebie t ist der HD nicht in s ein er gan z en Mächtigkeit 
au fge s chlos sen . Hin z u  kommt , daß die Au f schlü s s e häu fig von Hang
s c hu t t  und P f l a n z e nwuc h s  überdeckt sind . 
D a s  G e stein i s t  größtentei l s  äußer s t  s tark gek lü ftet und in der 
N achb ar s c ha f t  größerer t ektonischer Grenz en meist my lonitisiert . 
Der HD lieg t in verschiedener Au sbildung und F ärbung vor . Korn
größe und F ärbung können rasch wechs e ln . Den Wechs e l  a u f  engstem 
Raum von ver s c hieden pigmentiertem und s trukturiertem Dolomit 
führen KU BLER & MULLER ( 1 9 6 2 , S .  1 9 3 )  auf ein e " Umkrista l lisation 
unte� großer Be l a s tung und verschieden s tarkem tangential e n  Druc k " 
z urück . " Dabei " , so pos tu lieren die Autor e n , " wurde das vie l 
l eicht schon primär e twa s ung leichmäßig verteilte Pigment teil
wei s e  abg e s toßen , sodaß e s  zu ein er Ver s tärkung der Farbunter
s c hiede kam . " 
Fos si lien wurden in den HO-Vorkommen des Arbeitsgebie t e s  nicht 
beobachtet . 

5 . 1 . 1 . 1 .  Bes chreibung der ein z e lnen Vorkommen 

5 . 1 . 1 . 1 . a )  Das größte z u s ammenhängend e  HO-Areal im Kar tier
g e biet liegt über dem S teig durc h das Laos loch zu den Podeil er 
Mähdern im ö s t lichen Tei l der S- Seite des Bergrückens zwis chen 
2 02 8  bis 2 2 00 m ( I -M/ 1 0- 1 4 ) 1 ) . 
Beim Anstieg z ur ersten Ver s teilung der Bergf l anke , etwa 30 m 
wes t lich der tie f e n  Schrunne , trif f t  man in dem grasbedeckten 
Hang bei 2 0 2 8 m auf drei k l ein ere , von der Erosion freige l egte 
Dolomitvorkommen . Das Gestein ist gru sig z e r f a l len , mei s t  
b l äu lich-grau g e f ärbt mit gelblichen Zwischenlagen ( höherer 
Mer g e l anteil ) .  2 0 m oberha lb bei 2 1 4 0 m s t eht ein Dolomitbänk
chen an , das z ergr u st e n  Schutt t a lwärt s  s ende t . Die F arbe i s t  
wieder b l äu lich- grau . K l ü f te sind tei lwei s e  k a l zitis ch verheilt . 

1 ) Die in Klammern angegebenen Buchstaben und Z i f f ern b e z eichnen 
P la nquadrate in der geologischen Karte 
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( K-L/ 1 0- 1 1 )  3 0 m SE die s e r  Bank s tehen die höc h sten Partien de s 
HO-Vorkommens an , das sich vom Loos loch bis auf die s e  Höhe 
zieht . Von die s em Vorkommen gehen große Schuttfächer zu Ta l . Das 
Ges tein wei s t  eine s tarke Klüftung auf , deren Fül lung oft aus 
röt lic h  g e f ärbtem Ka l zit b e s t eh t . Meist sind e s  dunke lgrau 
g e f är bte S teine . Die Färbung wird nach KÜBLER & MÜLLER durch 
f ein verteilten Pyrit verur s acht . I n  die s en drei Vorkommen ist 
teilweise no�h ein e cm- bis dm-mächtige Bankung erkennbar . 

5 . 1. 1 . 1 . b ) ( D-G/ 7 - 8 ) Ein weiteres HO-Vorkommen be findet sich , 
in G e s teine d e s  11 metamorphen Ka lkkomplexe s11 einge spießt , an der 
S-F lanke im ober en Teil der Podeiler Mähder in 2 3 6 0- 2 4 80 m Höhe 
bei einer later a l en EW-Ausdehnung von e twa 1 50 m .  Die Mächtigkeit 
beträgt 1 5  m im E ,  im mit t l eren Teil etwa 4 5  m und dünnt dann 
auf 5 m im we st lichen Teil aus , wo es von einem großen Schutt
f äc her überdeckt wird . Im zentra l en Teil liegt eine of fen sicht
lich tektonische Verdoppe lung der Schichten vor . Die tektonis che 
Grenze zwischen dem eingespießten HD und den Ge s t einen des 
11metamorphen Ka lkkomplexe s11 ist durch ein e My lonitzone gegeben . 
Der Hauptdolomit is t s tar k , bis in den mm- Ber eich gekl ü f t e t . I st 
im W- und E-Teil noch eine Bankung erkennbar , so ist sie im 
zentr a len Bereich verwis cht . Hier wirkt das Ges tein mas sig und 
ist im f rischen Bruch mitte lgrau und feinkrista l lin . In den 
randliehen Bereichen sind l ag e nweise ka lkige Partien eing e scha l 
te t ( mög licher Hinweis auf stratigraphisch höhere Bereiche des 
HD ) . Außerdem finden sich hier rhythmische Lagen , die im f rischen 
Bruch gelb lich-weiß gefärbt sind . 

5 . 1 . 1 . 1 . c )  ( C�D/ 7 - 8 )  Ein weitere s HO-Vorkommen k leinerer Aus 
dehnung liegt im Ans tieg von d e n  Podeiler Mähdern zum G r a t  · Roter 
Kopf - Ke s s e l spit ze in 2 4 50-2 4 60 m Höhe . Hier trif f t  man auf einen 
s tark z er k lü f t e ten mittelgrauen feinkristal linen Dolomit , der 
tei l s  brecciö s  ausgebildet ,  tei l s  gebankt ist . 

' 

5 . 1 . 2 .  Norisch- rätische Übergang sbildungen 

5 . 1 . 2 . 1 .  Al lgemein e s  

Loka l  ist a n  d e r  S-F lanke der Ke s s e l spit z e , mei s t  d e n  HD über
lagernd , eine Ge stein s folg� aufgesch los sen , die der Ausbildung 
und F ärbung nach weder dem unter lagernden HD noc h dem über
lagernden 11metamorphen Kal kkomp l ex11 zuzuordnen ist . Auf f a l l end 
ist s c hon von weitem die vorwiegend röt liche Färbung die s e s  
Ge s teins . Die Vorkommen sind äuße r s t  s tark beansprucht , ver
würg t , z erbrochen und oft spe zia lver f a l te t . Fälte lungen im ero
Bereich sind keine S e l tenheit . Teilweise ist noch Schichtung 
zu erkennen . Ein e frühere Klüftung ist überprägt , z . T .  verwischt. 
Lithologis ch beinha l te n  die s e  Vorkommen eine Abfolge verschiede
ner Typen . Charakteristische Vertreter die s e r  Sedimen te sind : 

im cm-dm-Bereich gehankte Dolomite , häufig röt lich gefärbt. 

Bänderdolomit mit he l l - und dunkelgrauen a l ternierenden 
Lagen im mm- Bereich . Ähn liche Bi ldung en können auc h ka lkig 
ausgebildet sein . 

Typisch sind fer ner Lagen von meist rö tl ich bis roten , aber 
auc h gelblichen Dolomitscherben , die regel los angeordnet 
sind . Die Dolomitscherben in die s em Ges teins typ sind meist 
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von weißem Dolomitspat , aber auch von Ka lkspat umgeben . 
H äufig trifft man auf verkie s e l te , meis t rö t l iche Dolomit
l agen . 

Z wische nge lagert sind loka l phy l litische Lagen, o f t  mit 
chloritischen , seriziti schen oder graphitischen Be s tegen . 

Auch rote sand s teinartige Lagen kommen vor . 

5 . 1 . 2 . 2 .  S tratigraphische Einordnung 

Nach ober f l ächlichem Verg leich die s er Ges tein spartien mit dem 
u nt er lagernden HD ein er s eit s und d em über lagernden " Me tamorphe n  
Ka lkkomp l ex " andere r s eit s ,  ist man geneig t , die s e  Serien nach 
Farbe , Au sbildung und Bean spruchung sgrad eher dem "Metamorphen 
K a l k komp le x "  z u z uordnen als dem HD . Bei n äherer Unter suchung 
f ä l l t  j edoch a u f , daß Dolomit noch vorherr schend auf tritt , 
währe nd im hangenden "Metamorphen Kal kkomp lex" dolomitische 
P artien nicht auftreten , j edenf a l l s  wurden sie im Kartierg e biet 
nic ht beobachtet . 
F e rn er t ritt im " Metamorphen Ka lkkomp l ex "  die typische Rot fä rbung , 
die nach KÜBLER & MÜLLER ( 1 9 6 2 , S .  1 9 4 )  primär ents tanden i s t , 
nic ht auf . Aus die s e n  Gründe n  ist ein e Trennung die s e s  Komp l exe s , 
wie sie auch KÜBLER & MÜLLER t r e f f e n , gerechtf er tigt . 

Die vorgenannten Autoren ( 1 9 6 2 , S .  2 0 1 ) halten die s e  Bildungen , 
nach lithof a zie l len Vergleichen , für ein s tratigraphische s 
Äquivalent des oberostalpin en P l attenkalke s . Im benachbar t e n  
G ebiet f and MÜLLER ( 1 9 6 2 , s .  200 ) ü b e r  die sen Ge s teinen noch 
dunk l en plattigen K a l k . Sie s tüt z en sich ferner auf Au s sagen von 
anderen Autoren , die ähn liche Bildungen an anderen Loka litäten 
b e s c hriebe n : LEUCHS ( 1 9 2 8 ) , KLEBELSEERG ( 1 9 3 5 )  und KAPPELER 
( 1 9 3 8 )  ha l ten solche Bildungen für loka l e  Vertre tungen d e s  

P·l'atte nka lkes . 
·-···�on-typischen Ge s teinen die s er S erie wurden an verschiedenen 

Au f s ch lüs sen 1 3  Proben genommen , die in Dünnschlif fen unte r 
s u c h t  wurden . 

5 . 1 . 3 . Ge steine de s " Metamorphen Ka lkkomplexes " ( MKK ) 

5 . 1 . 3 . 1 .  Al lgemeine s  

Die nachs tehend beschriebene G e stein sabfolge h a t  mit Mächtigkei
ten von teilweis e über 3 00 m den größten Anteil am Au fbau d e r  
K e s s e l spit z e .  S i e  beinha l tet eine Reih e von mehr oder wenige r  
s tark tektonisch bean spruchten und umgewand e l ten G e s t ein s type n . 
F RECH ( 1 9 05 , S .  1 9 ) untern ahm den Vers uch einer groben strati
gr aphisch en G liederung die s e s  Komp l exes nach petrographischen 
G e sicht spunkten ( vg l . auch KERNER , 1 9 1 1 ,  s .  3 8 1 ) . 

1 .  Obere Glimmerka l ke (mit Pyrit schief e r ) , 
2 .  Ma s sig e weiße Ka l kbänke mit Glimmerkalken , 
3 .  Untere Pyrit s c hiefer ( u. Glimmerkalke ) .  

An der Kes s e l spit z e  i s t  j edoch eine solche s tarre Einteilung 
nic ht dur c h z u führen ( s . dazu auch SCHMI DEGG , 1 9 5 6 ;  KÜBLER & 
MÜLLER ,  1 9 6 2; TOLLMANN , 1 9 6 3 ) . 
Der gan z e  Kompl ex wurde durch Über s c hiebung der B l a serdecke und 
ein e j üngere Bruchtektonik erheblich in Mitl eiden s chaft ge z ogen . 
Die s führte z u  ein er s tarken Ver s chuppung und einer lame l laren 
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Durchbewegung die s e r  Serie . 
Es hand e l t  sich um eine Abfolge ur sprüng lich toniger und merge
lig er Sedime n te , denen verschieden mächtige Ka l k l agen b zw . Kalk
bänke zwischen lager ten . Dies e  liegen heute in Form von Phyl liten 
und Marmoren in ver s c hiedenem Umwand lungsgrad vor . 
Besonder s  die Bänke der Marmore e r s cheinen aus einig er Ent f ernung 
homogen . Die Abf o l ge ist j edoch inten siv ver fal tet bis in den 
cm/dm/m-Bereich und z eigt eine ausgeprägte Z erscherung und Klüf
tung . Auch S c hichtverdoppelungen sind zu beobach ten . 
Das phy l litis che Materia l , das teilweis e  von chloritischen , 
s erizitischen oder graphitischen Be s tegen überzogen ist , liegt 
ebenf a l l s  s tark spe zia l g e f a l tet ( vom cm- bis m-Bereich ) und 
s tark ver schie fert vor . 

