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Z usammen f a s sung 

Ge s tü t z t  au f die ersten deta i l l ierten Ge l ändeau fnahmen gro ß er 
Gebiete des Karwende lgebirges ( Nörd l i che Ka lka lpen , Oberost
a l pin; nörd l ich vo n I nnsbruck , Tiro l , Ö sterr e ich) seit 
0.  AMPFERER ( 1 9 1 2 , 1 9 5 0 )  z e ig t  sich e i n  in we sentl ic hen Punkten 
vo l lkommen neue s  B i l d  des geo log i s c hen Baus d ie ses Gebirge s . Es:  
hande l t  sich grundsät z l ich um e i ne sehr komp l i z i e r te nordver
gente Decken- und Sc huppentektonik mit Tran sportbeträgen b i s  in 
den Z ehnerk i l ometerbere i ch , vie l l eicht vere i n z e l t  auch darüber . 
D i e  Argumente anderer Autoren , d ie für gebundene ( au tochthone) 
Tektonik ( vor al lem der I nnta ldecke) sprachen , konnten wider
legt werden . Zwi schen Lechta l decke ( tie fere Decke) und I nntal
decke ( höhere Decke) be f i ndet s ich e ine Zone ausgeprägter Schup
pung , die sogenannte Karwende l schuppen z one , deren Bau v i e l er
orts erstma l s  im D e t a i l  f e s t geLegt werden konnte .  Die I nterpre
tation des Bau s der I nnta ldecke erfuhr im Z ug der Ge l ändearbe i 
t e n  ( 1 9 74- 1 9 7 8 ) eben fa l l s  bedeu tende Verände runge n .  V o r  a l l em 
sei a u f  die endgü l t ige F e s t l egung der Umrahmung der I nnta ldecke 
im Karwende l auf die e i n z igen unbe stre i tbaren und daher e i ndeu
t i gen Gren zen verwiesen sowie auf die I nterng l i ederung der 
I nntaldecke i n  1 2  nordvergente Gro ß f a l ten ( b i sher 6 ) .  Schl i eß
l ich wurde e r s tma l s  d ie charakte r i s t i sche K leinf a ltung am Kar
wende l s üdrand erkannt , der s ekundär te ilwe i s e  Südvergenz auf
geprägt wurde. Jede f e s tgeste l l te Südvergenz sowie die te i l 
we i s e  vorhandene S te i l ste l lung von Bewegungsbahnen i m  Karwende l 
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s ind au f e i ne spätere tekton i sche Phase (Nachdrängen we i terer 
ober- bis unterosta lpiner E inhe i ten auf den Decken- und Schuppen
bau des Karwende l s ) z urückzu führen . Es  we rde n kur z auc h über re
g io nale tekton i sche Fragen sowi e morpho logi sche und hydrogeolo
g i s c he Fragen etc . erörtert . We iters wird anhand e ines Pro f i l s  
durch d a s  Karwende l der Ver such e iner tektoni schen Rückformung 
d e r  ein ze lnen Einhe i ten in ihre Po s it ion im ehema l i gen Geosyn
k l i na lmeer unter nommen . Es wird auch auf ( zukün f t i ge )  P ro j e kte 
wi e Bergbau ( Bl e i-Z ink , Sa l z ) , S to l len- und ( Straßen ) tunne l bau 
u . a . m .  eingegangen . 

Summary 

Based on the f i r s t  deta i l ed mapp ings o f  l arge areas o f  the Kar
wendel range ( Northern L imestone Alps , Au stro-Alpine , north of 
I n ns bruck , Tyro 1 ,  Aus t r  ia ) s ince 0.  AMPFERER ( 1 912 , 1 9 50 )' the 
image of the geolog i c a l  structure of this mountain range has 
proved to be a comp l e t e l y  d i f ferent one in substant i a l  aspect s . 
I n  princ iple one encounters most compl icated northward verg ing 
nappe- and lobe t e c ton i c s  with transport d i s t�nc e s  of several 
tens of km , in some cases maybe even more than that . Arguments 
of o ther author s �laiming bound . ( au tochthonou s )  tecton i c s  
( ma i n ly of t h e  I nn Va l le s  nappe )  could be· d i sproved . Between 

the Lech Va l ley nappe ( lower nappe ) and the Inn Va l l ey nappe 
( upper nappe ) there l ie s  a zone of d i s tinct lobe forma t ion , 

name ly the so-c a l l ed Karwend e l  l obe z one , who se structure cou ld 
i n  many p l a ces be defined in deta i l  for the f ir st t ime . Due to 
new aspects whi ch c ame up in the course of my . f i e ld work ( 1 9 74-
1 9 7 8 )  the a l ready exi s ting interpretation of the Inn Va l l ey 
nappe had to be changed . First and foremo s t  the final d e f i n i t ion 
o f  the i nd i sputabl e  and the re fore unequivoc a l  boundaries o f  the 
f r ame s o f  the I nn Va l l ey nappe in the Karwende l is to be po inted 
out , a s  we l l  a s  t he i n te rna l structure of the I nn Va l ley nappe 
compr i s ing twe lve northward verging large folds ( s ix up to now ) . 
F i na l ly the characte r i s t i c sma l l  f o lding on the sou thern edge 
of the Karwendel has been found ou t ,  upon whi ch secondarily a 
partly southward verge has been impre s s ed . Every southward verge 
whi ch has been found as we l l  as a s teep po s i tion of paths of 
mo t i on which occur in some places in the Karwende l  are due to 
a l a ter tecton i c  phase ( pre s sure of furthe r Austro-Alpine to 
Lower Alpine units upon the nappe- and l obe structure of the 
Karwende l ) . Moreover tectonic que s t ions reaching beyend the 
a bove ment ioned region , and morpho log i c a l  as we l l  as hydrogeo
logi cal a spects etc . are be ing d i scus sed br i e f ly . Furthermore 
it has been attempted to re-arrange the ind ividual tectonic 
units into the i r  o r i g ina l pos it ion in the s ed imentation reg ion 
of the former geosync l inal sea . Future

.
projects , s�ch a s  mining 

( l ead , z inc , sal t )  , tunnel cons truc tion for mining and road 
bui lding etc . are a l so ment ioned . 
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1 .  E i n l e i tung 

Vermu t l ich wurde . im Karwende l sc hon i n  urgeschichtl iche r  Z e i t  
Bergbau betr ieben . Sicher über l i efert i s t  uns jedoch d i e  rege 
Bergbautät igke i t  der frühe n Neu ze it, die s ic h  auf das ge samte 
Karwende lgebirge erstreckte ( s . a . K .  VOHRY ZKA 1 9 68 ; G .  MUTSCH
LECHNER 1 9 74 ; G .  HEI SSEL 1 9 7 7 , D i s ser tat ion ) . 
Mit dem N i edergang des Bergbau s im Karwende l g i ng auch das 
W i s s en um die Gesteine und Erzvorkommen fast zur Gänze ver loren . 
Erst im Ver lauf des letz ten Jahrhunderts begannen Geologen mit 
der modernen geologi schen Erschl ießung dieses Gebirge s . Die 
Arbeiten von A.  ROTHPLETZ ( 1 888 und 1 8 94 ) und 0 .  AMPFERER & .  
W.  HAMMER ( 1 8 9 9 )  s ind der Beg i nn für e i nen bi s heute anha l ten
den Ver lauf reger geo log i s c her Forscher tä t i gke i t .  0 .  AMPFERER 
( z . B .  1 902 , 1 90 3 , 1 9 1 1 ,  1 942 etc . ) muß woh l  a l s  der bedeutend-
ste Karwendelgeologe be ze ichnet we rden . Se iner unermüd l ichen 
Forschertät igkeit s ind wichtige Errungensc haften zu verdanken . 
Vor a l lem s e i  hier an das Erkennen des Deckenbau s er innert 
( 1 9 0 2 - 1 9 1 1 ) . Obwohl d ie ser Deckenbau z . B . durch 0. SCHM IDEGG 
( 1 9 5 1 ) , W. HE I S SEL ( 1 9 5 0 ,  1 9 58 ) , E .  SPENGLER ( 1 9 5 3 ) , E .  KRAUTER 
( 1 9 6 7 ) u . a . m .  bestät igt schien , g laubt e n  vor a l l em während der 
let z ten zwe i  Jahr zehnte e in ige Autoren , mit autochthonisti schen 
Lösungsversuchen der Tektonik die pal äogeograph i schen Verhäl t
n i s se des e hemal i gen Sediment ation sraums des heut igen Karwendels  
erklären z u  können ( z . B . SARNTHEIN 1 9 6 5- 1 9 68 ,  H .  JERZ & R .  
ULRICH 1 9 6 6 ,  0 .  GANNS 1 9 7 5 , H .  BÖGEL & K .  SCHM I DT 1 9 7 6  u . a . ) . 
Jedoch wurde z . B .  die Deckentekton ik im Sinn von 0 .  AMPFERER 
im Raum Karwendel und we s t l ich davo n in den l e t zten Jahren auch 
von T .  BECHSTÄDT & MOSTLER ( 1 9 7 6 ) gestütz t .  Woh l . der heute 
bedeutends te Verfechter der Deckentektonik im Sinn von 0 .  
AMPFERER i s t  A .  TOLLMANN , der i n  zahlre ichen Arbe iten ( 1 9 7 0-
1 9 7 7 )  n icht nur im Karwendel , sondern vor a l l em in den we s t l i 
chen Nördl ic hen Kalka lpen die f ü r  gebundene Tektonik sprechen
den Argumente anderer Autoren ( z. B .  D .  RICHTER 1 9 74 , V. JACOBS
HAGEN 1 9 7 5  . . . .  ) wei tgehend bis vö l l ig entkr ä f ten konnte . 

2 .  Tektoni sche Begr i f f e  

Die tektoni sc hen Begr i f fe werden i m  S inn von A .  TOLLMANN ( 1 9 7 3 ) 
gehandhab t . Der Begr i f f  " S t irnschuppe " im S inn von TOLLMANN i s t  
i m  Karwend e l  unzutre f fend und wurde dahe,r vom Ver fa s s er ( 1 9 7 7 , 
D i s s . )  neu d e f i n i er t . D i e  De f in i t ion " De.cke " · von W .  Z E I L  ( 1 9 5 9 )  
z e ig t  s ic h  a l s  vö l l ig unbe f r i ed igend , wa s eb�nfa l l s  er l äutert 
wurde ( s i ehe G .  HEI S SEL , D i s sertat ion , 1 9 7 7 : 4 6 - 5 1 ) .  

Strati graphi e  ·( s i ehe G .  HEI S SEL , D i s s e r tat ion , 1 9 7 7 : 2 2 -4 3 ) . 
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3 .  Der geo l ogi s che Bau des Karwende lgebir·g e s  

Ge s tütz t au f e i ne ge naue Kar t i erung großer Te i l e  d e s  Karwen
d e lgebirges we ichen d i e  e igenen Arbe i t s ergebn i s s e  gegenüber 
den bi sherigen Ans i chten zum Te i l  erheb l ic h  ab . Au fgrund der 
Fü l l e neuer Erkenntni s se l äßt sich im Karwende l eine Dreig l i e
derung der Tektonik durchführen : 
I d i e  t i e f st e  tektoni sche E i nhe i t  i st d i e  Lecht aldecke , 
I darüber f o l g t  eine au sgeprägte Schuppenz one , d i e  " Karwend e l 

sc huppenzone " ( G . HEIS SEL 1 9 7 7 ) ,  
I d i e  höchste tekton i sche E i nheit i st d ie Innta ldecke , auf die 

an ihr em Südr and vermu t l i c h  we itere kalka lpine E i nhe i ten des 
Obero stalpins ( Mar t i n sbühe l ,  . . .  ) , Mittel- und Untero stalpin 
au fgef ahren s i nd . 