Im Arbeits gebiet konnten a l s  charakteristische Bildungen drei 
ver s chiedene Grundtypen ohne Berücksichtigung der Me tamorpho s e  
beobachtet werde n : 

a )  Marmore und marmorähnliche Vor s tufen , weiß , grau , b lau , 
g e l b , z . T .  gebändert im mm- , cm- und dm-Bereich , 

b )  s tark k a l kha l tige , meis t  dunk l e  Phyl lite , o f t  bis in den 
cm- Bereich g e f ä l te l t , manchmal von Quar zgängen durchzogen , 
o f t  von Ch loritischen oder s erizitis chen Bes tegen über
zoge n , 

c )  Glimme r schie fer , bräun lich , ge l b lich , röt lich . 

Die Marmore und Phyl lite wechseln sowohl ver tika l a l s  auc h 
horiz onta l rasch . Dieser Wec hsel ist bedingt nicht nur durch die 
Verhä l tni s s e  während der Sedimentation , sondern auc h durch 
spätere tektonische Ereignis s e . Deshalb l a s s en sich Leithori
zonte nic ht ver f o l ge n . Aus die s en Gründen wurde auch darauf 
ver zichte t , einz e l ne G e s t ein s s erien inne rha l b  des " MKK " in der 
geologischen Karte gesonder t darzuste l l en . 

Die s tratigraphische Ein s�ufung die ser Serie war lang ums tritten . 
FRECH ( 1 8 8 6 ) , KERNER ( 1 9 1 8 ) , DÜNNER ( 1 9 3 4 )  und MUTSCHLECHNER 
( 1 9 5 7 )  nahmen für die sen Kompl ex aus schließ lich r ätisches 

Alter an . Hiebei stützen die Autoren ihr e An sicht einma l auf 
den unter l agernden Hauptdo lomit , zum anderen - die Kö s s ener 
Schic hten der B l a s erdecke für das s tratigraphische Hangende des 
MKK hal tend - auf das Vorkommen des roten Lia ska lkes auf dem 
Top der Kes s e l spit z e . Dagegen hatte schon S P I T Z  ( 1 9 1 9 ) höhere 
Bereiche des Juras in den Gestein s serien des MKK nic ht für aus 
gesch l o s s en geha l t e n . 

KÜBLER & MÜLLER ( 1 9 6 2 , S .  2 0 8 - 2 1 1 )  g e lang die Datierung einer 
Teilabfo lge des MKK mit Hil f e  von Radio l arien (Lithocampe 
elegans RINDE ) . Letz tere l a s s en eindeutig in g l eichen Ge stein s
s erien am Mu li- Schro f en , SW ' der Ort s chaft Trins /Gschnit z t a l  
auf Ma lm schlie ßen . F erner verweis en die obengenannten Autoren 
auf die Überein s timmung die ser Bildungen mit Jurag e s teinen 
anderer Loka litäten , be sonder s mit Vorkommen der Nörd lichen 
Kalka lpen . TOLLMANN ( 1 9 6 3 , s. 8 2 ) weis t  eben f a l l s  auf of fen
sichtlich j uras sische E l emente in die s en Serien hin und betont 
die Ähnlichkeit ihrer Aus bildung mit mitte losta lpinem Jura , 
z . B .  dem Tarnta ler Jura . 
Damit könnte im "MKK " die g e s amte Abf o l ge des Räts bis in den 
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Jura ( Ma lm )  vertreten s ein , wenn auch im Arbeitsgebiet mit der 
vo l l s t ändigen Ab f o l ge nicht gerechnet werden kann . So wurden im 
B e reich der Ke s s e l spit z e  weder die dolomiti sc hen Lagen in den 
unteren Partien d e s  " MKK " ( von KUBLER & MU LLER , 1 9 6 2 , S .  203 , 
a l s  Rekur r en z er scheinungen ver s tanden ) , noch die von die s e n  
Autoren beschriebenen Radiolarite ange trof f e n . 

5 . 1 . 3 . 2 . Beschreibung des Vorkommen s 

Die N- und S - F l anken der Kes s e l s pit z e  werden z um größten Teil 
von G e s teinen des " MKK " gebildet . Die b l auen und g e l ben Marmore 
bil d en an den F l anken die s teil e n  F e l s kanten , be sonder s in den 
u n t e r e n  und oberen Bereichen . Im Mitt e l tei l , an der S - S eite , 
bilden vorwiegend phy l litis che Lagen e twas sanftere Hangneigun
g e n , die von Gras und Hangschutt bedeckt sind . Doch auch in 
die s e n  Partien treten tei lweis e  Bänke von marmorisiertem Ka l k  
a u f  · und bilden k l eine S tu fen . 
Die unteren F e l skanten werden vorwiegend von grau-blauen , weißen 
und g e lben Marmoren gebildet , denen in geringem Maße auch K a l k 
phy l lite einge l agert sind . In e r s teren sind n o c h  teilweise die 
ehema ligen Bankbegre n zungen im cm- und dm-Ber eich zu erkennen . 
Ver s c hiedent lich sind in dünnbankige Kalke mit Merge l zwisc he n 
l agen hand te l l e rgroße weißliche u n d  röt lic he Quar zknauern ein
ge l ag ert . Im ober e n  Bereich des Kompl exes bilden meist Marmor e  
von g r auer , b lauer und g e l blicher Farbe ein e im G e l ände deut 
lic h e rkennbare S teil s tu f e , die von N - S - streichenden S törungen 
durchs e t z t  is t .  
Die Marmore sind häufig g limmer f ührend . Die F ärbung sgr e n z en 
dür f ten woh l ehema lige n  Schichtgre n z en ent s prechen . 
K a l k e  und Marmore s ondern in Form von P latten und Quadern an 
d e n  durch die K l ü f tung vorgegebenen F l ächen ab . Die Phyl lite 
z er f a l len in s c hiefrig e , o f t  rom-dünne P l ättchen . An den Hängen 
d e r  Kes se l spit z e  bilden Gesteine des "MKK " den Großteil der aus 
gedehnten Hang s c hu tt f l äche . 
Ein B eispie l für eine Schichtverdoppe lung z eigt ein Marmorpaket 
von c a . 20 m Mächtigkeit in 2 4 50 m Höhe , d a s  vom S teig Roter 
Kopf - K e s s e l spit z e  an dem NW-Ab f a l l  z um S tubaita l hin gut e r k enn
bar ist ( A- B / 4 - 5 ) . 

5 . .  2� · B l a s erdecke 

5 . 2 . 1 .  Al lgemeine s 

U be r  d en S erien d e s  " MKK " liegt im Kartiergebiet eine Abfo l g e  
v o n  G e s teinen , die zwar ein e deut liche t ektonische Durchbewegung 
erkennen l a s s en , · doch nie den Bean spr uchungsgrad des unter lagern
d e n  " MKK " aufweis en . 
E s  hand e l t  sich hier um die Re s t e  einer Uber s c hiebung sma s s e , 
die in Tei l en bereits von KERNER ( 1 9 1 8  und 1 9 2 5 )  e rkannt wurd e . 
" B .  SANDER hat bereits 1 9 2 3  aufgrund ein er Bege.hung die s e s  
Gebiet e s  mit KERNER die Ansicht g eäußer t , daß die Au sdehnung 
d er B l a s erdecke eine vie l größer e s ei "  ( SCHMI DEGG 1 9 5 6 , S .  2 7 4 ) . 
SCHM I D EGG e rkannt e die vo l l e Au sdehnung die s e r  Schubma s s e , N ac h  
SCHM IDEGGs Beobachtungen bi�den i n  naher Nachbars chaf t  der 
K e s s e l spit z e  ( Ka l benj oc h , Kamp l spit z e ) Partien des Hauptdo lomit s  
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der B l a s erdecke das s tratigraphisch Liegende der Kö s s ener Schich
ten . 
Die s e  Situation is t im Bereich der Ke s se l spit z e  nicht anzutr e f 
fen . ·Hier l ag e r n  d e n  Kö s sene r  Schichten Dolomit--und P l atten
k a l k  t ektonisch ein b zw .  auf . .  Röt liche , ge lb lic he und weißliche 
Reibungsbreccie n  ·bilden auf d em Gipf e lgrat der Kes s e l spit z e  
häufig die Gre n z e  zwischen Kö s s ener Schichten und Hauptdolomit . 
Wie später im tektonischen Teil die ser Arbeit besc hrieben wird , 
könnte die Erk l ärung TOLLMANN s zu d em Phänomen der Reib ung s
breccien innerhal b  der Bla serdecke eine Lösung bieten . 
SCHMI DEGG führt den Unter s chied im Beanspr uchungsgrad zwischen 
" MKK " u nd G e st eine n  der B l a s erdecke a l s  Z eichen f ür eine t ekto
nis che Gren z e  in s F e l d . Zu dem g leic hen Schl uß kommen auch 
MÜLLER & KÜBLER , sowie TOLLMANN . 
Ge l ändebefunde und Verg l eich von Dünnsch liffen aus den entsprechen
den Horizon ten der Ke s se l spitz e  f ühren zu demse lben Ergebnis . 

5 . 2 . 2 .  Beschr eibung der Vorkommen 

Im Kartiergebiet finden sich drei Vorkommen der B l a s erdecke : 
a )  ( M- 0/ 9 - 1 0 ) Ein k l einer F e t zen von Hauptdolomit ( B las erdolomit ) 

liegt au f  dem gegen NW a u f s t eigenden Grat der Ke s s e l spit z e  
i n  e twa 2 2 20 m .  Er zieht sich bis a u f  2 3 2 0  m im Gratbereich 
hoch bei ein er wec h s e lnden s eit lichen Au sdehnung von 20- 4 0  m .  
Seine F arbe i s t  he l l- bis mittelgrau . Das Ge stein .is t  blau
g e lben Marmoren und dunk len Phyl liten d e s  "MKK " aufge lager t . 

b )  ( D- L/ 2 - 8 )  I n  2 4 7 0 m ,  eben fa l l s  au f dem Hauptgrat , liegt über 
Ges tein en des " MK K "  ein Vorkommen von Kös s ener Schichten ( KS )  
in Form von hellen f einkör nigen Ka lken . I n  l e t z tere sind 
merge lige , ge lb liche bis h e l l br aune Läg e n  einge s chal te t . Die 
Kalke wittern zu r und lichen Formen an , im Gegensatz zu den 
quadrig und p lattig absondernden Ge s t eine n  des " MKK " . Die s e s  
Vorkommen · bildet i n  verschiedener f a zie l l er Au sbildung das 
tektonische Auf lager z u  den Ge s t einen d e s  Soc k e l s  im 
g e s amten Kammber eich der Ke s se l spit z e . 
Den Kö s sener Schichten ein- und aufge lagert sind dann die 
norischen G e s t eine d e s  Hauptdolomit s  ( B l a serdolomit ) und 
P lattenka lks , der ·Oberrätka lk ( RK )  und die Liasgesteine . 
An die Erhebung des Roten Kop f e s  ( A-C/ 6 - 9 ) mit s einem 
mitte losta lpinen HD und rot e n  Breccien fo lgen gegen Norden 
z u r  K e s s e l spitz e  hin Nor / Rät-tibergang s s erien und Ges teine . 
des " MKK " , an die ein eingemu ldete s Vorkommen der B l as erdecke 
mit Kös s ener Schichten und Oberrätka l k  ansch ließt� Die s e r  
Deckenre s t  e r s treckt sich mehrere hundert Meter i n  NS-Rich�ung 
auf dem Grat . Bei 2 5 6 0  m Höhe s tehen dann wieder Bildungen 
des " MKK " an . 

5 . 2 . 3 .  Stratigraphie der B l a s eroecke 

5 . 2 . 3 . 1 .  B l a s erhauptdolomit und P latten ka lk 
� 

Das s tr atigraphisch ä l t e ste Schichtg lied der B l a s erdecke bildet 
Norischer Haup tdolomit . 
Das k l eine isolier te Vorkommen am Gratauf s tieg zur Ke s se l spit z e  
wurde schon besc hrieben ( Kap . 5 . 2 . 2 . a )  ( M�0/ 9 - 1 0 ) . 
( I - L/ 7 - 8 )  Bei etwa 2 4 7 0  m im Bereich d e s  Hauptkamme s  liegt in 
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einer schma len Umrandung von h e l len Kös sener Kalken mit ge lb
braunen Mergel zwis chenlagen ein größer e s  Are a l  von Dolomit , 
de s s e n  tektonische Ba sis von einem meis t  röt lichen , teilweise 
aber auch weißlichen ode r  ge lben Reibung sbreccien-Horizont 
gebi ldet wird . Er kann loka l über 1 m mächtig werden . Das Vor
kommen z ieht sich über eine N S - SE-Erstreckung von 3 00 m,  b ei 
wech s e lnder s eit licher Ausdehnung zwischen 2 5  und 7 0  m bis au f 
ein e  Höhe von 2 5 9 0  m .  
Die F arbe d e s  G e s t ein s ist meist he l l /mitte lgrau mit ein z e l ne n  
dun k l eren Partien . Ver s chiedene-P artien sind durch höheren 
Merge lanteil g e l b lich ge färbt . Fern er wurden Rhythmite beobacht e t . 
Die Schichtung i s t  noch erkennbar und die Klüftung s tark ausge
prägt . 
( J - K/ 7 - 8 )  Von die s em Vorkommen isoliert s teht SW in der S-F lanke 
( 2 5 5 5 )  ein Dolomitblock an , d e s sen Schichtung geg e n s ä t z lich ( nach 
S )  z u  dem obe n  b e schriebenen Vorkommen ein fä l l t . Ob e s  sich bei 
ihm um einen im Z uge der tiber s c hiebung " abgesp litterte n "  und ver
s t e l l ten Teil hande l t , oder um eine Berg z erreißung , kann nicht 
e n t�c hieden werde n . 
( H- I / 6 - 7 ) Gegen W z um Gipfe l hin wird , wiederum d en KS auf g e l a 

g e r t , ein weiteres Dolomitvorkommen der B laserdecke i n  2 1 6 0 m 
Höhe angetrof f e n . E s  is t 40x 4 0  m groß und b e s teht au s h e l l - und 
dunke lgraue n , teilweise auch graubraunen Dolomite n , die durch 

· ein e Reibungsbrec cie von den Kö s sener Schichten g etrennt sind . 
Die s e s  Dolomitvorkommen ist ein er Falte au s P l at t enka l k  ange
preßt . 
( G - I / 6 - 7 ) Die Schichten des bankigen P lattenka l k e s  bilden mit 

ein er große n  liegenden N-vergenten Falte die zweithöc h s te 
Erhebung d e s  K e s s e l spit z rücke n s  ( 2 4 60 m ) . Die Fa ltenachse taucht 
f lach gegen NE ab . 
Dies er P l attenka lk wei s t  Bankmächtigkeiten bis z u  2 m auf und 
ist meist he l lgrau . Es kommen aber sowohl dunke lgraue und bräun
liche Ein schal tungen a l s  auch g eringmächtige Dolomitbänkchen_ 
vor . 
( F - G /4-5 ) Gegen den Gip f e l  hin liegt au f dem Grat in 2 6 9 0 m Höhe 

ein k l ein erer F e t z e n  P lat tenka l k  ( 50x 50 m) mit he l l - bis mit t e l 
grauen Kalke n  ( vg l . TOLLMANN ) .  
( E- F / 4 - 5 ) Ein weitere s Vorkommen von P l attenka l k  und Dolomit 

b e findet sich im l e t z t e n  Ans tieg z um Gip fe l .  Kalke und Dolomite 
- die Gren z e  ist verwischt - sind my lonitisiert und z er f a l l e n  
gru sig . D i e  f l ächenmäßige Au sdehnung beträgt 2 5x 2 0  m .  

5 . 2 . 3 . 2 .  Kö s s en er Schichten 

Die Kö s sener Schichten haben im Arbeitsgebiet f l ächenmäßig die 
größt e Ausdehnung innerhalb der B l a s erdecke . Sie sind durch eine 
Vie l z ahl von Ges tein s typen vertre ten . Ein z u s ammenhängende s 
Profil ließ sich wegen g e s törter Lagerung sver h ä l tnis s e  nicht auf
s t e l len . Deshalb wurden auch in der geologischen Kar te die ein
z e l nen Typen nicht ausges chieden . 
Einen we s e nt lichen An teil der Kö s s ener Schichten bilden h e l l e  
Kalke . I hnen sind g e lbe Merge l lagen zwischenge s c ha l tet . Die 
K a l ke sondern zu rundlichen Formen ab . 
D e s  weiteren werden schwär z liche bis dunke lgraue Ka lke angetrof 
fen , die s tark von weißen Kalzitklüf ten durch zogen sind . 
Ein dritter Kalktyp i s t  dunke lgrau bis schwa r z  und enthält häu fig 
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Lumache l l enlagen . Sie z eigen eine deut liche Durchbewegung . 
Daraus bes chrieb KERNER ( 1 9 1 8 ,  S .  1 5 3 )  Gervil lien , Aviculid en 
und Pectiniden . 
Verwitterung sprodukte sind rund liche , f l a t schige Formen . Die s en 
Kalken sind im mm- , cm- und dm- Bereich Bänke von Merge l - und 
Tonschie f er zwischengelager t . Typische Farben sind vio l ettrot , 
dunke lgrau bis schwar z ,  he l lgrau und grün . Durch tektonische 
Beanspruchung sind sie mei s t  zu dünnen schie frigen P l ät tchen 
z er f a l len . 

5 . 2 . 3 . 3 . Oberrätkalk ( ORK ) 

( D- H / 4 - 6 ) Den Kö s sener Schic hten ist im Gipfe lbereich eine bis 
zu 4 m mächtige Abfolge ein e s  reinen , he l lgrauen , teilweise 
g e l b lich-grauen , gut gehankten Kalke s eingelagert . Er ist von 
vie l en Kal zitk lüf ten qurch zogen und im Gegensatz zu den KS 

. tonarm , bei ein e r  Bankmächtigkeit von 3 0 - 8 0  cm . Die Kalke sind 
den roten Jurage steinen d e s  Gipfe l s  s edimentär un ter lagert . 
Gegen E sind sie bei ein er Mächtigkeit zwischen 2 - 3  m innerha lb 
der KS noch e twa 2 50 m weit z u  verfolgen . Im Gip f e l bereich ( NW 
des Tops ) fand der Autor auch geringmächtige Ein schal tungen von 
röt lichen Kalken . Die Rot f ärbung is t nach FABRIC IUS ( 1 9 6 6 )  auf 
primäre Pigmentierung zurückzuführen .  

· 

( A- B/ 6 - 9 )  Ein weiter e s  Vorkommen die s es ORK befindet sich in 
dem schon besc hriebenen Re s t  der B l a serdecke am Grat Roter 
Kop f - Ke s s e l spit z e . Auch hier s tehen weiße , he l lgraue , teilweise 
g e lb liche Kalke an , die den KS in Form von Tonschiefern und 
Ka l ken tektonis ch einge l agert sind . Die Unter scheidung z'wischen 
ORK und Kö s s ener Ka lken ist im G e l ände nicht leicht zu tre f f en . 
Die Gren z e  wurde aufgrund der meist he l l er e n  Farbe d e s  ORK 
g e z ogen . 
Aus die s em Vorkommen besc hreibt TOLLMANN ( 1 9 6 3 , S .  8 7 ) den Fund 
eines S tock e s  von Thecosmilia fenestra REUS S . Weitere Kor a l l en
r e s te der Gattung Thecosmilia konn te MUTSCHLECHNER im ORK des 
Grate s Roter Kopf-Ke s s e l spit z e  f e s t ste l l en ( KÜBLER & MÜ LLER , 
1 9 6 2 , s. 2 1 4 ) . 

5 . 2 . 3 . 4 . Die Liasge s t ein e der Ke s se l spit z e  

I n  d e n  höchs ten Ber eichen der K e s s e l spit z e  liegen die s c hon s eit 
FRECH ( 1 8 8 6 ) bekannten Juragestein e . Sie l agern sedimentär dem 
ORK auf , dur ch einen hard-ground getrennt . 
BLIND fand b ei einer gemein samen Begehung die sen Übergang , der 
die s Basis d e s  im folgenden Teil der Arbeit beschriebenen 
Profil s bildet . 
Die Jurag e s t ein e f a l len schon von weitem durch ihre rote Farbe 
auf . Bei genauerer Unt e r s uchung s te l l t  man j edoch f e s t , daß es 
sich um einen roten Verwitterung sübe r z ug hande l t ,  der das 
G e s t ein int ensiv rot e r s cheinen l äßt . I n  der gan zen Abfolge 
trif f t  man j edoch immer wieder auf graue , g e lbliche und 
schwach röt liche Bereiche mit Kal kein scha l tungen inten siverer 
Rot f ärbung . Die Kalke sind im dm/m- Ber eich gut gebankt , manch
ma l von ern-mächtigen ton steinar tigen Lage n getrennt . 
Das Vorkommen ist s tark geklüftet und geschiefert . 
Großfos silien , wie Ammoniten und Atractiten , finden sich gehäuft 
in den höheren Lagen . K l einfos silien , in der Haupt sache Echino-
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d e rmenr e s t e , Foraminiferen und Os tracoden finde n  sich in der 
ganzen Abfolge . 
Im Gip f e l bereich sind den Liaska lken viol ettrote , stark g e s c hie
f er t e  Kalkmer g e l  an- und eingepreßt . 
Eine weitergehende Beschreibung die ser Lia skalke anhand ein e s  
P ro f i l s  erfolg t im Kapit e l  7 .  

6 .  Tektonik 

6 . 1 . Ein l eitung 

Die t ektonischen Gegebenheiten im begrenz ten Ber eich d e s  Arbeit s 
g e bie t e s  sind , isoliert betrachtet , schwer zu erk l ären . Einge
fügt in einen weiterge f aßten Rahmen sind sie j edoch ohne Sc hwierig 
keit e n  zu deuten . 
Wie b ereit s im str atigr aphischen T e i l  die s er Arbeit erwähnt , 
liege n  im Arbeit s gebie t zwei ver s c hiedene tektonische Einheiten 
vor , ein mitt elos ta lpiner " Socke l "  und eine oberostalpine Decke . 
Die s e  Zus ammen hänge wurden von KERNER ( 1 9 1 8 ,  1 9 2 5 )  erkannt und 
in der Folge z eit von andere n  Autoren bestätigt : FUCHS ( 1 93 9 ) , 
SCHMIDEGG ( 1 9 5 6 ) , KUBLER & MULLER ( 1 9 6 2 ) , TOLLMANN ( 1 9 6 3 ) , 
GEYS SANT ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 )  u . a .  
Für d ie Trennung die ser ver schied e nen tektonischen Komp l exe spre
chen sowohl im Arbeit sgebiet als auch in d e n  benachbarten 
Ber eiche n : 

a )  Lagerung sverhä ltnis se , Soc ke l - Decke 
b )  ver s chiedene Beanspruchung s p l äne 
c )  Uber schiebung s f l äche gekennz eichnet dur ch tektoni sche 

Reibungsbreccien und Quar z phy l litkei l e  ( Karbon ) 
d )  ( ? ) Erosion s horizonte in der tektonisch unt e r l agernden 

Einheit 
e )  Unterschiede im Beanspruchung sgrad 

6 . 1 . 1 . Lagerung 

Der er ste Hinweis für die Existenz ein er Decke liegt in d er 
T a t sache begründet , daß im Arbeitsgebiet auf dem Gip f e lgrat der 
Ke s s e l spit ze ( M-0/ 9 - 1 0 ) norischer Hauptdolomit den stratigraphisch 
j üngeren Schichten des MKK auf lieg t . E s  hand e l t  sich hiebei um 
ein en stark z errütteten , teilweis e brecciö sen Dolomit , der 
b l au-grauen Ka lken und bräun lichen Glimmerschie f ern des MKK auf
l a g er t . 
I n  d e n  höhere n  Bereichen des Gebirg srücke n s  bilden dann Kö s s ener 
S c hichten das tektonis che Auf l ager zu Serien des MKK . Die s e n  
K S  lagern dann - i n  weiterer tektoni scher Komplizierung - Haupt
dolomit , P l att enka l k , Oberrätka lk und Lia ska l k  auf . 
Am Grat Rot er Kop f - Ke s se l spit z e  ( A- B/ 9 - 1 0 )  wird die Gren z e  
zwischen den beid e n  tektonisc hen Einheiten zum ein en von Phy l li
t e n  und Glimmer schiefern des MKK , zum anderen von Kalken der 
Kö s s en er Schic hten gebildet . 