3 . 1 . D i e  Inntaldecke 

Au s Gründen , die im folgenden noch e r l äutert werden , wird im 
wei teren a l s  Innta ldecke nur j ene E i nhe i t  be z e ichne t , die von 
A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 , 1 9 7 6 )  und G .  HEISSEL ( 1 9 7 6 )  " Hauptkörper 
d er Innt a ldecke " genannt wurde . Led i g l ich im Geb i et von Inns
bruck- Hött i ng mußte d i e  Deckengren z e  au fgr und der G e l ändeer
gebn i s s e. neu ge zogen werden . Vom Törl kommend ver läuft s i e , 
s tändig an Höhe ver l ie rend und stets f l ach nord f a l l end , b i s  
�um Höt t i nger B i ld . H i e r  biegt s ie jedoch zuerst nach Süden 
und im we i teren z urück nach O s ten und w i rd dabei mi ttelste i l  
s üd f a l l end! S o  mü s sen d i e  Geste insau f s c h l ü s s e  a m  Hohen Weg i n  
Inn sbruck (Alpiner Bun tsand st e i n , Re ichenha l ler Schichten , 
Alpiner·Mu sche l ka l k ) zur Inntaldecke gerechnet werden , während 
d i e  nördl ich daran angrenz enden Gest e i ne z um von der Innfal 
decke umrahmten Gramart-Hungerburghalbfen ster ( Karwend e l schup
pen z one) gehören .  
D i e  so im Karwend e l  a l l se i ts tektoni sch umg r e n z te Inntaldecke 
i s t  eine E inhe i t  m i t  bee i ndruckenden D imen s ionen : d i e  größte 
Nord-Süder�trec kring ( vom Karwend e l t a l  be i der Angeralm b i s  z um 
Inn bei den S t e inbrüchen P i lgersehrofen und Me i l brünnd l ) beträgt 
über 18 km . Di e  größte Ost-Wester streckung vom Gebiet ö s t l i c h  
d e r  F i echter Spi t z e  b i s  an d e n  Ostrand d e r  See fe lder Senke 
be trägt e twa 3 3  km . 
Der maximale T i efgang der Inntaldecke im Karwende l i st t e i lwe i 
s e  betr ächt l ich . E r  n i mm t  v o n  Ost n a c h  We st z u . Im Prof i l  9 
( Sc hönbergsp i t z en-Hoher G l e i r sch-Frau H it t-P l anöt zenhof-Inn ) 

muß der maximal e  T i ef gang e twa b e i  minu s 2BOO m SH angenommen 
werd e n .  Der t i ef ste P unkt dür fte unter der G l e i r sch-Bette lwurf-
k e t te l i egen . Im Bere i ch der Seefe lder Quer e i nmu ldung ( = See f e l 
d e r  Senke ) muß d i e  Innta ldecke jedoc h noch e i nen we sentl ich 
größeren T i e f gang be s i t ze n . In d i e s em Z u s ammenhang muß auf die 
Ergebn i s s e  von C .  PRODEHL ( 1 964) , z i t i e r t  be i A.  TOLLMANN 
( 1 9 7 6 : 24 , 2 5 ) , e i ngegangen werden : Danach so l l  in der Mittel-

z one der Nörd l i c he n  Ka lkalpen im Ber e i c h  von Garmi s c h-Pa r ten
k ir chen der größt e T i efgang z u  e rwarten sei n ,  wogegen der T i e f 
g ang gegen Süden h i n  so se icht wird , daß kr i st a l l ine Schie fer 
s üd l i ch von Innsbruc k an der Süd se i te d e s  Innt a l s  auf zutreten 
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vermögen . Au fgrund der Geländeergebn isse im Karwendel sind 
d iese Ansichten nicht z u  bestät igen . Vor al lem sieht man auf 
Abb . 7 ( A .  TOLLMANN , 1 9 7 6 : 2 5 ; nach C .  PRODEHL , 1 9 64 ) n i cht den 
ger ingsten Hinweis für d ie Existenz der woh l  a l l gemein anerkann
ten Seefelder Quereinmuldung ! Die T iefen l i nien mü ßten doch im 
Raum Z ir l - Seefeld bogenförmig nach Norden umbiegen , was aber 
nicht der F a l l  ist . über trägt man d ie T iefensc hichten l i nien von 
A .  TOLLMANN ( 1 9 7 6 :  2 5 ,  Abb . 7 )  au f das Prof i l  von A .  TOLLMANN 
( 1 9 7 3 : 1 86 ,  Abb . 1 6 ) , so bestünden d ie Z unterköp fe nördl ich von 

H a l l  in T i rol vermutl ich bere i ts aus dem von C .  PRODEHL ( 1 9 64 )  
angenommenen Zentra l a lpenkr ista l l in . I n  Wirkl ichkei t aber tau
c hen d ie Nörd l i c hen Kalka lpen gerade im Süden in d ie T iefe ab 
u nd dür f ten daher nörd l i c h  von I nnsbruck ei nen großen T iefgang 
besit zen ( siehe die P ro f i le und Abb . 1 9 ) .  Au f das Abtauehen ·der 
Nörd l i c hen K�l ka lpen sol l  im f o l genden noch eingegangen werden . 
Im Zug der Geländeauf nahmen konnte der innere Bau der Innt a l 
decke wesent l ich ver fei nert werden . Bis vor wenigen Jahren 
waren nur sechs nordvergente Gro ß f a l ten der I nnta ldecke bekannt 
( z ulet z t  s .  A .  TOLLMANN , 1 9 7 6 :  1 87 ) . G .  HE I S SEL ( 1 9 7 6 ) konnte 

demgegenüber eine G l iederu ng in neun nordvergente Groß f a l ten 
aufstel len und in der Fo l ge d iese Zahl noch au f 1 3  erhöhen 
( 1 9 7 7 , D issertat ion ; 1 9 7 8 ) . Im Ver lauf der Kar t ierungen 1 9 78 
zeigte sich j edoc h ,  daß der Berei ch west l ich der H i nterödalm 
nicht ganz r i cht i g  erkannt wurde und z u  Unrecht eine Verei n i gung 
der Jagdgrabensynk l i nale mi t der übersc ha l lsynk l inale z ur 
Hi nterauta l - Hinteröda lmsynk l i na le bei Ausk l i ngen der·Gumpenwand
Reps- Hochkanzel ant i k l inale gegen Westen angenommen wurde 
( G .  HEI SSEL , 1 9 7 7 ,  D isser tation : 3 1 4 etc . ; 1 9 7 8 ) . So müssen 

a lso in diesem Punkt d ie eigenen Ansichten ber icht igt werden : 
Die I nntaldecke g l ieder t sich in 1 2  ( z . T .  ausgepräg t )  nordver 
gente Gro ß f a l ten . Von Norden nac h Süden handel t es sich h iebei 
um die P leisensp i tz - B irkkarsp i t z antikl ina l e ,  Hei ßenkop f - Sonnen
sp itz ensynk l inale , Heißenkop f - Sonnensp i tzenant i k l i na le , H inter
autal - H interödalm-Jagdgrabensynk l ina l e , Gumpenwand-Reps-Hoch
kan zelantikl i nale , überscha l lsynk l ina le , Lafatscher Roßkopf 
Bettelwur f Nordwand-An t i k l ina le , Vomper Loch- Synk l inale , 
Gleirschkamm- Bettelwu r f an t i k l inale , Angerhü tt l - Stempe l j ochsyn
k l i na le , So lsteinan t i k l i na le und Z ir ler Mähder - Sy nk l i nale ( s . a .  
Abb . 24 ) . 
E i ni ge dieser Gro ß f a l ten gehen lateral gegen Osten in decken in
terne überschiebungsbahnen über . Der überschiebungsbetrag nimmt 
dabei stets gegen Osten h i n  bis z ur Größenordnung von mehreren 
K i lometern zu ( s . a. Abb. 24 sowie d ie P ro f i le ) . Es wurden dabei 
d ie Gro ß f a l ten nie i n  i hrem Kern durchgesc her t , sondern s ie 
wurden gegen Osten immer mehr zusammengepreßt , b is sie vo l l 
kommen a usgequetscht waren und s o  a n  i hre Stel le eine decken
interne übersc hiebun gsbahn trat . D ieses Phänomen ist typ isch 
für d ie I nnta ldecke im Karwendel u nd a typ isch für d ie Lec ht a l 
decke im Karwendel und d ie Schuppen der Karwendelschuppenzone . 
Außerhalb der I nntaldecke ist d ie Entstehung von Bewegungs- · 
bahnen aus Fal ten z war ebenfal ls recht häu f ig zu beobachten , 
typischerweise zersc heren i n  d iesen E i nheiten j edoch d ie F a l ten 
und deren süd l i che Tei le beg innen die nörd l i c hen z unehmend 
zu über fahren , was o f t  z um völ ligen Auskei len der nörd l ichen 
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F a l tentei le führt ( siehe die Beispiele Schartkopfanti k l inale , 
Su l z lek lamman t i k l inale , Vierersp i t z -Torkopf -Toten f a lkan t i k l i nale 
i n  der Lechtaldecke ; Wörneran t i k l i n a le ,  Ra f felsp i t z an t i k l i nale , 
Larchetkarsynk l i nale , Bäralplstörungszone , Bär a l pl kopf - Kuhkopf
ant i forrn in der Karwende lschuppen zone ; T a l elesp i t z -Garnsj och
Staner Joch-An t i forrn , Ruederka rspi t z an t i forrn in der Karwendel 
sc huppen zone ;  etc . ) 
Nur in ei nem Fa l l  ist d ie Ar t der Entstehung e i ner innta ldecken
i nternen Bewegungsbahn im Karwende l n i cht mehr zu erkennen . +) 
D i ese nordvergente Bewegungsbahn z ieht dur c h  die Nordwände der 
G lei rsch-Bettelwur fket te vorn Gebiet der Wa l der Alm im Osten bis 
i n  die Seefelder Senke im Westen . An ihr werden die südl ic hen 
F a l tensysteme der I nntaldecke ( G leirsc hkamm-Bettelwurfan t i k l i 
na l e , Angerhü tt l - S ternpel j ochsynk l i nal e ,  So lstei nan t i k l i nale , 
Z ir ler Mähder- Synk l i nale) , d ie unterei nander ohne bedeutende 
Störungen in rel ativ engem Z usammenhang stehen , au f d ie nörd
l ic heren Fal tensysteme ( P leisensp i t z - B irkkarsp i t z an t i k l i na l e ,  
Hei ßenkopf - Sonnenspi t zensynk l i nale u n d  - a n ti k l i na le , H interau
t a l - H i n terödalrn-Jagdgrabensynk l inale , Gurnpenwand-Reps- Hochkan
z e l a n t ik l i nale , übersc hal lsynk l inale , La f atscher Roßkopf 
Bet telwur f Nordwand-An t i k l inale , Vornper Loch- Synk l inale ) ,  d ie 
i h rersei ts einen ähn l i c hen , rel a t iv engen Z usammenhang zeigen , 
ü berschoben . Das Streic hen der F a ltenachsen des Nord tei ls der 
I nn ta ldecke betr ägt etwa 2 6 0°- 2 6 5° bei E i n f a l len gegen Westen , 
d as Streichen der F a ltenachsen des Südtei ls der I nntaldecke 
betr ägt etwa 2 7 5° bei West f a l len . D ie decken interne überschie
bungsbahn , d ie den Nord tei l der I nntaldecke von i hrem Südtei l 
t rennt , repräsent ier t bedeutende Transpor tweiten im K i lometer 
berei ch , eventuel l auc h im Zehnerki lorneterbereic h . E ine Z unahme 
der übersch iebungswe i ten nach West oder Ost ist n ic ht abzu lesen . 
D ie r i cht i ge E insc hä t z ung des Charakters d i eser Bewegungsbahn 
und des unterschied l i c hen Streichens der F a l tenachsen nörd l ich 
und süd l ic h  davo n  legt nac h eigenen Über l egungen die Vermutung 
nahe , da ß west l i c h  der Seefelder Senke etwa ab dem Leutascher 
T a l  d ie nörd l i�hen Fa l tensysteme ( tektonisch u nd erosiv ) fehlen . 
So würde mög l icherweise d ie G a istalsynk l inale ( A .  TOLLMANN 1 9 7 0 )  
i m  ( öst l i c hen ) Gaist a l  a l s  Fortsetz u ng der Angerhü t t l - S ternpel 
j oc hsynkl i na le an zusehen se in . D ie Ga istalsynk l i nale würde dem
nach in d iesem Gebiet d ie west l iche Fortsetzung der Karwendel 
schuppenz one , die sogenannte Vorberqz one , über fahren . Daran 
sc h l ießt gegen Süden im Gebiet der Hohen Munde und wes t l ich 
d avon die Mierni nger Ant i k l i na le (A.  T OLLMANN 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 )  an , 
deren Fortset zung im Karwende l woh l i n  der Solsteinant i k l ina le 
( G .  HE I S SEL 1 9 7 7 )  und n i cht in der Gleirschkarnrn-Bettelwur fant i 