6 . 1 . 2 .  Bean spruc hung spläne 

FUCHS ( 1 9 3 9 )  und SCHMIDEGG ( 1 9 5 6 ) s t e l lten für die beid en tek
toni s c hen Einheit en zwei ver s chiedene De formationspl äne f e s t . 
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SCHMI DEGG unt e r s cheid e t  einen P lan I ,  bei dem Ach s enrichtungen 
" von B = N 4oo W bis N 500 W " , tei l s  bis " zu N _ 7 00 W "  für das 
Gebiet der Ke s se l spit z e  vor liegen . 
Die s e  Achs en geben eine Druckrichtung aus SSW an . Dabei ist die 
Lage der Achsen mei s t  horiz ontal , gebiet sweis e  durch Ver s t e l 
lung während ein er j üngeren Bean spruchung n a c h  NE gekippt . 
Hie für biet�t die liegende F a l te aus P l attenkal k  auf dem 
Gipfe lgrat der Ke s�e l s pitz e.ein Beispie l . In die sen Plan I 
gehören der Vor s c hub der B l as erdecke und das Einspießen karboni
scher " Fe t z e n " an der Ubers chiebung sbahn . Im mittelosta lpinen 
Socke l zeigt die Bean spruchung Auswirkungen in Form einer 
s-Tektonik , wobei das primäre Lagengefüge erhalten b lieb . Im 
K leinbereich kam es dagegen vie l fach zu ein er Au sbildung von 
B-Tektonik mit inten siven Ver f a l tunge n . 
Nach einer großräum lichen Drehung der gesamten me so z oischen 
P latte nach rechts ( im Uhr z eigersin n )  ·k am e s  nach SCHMI DEGG 
zu einer weiteren Ver formung ( P lan I I ) . Dies führte zu Einengun
gen mit B-Achsen von NNE ( bis NE ) , was für ein e Bewegung srichtung 
von SE nac h SW spric ht . 
Dies e  Bean spruchung führ te in der B l as erdecke zu s tarken Verfal
tunge n . Teil s wurden lokal sogar die oberen P artien de s Socke l s  
in die Ver f a l tung miteinbezogen . Weitere Au swirkungen die ser 
Bean spruchung z eigen sich in der My lonitisierung der B l as erdecke . 
Z um Liegenden hin nimmt die Bean spruchung ab , reicht aber noch 
bis in die höhere n  Schichtglieder des Sockeis . 
Die Kluftsys teme s tehen in Abhängigkeit zur Bean spruchung und 
damit z u  den B-Achsen-Maxima . 1 4 00 K l u f tme s sungen in den ein z e l 
n e n  Schichtgliedern de s Arbeitsgebietes wurden i n  Kluf trosen 
ausgewertet . Dabei ergaben sich sowohl für die osta lpinen 
Einheiten ( Socke l )  a l s  auch für die Schichten der B l a s erdecke 
die s e lben deut lic hen Maxima zwis chen ENE bi s WSW ( 300 bis 500 ) , 
ESE bis WNW ( 1 000 bis 1 3 00 ) und SSE bis NNW ( 1 5 00 bis 1 600 ) . 
Auch SCHMIDEGG ( 1 9 5 6 , s. 2 8 8 )  hält dies e  K lu f ts y s teme für 
" le tz t e  Auswirkungen der Bean spruchungen , wahr schein lich als 
a/c- Klüf te in einem Ach sensystem ENE bis ��W bzw . auch NNE bis 

NNW z uordenbar " . 

6 . 1 . 3 .  Uberschiebung sf l äche 

Im Bereich der B l a s erdecke - außerhalb d e s  Kartiergebiet e s  -
ist die Schub f l äche durch ein e My lonitzone gekennz eichnet , in 
der eine intensive Rot f ärbung vorherr scht ( hoher Gehal t an 
oxydischem Eisen nach SCHMI DEGG , 1 9 5 6 ) . 
Ferner sind loka l an der Uber s c hiebung sbahn die von ver s chiede
nen Autor en erwähnten Vorkommen von schwar z en graphitis chen 
Schiefern , s tark beanspruchten Sand s teinen und Quar z kong lomera
ten oberkarbonische n  Alter s z u  finden ( KERNE R ,  1 9 1 1 ; SCHMI DEGG , 
1 9 5 6 ;  u . a . ) .  Diese G e s teine sollen bei dem Transport der 
B l a s erdecke von ihre r  ehemaligen Unterlage mitgeschleppt und 
zwis chen Deckscho l l e  und Mit t e lostalpin einge s chuppt worden 
s ein . Im Kartiergebiet konnten die s e  Phänomene nicht beobachtet 
werden . 

6 . 1 . 4 .  ( ? )  Erosions horizonte 

Einen weiteren Hinweis auf das Vorliegen ein er Decke neinheit 
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g l aubt GEYSSANT ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 1 ) in Erosion shorizonten der Socke l 
g e s t eine unter d e r  B l a s erdecke gefunden z u  haben . Er stüt z t  
s eine Theorie a u f  d a s  verschiedene stratigraphische Niveau der 
Soc ke lge s t eine unter der B l a s e rdecke . So liegt an der Peil spit z 
und am B l a s er nordö s t lich des Arbeitsgebiet e s  die B l a s erdecke 
wec h s e lnd auf Hauptdolomit und ver s c hiedenen S traten d e s  Juras 
( MKK ) ! 

Er l äßt j edoch auch die Deutung einer " tektonisc hen Diskordan z " 
z u , bei der die B l a s erdecke beim Vor schub Teile d e s  mitte l e s t
a l pinen Socke l s  " abgehob e l t " habe . 

6 . 2 .  Spe zie l l e  tektonische Ver h ä l tni s s e  im Arbeitsgebiet 

6 . 2 . 1 .  Tektonik des Soc ke l s  

Die T ektonik in d e n  Sockelgesteinen i s t  gekennz eichnet durch 
die Au swirkungen des D e formation splane s I. Hie für spricht die 
Verdopp e lung ein z e l ner Schichtg lieder , die l ame l lare G l eitung 
größerer G e s t einspakete auf ••schmierhorizont en " inn erha l b  d e s  
g l eichen Komplexes u n d  die Spe z ia l fal tung von Schichten im 
m/mm- Bereich . Auch die Ein schuppung des Hauptdolomitkörper s 
im · unteren Teil der SW-F lanke der Kes s e l spi t z e  ( E-G/ 7 - 8 ) ist 
für die s e  Bean spruchung typisch . 

· 

Die Ver s t e l l ung ein z e l ne r  Schichtpakete innerha l b  der Ge samtab
folg e des Soc ke l s  kommt in unterschied lichen F a l l - und Streich
wer t e n  der Schichten z um Au sdruck . Genere l l  f a l l e n  die Schichte n  
s c hwach n a c h  NE b i s  S E  ein . Davon abweichende Werte wurden in 
den · Schichten d e s  Hauptdolomit s und den Nor / Rät-Ubergang s
bildungen f e s tg e s te l l t . Hier f a l l en die Schichten häufig nach 
SW ein . 

6 . 2 . 2 .  Tektonik der B l a s e rdecke 

Die Lagerung auf dem Gip f e l grat ent spricht nicht der norma l e n  
s t r a tigr aphischen Abfolge , abgese hen von d e m  k l einen " Fetz en " 
Dla s erdo lomit auf dem Gratan s tieg (D-G/ 7 - 9 ) . Wird im Norma l f a l l  
d a s  Lieg ende der Decke von ihrem stratigraphisch tie f s ten 
S c hichtglied , norischem Hauptdolomit , gebilde t , so ist die 
Tektonik auf dem Ke s s e l spit zrücken dahingeh end e r s chwer t , a l s  
die s tratigraphisch höheren Kö s se ner Schichten d e s  Rät s  unmitt e l 
b a r  auf d e r  Uber schiebung sbahn liegen . 
Die s e n  KS sind dann ver s chiedene getrennte Vorkommen von Haupt
dolomit , P l attenka l k , Oberrätkalk , Liaskalk und Liaska l ks chie fer 
auf - und einge l ag er t . 
Die KS f a l l e n  meis t mit s chwachem Winke l nach NE oder SE ein . 
K l ein e Satte l - und Muldenstrukturen sind häufig z u  beobachten . 
Sie v erdanken ihre Ent stehung e ntweder einem unruhige n  Re lie f 
d e s  Socke l s , an das sic h  die KS wegen ihre r  P la s tizität an
paßten ( wa s  für die von GEYS SANT , 1 9 7 0  u .  1 9 7 1  angenommenen 
Erosionshorizonte sprechen könnt e ) , oder die s e  S trukturen ent
standen , als die KS bei der Uber schiebung an kompetenteren 
S c hichtg liedern ein Wider lager f anden und g e f a l tet wurden. 
Für B ewegungen inner halb der B la s erdecke sprechen Reibung s
breccien , die am Kontakt von Kö s s ener Kalken z u  B l a serdolomit 
und P l attenka l k  auf treten . Diese Bildungen sind an den beiden 
NE1 Vorkommen von Hauptdolomit und P l attenka l k  auf d em Gip f e l -

1 8  



grat z u  b eobachten ( J- L/ 7 - 8  u .  H-J/ 6 - 7 ) .  
E i n  we i ter e s  k l e i n e s  Dolomi tvorkommen l iegt in den KS i n  2 7 00 m 
Höhe auf ( F-G/ 4 - 5 ) . 
Im Gipfe lber e i c h  der Ke s se l spi t z e  l agern d e n  KS die Oberrätka lke 
und d i e s e n  sedimentär die roten " Adneter "  Lia ska lke auf . Der 

· oberrätka l k  s e t z t  s ich im oberen Te i l  der SW- F l anke - unterha l b  
d e s  Gipfe l s  von Hangs chutt zunächst verdeckt - in ö s t l icher 
Richtung innerhalb der KS e inige hundert Meter for t und ver
schwindet dann unter dem Verwitterung s schutt der KS und des 
P la ttenkalke s .  
Im G ip f e l bere ich , nach NE h i n , s ch l i eßt s ic h  an d ie Liaskalke 
e in s tark beanspruchte s , ver f a ltetes und ve r sc h i e f erte s Vor
kommen von v iole tt-roten Liaska l k s c h i e f ern an , b e i  einer EW
Ausdehnung von 4 m .  Le tzt ere s ind den L i a s ka lken angepreßt . 
Gegen NE h i n  folgt dann e ine Re ihe von G e s t e inen h intere inander: 

6 m s tark durchbewegte Kö s se ner Schi c ht en ; 
Z6 m stark z ergrus ter Dolomit mit t e i lwe i s e  ka l kigen Part i en ; 

3 m v iol ett-rote Lia ska l kmerge l ,  nur noch in handgroßen 
sch i efr igen P latten und ern-großen P�.ättchen im Ver
witterungs s c hutt vor l iegend ; 

1 2  m L i a s ka l ke ( wi e  am Gipfe l )  s t ark erod iert und m i t  Schutt 
der Kö s sener Schichten vermi s cht ; 

6 m weitere E in s c ha l tung von KS ; 
4 m roter Liaskalk , s tark verwitt�r t ; 
Kö s se ner Schicht en im we i teren Gratbere ich . 