k l i na le . ( A . TOLLMANN 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 )  z u  sehen ist . D i e  P le isensp i t z 
B i rkkarsp i t z an t i k l i na le und d ie Hi nteraut a l - H i n teröd alrn-Jagd
grabensyn k l i na le �üssen so etwa ab dem Gebiet Arnsp i t zrnassiv
Z un tereg g - Hoher S t r i c h  ihr heut iges Ende f i nden . Der Tsc hi rgant 
könn te als Tei l der I nntaldecke gewer tet werden , der süd l icher 
l ieg t als die süd l ic hsten Aufsc hlüsse der I nntaldecke im Kar
wendel ( Z i r l er Mähder - Synk l i nale)  . So wäre auch westl ic h  des 
Karwendels mit großen übersch iebuhgsweiten zu rechnen . D ie Tat
sache , daß d ie Muschelkalkvorkommen der Mierni nger Ant i k l ina le 
i n  ihrer tektonischen Position woh l  mi t den Muschelk a lkvork ommen 

+) S. Abb . 3 ,  Abb . 24 
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der So lsteinan t i k l inale an der Karwende lsüdsei te zu verg leichen 
sind , ist eines der Argumen te gegen d ie autoch thonistische 
Beweisführung von J .  FRI SCH ( 1 9 7 5 :  1 06 )  ( s . da zu auch G .  HE I SSEL , 
1 9 7 7 , D isser ta t ion : 1 2 9 ,  1 3 0 ,  1 87 - 1 90 ) : Es sei h ier an d ieser 
Stel le led ig l ich darau f verwiesen , daß die bei J .  FRI SCH ( 1 9 7 5 )  
bearbeiteten Musc helka l kpro f i le J und L wohl i n  den Miemingern 
nahe der heu t igen I nnta ldeckennordgrenze l iegen , sich die mit 
ihnen j edo ch verg leichbaren Vorkommen am Karwende lsüdrand ( nahe 
dem heut igen I nnta ldeckensüdende ) etwa 1 2  km (Luft l i n ie )  süd l ich 
der heut igen I nnta ldeckennordgren ze im Karwendel ta l  bef i nden ! 
Beim theoret ischen Versuc h einer tektonisc hen Rückformung der 
I nnta ldecke , z . B . anhand des Prof i l s  8 ( Karwendel , T iefkarsp i t ze , 
Hint. Brand j ochsp i t ze-Knappent a l , Bezugs l i n ie ist d ie Grenze 
Alpiner Muschelka l k-Wetterstei nka lk , l iegen d ie Musc helka lkvor
kommen der Innsbrucker Nordkette ( So lste inan t i k l i nale)  bereits 
etwa 2 5  km südl ich der heut i gen Nordgrenze der I nnta ldecke im 
Karwendeltal ! 
N i c ht nur die Groß f a l ten der I nntaldecke besi t zen einen ausge
prägten nordvergenten Bau , sondern auch d ie K leinfa l ten . Eine 
Ausnahme bi l det d ie i n tensive K le i n f a l tung der basalen Gesteine 
des Südr ands der I nnta ldecke ( Alpiner Buntsandstein , Reichen
hal ler Schichten , Alpiner Musche l ka l k )  etwa z wisc hen der Loka
l i tä t  P i lgersehro fen ( öst l ich des Mar t i nsbühe l s )  und dem Törl 
( c a . 1 6  km Ost-Westerstrec kung ) .  Es hande l t  sich um eine F a l tung 

vorn Meterbereich bis i n  den Hunder tmeterbereich ( s . a .  G .  HE I S SEL 
1 9 7 7 , D isser ta t ion ; 1 9 7 7 , 1 9 7 8 ) . Auf fa l lend ist , daß d iese 
F a l tung gegen d ie Inntaldec kengrenze h i n  überwiegend südvergent , 
gegen d as Hangende der E inhe i t  überwiegend nordvergent ist . Das 
Umbiegen aus der Südvergen z in d ie Nordvergenz ist sehr schön 
im Gebiet der F rau-Hitt-Fa lte nörd l i c h  der Sc h ä ferhü tte zu 
sehen . D i e  Frau-H i t t- F a l te b i l det den F a l tenkern der So lstein
antik l inale . Es handel t  sich bei d ieser Klei n fa ltung der basa len 
Gestei ne der I nn ta l decke um eine potenz ier te F a l tung . Die 
u rsprüngl ich zur Gänze nordver genten Fa l ten wurden , nachdem der 
Decken- und Schuppenbau des Karwende ls geb i ldet·war , . in einer 
späteren Phase durch den Ansehub und/oder Au fschub der nach
d r ängenden ober - , mi ttel - und unterosta lp i nen Ei nhei ten aus ·dem 
Süden an/auf die Nörd l ic hen Ka lkalpen durch U n tersc hiebungspro
zesse sekund är südvergent überprägt . D iese potenz ierte K leinfa l -
. tung erk lärt auch ohne das Vorhandensein von großen Störungen 
mi t bedeutenden Versetzungsbeträgen die Tatsa c he vo l lkommen , 
daß z . B . im Höt tinger Graben i n  etwa 1 000 rn S H  über der dort 
f lach nordf a l lenden I nnta ldec kengrenze Alpiner Buntsandstein 
ansteht , der a lsba ld von Reichenha l ler Schic h ten und Alp i nem 
Muschelka l k  abgelöst wird , der eigent l ich z u  erwartende Wetter 
steinka l k  j edoch erst in mehr als 2 000 rn SH ( manchma l auch erst 
o berhal b  2 1 00 rn S H )  ansteht . Man durchwander t �lso a u f  über 
1 000 rn Höhendi f ferenz led i g l i c h  die basalen Gesteine der I nntal
decke . Diese in i hren Ausmaßen woh l  beeindruc kende poten z ier te 
Kleinf a l tdng wurde erst yom Ver fasser in ihre r  wahren Bedeutung 
erkannt ( G . HEI SSEL 1 9 7 7 , 1 9 7 8 ;  1 9 7 7 : D isser tat io n ) .  ( S iehe 
d a z u  Pro f i l 8 ,  12 3 ,  9 ,  1 2 ,  1 0 , 2 5 - 2 9 ) . Led i g l i c h  0 .  AMPFERER & 
W .  HAMMER ( 1 89 9 )  betonen e i ne au f f ä l l i ge F a ltung im Musc helka lk 
der Nordkette bei g leichzei t igem Fehlen bedeutender Störungen . 
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R . v .  KLEBELSEERG ( 1 9 6 3 )  löst h i ng egen d i eses Problem mit ca . 
8 5 0  m ungestör ter Mächt igke i t  des Alpine n  Muschelka lks , während 
0 .  AMPFERER ( 1 94 9 : 7 ,  8 ,  Abb . 1 und 2 )  den Musche lkalk durch 
e i ne einz ige tekton isc he Z äsur au f e twa 1 1 00 bis 1 200 m ·verdop
p e l t . 0 .  SCHMI DEGG ( 1 9 74 :  A9 9 )  verwe ist auf a nsc h e i ndend vorhan
dene fa z ie l l e  Untersc h i ede im Alpinen Musc he lka l k  der I nnta l 
d e c ke be ide rse its der Ar z ler Re ise wenn e r  schre ibt , daß öst
l i ch der Ar z l er Re ise der Musc he lkalk mit 1 50 m geringmächtig 
se i ,  west l ic h  davon e r  . . .  " zu beträcht l i c her Mächt igke it bis 
über 7 00 Meter a nsc hwi l l t  ( n ic ht tektonisc h ) " . . .  D i ese Mei nung 
von 0 .  SCHM IDEGG ist a l l e i n  sc hon aufgrund f a z i e l l er Gesichts
punkte vol lkommen zu wider legen . ·  0 .  SCHM IDEGG ( 1 9 7 5 :  A8 6 )  rech
ne t gerade im Gebie t  des Hötti nger Grabens auch mit beacht l i 
c he n  Verset zungsbrüchen ; er schr e i bt , d a ß  er süd l ic h  d e r  Ga l ta lm 
e i n e  (wegen Mor änenbedeckung zwar nicht sichtbar e ) Störung 
m i t einer Sprunghöhe von über 200 m ( ! )  vor hande n se i ,  d i e  

den t alwä r t i gen Ber e i c h  ( Achse lkop f - Höt t i nger B i ld )  nach unten 
verse t z t  haben so l l .  D i es ist au f grund mehrerer Gesichtspunkte 
als nicht r ic ht i g  zu beze ichnen : e rstens ist das prakt isch unge
störte Abtauehen des Süd f lüge ls der Solste i nan t i k l i na l e  gegen 
Süde n  zwischen Achse l kopf und Brand j och durchgehend zu beobach
ten , was SCHMIDEGG ( 1 9 7 5 : A8 5 )  se l bst schre ibt ; zwe i tens rech
n e t  SCHM IDEGG ( 1 9 7 5 :  A8 5 ,  A86 )  den Alpine n  Buntsandste i n  im un te
ren Röt t i nge r Graben i n  e twa 8 20 m SH z u  Unrecht zur I nnta ldecke . 
H ingegen ist sowoh l durch Obertage aufsc h lüsse a ls auch durch 
U n t e r tage aufsc hl üsse e ines we itver zwe i gten Systems alter Berg
bauste l l e n  ( z . B .  We i nstockstol len I )  der e indeut ige stratigra
phische Z usammenhang m i t  darüber l i egenden Re ichenha l l er Schich
t e n  und d ami t d i e  ebe n fa l ls e i ndeut ige Z uordnung z u  e iner Schup
p e  der Karwende lschuppenz one '( h i er mi t e i ne r  Sc hicht f o l ge von 
Buntsandste i n  bis Haup tdo lomit bei vö l l i ger Ver tretu ng des 
Wett erst e i nka lks durch Partnachschichten i n  der Mittel tr ias ) 
erwiesen . 
Es muß an d i eser S te l l e  gesagt werde n ,  d a ß  das Musc he lka lkpro
f i l  " Marti nswand " (M. SARNTHE IN 1 9 6 6 )  und mög l i c herwe ise auch 
d as Musc he lkalkpr of i l  " Seegrube West " ( M . SARNTHEIN 1 9 6 5 )  von 
der i ntensiven K l e i n f a l tu ng betr o f fen s i nd , was SARN THEIN n icht 
e rwähnt . So si nd S�RNTHEINs Musche lka lkprof i le in d i eser Hin
s i c h t  überprüfungsbedür f t ig und bis z u  e iner e i ndeut i gen Klärung 
für we i t r e i chende Schlüsse nicht mehr z u  verwenden .  Jedenf a l ls 
hat sich ber e i ts ge z e igt , daß das Prof i l  " Ma r t inswand " ( SARN
T H E I N  1 9 6 6 )  in wesent l ichen Punkten nicht st immt . D i e  hangenden 
Bereiche d ieses P ro f i ls wurden ber e i ts von T .  BECHSTÄDT & H .  
MOSTLER ( 1 9 7 4 )  überarbe itet . Au fgrund der i ntensiven Ver f a l tung 
der Geste i ne ist im Gegensa t z  zur Ansicht SARNTHE INs d ie L ie 
g e nd gren ze des Alpinen Musche l k a lks j edoch nicht au f gesch lossen . 
Währe nd es a lso an d i eser S te l l e  k e i ne Re ic henha l le r  Schichten 
g ib t , erre icht man gegen Osten durch F a l tung wieder m i t t lere 
u nd o bete Musche lka lkpart ien ( " S t e i na lmkalke " ,  Re i f l inger 
Kno l l enkalke , Rei f l i ng e r  Bankka lk e ) !  Eine i n  d iesem Ber eich 
vermu tet e  bedeu tende Störung ( G .  HEI SSEL , D isser ta tion : 3 3 )  hat 
s i c h  somit n ic ht best ä t i gt . E i ne Pro f i laufnahme i n  d{esem Gebiet 
ist nur be i konsequen ter Beachtung und Aufsc h l üsse lung der 
i ntensiven F a l tung z i e l führend ! 
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Neben berei ts erwähnten Gesic h tspunkten ist es gerade auch d ie 
charakter istische potenz ierte Fal tung der basal en Gesteine der 
I nnta ldecke , d ie eine Z uordnung der Felsau fsc hlüsse in Innsbruck
Hött ing ( Hoher Weg , F a l lbachgraben)  z ur I nnta ldecke untermauer n 
( Abb . 9 ,  1 0 ) .  Auch h ier sind durch zahlreiche Obertageaufsc h lüsse 

und in den a l ten Bergbausto l len sowie Lu ftschutzstol len des 
2 . Wel tkr iegs die mi teinander intensiv ver f a l teten Gesteine , 
vorwiegend der Reichenha l ler Schic hten und des Alpinen Musc hel 
k a l ks sic htbar . Alpiner Buntsandstein f indet s i c h  eben f a l ls im 
Kern ei ner gestör ten Satte lstruktur, genauso wie etwa 400 m 
öst l ic h  des Kersc hbuc hho fs (sichtbar durch den E i nbruc h eines 
a l te� Bergbaustol lens ) und auch west l ich des P l anät zenhofs ( s. 
a .  G .  HE I SSEL , D i sser t a t io n  1 9 7 7 : 1 1 8 sowie geo log ische Karte ) . 
Von weiterBn derar t i gen Vo rkommen ber ichten 0 .  AMPFERER & W .  
HAMMER ( 1 8 9 9 : 3 6 5 ) . 
D ie I nntaldecke zeigt im Karwende l kei ne typische Faz iesgebun
denhe it der Tektonik , wie beispielswe ise A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 :  1 40 )  
annimmt . E s  ist i m  Karwendel unrichtig , d a ß  d ie I nnta ldecke 
n i rgends Partnachsc h ictißn au fgesc h lossen habe . 0 .  AMPFERER 
( 1 9 5 0 : geol . Karte) , G. MUTSCHLECHNER ( 1 9 5 1 : 1 8 ) , K . F .  KUCKEL

KORN ( 1 9 64 )  und T .  BECHSTÄDT & H .  MOSTLER ( 1 9 7 6 :  2 7 2 )  beschrei
ben Par tnachschic hten in der Nordwand der Sc hafkarsp i t ze und 
Lamsensp i t ze ( Hei ßenkop f - Sonnenspi t zenant i k l inale) , d ie von 
Wet tersteinkalk im Hangenden abgelöst werden . Im Früh j ahr 1 978 
wurde von Ko l legen cand. min. P. GSTREIN be i der Loka l it ä t  P l att
leg am Karwendelsüdrand unweit öst l ic h  des Mart i nsbühels ein 
wei teres Par tnachvorkommen entdeckt , das in der Fo l ge von D . A. 
DONOF RI O , G. HE I S SEL & H. MOSTLER ( 1 9 78 ) bearbei tet wurde . Diese 
Partnachsc hichten dür fen n i cht in direk ten Zusammenhang gebracht 
werden mi t denen des Mar t i nsbühels , sind aber ein wei terer Hin
weis , d a ß  die I nnta ldecke eine Viel f a z iesdecke ( bezogen auf d ie 
Mi t te l t r i as )  ist . Es ist dabei noch z u  bedenken , daß über wei te 
Gebiete d ie E i nsicht a u f  d ie t ieferen Gesteine der I nnta ldecke 
verdeck t  ist ( vg l . d ie Pro f i le ) . Es ist daher mög l ich , daß d ie 
I nntaldecke noc h mehr Par tnachvorkommen besi t z t . Wei ters wissen 
wir n i cht , wieviele Vorkommen von Partnachsc hic hten im Norden 
und Süden der Innta ldecke der Erosion bereits z um Opfer gef a l len 
s i nd . Es ist - wie im f o lgenden noch er läuter t wird - j eden
f a l ls n i cht r i c ht ig ,  daß d ie Faz iesentwicklung der I nnta ldecke 
mi t ihrem Untergrund überei nstimme ( K. BEURLEN 1 944 , W .  Z E IL 
1 9 5 9 : 84 ) . D ies j edoch spr icht gan z  entschieden gegen eine 
Au tochthonie der I nntaldecke! 
A l le l inearen Gefügeelemente der I nntaldecke tauchen gegen West 
ih d ie Seefelder Senke ab. So erk l är t  sich auch das Ausheben 
der I nntaldecke öst l i ch der F iechter Spit ze. D as Abtauehen der 
l inearen Gefügeelemente gegen Westen ist in den nörd l ichen 
Absc hni t ten der I nnta ldecke weniger stark a ls in den süd l ic hen 
(vgl . P leisensp i t z - Bir kkarsp i t z ant i k l i na le m i t  So lste i nant i k l i 

n a l e ) . Be$onders d ie süd l ic hen Gro ß f a l tenachsen tauchen von Ost 
nac h  West z uerst langsam aber stet ig ab , wei ter im Westen j edoch 
p l öt z l ich stei l ( z . B. Solsteinan t i k l i n a le ab dem Großen So lstei n ,  
G leirsch-Bette lwurfant i k l i na le ab dem Hohen G leirsc h , Angerhü t t l 
S tempe l j ochsynkl ina le ab dem Angerhü tt l - ca. 1 000 m nordöst l ich 
der Kumpfkarsp i t zel .  
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Vor allem be i der Pleisensp i t z - B i rkkarsp i t za n t i kl inale und der 
Glei rschkamrn- Bet telwurfantikli nale f ällt im Karwendel eine 
leic hte Wellenbewegung der annähernd Ost-West verlaufenden Fal
tenachsen auf ( wechselweises E i n fallen nach Ost urid nach West ) . 
D i ese Wellenbewegungen der Großfaltenachsen könnten u . U .  mit 
den Querverb iegungen im Wettersteinkalk von 0 .  SCHMIDEGG ( 1 9 5 1  
etc . ) i n  Z usammenhang stehen und ein H i nweis auf eventuelle 
sc hwach wirksame Ost-West-ger i chtete tektonische Krä f te sein . 
Vor allem wich t i g  ist , daß vermu tli ch d ie i n  der zentralen I nn
t aldecke an die Gleirsc hkamm- Bettelwur f an tiklinale tekton isch 
anschließende L�f atscher Roßkopf- Bettelwurf Nordwand-An tiklinale 
kei ne wellenartig verbogene F altenachse besi t z t . Schon 0 .  SCHMID
EGG ( 1 9 5 1 : 1 74 )  betont in d iesem Raum das Fehlen der Querver
b iegungen im Wet terstei nkalk , z ählt d ieses Gebiet j edoch fälsch
l i cherweise z um Nord flügel der Glei rschkamrn-Bet telwur fant iklinale .. 
Beim· theoret isc hen Versuch einer tektonisc hen Rückformung der 
e i n zelnen Großfalten der I nntaldecke zeigt sic h , da ß zwischen 
d i e  beiden obengenannten Ant i klinalen noch mindestens d ie Vomper 
Loch- Synkl inale ein z uo rdnen ist , von deren Faltenac hse b isher 
eben f alls keine wellena r t igen Verb iegurigen bekannt sind . D ies 
könnte bedeuten , d a ß  d ie möglichen Ost-West wirkenden K r ä f te 
a u f  Teile der I nntaldecke z u  einer Zeit gewirkt haben , als die 
I nntaldecke im Karwendel noch n icht durch d ie große deckenin
terne Bewegungsbahn ( d ie durch d ie Nordwände der Gle i rsch
Bet telwu r f kette z ieht ) in zwei wei tgehend selbst änd i ge Teile 
( s ie he d ie vor angegangenen Erläuterungen ) getrennt war. Im 

Rahmen der Gesamttekton i k  sp ielen Ost-West ger ichtete Kräfte 
j edoch ei ne rec ht untergeordnete Rolle . D ie Ansichten 
0 .  AMPFERERs ( . 1 944 : 6 6 )  , der a ls Hi nweis auf k rä f t i ge Ost-Westbe
wegu ngen d ie Haselgeb irgs- und Buntsandsteinvorkommen des Kar
wendels nennt , sind vollkommen von der Hand z u  weisen . Wie 
Abb. 2 6  zeigt , bef inden sie sich in vollkommen verschiedenen tek
tonischen S tockwerken und können daher n i cht derart i g  miteinan
der verglichen werden . Aus demselben Grund können übrigens auch 
d ie Argumente C . W .  KOCKELs ( 1 9 5 6 : 208 )  entkrä f tet werden . 
An i h rem heut i gen Südrand zeigt d ie I nn taldecke ein ausgepräg
tes Abtauehen gegen Süden und d amit in das Geb iet des I nntals . 
Somit ist d ie süd l ic he I nntaldeckengren z e  n ic ht nur o f t  steil 
bis mit telsteil oder flac h nord fallend ( manc hmal auch sa i ger ) 
a u fgeschlossen , sondern auch süd�allend ( Hoher Weg ) . S ie bildet 
also einen von der Erosion fast zur Unkenntlichkei t  zerstör ten 
S a t tel ,  unter dem E i nhei ten der Karwendelsc huppenz one z um Vor 
sche i n  kommen ( ganz i m  Westen d ie Thau rer Schuppe i m  Gramart
Hungerburghalbfenster ) .  Mit dem Sat tel , den d ie Deckengren ze 
nördlich von I nnsbr uck bildet , f ällt übr i gens d ie Z irler Mähder 
Synkli nale z usammen . 