Bei s ämtl i chen Vorkommen hande l t  e s  s ich um Ans t ehende s ,  wie 
e i n ige Schü r f sond i erungen b ew i e s en . 
Be i TOLLMANN ( 1 9 6 3 ,  S .  8 4  f f )  fehlt e in Te i l  der oben angeführten 
Re ihe . Er nimmt deshalb · für den Bere ich der Bla s erdecke auf der 
Ke s s e l sp i tz e sowohl eine norma l e  a l s  auch e ine i nve r s e  Lagerung 
an . 
S e iner Ans i c ht nach l i egen d i e  Kö s sener Schi chten , der ORK und 
d i e  Lia skalke im G ipfe lber e i c h  norma l ,  d i e  darüber folgenden 
Liaskalkschie f er , Kö s sener Schicht en und Hauptdolomit dagegen 
inver s , a l s  Res t  e in er l i egenden F a l te , d i e  be i " der genere l l  
N ger ichteten Hauptüber schiebung er z eugt wurde " .  
D i e  B l a s erdecke ist nach TOLLMANN e i n  l iegeng e b l i ebener T e i l  
von nordalpinem Me sozoikum , d e r  dann noch.von d e r  Mas se des 
Obero s ta l p i n s über f ahren worden i st . H i e für s e i  "die Verformung 
der Fos s i l ie n , d i e  l e ichte Metamorphose und der Baustil der · 
Tektonik m i t  ausgewa l z ten l i egenden F a l ten " e i n  Bewe i s . 
D i e  Ans icht TOLLMANN s ,  der für d i e sen Ber e i c h  der B l a s erdecke 
Re s t e  e iner großen l i egenden F a l te annimmt , wird dur ch d i e  
l iegende F a l te aus P lattenkalk und da s tekton i sche Zwi schen
lager von Oberr ätka l k  zwi schen den Kö s sener Sch ichten be s tät igt . 
Für e ine inver s e  Lagerung der k l e inen Vorkommen von L i a skalk
merg e l schief ern , Kö s sener Sch ichten und Hauptdolomit , unmitte lbar 
NE ' des G i p f e l s ,  konnte ke i n  Bewe i s  erbracht werden . Ein loka ler 
Schuppenbau i s t  für d ie sen Bere ich dagegen wahr sche i n licher 
( so auch KERNER , 1 9 2 5 ) . H i e für sprechen auch d ie von TOLLMANN 

nicht b e schriebenen k l e inen Vorkommen ( s . o . ) .  D i e  Schichtg l i eder 
der B l a s erdecke au f dem Grat Roter Kop f - Ke s s e l spitze sind 
Kö s s ener Schichten und Oberrätka lk . S i e  l i egen in Form e i ner 
Mulde vor , e ingepreßt in Marmor e und Phy l lite des MKK , denen 
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zum Roten Kopf gegen Süden hin noris ch/rätische Übergan sbildun
gen , meist rote dolomitische Breccien und Hauptdolomit folgen . 
Im süd lichen Muldenf lüge l liegen die Kö s s ener Schichten f lach 
gegen E bis NE ein f a l le nd . Die Schichten im nörd lichen Mulden
f lügel f a l l e n  zunäch s t  gegen SW , dann e twa in 2 5 50 m Höhe wieder 
nach E ein , was für eine Uberkippung die s e s  Mulde n f lüge l s  
spricht (vgl . auc h  TOLLMANN , 1 9 6 3 , S .  8 3 ) . 
Die s e  Mu ldens truktur mit ihrem überkippten Nord f lügel ist auf 
eine Einengung , ent sprechend SCHMI DEGGs P lan I I , zurück zu
führ en . 
6 . 3 . K luftdiagraffiMe 

20 

SOCKEL 
543 Mt>ssl..l'lgen 

BLASE.RDECKE 
739 Messungen 



SOCKEL 
Hauptdolomit - Nor/Rä\' 64 Me5sungen 

SOCKEL 
Metamorpher Kalkkomplex 468 Messungen 

20a 



20b 

BLASERDECKE 
Hauptdolomit- Ptatt�nkat k 231 Messungen 

BLASERCECK E 
Kössener Schichten 2 59 Messungen 



BLA5ERDECKE 
Liaskalk · 92 Messungen 

BLA5ERDECKE 
Oberrätkalk 160 Messungen 
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BLASERDECKE 
Grat Roter Kopf - Kesselspitze 64 Messungen 



7 .  Die Lia s ge s teine der Ke s se l spit ze - Lithologie und S trati
graphie 

7 . 1 . Lithologische Ausbildung 

Die Gip f e lpartien der Kes s e l spitz e  werden von · den , s eit FRECH 
( 1 8 8 6 ) bekannten roten Lia sges teinen mit ihre r  typischen Ammo

nitenf auna aufgebaut . Sie f a l l en schon von weitem durch ihre 
rote Farbe au f .  Bei genauerer Unter suchung i s t  j edoch fe s t zu
s t e l l en , daß die Rot f ärbung zum großen Teil durch einen roten 
Verwitterung süberzug vorge täuscht wird . In der Abfolge trif f t  
man immer wieder auf graue , ge lbliche und schwach röt liche 
Partien neben Ein scha ltungen intensiver Rot f ärbung . Eine Reihe 
von Autore n·be z eichne t  die s e  Bildungen a l s  Adneter Kalk : 
FRECH , 1 8 8 6 , s. 3 5 6 : " . . .  ver s teinerung s reiche typische Adnether 

ka l ke " . 
KERNER , 1 9 2 5 ,  S .  1 06 :  " Adne ther Ka lke " . 
SCHM I DEGG , 1 9 5 6 , s. 2 7 8 : " Weinrote bis graue merge lige Kalke vorn 

Typus Adneter Kalke " . 
TOLLMANN , 1 9 6 3 , S .  8 7 : " . . .  typischer roter Adneter Kalk " . 
Ein e genaue lithologische Bes chreibung ist in die s er Literatur 
bisher nicht niederge l eg t . 
Die G e s amtabfolge der " Adneter K a l k e "  auf der Ke s s e l spit z e  ist 
in einer Mächtigkeit von ca . 1 6  rn aufgeschlos sen . Der Wechsel 
von grauem Oberr ätkal k  zu der g e lblich-röt lichen Aus bi ldung 
d e s  übe r lagernden Liaska lke s ist s ediment är . Im Profil ist der 
Ubergang dur ch einen hard-ground gekennz eichnet . Im unt eren 
T ei l  des Profi l s  ( etwa 1 0  rn) sind die Kalke im Bereich von 
30 crn bis 90 crn gut gebankt ,  zum Hangenden hin ist die Bankung 
auf dur chschnitt lich 5 - 1 0  crn reduziert . Die obersten Lagen mit 
einer Mächtigkeit von wenigen Dezimetern werden von einem 
dunke l roten Kalkmer g e l  r epr äs entiert , der lagenweise in den 
Schicht fugen f la s erige Strukturen führt . Im Ans chlif f senkrecht 
z ur Schichtung e r scheinen die s e  F la s ern a l s  Kalk lin s en von 
mrn/crn-Ausdehnung , die von einer tonigen dunke lroten Matrix um
geben sind . Der ganz e Liaskalkkompl ex ist s tark geklüftet , 
z er sche r t  und von Drucksuturen durchzogen . Die verdrückten 
Ammoniten und Atractiten - f a s t  aus s chließlich im oberen Dritte l 
d e s  Profil s  auf tre tend - d euten auf eine s t ärkere Bean spruchung 
im Z ug e  der t ektonischen Vorgänge . 
Fos silien tr e ten im g e s amten Profil au f ,  l agenweise mehr oder 
weniger gehäuf t : Echinoderrnenr e s t e , Foraminiferen , .  Ostracoden , 
Bruchstücke von Brachiopoden ( Jungforrnen ) , Schwamrnnade ln , 
? Fraßspur e n . 
Die Ba sis des Profil s  beginnt mit einer Bank , deren Liegende s 
von grauem Kalk gebildet wird , der dann - durch einen hard
ground getrennt - von einem g e l b lich-grauen bis rötlichen Kalk 
über l agert wird . Die Färbung ist wol kig dif fus im G e s t ein ver 
teil t ,  im Bereich d e r  Druc ksuturen ver s tärkt an zutre f f en . Die 
Färbung in den folgenden Metern wech s e l t  zwischen gräulich , 
gelb lich , beige und röt lich . Einige Lagen im unteren Bereich 
e r s cheinen wieder in grauer Farbe . Rote Ton lagen in rom- S tärke 
sind r e lativ häufig in Schichtfugen und in Drucksuturen an zu-
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t r e f fen . Sie könne n a l s  Lösungsreste von Drucklö sung s e r s cheinun
gen gedeutet werden . An son s ten ist der Tongeha l t  in den e r s ten 
1 0  Metern d e s  Profil s  gering . Das obere Dritt e l  d e s  Profil s  is t 
dagegen tonreicher ausgebi ldet , wa s sich auch in einer int e nsive
ren Rot färbung der Ka lke ausdrückt . 
Die höchsten Lagen d e s  Liasprofil s ( �ie bilden z . T .  das k l eine 
Gip f e lpl ateau) werden von einem dunke l roten Kalkme rge l von c a . 
2 0  cm Mächtigkeit gebilde t . Sie sind s tark verfa l te t  und ver
s chie fert . Wech s e l l ag ernd komme n einheit lich dunke lrote tonige 
Lagen und Partien vor , die an der Ober f l äche wul stige rote und 
g e l b liche F l asern zeigen . Die im An schlif f e rkennbaren Komponen
t e n  sind in ein er mei s t  roten , ge l egentlich auch gelben , tonig
mer g e ligen Matrix eingebettet . In s enkrecht z ur Schichtung 
orientiert e n  Schlif fen haben die s e  Bildungen ein konglomerati
s che s Aus sehen . Meistens ist die Grenz e Matrix/Komponente 
s char f ausgebilde t .  Aber auch undeut liche Übergänge , dur ch 
Materia l und Farbe bedingt ,  kommen vor . G e l egentlich sind die 
Komponenten an den Rändern ausgefranst und aufgefiedert , die 
e n t s t andene n  Zwischenräume mit Matrix ausgefü l l t . A l s  Komponenten 
sind a l l e  Kalktypen hin sicht lich Ausbildung , Mikrofa z ie s  und 
Pigmentierung zu finden , die im unter lagernden Lia sprofil ent
ha l te n  sind. Die Matrix·führt meist mehr Mikrofos silie n  und Quar z 
a l s  die Komponente n . Zwei Arten von Drucksuturen sind charakte
ristisch : die einen durchschlage� Komponenten und Matrix , andere 
ums c hließen häufig vol l ständig die Komponenten oder sind nur an 
der Basis der Komponenten ausgebildet .  Anreicherunge n  von Er z 
( Häma tit ) sind r e lativ häufig zu beobachte n . 

7 . 2 .  Kur z e  Bemerkungen z um Profil 

Ein e aus führ liche Schichtbeschreibung findet sich in der Diplom
arbeit ( F . Turin sky , 1 9 7 5 , S .  4 7 - 7 5 ) . 

D a s  ba sal s te Schichtg lied wird von einem mitte lgrauen , s tark 
z er k lüfteten , biogenführenden ( Biogene im we s ent lichen aus 
Echinodermatenre sten b e s t ehend ) aufgebaut . Darüber folgt �e trennt 
durch einen von einer Drucksutur überarbeiteten hard-ground 
ein g e lb lich-grauer bis röt licher Kalk ( Mikrite bis biogen
führende Mikrit e ) . Die etwa 1 0 m mächtigen grobgehankten Kalke 
z eig e n  mikrof a z ie l l  nur s ehr geringe Unt e r schiede ( Mikrite bis 
Biomikrite ) . Im Übergang sbereich zu den Bänken geringerer 
Mächtigkeit tre ten tonige Lagen im mm- bis ero- Bereich auf . Die 
dünnbankigen Biogenka l k e  führen zum Teil lagenweis e  Fos silde tri
tus , vorwiege nd aus Echinodermen , Foraminiferen , Os tracoden und 
s e l te n  Brac hiopoden b e s tehend . Dort wo die reichen Biogen l agen 
auf tr e ten , s e t z e n  auch die e r s ten Ammoniten und Atrac titen ein . 
Der Top d e s  Profi l s  wird von dunke lroten Ka lkmerge ln eingenommen ,  
die hier e twa s aus füh r licher besprochen werden sol len : 
P robe 1 3 6 Dunke l rot e s  ver f a ltetes und z e r s chertes Ges tein mit 

hohem Tongeha l t; h e l l rote F l ec ken; Fos si lgrus und 
Quar z körner häufig , ein z e lne s F e ld spatkorn; l agige 
k a l zitische Hoh lraumausfül lungen; Drucksuturen mit 
tonigem Lö sungsre s t; ka l zitverheilte Klüft e . 

Probe 1 3 7 Dunke lrote s ,  z . T .  g e l bliches G e s t ein an Schicht
fugen f l a s erig ausgebildet; im Schli f f  s enkrecht· 
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zur Schichtung e r schein en die F l a sern a l s  Kalkkörper 
mit e l liptis ch- lin s enförmiger G e s ta l t  in dunke lroter , 
loka l auch g e lb licher Matrix; g e l egent liche gegen
s eitige Abs tütz ung der Kalkkörper , dann meis t  durch 
Drucksuturen g e tr ennt; Zwick e l  mit Matrix ausgefül l t; 
auch an Rändern ausge f r anste Komponenten wurden beo
bachtet; Z wischenräume ebenf a l l s  mit Matrix ver f ü l l t; 
im Schlif fbild kong lomeratische s Aus s ehen; große , 
mei s t  gut g e rundete Komponenten in Läng sachse 
g e s treckt; Größe der Komponenten im mm/cm-Bereich; 
wechs e l nder Geha l t  an Biogenen : Ostracoden ,  Echino
dermenre s t e , Brac hiopod enbruchs tücke , Schwammnad e l n; 
verein z e l t  auch größere spätige Komponenten von 
g r auer Farbe ( re krist a l lisier t e  Fos silre s t e ) ;  Hohl
r äume mit Kalkspat ausgefü l l t; nach mikrofa zie l l er 
Au sbildung und Pigmen tierung treten a l l e  Ges t ein s 
typen d e s  u n ter lagernden Lia sprofi l s  auf . Matrix 
d em Materia l aus P robe 1 3 6 g leichend; höherer Ton
geha l t; höhere Fos sil- und Quar z führung a l s  in Kompo
nenten . Korngrößen der Matrix l agenweis e  schwankend 
( Gr adierung ) ;  in ein em F a l l  konnte dadurch eine 

trichterförmige Abl agerung von Matrix zwischen 
zwei Komponenten beobac htet werden . 

Zwei ver s c hiedene Aus bi ldungen von Drucksutur en : 
Typ 1 �  durchsch l äg t  Matrix und Komponenten; 
Typ 2 :  umgibt Komponenten gan z oder nur t eilwei s e , dann meist 

an der Basis; 
kal zitve r heilte Klüfte . 

7 . 3 . Vergl eich d e s  Lia svorkommen s der Ke s s e l spit z e  mit ähn lichen 
Vorkommen an anderen Loka litäten 

Im Arbeit sgebiet geht d e r  graue Oberr ätkalk kontinuierlich 
s edimentär in die bunten Kalke de s Lia s über . Der an anderen 
Loka litäten bes chriebene Übergang von Kö s s ener Schichten z u  der 
k a l k igen F a zies . d e s  grauen Basiska lkes mit Limonitkru s ten a l s  
typi s c her Leithorizont d e s  Lia s ( ULRI CH , 1 9 6 0; FABRI C IUS , 1 9 6 6 ;  
KUJAWSK I , 1 9 6 3; u . a . ) i s t  an der Ke s s e l spit z e  nicht anzutre f fen . 
Vie lmehr g l eicht der Übergang Tria s /Jura im unter s uchten Profil 
den von WENDT ( 1 9 6 9 ) im Sonnwendgebirge , F LÜGEL & TIETZ ( 1 9 7 1 ) 
bei Adnet und W I LMERS ( 1 9 7 1 ) in der Thie r s eemulde be schriebenen 
Gre n z en . Bei den letz tgenannten Autoren grei f t  die Lia s s edi
ment ation in meist rot e r  Aus bi ldung au f oberrätis che Rif fk a l ke 
über , wobei Unebenheiten in der Rif fober f l äche ( Spa l ten e tc . ) 
z u er s t  au sg e fü l lt werde n . Die Ablag erung de s g r auen Basiskalkes 
s c h eint demnach nur in Bereichen er folgt z u  s ein , wo Kö s s ener 
S c hichten die Hangendgren z e  der Tria s bilden . Der Oberrätkalk 
i s t  durch das Vorkommen von Thecosmilien datier t . Auf der Ke s se l 
s pit z e  i s t  er j edoch nic ht in typischer Rif f a zies ausgebi ld e t . 
JU RGAN ( 1 9 6 9 ) s t e l lte anhand von Ammonite n  f e st , daß die Grau
k a l kf a z ie s  einen Teil d er Rotka lkfa zie s vertreten kann . Au f der 
Ke s s e l spit z e  könnt en somit die hange nden Partien d e s  grauen 
Oberrätkalke s bereits in den Jura g�hören . Der Übergang Tria s /  
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Jura g e s chah im Arbeitsgebißt _ _  kein e sweg s  abrupt , sond ern konti
nuier lich , wobei e s  auch noch in den unteren Ber eichen der 
g e f ärbten Liaskalke z ur Ab lagerung grauer Ka lkpar tien kam ( s .  
Profilbes c hreibung ) .  Wie schon im ersten Teil der Arbeit beschrie
ben , enthä lt auc h der Oberrätkalk in seinen oberen Bänken röt li
che Ein schal tungen ,  die a l s er s te An zeichen für eine Sedimentati
ons änderung ge l ten können . Den Hauptanteil d e s  bearbeite ten 
Lia sprofil s bilden die meis t  rötlich und g e l blich pigmentier ten ; 
gut gehankten Ka lk e . Sie sind in ihrer Au sbildung verg l eichbar 
mit dem von WÄHNER ( 1 8 8 6 , in FABRI CIUS , 1 9 6 6 ) beschriebenen 
" Bunten Cepha lopode nka l k " , dem schwach tonige n  Roten Bankkalk 
bei FABRI CIUS ( 1 9 6 6 ) und d e n  von JURGAN ( 1 9 6 9 )  erwähnten Rot
k a l ke n  bei Bercht e sgaden ( " He l l rote Kalke , übergehend in eine 
plattig e , kr ä f tige , ge f la s erte Au s bildung s form " ) . Auch WENDT 
( 1 9 6 9 )  be schreibt aus dem Sonnwendgebirge einen gehankten roten ' 

Juraka lk ( Norma l f a z ie s ) . Die tonreicheren , dünner g ehankten 
Kalke in den höheren Lagen des Profil s führen gehäu f t  Ammoniten , 
Nautiloiden und Atractiten . S tark rot g e f ärbte Tonein scha l tun
gen tr e ten zwischen gewe l l ten Bankfugen häufig au f .  Durch vie le 
f eine Drucksuturen mit lok a l e n  Pigmentanreicherungen e r schein t 
d a s  G e s tein häufig f l eckig . Eine typisch knol lige Aus bildung 
wurde im g e s amten unteren Bereich des Profils nicht beobachtet . 
E r s t  in den oberen De zime tern des Profi l s  treten Kalkmerge l  mit 
f la s erig ausgebild e ten Schicht fugen auf . Die s e  z eigen im Schliff 
die beschriebene knol lige ( kong lomeratische ) Au sbildung des 
typis chen Adneter Ka lkes ( Knol l en f laserka l k )  . 

7 . 4 .  S ty lolithen ( Druck suturen ) 

Ein auf f a l lendes Merkmal der Jurakalke au f d e r  Kes s e l spitz e  ist 
das häufige Auf tr et en von Druck suturen . Drei verschiedene Typen 
wurde n  beobacht e t : 

a )  Vertika l- ( V- ) S ty lolithen ( laut De finiten von WAGNER 
1 9 6 4 : S ty lolith = ein z e lner Z apfen ) s t ehen senkrecht z ur 
( noch f lach liegenden ) Schichtung ( PLES SMANN , 1 9 7 2 )  bzw . 
schichtpara l l e l e  Druck suturen ( SE IBOLD , 1 9 5 3  in WAGNER , 
1 9 6 4 ) . Eine Anzahl von Stylolithen ergeben " schichtpar a l 
l e l e  S ty lolithenf l ächen " ( PLES SMANN , 1 9 7 2 ) . 

b )  Horizonta l - ( H- )  S ty lolithen s tehen para l l e l  zu den Schicht
f l ächen ( WAGNER , 1 9 6 4 ) , schic htquere Drucksu t uren ( SEIBOLD , 
1 9 5 3 )  . 

c )  Sty lolith en , die im höchs ten Bereich d e s  Lia sprofi l s  die 
linsenartigen Kalkkörper gan z  oder teilweise begren z en . 

Z ur Bildung von Sty lolithen sind laut WAGNER ( 1 9 6 4 )  folgende 
Kriterien nö tig : 

1 .  Lö s lichkeit des Mutterg e s t eins 
� - Intensität d e s  Drucke s 
3 .  Dauer der Druckeinwirkung 
4 .  Durc h l ä s sigkeit des G e s t eins , freier Porenraum 
5 .  Dur ch f l ußs tärke d e r  Lö sungsmit tel 
6 .  Vorgegebene Unstetigkeit s f lächen 

Sty lolithen ents tehen an Schichtf ugen durch ung leiche Au f lö sung 
von beiden Seiten her ( WAGNER , 1 9 6 4 ) . Die ser Vorgang geht unter 
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Mat eria lver lust vor sich , wobei meist an der Lö sung s f l äche ein 
dunke l gef ärbter Lösungsrücks tand verbl eibt ( WAGNER , 1 9 6 4 ; 
PLES SMANN , 1 9 7 2 ) . " E s  wurde mindestens sovie l  G e stein wegge
l ö s t , wie die Amp litude der Sty lolithen anz eigt . E s  kann j edoch 
ein Vie l f ache s  aufge löst worden s ein . " ( FÜCHTBAUER & MÜLLER , 
1 9 70 ) 0 

Für die hier behande lte Ser i e  würde das b ei der Vie l z ahl der 
Drucksuturen bedeuten , daß bei der Profilmächtigkeit von ca . 
1 6  rn mit wenig stens mehreren Metern Materia lve r lus t in vertik a l e r  
Au sdehnung g erechnet werden muß . 

Ver t ika l s ty lolithen können bereit s durch Über lagerungsdruck 
e n t s t ehen . Horizonta l s ty lolithen kommen dur ch later a l e  Einspan
nung zustand e ( DUNN INGTON , 1 9 5 4 , in FÜCHTBAUE R  & MÜLLER , 1 9 70 ) . 
Mit l ater a l er Ein spannung muß im Z uge der tektonischen Vorgänge 
im Arbeitsgebiet ( z . B .  bei P lan I I ) unbeding t  gerechnet werden . 

Demzufolge sind V- S ty lolithen ä l ter a l s  die H- Sty lolithen , da 
bei l e t zteren er s t  später tektonische Kr ä f te wirksam wurden . 
O f t  konnt e  in den unter suchten Proben beobachtet werden , daß 
Drucksutur en ka l zitverheilte K l ü f t e  durchsch l agen und ver s e t z e n . 
Dies deutet auf eine Drucklösung nach der Diagen e s e  hin . Dage
gen können rhythmische Pigrnen tierungs streife n , noch ohne erkenn
bare Druck suturen , in verschiedenen Proben d e s  Profils auf eine 
beginnende Drucklösung in noch r e l a tiv unver f e s tigtern Sediment 
hinweis en ( " Lö sun g s s ch lieren " b .  WEI LER , 1 9 5 7  und SCHMIDT , 1 9 6 1 , 
in FÜCHTBAUER & MÜLLE R ,  1 9 70 ) . Auch die z . T .  unvo l l ständig aus 
gebildeten Druc ksuturen d e r  Kalkkörper i n  den Kalkmerge l n  d e s  
Profil s sind. a l s  beginnende od er unvol l st ändige Drucklö sung in 
noch unver f e s tigtern Sediment zu erkl ären . Häufig wurden K lü f t e  
beobacht e t , die m i t  ver s chieden gef ärbtem Ka l zit mehr erer 
Generationen verhei l t  sind . Die s e  K lüfte dien ten dem Abtransport 
der g e lös ten Substanz durch zirkulierende Wä s s e r . Nach FÜCHTBAUER 
& MÜLLER , 1 9 70 , scheidet der g e löste und weggeführte Kalk sich 
im " Druck s chatten '·' iri Ges tein sporen wieder aus , wofür die g eringe 
Porosität der K a l k s t eine mit S tylolithen sprechen würde . 
Die Ka lke im un ter suchten Profil sind wenig porö s . 

7 . 5. Zur Frage der Bun t f ärbung 

" Die Farbe der meisten Sedimentgesteine hängt vorn r e lativen 
Anteil der organis chen Substanz und des Eisen s , sowie von 
der Oxidation s s tufe d e s  Eisens ab . Bei marinen Ka lken wird 
Rot färbung dur ch Zufuhr an Hämatit , Goethit bzw . von amorphem 
Eis enhydroxid in Zus ammenhang mit g eringen Sedimentations 
r aten bewirk t . " ( FLÜGEL & AG I ORGIT I S , 1 9 70 ) . 