D ie Deckengrenze
.
der I nntaldecke kann im Norden ebenf alls mehr 

oder min.der saiger se in , auf wei te Strecken ist sie j edoch als 
fla c h  süd fallende bis nahezu söhlige Bewegungsbahn au f geschlos
sen . 
Sc hür fli nge und Schür f lingsteppi che ( = Schürflingsz onen ) an der 
nördlichen u nd an der südlichen I nntaldeckengrenze sow ie mäch
t ig e  Überschiebungsbrecc ien im Karwendeltal ( s .  Abb . 2 5 )  sind 
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deut l iche Hi nweise auf nordvergenten Ferntr ansport . 
Das S tei lstel len einiger Bewegungsbahnen, das Abtauehen der 
l i nearen Gef ügeelemen te der Inntaldecke gegen. Westen, das Ab
tauchen der Innta ldecke gegen Süden sowie d ie poten z ier te Fal
tung am Inta l ldec kensüdrand sind Zeugen ei ner relativ späten 
tektonisc hen Phase ( j ünger a ls der Einschub der Innta ldecke in 
i hre heut i ge Lage ) . 

3 . 2 .  D ie Lec hta ldecke ( s .  Abb . 24)  

Im folgenden werden a ls Lechta ldecke nur Gebiete im Nordkarwen
de l angesehen . 
Die Lecht�ldec ke im Karwendel ist dem Baust i l  nach der Inntal
decke wesen t l ich näher a ls der Karwendelsc huppen z one . Verein
facht gesprochen hande lt es sich um ei nen nordvergen ten Groß
fal tenbau, der nur im Bereich Su l z lek l amm-Mi ttenwa lder Hü tte
Kreu zwand etwas komp l i z ierter ist . Bedeutende decken interne 
Bewegungsbahnen feh len weitgehend . 
West l ich des Karwendelgebirges entwickeln sich aus der Schart
kop fanti k l inale ( H .  JERZ & R .  ULRICH 1 9 6 6 )  zwe i  Antikl inalen, 
d ie mit E i nt r i t t  i ns Karwendelgebirge vo l le Selbständigkeit 
er l angen . Es sind d ies d ie Su l z lek l amman tikl ina le ( H .  JERZ & 
R .  ULRICH 1 9 6 6 )  und d ie Vierersp i t z -Torkopf -Totenfa l kantikl inale 
( G . HE ISSEL 1 9 7 7 , Disser tation ) . + ) 

D ie Entstehung der Su l z lekl ammantikl ina le· und der Vierersp i t z 
Torkopf-To ten f a l kant i k l inale a u s  der Schar tkop fan t i k l i nale ist 
recht komp l i z ier t, nicht z u let z t  auch, wei l  die Sulz leklammanti
k l inale gegen Osten ba ld unter E inheiten der Karwendelschuppen
z one verschwi ndet . Vor al lem aber war d ie tektonische Stel lung 
des Musc helka lkspans am Vierer j och ( Reichenha l ler Schichten bei 
F .  TRUSHEIM 1 9 3 0 )  l ange Zei t ungekl är t. Im Gegensat z  z u  H .  JERZ 
& R .  ULRICH ( 1 9 6 6 )  ist j edoch d ieser Musc helkalkspan ni cht Tei l 
der Lechtaldec ke ( G .  HE IS SEL 1 9 7 6 )  , · sonder n das von ihr ei nge
wickelte Westende der Vierer j och- Stuh lkop f - Risser Fa lk-Roßkopf 
spi tzschuppe ( Karwendelschuppen zone ) . Diese Schuppe w i r d  süd
west l ic h  der Vierersp i t ze ausgequetsc ht und an i hre S telle 
tritt eine bedeutende lechtaldecken interne nordvergente Bewe
g ungsbahn, d ie sich nach H .  J. SCHNE IDER (19 5 3 )  süd lich der 
Leutascher K l amm noch bis ins Leutascher Ta l fortset z t, wo sie 
gegen Westen ni cht mehr zu beobachten ist . Während a lso im 
Westen in der Schar tkopfan t i k l i na le d iese S törung noch von ger in
ger Bedeutung ist, wird gegen Osten ( Karwendel ) d ie Überschie
bung der Sul z lek l ammant ikl inale über d ie Viererspitz -Torkop f 
Toten f a l kant i k l i na le immer wei trei chender u n d  t iefgrei fender . 
Die Su l z lekl ammanti k l inale ist a lso eine Dachschuppe der Lech
ta ldecke ( Su l z lek l ammschuppe) , d i� bei ihrem Vordr ingen nach 
Norden Tei le tek tonisc h höherer E i nhei ten (Vierer j och- Stuhlkopf
Risser Fa�k - Roßkop fsp i t zschuppe ) einwicke l t . Die Sulz lek lamm-

+) Bereits nördl ich des Arbeitsgeb iets ist d ie Lechta ldecke i n  
die große Karwendelsynk l ina le, d ie Güttenbergsynk l i nale und 
die Montsc heina�tikl i na le geg l iedert ( A. TOLLMANN 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 ) . 
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schuppe taucht i n  der Fo l ge gegen Westen u nter die Arnsp i t z 
Hoc hwörnersc huppe u n d  d ie Gamsanger lschuppe der Karwendelsc hup
pen z one . Der östl ichste Au fschluß der Sul z lek l ammsc huppe ist an 
der Ver zweigu ng Vorderes-Hi nteres Dammkar . 
D ie Vierersp i t z - Torkopf -Toten f a l kantikl inale ist im Karwendel 
l ed i g l i c h  mit ihrem ste i lstehenden b is überk ipp ten Nordschenkel 
auf gesc h lossen . Nqrdl i ch des Hochwörners erreicht d ie Karwen
delschuppen zone ihren heu te nörd l i c hsten Punkt und hat sich bis 
a n  den Hauptdo l omit der Lechtal decke herangeschoben . Süd l ich 
des Hufachbodens unterha lb des G l a idsteiges . w i rd der Wetter
stei nka l k  der Lechtal decke wieder s ichtbar und gegen Osten 
z unehmend mächt i ger . Zwischen der Torscharte und S teinkarl 
( westl i ch des S tuhlkopfs ) bes i t z t  d ie Vierersp i t z -Torkopf 

Toten f a l kant i k l inale i m  Liegenden des Wet tersteinkalks Par tnach-
sch ichten ( 0 . AMPFERER 1 903 , 1 9 1 2 :  geologisc he Kar te , 1 9 24 , 1 9 28 , 
1 944 ; G .  HE I S SEL 1 97 6 , 1 9 7 7 ) .  Die Z uordnung dieser P ar tnach
schi chten zu Tei len der I nntaldecke durch J .  FRI SCH ( 1 9 7 5 : 81 , 
Abb . 1 )  · ist unbegründet . 
D ie z . T .  deu t l ich süd fal lende Gren ze der Lechtaldecke ver l ä u f t  
östl i ch des Tortals d u r c h  d a s  untere Steinka r l  h i n a u f  zu einer 
charakter ist ischen E i nsatte lung nörd l i ch des S tuhlkopfs und von 
dort gegen Südosten in d ie untere S teinr inne . Nun überquert sie 
das Johannesta l ,  zieht knapp südwest l i ch am Ede lwei ßkop f vorbe i  
u n d  quert in der Folge das Falkenkar . Wei ters v�r l äu f t  die über 
schiebungsbahn der Schuppen der Karwendelschuppen zone über 
d ie Lechta ldecke knapp südl ich des Toten f a lken und etwa 2 50 m 
nördl ich des Turmfa lken über den Gr at und quert in der Fo l ge 
das Lal iderer T a l . Von da �egen Osten z ieht die Lechtaldecken
gren ze über den k leinen Sattel zw ischen dem U n teren Ro ßkopf im 
Norden und der Roßkop fspit ze im Süden . Darau fhin errei cht die 
Deckengren ze das Rißt a l  und z ieht durch den P lumsgraben zum 
S u l zgraben . S ie führt wei ter gegen Osten am Nordfuß der Bett ler
karsp i t ze und Schneeköp fe süd l i ch des Aschenl ahner Grabens zur 
Loka l ität Habic h l . Von hier überquert sie das Dr istenaut a l  und 
z ieht über d ie Lokal i täten · F iech ter Schlag und Knappen l öcher 
z um Achensee und von h i er wei ter z um Schichthals nörd l i ch der 
Ebner Sp i t ze ( s . a .  0. AMPFERER 1 9 50 ) .  Mit dem P lumsgr aben erreicht 
d ie Übersch iebung der E inhei ten der Karwendelschuppen z one 
erneut und endgül tig den Hauptdolomit der Lechta ldecke und d ie 
V ierersp i t z -Tor kopf-Toten fa lkant ikl i na le ist gegen O�ten nicht 
mehr wei ter ver fo l gbar . Durch den schwach nordwest-südöst l ichen 
Ver l auf i hrer F a l tenachsen rückt d ie Güttenbergsynk l ina�e i n  
der Fo lge an d ie Karwende lschuppen zone heran . 

3 . 3. Die Karwendelschuppen zone 

Betrachtet man d ie tekton ische Karte ( Abb . 24 ) , so f ä l l t  d ie 
komp l i z ier t gebau te Z o ne auf , d ie, vereinfacht gesprochen , im 
Nordwesten des Karwendelgebirges beg innt und zwisc hen Lechta l 
dec ke und I nntal decke gegen Osten bis z u r  Ebnersp�t ze j enseits 
des Achensees z ieht , und dort ent l ang dem Karwendelsüdrand bis 
i n  das Geb iet nördl i c h  von I nnsbruck am Gebirgsbau bete i l ig t  
ist . Ver g l i chen m i t  dem rel a t iv gro ß züg i gen Bau der I nnta ldecke 
und Lechta ldecke hande l t  es si ch bei der Karwendelschuppen z one 
um ei n Gebiet in tensivster Schuppung mit einer großen Z ah l  von 
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Schür flingen und ganzen Schür flingstepp ichen ( Abb . 2 5 ) . 
Alle Schuppen der Karwendelschuppen zone bes i tzen ei ne ger inge 
Nord-Süderstreckung , viele von ihnen auch eine teilweise sehr 
ger inge Ost-Westerstreckung . Die Karwendelschuppenzone im nord
östl ichen Karwendel wurde vom Ver fasser nicht . bearbei tet , ·  ebenso 
sind auch Teile der südöstlic hen Sc huppenzone unvollständ ig 
bearbe i tet . Die tek tonische Karte wurde in diesen Gebieten nach 
0 .  AMPFERER & W. HEI SSEL ( 1 9 5 0 ) , W. HEI SSEL ( 1 9 58 ) , K . F .  KUC KEL
KORN ( 1 9 64 ) , E .  KRAUTER ( 1 9 6 3 , 1 9 6 8 )  und A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0- 1 9 7 6 )  
angefer tigt und , wo es möglich war , durch eigene Erkenntn isse 
ergän z t . Änderungen des Kartenbilds sind gerade in diesen Gebie
ten nic ht ausz usc hließen . 
Die Karwendelsc huppen zone kann unterteilt werden in. die Schuppen 
nördlich der I nntaldec ke und in die Sc huppen südlich der I nn
taldec ke . 

3 . 3 . 1 . Die Karwendelschuppenz one nördlich der I nntaldecke 

Große Teile der Schuppen zone nördli ch der I nntaldecke wurden 
berei ts mehr fach vom Ver fasser besc hr ieben ( G . HE I S SEL 19 7 6 ,  
1 9 7 7 , 1 9 7 7 : Dissertat ion ) .  Hier sollen led i glich ein ige Deta ils 
neu bearbeitet werden : 
Die Arnspit z - Hochwörnerschuppe : Ihre Bedeutung für den Gesamtbau 
des Karwendelgebi rges liegt in der Existenz der Larchetkarsyn
klinale ( s . a .  Pro f il 8, 2 3 ) , die eine autochthon ist isc he Lösung 
der Tek tonik im S inn von H .  JERZ & R .  ULRICH ( 1 9 6 6 ) und J .  FRI SCH 
( 1 9 7 5 )  vollkommen aussc hließt! Dur c h  d ie vermutli che Entwicklung 

der Bäralplstörungszone ( P ro f il 1 2 - 1 4 )  aus der Lar�l}.etkarsynkli
nale läßt sich mit ein iger S icherhe i t  d ie Entstehung der durc h 
verkehrte Schi chtlagerung gekenn zeichneten Bäralplkop f -Kuhkopf 
sc huppe erklären . Die Arnsp i t z - Hochwörnersc huppe set z t  sich 
aucn noc h außerhalb des Karwendels gegen Westen fort , was dort 
vermutl{ch n icht ohne Folgen für zukünf t ige Deu tungsmöglichkei
ten sein könn te .  
D ie Gamsangerlschuppe : I hre Bedeut ung lieg t vor allem in der 
Widerlegung des sogenannten Kirchlkarhalbfensters der Lechtal
decke . Somit kann gerade in d iesem Geb iet im Gegensat z  zu den 
Prof ilen der Prof ilta fel zu Blat t  Mittenwald ( H .  JERZ & R .  
ULRI CH , 1 9 6 6 ) d ie Tektonik durch einfache Z usa�menhänge erklärt 
werden ( Pr o f ile 1 9 ,  1 7 ,  2 1 ) .  
D ie Bäralplkopf- Kuhkopfsc huppe : Sie b ildet Ansätze eines 
Gewölbebaus , dessen Nordflügel allerd i n gs fehlt ( Bäralpl
Kuhkop fanti form ) . Vom Gebiet östlich des Larchetkars bis in den 
Schla�chkargraben zeigt sich an der Grenze · In ntaldecke-Bäralpl
Kuhkpfschuppe eine mächtige übersc h iebungsbrec c ie sowohl im 
tektonisch höheren Wet tersteinkalk der Inntaldecke als auch in 
den überschobenen Reic henhaller Schichten . Es handelt s�c h h ier 
um denselben Typ einer tektonisch überprägten sed imentären · 
Reichenhaller-Brec c i e ,  wie sie E .  KRAUTER ( 1 9 6 7 , 1 9 7 1 ) 
besc hreibt . Das besondere an dieser Reichenhaller Brec c ie ist , 
daß s ie bis z u  einigen Meter zehnern von der ü berschiebungsbahn 
ent fernt bis zu metergroße Blöcke des darübergeschobenen Wet
terstei nkalks bei nhaltet . . Wie E .  KRAUTER ( 1 9 7 1 ) · schrei bt , 
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f i ndet ma n dabei keine Zertrümmerung der Matrix bzw . der Brecc ien . 
KRAUTER f i ndet h iezu die Erkl ärung nach JÄCKLI ( 1 94 1 : 5 5 ) , wo
nach dies nur mög l i ch sei , . . . " wenn der ganz e Gesteinskompl ex 
der rauhwack igen Brec c ien so vo l lst änd i g  von Wasser durchtränkt 
ist , daß er gegenüber tektonischer Beanspruchung n i cht mehr als 
fester Sto f f , sondern a ls p l ast isch brei ige F lüssigke i t  wirkt" . 
Von I nteresse ist auch , daß d ie tekton ische Wet tersteinka l k 
brecc ie der I nn ta l decke eben f a l l s  noch Meter v o n  der übersch ie
bungsbahn ent fer n t  k leine Komponen ten von Reichenhal ler Schich
ten besi t z t . Es hat a lso zwisc hen der tekton isc h höheren E i n-
hei t  und der von i hr überschobenen ein recht bedeutender Mate
r i a laus�ausch stattgefunden . D ie Existen z so l cher überschie
bungsbrecc ien ( s . a .  Abb . 2 5 )  spr icht entsch ieden gegen gebunde-
ne Tektonik in diesem Gebiet , vor a l lem , wenn man z usät z l ic h  
n o c h  d ie Existen z der Jungsc h i chtensc hürf l i nge in d i eser über
sch iebungsbahn west l i ch des Hocha lmsattels beachtet . Wei ters 
spr i c ht au ch d ie Überschiebung der Spie l issj och-Enga lm-Vomper 
Joch- Schuppe , der Z ipfelbodenschuppe und der Ma hnkopf- Stoan
b leamlkopfsc huppe über d ie Bäralpl kop f - Kuhkopfsc huppe öst l i c h  des 
Hoc ha lmsattels gegen einen engen tektonischen Z usammenhang der 
B ä r a lplkopf -Kuhkop fschuppe mi t der I nntaldecke . D ie Darste l lung 
von J .  F R I SCH ( 1 9 7 5 : 8 1 ,  Abb . 1 ) , wonach zwischen Reichenh a l ler 
Schic hten der Bär a l p lkop f -Kuhkopfschuppe und . dem Wet terstei nka lk 
der I nnta l decke im Karwendel t a l  noch Alpiner·Musc helka l k  l iege , 
könn te zwar au f Autochthonie sch l ießen l assen , entspr i cht aber 
n i cht den Ta tsachen . Vom Gebiet nördlich der Schl ic htenkarsp i t z e  
bis etwa z um Kuhkopf ist die Bäralplkopf - Kuhkop fschuppe durch meh
rere decken i nterne Bewegungsbahnen z . T .  stark au fgeg l ieder t . 
D i ese schuppeninternen überschiebungsstörungen bei nhalten 
häu f ig Schür f l i nge aus Reichenha l ler S c h i ch ten ( tei lweise können 
auch Musc hel ka lk und Wet tersteinkalk mi tgeschü r f t  werden ) ,  d ie 
der überschobenen Vierer j och- Stuhlkop f -Risser f a lk-Roßkopfsp i t z 
sc huppe en trissen wurden ( s . a .  G .  HEI SSEL , 1 9 7 6, 1 9 7 7 , 1 977 : 
D isser tation,sowie P ro f i le und tekt . Karte der vor l iegenden 
Arbe i t ) .  
D ie Bedeutung der Vierer j och-Stuhlkop f -Risser f a l k-Roßkopfsp i t z 
sc huppe l iegt vor a l lem d ar i n , daß vie le Gipfe l , d ie sei t  J ahr
zehnten der ei ndeut i gen Lechta ldecke z ugeordnet wurden , nicht 
zur Lecht a l decke gehören . Erst 1 97 7  ( G .  HE I S SEL , Disser tat ion ) 
konnte durch das r i ch t i ge Erkennen der Erst reckung dieser Schuppe 
d ie Südgren ze der Lecht aldec ke richtig festgeleg t  werden . Trot z  
mehrma l i ger U nterbrechungen l ä ß t  sich heute d ie dur c h  i nverse 
Sch ichtfo l ge gekennzeichnete Vierer j och-Stuhlkop f -Risser f a l k
Roßkopfsp i t zschuppe vom Gebiet nahe der Mittenwa lder Hü tte bis 
z um P lumsgraben eindeutig ver folgen ..  Süd l ic h  der Torscharte 
bes i t z t  d iese Schuppe , ähnl ich wie die Bära l plkopf -Kuhkopfsc huppe 
e i ne schuppen i nt�rne ü bersch iebungsbahn . Gerade in d iesem Geb iet 
werden von der Vierer j och-Stuhlkopf-Risser f a lk-RÖßkopfspit z 
schuppe i n  sc huppeni n ternen übersc hiebungsbahnen z a h l rei che 
Sc hür f l i nge von Rei chenha l ler Schic hten in d ie Bär a l p lkopf-Kuhkopf
schup�e hoc hgeschlepp t  ( z . B . Pro f i l  2 5 ) . über we i te S trecken 

· 

z ieht d ie V ierer j och- S tuh lkop f-Risser f a lk-Ro ßkopfsp i tzschuppe 
a ls c harak ter istische� Band vo� Reichenha l le r  Schichten durch 
d ie Nordwände der Vier ten Karwende lkette . Auc h  i n  d ieses 
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Reichenha l ler Band sind mehr f ach ( z . B . am Nordwestende des 
Bär a lpls etc . ) Wettersteinkal k- und Muschelkalkschür f l inge von 
z . T .  beacht l i chem Ausmaß eingeschuppt ,  was schon A .  ROTHPLETZ 
( 1 888 : 447 ) erwähnt . Tei lweise zeigt sich auch hier ( z . B . Bär