Im un ter suchten Profil kommen rote , braun e , gelbe und graue 
Farbtöne vor . Die F ärbung de s Ge s teins durch organis che Sub s ta n z  
kann nach einem G lüht e s t  ausge s ch los s e n  werden . 
N ach U nt e r suchungen von F LÜGEL & TIETZ ( 1 9 7 1 ) sind die F arbträ
ger für ge lbe und braune Sediment farben Goethit und Fe-Hydroxide , 
für gr aue Pyrit und für rote , rotbraune und violette Sediment
farben Häma tit verantwort lich ( s . auch FABRI C IUS , 1 9 6 6 ; H I N Z E  & 
ME I SCHN ER , 1 9 6 8 ; u . a . ) .  
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7 . 5 . 1 .  Z ur F r age der Herkun f t  der f ärbenden Substanze� 
Die Herkunf t  der f ärbenden Sub stan z en in den Liaska lken der 
Alpen beschä f tigte ein e Reihe von Autoren . F RANK , 1 9 2 8  und 
LEUCHS & UDLUFT , 1 9 2 6  ( in F LÜGEL & T I ET Z ) nahmen eine Ein
sc hwemmung von Rot erden und Lateriten von trocken g e f a l l enen 
Tria srif fen a n  bzw . Ein schwemmunge n  oder Einwehunge n  aus Fe st
l ände r n  mit Rotverwitterung . Die s e  ode r  ähn liche Theorien 
s te l l ten auch F I SCHER , 1 9 6 4 ,  und K I E SL INGER , 1 9 6 4  ( in FLÜGEL & 
T I ET Z , 1 9 7 1 ) auf . Das Hauptargument gegen die s e  Theorie s ehen 
F LÜGEL & T I ETZ ( s .  s. 3 9 )  im Fehlen von a l litischen Minera len , 
dem geringe n  Al-Geh a l t  sowie den geringen Kaolinitmengen . 
Nach Meinung l e t z tgenannt er Autore n  wurde das an Tonminerale 
und im Pyrit der Rif f kalke gebundene Eisen bei submariner 
Erosion und Lösung der Karbonate innerhalb des Bewegtwa s s erbe
reiches der Rif fober f l äche oxydier t ,  wobei Goethit und Hydroxide 
ents tanden . H IN Z E  & ME I SCHN ER ( 1 9 6 8 )  s t e l lten in der Adria f e s t , 
daß r e z ente Ein schüttungen von terra ros s a  nicht unbedingt zur 
Bildung von Rot s edimenten führen müs se n . Er s t  über den Umweg der 
Reduzierung der F e 3 +-verbindung en aus den Ein schüttungen unter 
geringer Sedimentüberdeckung ( Grauf ärbung ) in zweiwer tige 
Eis enverbindunge n , können die s e  wiederum a l s  Fe 3+-Hydroxid aus 
f a l le n , wenn sie im oxydiere nden Milieu , bei niedrigem pH-Wert 
und bestimmter Temperatur wieder mit dem Meerwa s s e r  in Berührung 
kommen . Die s e  amorphen Eisenhydroxide ·können dann leicht ver
f rachte t werden und in Senkungsgebieten a ngereic her t ,  dort zu 
" Goethit und Hämatit a ltern " .  In Überein s timmung mit BRINKMANN 
( 1 9 3 5 ) und CORRENS ( 1 9 4 2 ) in HINZE & MEI SCHNER , 1 9 6 8 )  s t e l l ten 

auc h die s e  Autoren ein e Anreicheruhg so lcher Rot s edimente in 
r e l a tiver Landferne f e s t . BERNER ( 1 9 6 9 ,  in FLÜGEL & TIETZ , 1 9 7 1 ) 
wei s t  j edoch darauf hin , daß derar tig e  Ums e t zungen von zweiwer
tige n  in dreiwertige Ei senverbindungen auch im Sedimen t im 
Laufe der Diagenes e  s tatt finden könne n . Überein s timmung herrscht 
bei a l l e n  Autoren über die Bildung von rotpigmentie rten Ka lken 
in aus sch ließlich gut durchlüf te�em ,  oxydier e ndem Milieu bei 
geringen Sedimen tation sraten . Al s  Träger der rot- und g e lbfärben
den Eis enverbindungen kommen dendritische Tonminerale ( neben 
Pyrit ) in F r age ( SE I BOLD , 1 9 5 5 ; CAROLL , 1 9 5 8 ; PAUL , 1 9 7 0 , in 
FLÜGEL & T I ET Z , 1 9 7 1 ) .  Die s wird auc h durch Beobachtungen von 
ANG INO ( 1 9 6 6 , in FLÜGEL & TIETZ , 1 9 7 1 ) an r e z enten Sedimenten 
auf der Bahamabank best ätigt . 

7 . 6 .  D eutung der Genese der Lia s ka l ke auf der Ke s s e l spit z e  ( 

Für die Ausbildung d e s  bunten dickbankigen Kalkes im unteren 
Profi l t ei l  ist eine ruhige S edimentation anzunehmen , die sich 
an die Ab lagerung der Obe rrätka lke kontinuier lich anschließt . 
Ein Wechs e l  in der Pigmentierung is t auf veränderte Milieu
bedingungen zurückzuführen , in d er e n  Folge Eis enverbindungen 
zu Oxiden und Hxdroxiden umg ebildet und Organismen substanz 
nach FABRICIUS ( 1 9 6 6 )  vol l s t ändig abgebaut wurden . Da s oxydiere00e 
Milieu i s t  zunächst noch nicht best ändig , wie graue Partien im 
untersten Teil d e s  Profil s an z eigen . Verein z e lte hard-ground s 
deuten auf Sedimentationsunterbrechunge n .  Drucksuturen weisen 
auf Sub s tanzve r lust hin . Die l e t z tgenannten Er scheinungen 
nehmen in den dünnbankig e n  Lagen im höheren Profilteil zu . 
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G ewe l lt e  Bank fugen und höherer Tonanteil deuten auf ver s tärkte 
S ub solution mit großem Anteil von Lö sungsrüc k ständen ( ve r s tärk
te s Auf tr e te n  von Ton und Quar z ) .  Die Anreicherung von Makro
f o s s i lien ( Ammonite n  und Atractit e n ) könnte im z u s ammenhang �mit 
verä nderten S trömungsbedingungen s tehen . So könnte . auch das ver
s t ärkte Auf tre ten von Ton und Qua r z  als ? terrigene Kompone nten 
eine weitere Erkl ärung finden . 
Die Kalkmerg e l  ( Knol l e nf l a s erkal k )  in den obe r s ten Lagen de s 
P rofils s t e l l e n  eine vö l lig andersartige Au s bildung in der Lias -
abfolge dar . F ü r  ihre Ents tehung müs sen Bedingungen wie Subso
l ution , s ubaquatisc he Rut s c hungen und G l eitungen sowie s ubmarine 
Auf arbeitung s horizonte di ßku tiert werde n . In der Literatur wurde 
ihre Ent stehung ver s chieden gedeute t ,  wobei j edoch mit lokal 
un ter s chied lichen Bildungsbedingungen gerechnet werden muß . 
Charakteristisch für die Serie auf der K e s s e l spit z e  i s t  das Auf 
t r e t e n  d e r  s c hon bekannten Ge stein s typen au s dem unter lagernden 
Lia sprofil , bei hier g e f las erter Aus bildung in einer tonreichen , 
s ta r k  quar z führenden Matrix . · Die im An schlif f s enkre cht zur 
Schichtung als lin senartige Kalkkörper e r s c heinenden F l a sern 
unt e r scheiden sich in Pigmentierung und Z u s ammen s e t z ung von der 
umgebenden Matrix und sind t eilweis e von Drucksuturen umgeb e n , 
was auf eine Ver f e s tigung vor der Einbettung in die j et z ige 
Matrix s ch ließen l äßt . Der Ver f e s tigungsgrad der Komponenten 
war unte r s chied lich fortges chritten , wie s tärker tonige , ausge
f r a n s te Kalkkörper beweisen . Matrix und Komponenten sind sicher 
nic ht in situ ents tande n , wie die unte r s c hied liche Verteilung 
von Komponenten ver s chiedener Typen z eig t . Bei diesen S edimen
ten muß mit einem Transport gere chnet werde n , der , wie die 
f la s erige Au sbildung z eigt , in noch nicht endgü l tig ver f e s tigtem 
Z us t and vor sich g eg ang en s ein muß . Eine Auf arbeitunq - e twa im 
Brandungsbereich - ist wegen des un z e r s törten Z u stande s aus zu
s c h ließen . Vie lmehr muß der Transport schonend von s tatten g egan
g e n  s ein , da g e l egent lich feine Re ste von Mikrofos si lien aus 
den Komponenten un z er s tört heraus ragen ( s . a . JURGAN , 1 9 6 9 ; .  
KUJAWSKI , münd l . Mitteilung ) .  
I n  weitgehender Überein s timmung mit JURGAN ( 1 9 6 9 )  und HUDSON & 
JENKYNS ( 1 9 6 9 )  ist die s e  Serie ge netisch a l s  Re s edimen t  a u f z u 
f a s s e n : mehr oder weniger ver f e s tigte , der Subsolution unter
l eg ene tonreiche Sedimente wurde n  im Z ug e  von submarinen 
Rut s chungen oder G l eitungen in morphologisch tiefer ge legen e  
B e reic he tran sportie r t , wobei e s  z u  Uml ager ungen kam u n d  noch 
nicht vol l s tändig ver f e stigte und tonreiche Kalk lagen z er f l a s ert 
wur de n . Nach der Abl agerung wurde die ses Materia l während der 
Diagenese aberma l s  Druck lösungen unterwor f e n  ( Typ I I  der Druck
s u�u re n , die Matrix und Komponenten durchsch lagen ) .  
Die Quar z e  in den Dünn sc h liffproben 1 3 6 und 1 3 7 sind wenig gerun
d e t , was auf einen kur z e n  Tr anspor tweg hindeute t .  Einige Indi
viduen z eigen undu löse. Aus lö schung , die auf eine tektonis che 
Bean spruchung die s er Körper hinweis t . 
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7. 7 .  Ansch l i ffun ter suchung von Probe 1 3 7 

Be i d ie s er Probe hande l t  e s  s i ch um e i n en roten F l as erka l k , der 
n eb e n  vorwi egend roten F l a s ern auch ge lbe bis bräunl i ch-gelbe 
F la s er n  enthä l t . 
D i e  röntgenograph i s c he Unter suchung ergab , daß d i e  F la sern 
haupts äc h l ich aus Kal z i t  b e s tehe n , daneben konnte e in wenig 
Qua r z  und Do lom i t  nachgewiesen werde n . 
D ie l ä ng l ichen ( 11 ausgep l ä tt e t e n 11 ) F la s er n  l i egen in der S c h ich
tung ( 11 S S 11 ) , d i e s e  abbi ldend , e ingebette t  in e in e  fe inkörnige 
Grundmas s e , die ebenf a l l s  zum größten Te i l  aus Ka l z i t  aufgebaut 
wird und gegenüber den F l a sern deut l ic h  höhere Geha l t e  an Quar z  
und Dolom i t  aufwe i s t . Auß erdem konnten röntgenograph i s ch i n  
d i e s e r  Grundma s s e  e twas I l l i t  m i t  Ubergängen ( k l ei n er Ante i l )  
z u  Wechse l lagerungsminer a l  I l l i t-hydrat i s i erter I l l i t , mög l ic he r
we i s e  auch I l l i t-Montmor i l lonit s ow i e  e twa s Häma t i t  und Spuren 
von Kaol i n i t  f e s tge s t e l l t  werden . 
D i e  röntgenographi s chen Unter suchungen wurden an e in em s e lbst
r eg i s tr ierenden Pulverd i f fr aktemeter ( Ph i l ip s -Nor e lco ) mit 
Graph i t-Monochromator ( AMR-Advanced Meta l s  Re s earch Corporation ) ,  
Cu-Anod e , N i-F i l te r , durc hgeführ t . 
Im Ans c h l i ff s ind in d e r  f e i nkörn igen Grundma s s e  größ ere Kal z i t
körner zu e r kennen ( vg l . Abb . 1 - 3 ) , d i e  s te l le nwei s e , a l s  Folge 
e iner po s tkr i s ta l l in en Deformat ion , Druckzwi l l ings lame l l i erung 
und undul ö s e s  Aus lö schen beobachten las sen . ört l i c h  wurden d i e  
Druck zwi l l ings.l ame l l e n  außerdem noch verbogen . Ge l egent l ic h  
f inde n  s ic h , e ingebettet in der Grundma s s e , brec c iö s e  P a r t i e n  
von Ka l z i t .  
I m  F la s erkalk treten j üngere Äde r c he n  auf , d ie mi t - gegenüber 
der Grundma s s e  - grö ß er e n  K a l z i tkörnern ausge fü l l t  s ind . Auch 
d i e s e  Kal z i tkörner we i s en häuf i g  noch postkr i s ta l l ine Defor
mati on und als Fo l ge davon Druc k zw i l l ings l ame l l en sowie undu l ö s e s  
Aus lö schen auf . 
An Er z en konn te n ,  zume i s t  f e in st verte i lt , e twas b zw .  Spur e n  
v o n  E i s englan z , Rut i l , Braun e i s e n  u n d  T itan i t  beobachtet werden , 
wobe i  E i s englanz überwi egt . D i e s e  11 E r z führung 11 konnte vorwiegend 
i n  der Grundmas s e  beobachtet werden . 
E i s eng l an z  s t e l l t  e in e  Neubi ldung dar und l i egt t e i lwe i s e  in 
Aggr egaten vor ( vg l . Abb . 1 -2 ,  4 ) , häuf i g  j edoch in sehr k l e inen 
Täf e l c he n  nach (000 1) in der fe inkörn igen Grundmas s e  d e s  F laser
k a l ke s , d e s sen Schichtung ( 11 S S 11 ) abbi ldend � A l s  S e l tenhe i t  konnte 
e i n e  P s eudomorpho s e  von E i s eng l an z  n ac h  Magne ti t , Mar t i t  ( vg l .  
Abb . 4 )  beoba c htet werden . 
Rut i l  tr i tt s owoh l  in f e inkörnigen , n eugebi ldeten Aggregaten , 
woh l  Verdrängungen von I lmen i t , a l s  auch in re l a t iv grö ßere n , 
e in s ed iment i er ten Bruch s tü c ke n und in Form fein ster , den F la s e r 
kal k  z ume i s t  in der Schichtung dur c h s t äubender Körnchen auf . 
Sowohl in Be zug auf d i e  Farbe , a l s  auc h  auf d i e  Inten s i t ät der 
auf tre tenden I nnen re f l exe we i s t  Rut i l  Unterschiede auf , wobei · 
d i e  e i n s ed imentierten grö ß er e n  Bruc h s tücke mehr braune I nnen
r e f l exe e rkennen l a s s en , währe nd Rut i l  in den fe inkörn igen 
Aggregaten und in den den F la s er k a l k  durc h stäubenden fe ins ten 
Körnchen me i s t  farb lose bis l ic ht ge lbe Innenre f l exe aufwe i st . 
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S te l l enwe i s e  konnte n Bruc h s tücke von T i tani t im F l aserkalk 
beobac htet werden . Braune i s en durch z i eht j üngere Ri s s e  im 
F l a s erk a l k  ( vg l . Abb . 2 ) , d ie s e  verhe i l end und bi ldet ö r t l ich 
I nt ergranu l ar f i lme in der f e inkö r n igen Grundmas se des F l aser
k a l ke s . 
Pyr i t  oder andere S u l f ide konn te n in der vor l i egenden Probe n i cht 
nachgew i e s en werd e n . Magne t i t  und I lmen i t  waren ebenf a l l s  n i cht 
z u  b eobachten , woh l  aber f e inkörn ige Rut i l -Aggregate als Neub i l 
dung nach I lmen i t  und eine P s eudomorpho se ( Mart i t )  von E i sen
glanz nach Magne t i t . 

7 . 8 .  Miner a l z u s ammen s e t zung der Liaskalkmergel 

Z ur Kenn z e i chnung der min era log i sc hen Z usammen s e t z ung und d e s  
Chemi smu s wurden Röntgenbeugungsanalysen und Röntgenf luor e s z e n z 
Spekt r a l an a ly s en durchgefü hrt . 
D i e  Auswertung d e r  D i f fraktemeterau fnahmen ergaben folgenden 
M i n er a l inha l t : 
Quar z , Kal z i t ,  Kao l in i t , Mus kowi t ,  Dolomit und Hämat i t , wobe i  
d ie G e h a l t e  a n  Quar z , Ka l z i t  u n d  Kao l in i t  überwi ege n , währe nd 
d e r  Re s t  nur in ger ingen Mengen vorhanden i s t . 

8 .  D i e  Ammon i tenfauna aus dem Lia s der Ke s s e l sp i t z e  

D i e  in d e r  Diplomarbe i t  be s chr iebene Ammo n i ten f auna ent s t ammt 
dem oberen Dr i tt e l  d e s  1 6  rn mächt igen Lia sprof i l s  der K e s s el 
spi t z e . I m  un teren T e i l  d e s  Prof i l s  wurden ke i n e  Ammoni ten ge f un
d e n . E in Teil d er Exemp lare wurde aus dem An stehenden g eborg e n , 
e in wei t erer Te i l  fand s ic h  im Schutt unt erhalb des Gipfe l s . 
We i t ere Ammoniten wurden m i r  f reund l i cherwe i s e  vorn Geo log i sch
P a l äonto log i schen I n s ti tut der Un ive r s ität I n n sbruck z u r  
Be s t immung über l a s s e n . Laut Be schri ftung wurde n  d i e s e  Exemp lare 
bei e in er Exkur s ion im Jahre 1 9 2 2  aufgesamme l t . D i e  Ammon i t en 
( un d  Atrac t iten ) s ind tekton i sch stark beansprucht . Dadurch 

wurde e in e  g enaue Best immung s e hr er s chwert . V i e l e  Exempl ar e  
s ind darüber hinaus noch ange lö s t . D i e  Maße s i nd kaum mehr 
r ekon struier bar . Auch der Windungsque r s chn i tt i st mei s t  n icht 
mehr in s e i n er ur sprüng lichen Form erkennbar . Die Schale i s t  
b e i  v i e l e n  Exemp l aren noch tei lwe i s e  erhal ten . 
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8 .  1 . Tab�.l l.� : _ L iasamrnoni t·en , der -Kes s e.l-spi.t z eL. 

Phyl l oceras sp . L�,--------------4-----�----�----�r-------��-----r------�� 

Cal liphyll oceras sp . ��,---------+------4-----4-----�--------�-----4�----�} 
Partschiceras sp . ��------------�----�----�-----+---------+------+-------�� 
Meneghiniceras l ariense 
( MENEGHINI } 

Lytoceras corn urol andi 
BETTON I 

Lytoceras c f . sutneri 
GEYER 

- - - - - - - - � - - - - -

- - - - - - - -� - - - - -

---- - ---- - -- - - - - - ---- - -�---- -

Lytoceras sp . �/------------------r------�----�----�--------�-----+------� 

Amal theus stokesi 
( SOWERBY } 

Amal theus c f . s ubn odosus 
( YOUNG & B I RD }  

Amal theus ? sp . 

Prodactyl oceras mortil leti 
( MENEGH INI } 

Reynesoceras c f . ragazzoni 
( HAUER }  

Nodicoel oceras c f . ann ul a 
tiforme ( BONARELLI } 

Protogrammoceras 
c f . meneghini ( BONARELLI } 

Protogrammoceras isseli 
( FUCIN I }  

Protogrammoceras celebratum 
( FUCIN I } 

Protogrammoceras pectina
tum ( MENEGHIN I }  

Protogrammoceras sp . 

Arieticeras algovian um 
( OPPEL } 

Arieticeras sp . 

H 

- - - - - - - - - -� ... - - - -

- - - - - - - - - -1- - - - - :... 

- - - - - - - - - - - - --� 

---- ---- r-t 

. . 

- - ----- - -- - - --

- - - - -- ---- - - - - - ----- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Har po c er a ten (unbe s t:i.rnrnbar } E-� �----+----+---+---------+-----J� 

j arne- ibex davo- rnarga- �pina-
son i  e i  r i tatus �um 
Z one Z one Z one Z one Z one 

Car ixium 
( - L i a s r >  

Dome r i um (- S }  

P l iensbachiurn Toarcium 
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8 . 2 .  D i e  s trat igraph i sche Ste l lung der Ammon�tenfauna des L i a s  
der Kes s e l sp i t z e  

A u s  dem L i a s  d e r  Ke s s e l sp i t z e  b e s t immte F RECH ( 1 8 8 6 , S .  3 5 9 )  
f o lgende E xemp l are : 

Phy lloceras sp . ( heterophyllu m ? ) 
L y t oceras fi mbri at u m  SOW . 
Ari e t i t es ceras G I EB . ? 
Nau t i l u s  s tri at u s  SOW . 
Arac t i tes li as i c u s  GUEMB ? 
Belemni tes sp . 

TRAUTH , F .  ( in TOLLMANN , 1 9 6 3 ,  s .  8 7 )  s t e l l t e  aus dem g l ei c hen 
Vorkommen fo lge nde Fauna f e s t : 

Phy lloceras sp . 
L y toceras sp . 
Ari eti tes sp . 
Ox ynot i c eras c f . s u b gu i b u li an u m  P I A  
Ox ynot i ceras sp . 
P arox ynoti ceras a f f . s ali s b urgens e HAUER 
P arox y not i ceras sp . 
Nau t i lu s  c f . arari s DUMORT . 
Belemni t es sp . 

D i e s e  Fauna spr icht laut TOLLMANN für L i a s  Beta , wobe i  Nau t i lu·s 
arari s DUM . L i a s  Gamma an z e ig t . 
Be i der in der vor l i egenden Arbeit best immten Fauna spr echen 
A malthe u s  s t ok es i ( SOWERBY ) , A maltheu s s u bnod os u s  ( YOUNG & 
B I RD )  sowie e i n  n i cht nähe r b e s t immbar e s  Exemplar der F ami l i e  
d e r  Ama lthe idae e indeut ig f ü r  d i e  margari t at u s - Z one ( unter e s  
Domer ium , L i as D e l ta ) . Ebenso i s t  Pro t ogrammoceras meneghi ni 
( BONARELLI ) typ i s c h  für die margari tat u s - Z one . 

Prot ogrammoceras celebrat u m  ( FUCIN I )  tr i tt an d er Gren z e  d av oei / 
margari t at u s - Z o n e  ( Wende Lias Gamma/De lta ) auf ( F I SCHER , 1 9 7 2 , 
s .  7 0 ) . D i e s e  Form könnte a l s o  car ixi sches Alter ( Li a s  Gamma ) 
a n z e igen . 
N od i c oeloceras annu lat i forme ( BONARELLI ) g laubte man b i s he r  ins 
Toar c ium ( Li a s  Eps i lon ) stel len z u  müs s en . Nach neue s t e n  Unter
s u c hungen von SCHMI DT- EFF ING ( 1 9 7 2 ) ist j edoch über d i e  genaue 
s tr a t igraph i s che . Po s i t ion d i e s er Ar t ke ine genaue Aus sage zu 
mac hen . Vor läufer d i e ser Ar t können durchaus ber e i t s  im Domer ium 
auf treten . 
Prod act yloceras mort i llet i ( MENEGH IN I ) , R e y noceras ragaz z oni 
( HAUER ) spr icht für domer i sches Alter . über das Auf treten 

d i e s er Formen im Car ixium l i egen ke ine genau en H inwe i s e  vor . 
A l l enfa l l s  könnten Vertreter d i e s er Art an d i e  Gre n z e  d a v oei / 
margi nat u s - Z on e  g e s t e l l t  werde n .  
Prot ogra mmoceras i s s eli ( FUC IN I ) i st aus dem Car ix ium bekannt , 
wo f a s t  au s sc h l i e ß l ich d i chtber ippte Formen d i e s er Ar t auftre
t e n . Frag l iche Vor kommen sind j edoch aus dem Dome r i um be schrie
b e n  worden ( s .  F I SCHER , 1 9 7 2 ,  S .  6 8 ) . 
D i e  anderen oben ang e führten Ammon i ten habe n ger ingen Le i twer t ,  
s i nd aber a l l e  aus dem ober en Car i x i um und Domer ium bekannt .  
D i e  h i er beschr i e be ne Fauna au s dem Lias der Ke s se l sp i t z e  
s pr i cht f ü r  ober e s  Car ix ium ( d av oei - Z one , L i a s  Gamma ) und 
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unter e s  Dorner i urn ( m a r g i n a t u s - Zone , Li as De lta ) . 
Damit erg i b t  s ic h  e in deut l icher z e i t l icher Untersch ied zwi schen 
der von FRECH 18 8 6  und TRAUTH { in TOLLMANN , 19 6 3 )  beschr iebenen 
und der h i er behandelten Fauna . 
F e s tg e s t e l l t  werden muß , daß bei dem sch lechten Erhal tung s zustand 
der Ammoniten von der Ke s se l sp i t z e  Bes t immung s f e h l er mög l ich 
s ind . D i e  m i t  " F rage ze ichen " ver s ehenen Arten deuten auf die 
Schwie r i gk e i te n  be i der Best immung d ie s er Fauna h i n . 
Theor e t i sch b e steht d i e  Mög l ic hke i t ,  daß d ie von FRECH und 
TRAUTH b e s t immte F auna aus t ieferen Einheiten des Lias -Prof i l s  
d e r  Kes s e l sp it z e  s tammt , in denen , w i e  oben ausgeführ t , d e r  Ver
f a s s e r  n icht auf Ammoniten traf . 
D i e  in d i e s er Arb e i t  be s t immten Ammoni ten aus dem Geo logi schen 
I n s t i tu t  I n ns bruck , d i e  auf der Ke s s e l spi t z e  be i e iner Exkur s ion 
in den Zwan z ig e r j ahren geborgen wurden ,  decken s ic h  a l te r smäß ig 
mi t den vorn Autor g e f undenen Formen . Z ur K l ärung des unter s ch i ed
l ichen Alters der ver schiedenen Sammlung e n  s ind Vergle iche 
er forder l ich . 
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