a lp l ) der Typ der " übersch iebungsbrecc i e" mit meist k leinen 
Wet tersteinka lkkomponenten mitten in den Reichenhal ler Schich
ten . Der g rößte in Reichenha l ler Schü r f l i ngen f rei schwimmende 
Komplex aus Wettersteinkalk ist ein Fe lsz ahn im Geb iet der 
Grabenkartürme innerhalb der Bär a lplkopf - Kuhkopfsc huppe ( s . a .  
Prof i l  2 5 ; vg l .  0 .  AMPFERE R ,  z . B .  1 9 0 3 : 20 1 , F ig . 2 ) . Beider 
sei ts des Johannestals bes i t z t  d ie Vierer j och- S tuh lkopf -Risser
falk-Ro ßkopfsp i t zsc huppe kei nen r i ch t i gen T iefgang , sie rei cht 
h ier nicht einma l bis ins Tal . D ies hat j edoch mi t der Frage 
nach gebundener Tektonik bzw . Al lochthonie d iesei Schuppe ni chts 
zu tun . 
Sehr wicht i g  für den Gesamtbau des Karwende ls ist die Ta lele
spi t z-Gamsjoch-S taner.Joch-Schuppe . Ihre Schicht f o lge reicht 
vo n den Rei chenha l ler Schi chten bis zum Wet tersteinka lk . Die 
Lagerung d ieser Sch ic ht f o lge ist noch n icht über a l l  endg ü lt ig 
gek l ärt: gehen wir d ieser Schuppe von Ost nach West nach , so 
f i nden wir im Gebiet des Staner Jochs ein Wet tersteinkalkgewö lbe 
( s .  z . B .  W .  HEI SSEL 1 9 50 , 1 9 7 3 ;  E .  KRAUTER 1 9 68 ; A .  TOLLMANN 
1 9 7 0 , 1 9 7 3 ,  1 9 7 6 ) . Wohl wurde bisher ei ngehend das Phänomen 
der " Re l iefübersc h iebung " am S taner Joc h  untersucht , d ie Frage , 
ob dieses Wettersteinkalkgewö lbe i n  aufrechter oder verkehr ter 
Lagerung vor l i eg t , wurde vermut l i c h  noch nir geh�erörtert . Die 
norma le Lagerung dieser Aufwö lbung wurde bislang stets voraus
geset z t  ( z . B .  A .  TOLLMANN 1 9 7 6 ,  tekt . Karte ) . In der vor l iegen
den Arbeit so l l  auf d ie Rel ie fübersch iebung des S taner Jochs 
nicht n äher e ingegangen werden , wei l  in d iesem Gebiet dieser 
Frage noch nicht näher nac hgegangen werden konnte . 
Die Aufwö l bung des Staner Jochs läßt si ch nach 0 .  AMPFERER 
( 1 90 3 , 1 9 1 2 ,  1 942 etc . ) ,  W. HE I S SEL ( 1 9 50 ,  1 9 5 8 ) , E .  KRAUTER 
( 1 9 68 )  und A .  TOLLMANN ( 1 9 7 6  etc . ) bis zum Fa l z turntal bzw . 

unter der Muschelka lkdeckkappe der Sonn j ochschuppe .( G . HE I S SEL 
1 9 7 7 , D iss . ) h i ndurch bis zum Ostrand des Eng t a ls ver f o lgen . 
Aber berei ts knapp nörd l i ch des Bärenwandkopfs beg i nnt d iese 
Ant i form i n  i hrem Kern zu zerscheren und der Süd f lüge l  der Auf 
wö lbung beg i nnt sich gegen Westen zunehmend über ,den Nordschen
kel zu sc hieben . West l i c h  des Engt a ls ist d ie i nverse Schicht la
gerung der Ta lelesp i t z-Gamsj och- Staner Joch- Schuppe ei ndeutig 
erwiesen , wodurc h  der Sch luß , daß auch die Gesteine der S ta ner 
Joch-Aufwö l bung verkehr te Lagerung bes i t zen , nahe l iegend ist . 
Be i G .  HEI S SEL ( 1 9 7 7 , D iss . : 1 9 6 - 1 9 7 ) w i rd a l lerd i ngs auch d ie 
unwahrsche i n l ichere Mög l i c hkei t ei ner auf rechten Lagerung der 
Schichten der Ant i form des Staner Joc hs d iskut ier t . West l ich 
des Engtals w i rd der Nord f lügel des ehemal igen Sattelbaus des 
S taner Jochs von der dur c h  verkehrte Schichtlagerung ausgezeich
neten Rtiederkarspi t z anti form repr äsentier t . Der sich darüber 
sc hi ebende Süd f l ügel wird von den Gestei nen des Gamsjochmassivs 
geb i lde t , die im Gipfelbereich des Gamsjochs ausnahmsweise aus 
der inversen Lagerung in eine normale Lagerung umbiegen . Im 
unteren Möserkar ist d ie Ruederkarspi t z an t i f orm von der T a lele
spi t z-Gamsjoch-Staner Joch-Anti farm überfahren . D ie i nverse 
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Schicht lager ung der let z tgenannten Ant i fo rm ist besonders schön 
im Gebiet des La l i derer Falken, des Henneneggs und der Ta lele
spi t ze sichtbar . Wen i g  west l i c h  von P 2 1 80 (west l ich der T ale
l esp i t ze ) · endet d ie T a lelespi t z -Gamsj och-Staner Joch-Schuppe 
( s . a .  tekton ische Kar te ) . 

E i ne endgü l t ige Entsc heidung der Lagerungsverhä l tnisse im Staner 
Joc h-Gebiet steht noch aus , j edoch dar f darau f h i ngewiesen 
werden , daß eine i nverse Sch icht f o l ge d ie ohned ies prob lemat i 
sche " Re l iefübersch iebung " des Staner Jochs keineswegs stüt z t . 
Es i st j eden fa l ls sic her , daß zumindest , abgesehen vom Staner 
Joch , im Karwendel über a l l  berei ts 0. AMPFERERs· " Rel iefüber
sch iebungen" ( 1 9 2 8 )  wider leg t  sind . Diesen Ansic hten AMPFERERs 
hat erstma ls F .  TRUSHEIM ( 1 9 30 )  mit Recht widersprochen . Durch 
d as Erkennen der Karwendelschuppenzone im a ll gemeinen u nd den 
r icht igen Ver l auf der ei n zel nen Schuppen im spez iel len ( z . B .  
Mahnkopf-ßtoanbleamlkop fschuppe etc . ) durch den Ver f asser 
( G . HEISSEL 1 9 7 7 , Diss . ) ist m i t  ei nem gän z l ich anderen Mecha

nismus der geb i r gsb i ldenden Vorgänge zu rechnen , a ls es 
0. AMPFERER vor a l lem 1 9 28 , aber auch .später noch getan hat . 
Von großer Wi cht igkei t für d ie Ausdeutung der Tektonik des . 
Karwendels ist die Spiel issj och-Engalm-Vomper Joch-Schuppe , d ie 
m i t  über 2 0  km Ost -Westerstreckung vom Gebiet des Hocha lmsattels 
bis öst l i ch der F iechter Spi t ze von der darübergesc hobenen 
I nn t a ldec ke über lagert wird . I h re Sch i c ht f o l ge beg i nn t  mi t Haupt
d o l omit und endet im Jura . Die öst l ichsten Au fsc hlüsse l i egen 
bei-Stans im I nnta l am Ausgang der Wo l fsk l amm , die west l ichsten 
am West fuß des Sau issköpf ls b zw .  west l i ch des Hocha lmsa t tels , 
wo Jungsc h i c h tensc hür f l i nge zwischen Bäralpl kop f-Kuhkopfschuppe 
und I nnta ldecke e in geklemmt sind ( G . HEI SSEL 1 9 7 6 ,  1 9 7 7 ) .  Ob 
d i e  Jungsc h i chtensc hür f l i nge beiderse i ts der Porta C l audia ( = 

Scharni t z paß ) ( Brunnstei neck und Loka l i tä t  " A l tes Bleibergwer k " ) 
noch als Beweis gel ten können , da ß d ie Spiel issj och-Enga lm
Vomper Joch-Sc huppe so weit im Westen noc h  im Untergrund vor
h anden i st ,  sei dahi ngestel l t .  Siche�l ich stammen j edoch die 
Ober trias-Jurasc hür f l i n ge nördl ich davon , a lso im Su l z leanger
geb i et , i n  der Riedber gscharte · u nd i� T iefen Tal  nicht von der 
Sp iel issj och-Engalm-Vomper Joch-Schuppe , da sie j a  in einer 
tek tonisch t ie feren Posi t ion stecken ( s .  Abb . 2 5 ) .  Aus demsel 
ben Grund dür fte eine einfache Verbindung P u i ten ta l zone-Sp iel iss
j oc h-Engalm-Vomper Joch-Schuppe unmög l i ch sein , denn A .  TOLLMANNs 
( 1 9 7 3 :  2 3 4 , Abb . 1 50 ,  1 9 7 6 : Taf . 6 ,  Pro f i l  7 )  Karwendelst irn

sc huppe der I nnt a l decke hat im Westen d ie P u i tenta l z one vom 
Süden her über f ahren , während sie im Osten vom La l iderer Fenster 
und E nga lmha l bfenster ( im Sinn von A .  TOLLMANN ) ( = Spiel issj och
E nga lm-Vomper Joch- Fenster ) über f ahren wurde . ( s . a .  G .  HEISSEL 
1 9 7 7 , Diss . : 2 1 2 f f ) . ' 

Vermu t l i c h  zu Recht g l aubt A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 : 1 1 3 ,  1 9 7 3 :  1 08 ,  
1 9 7 6 :  Ta f . 2 ,  T a f . 6 ,  Pro f i l  5 u .  S .  1 5 7 )  n i cht an d ie Ar t der 
E ntstehung der zahlreichen Deckkappen von N orda l p i nen Ra{bler 
Schi chten und Hauptdolomi t an der Rappenspi t ze und anderen 
Loka l i täten im Sinn von 0. AMPFERER ( 1 9 4 2 : 3 2 , 9 1 ) ,  W . - HE ISSEL 
( 1 9 5 0 : 3 1 ) ,  E .  SPENGLER ( 1 9 5 3 : 4 3 )  u nd E .  KRAUTE R  ( 1 9 68 :  58 ) .  

Jedoch sei h ie r  den Ansichte-n TOLLMANNs eine wei tere Deutung 
h i n z ugefüg t , d ie nach ei gener Meinung besser i n  d ie Gesamttek-
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tonik d e s  Karwende l s paßt ( s . a .  G .  HEI SSEL 1 9 7 7, D i s s . :  2 1 4 f f ) , 
denn die Vor ste llunge n TOLLMANN s f unktioni eren nur , wenn man -
wi e b i s he r  a l l geme i n  üb l ich - d i e  Exi stenz e i ner Karwende l stirn
schuppe der I nnt�ldecke ( im S i nn von A .  TOLLMANN ) ane rkennt . 
bzw . d i e  S chuppen nörd l i ch des Hauptkörper s der . I nnta ldecke 
( im S inn von A. TOLLMANN ) te i lwe i s e  der Lechta ldecke , te i lwe i s e  

d e r  I nntaldecke z uordnet ( s .  z . B . W .  HE I SSEL 1 9 50, 1 9 58 ; 
A .  TOLLMANN 1 9 7 0, 1 9 7 6 ;  G .  HEI SSEL 1 9 7 6 ) . Wie bere its mehr fach 
beschriebe n  ( G .  HE I S SE L  1 9 7 7, 1 9 7 7 : D i s s . ,  1 9 7 8 )  und wie in 
d i eser Arbeit noch e r l äutert werden sol l ,  scheinen beide Vor
bed ingungen für die Deutungen im S inn von A. TOLLMANN unbewe is
bar und unz utr e f fend zu s e in . Somit sei fo lgende Mög l i chke it 
zur D i s kus s ion ge ste l lt :  a l l e  E inhe i ten der Karwende l sc huppen
z one haben e i nand e r  dachz i ege l artig und deut l ich nordvergent 
überf ahren . D i e  Re ste von Ra ibler Schichten und Hauptdo lomit· 
a n  der Rappensp itz e etc . s i nd vermutl ich n i c hts ande res a l s  
von d er Ero s i on ver schonte K l ippen d e r  früher we it nach Norden 

. geschobenen Spie l i s s j och-Enga lm-Vomper Joch- Schuppe . D i e  s icher
l ich stattge fundene Über schiebung der Karwende l schuppen zone 
durch d i e  I�nta ldecke wär e hie für a l so ni cht verantwortl ich 
z u  machen ( vg l . Abb . 1 1 , 1 2, 2 2, 2 3 ) . 
Sch l i eßl ich s e i  d i e  Frage erörtert , ob die bi sherige Ans i cht 
stimmt ( zu letzt A .  TOLLMANN 1 9 7 0 :  1 1 4, 1 9 7 6 :  Taf . 6, Prof i l  5 ;  
G .  HEI S SEL 1 9 7 6  etc . ) ,  wonach d i e  Spie l i s s j oc h-Enga lm-Vomper 
Joch- Schuppe Te i l  der sogenannten Karwende lhauptmu lde der Lech
ta ldecke i st :  e s  wurde ber e its kur z  e rwähnt , daß e ine Z uordnung 
zur Lechtaldecke nicht bewe i sbar i st . D i e  geologi sche Karte von 
0 .  AMPFERER ( 1 9 50 )  .und die tektoni sche Karte von W. HEI SSEL 
( 1 9 50 )  z e igen e i n  deutliches B i ld : die Spiel i s s j och-Enga lm-

Vomper Joch-Schuppe bes itzt z . B. im Bereich d e s  Vomper Jochs 
e ine praktisch unge störte Sch i c htfo lge von den Ra ibler Schich
ten bis i n  den ober en Jura . Darüber fo l gt an e iner mitte l ste i l  
b i s  f lach süd f a l l enden Bewegungsbahn d i e  I nnta ldecke mit alt
tr i ad i schen Geste i nen . Gan z ander s  j edoch d i e  S ituation am 
Südrand der Innta ldecke im Bere ich des Vompe r Bergs und we st l i c h  
d avon . Nach 0 .  AMPFERER u n d  W . ·  HEI SSEL ( be ide 1 9 5 0 )  i st der 
Kontakt zwischen dem Hauptdolomit und den noch zwi schen i hm 
und der I n nta ldecke auftretende n ,  vorwi egend j üngeren Schichten 
stets ge stört ! Abges ehen davon z e i gte s ic h  be im Bau des Druck-· 
sto l lens f ür das Kraftwer k  Oberer Vomper Bach ( 1 9 7 6 ) . im Rahmen 
e ines Gutachten s  durch den Ver f a s s e r , daß unterer Hauptdolomit 
( Ba s i s breccien- und Kong lomer ate ) an die Jurageste ine etc . 

grenzen ( G . HEI SSEL 1 9 7 7 ) . Schon K . F . KUCKELKORN ( 1 9 6 4 : 7 4  f f )  
ve rwe i st auf die Unmögl ichke it der Exi stenz e iner Karwend e lhaupt
mulde der Lechta ldeck� ( im S i nn von�- TOLLMANN 1 9 7 0 :  1 3 5 ) . 
Demnach be s itzt d i e  Z one j unger Schi chten nörd l ich der I nnta l 
decke i m  Gegensatz zu d e r  süd l i ch d e r  I nnta ldecke nicht nur 
e i nen a nderen Bau , sonder n  im Jura auch andere Fa z i e s . Le ider 
wurden diese Erkenntn i s s e  KUCKELKORNs nie r i c htig beachtet . .  
K . F .  KUCKELKORN ( 1 9 6 4 : Ta f .  1 )  zählt mit Recht den Jura süd l ic h  

·der Loka l ität Brandsta l l  ( 0 .  AMPFERER 1 9 5 0 )  z u  j enem des Mahd-
grabens ( Sp i e l i s s j och-Enga lm-Vomper Joch- Schuppe ) ,  sondern zur 
Schür f l ing s z on e  der Walde r a lm u nd H i nterhorna lm etc . ( s . a .  
G .  HE I SSEL 1 9 7 7, D i s s . : 2 1 6 - 2 1 8  ·sow i e  Abb . 2 3  der vor l i egenden 
Arbe it ) . 
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3 . 3 . 2 . D i e  Karwendel schuppenzone süd l ich der I nnta ldecke 

Süd l ich der I nnta ldecke s c h l i eßen im Osten die Schür f l i nge der 
S chür f l i ng s z one von Wa lderalm und H i nterhorna lm etc . an . Daran 
s i nd permotri ad i sche Geste i ne ( Ha s e lgebi rge ) , unter - bis ober
tr i adi sche und j ur a s s i sche Geste i n e  bete i l igt .  E ine exakte Au s 
k artierung d i e s er Z o n e  i st i m  Gang . Süd l ich daran s c h l i eßt d i e  
Nörd l ic he Gnadenwa ld-Umlbergschuppe ( Umlberg = Ummlberg ) mit 
b a s a l em Hauptdo lomit an ( Brecc i e n  und Kong lomerate ) ,  dann f o l gt 
d i e  nordvergent darüberbewegte Süd l i c he Gnadenwa ld-Umlbergschuppe 
( Ha uptdo l omi t ) . D i eser fo lgt gegen Süden d i e  Sc huppen z one am 

Ausgang des Vomper Lochs be i der Loka l ität "P fannenschmi ede" 
( s . a .  G .  HE I S SEL 1 9 7 7 , D i s s . sow i e  1 97 7 ) . 

Von großer Bedeutung i st d i e  Geologie der Karwend e l s c huppen-
z on e  vom Höttinger Graben im We sten bis z um Ha l lta l im Osten . 
auch d i e s e s  Gebiet wird von mehreren nordvergent übereinander
g e schobenen Schuppen stark unter schied l icher Größe und F a z ies 
(in der Mitte�tri a s ) geb i l det . Trotz zahlre icher Arbe iten versch ie

d ener Autoren wurde der geo logi sche Bau d i e s e s  Geb i ets nie 
r ic htig e r f aßt . 0 .  AMPFERER & W.  HAMMER ( 1 8 9 9 )  g l i ederten d ie-
ses Geb i et i n  zwe i Sc huppen - in d i e  tektoni sch tiefere Thaurer 
Schuppe und die tektoni sch höhere Z unte r kopf sc huppe . An die ser 
G l i eder urig wurde f a st aus nahms l o s  f e s tgeha lten ( z . B .  0 .  SCHMID
EGG 1 9 5 1 - 1 9 7 5 ; W . .  HEI SSEL 1 9 5 8 ; M .  SARNTHEIN 1 9 6 5 - 1 9 6 7 ; A .  TOLL
MANN 1 9 7 0 ,  tektoni sche Karte , 1 9 7 3 : 3 5 , Abb . 1 6 ,  1 9 7 6 , tekto
n i sc he Karte ; G .  HEI S SEL 1 9 7 6  etc . ) .  Von a l len Bearbe itern 
wurden d i e s e  Schuppen der Lechta lde c ke z ugeordnet , l ed ig l ich 
E .  S PENGLER ( 1 9 5 3 : 4 4 )  sah in der Thaurer Schuppe aufgrund 
f a z i e l ler Über l egungen e i nen von der Lechta ldecke eingewickel
ten Te i l  d e r  I nntaldecke . M .  SARNTHE IN ( 1 9 6 8 : A5 3 )  karti erte 
im Gebiet der Müh l auer K l amm e ine we itere Schuppe , die er pal äo 
g eograph i s c h  a m  weite sten süd l i ch i nnerhal b  d e r  Lechtaldecke 
( u nd natür l ich süd l i cher der von i hm autochthon gedachten I nn

t a l decke). a nordnete . E r st die neuere n  Arbe i tsergebn i s se ( G . 
HE I S SEL 1 9 7 7 , 1 9 7 7 : D i ss . : 2 3 7 - 2 6 4 , 1 9 7 8 )  z e igen ein we itgehend 
neue s B i ld , das i n  der vor l i egenden Arbe i t  te i lwe i s e  noch 
pr ä z i s iert werden kann ( s . Abb . 1 3 ,  1 4 ) . 

Begi nnen w i r  mit der Thaure� Schuppe : +>·d i e  Ge ste ine vom unteren 
Höttinger Graben b i s  z u  den südöstl i chen Te i l en der Z unterköpfe 
( nörd l i ch von Ha l l  u nd Thaur ) werde n von a l l e n  Autoren zur 

Thaurer Schuppe g-e zäh l t ,  wa s vor a l l em auch i n  den D a r ste l l un
g e n  von 0 .  SCHMIDEGG ( 1 95 1  , T a f . 1 9 , F ig . 4 )  u nd D .  RICHTER 
( 1 9 7 4 , Ta f .  2 ,  P ro f i l  4) etc . zum Au sdruck kommt . Led ig l ich 

M.  SARNTHEIN ( 1 9 6 8 : " I nnta l ba s i s schuppen" ) z äh l te n i c ht das 
g e s amte eben umr i s sene Geb i et zur Thau r e r  Schuppe u nd A.  TOLL
MANN ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 ,  tekt . Karten ) z äh lt d e n  gesamten Hött i nger 
Gr aben z u r  I nntal decke . D i ese Er str e c kung vom Hötti nger Graben 
b i s  z um Ha l l ta l  i st sehr groß und konnte von n i emandem b i s her 
begründet werden . So sch ien M .  SARNTHE IN ( 1 9 6 8 : "I nnta lbas i s
s chuppen" ) mit Recht e ine weiter e  Schuppe ge funden zu haben . 
E s  deutete s ogar vi e l e s  au f die Exi stenz weitere r  Schuppen 
h i n . De sha l b  wurden vo n G .  HE I SSEL ( 1 9 7 7 ,  1 97 7 :  D i s s . )  d i e  Müh-

+ ) B e gehun gen te i lwe i se mit D r . R . B r andn e r . 
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lauer Schuppe , die Röttinge r  Graben- Schuppe und die We iherburg
Arz l schuppe ( vo n  Nord nach Süd ) aufge ste l l t . Fo lgend e s  sprach 
dafür : d ie Thaurer Schuppe be s itzt ö st l i ch der Mühl auer K l amm 
te i l s  aufrechte Sch ichtlagerung , im wesentl i c hen j edoch über
k ippte Lagerung ( z . B . Prof i l  Thaurer Klamm bis zur Schuppen
gren z e  i n  der Bärenk l amm ) . Die Mühl auer Schuppe be s äße 
demnach i nverse Sc h i chtl agerung und die Röttinger Graben
Schuppe in den Obertageau f sc hlüs sen norma l e  Schichtlagerung 
bzw . z e igt s ich ein Umbiegen in verkehrte Lager ung in den nörd 
l ichsten Bergbau sto l len im Röttinger Graben . A l l e  drei Schup
pen hätten in der Mitte ltr i a s  d i e  g le i che Fa z i e s  ( Hohenegg 
f a z i e s  nach H .  P I RKL 1 9 6 1 ) . Die We iherburg-Ar z l schuppe ergäbe . 
s ich demnach aufgrund des Au ftretens von Rai b l e r  Schichten und 
Hauptdolomit an der We iherburg bei · r nnsbr uck b z w .  dur ch den 
basa l en Hauptdo lomit ( sed imentär e  Brecc i e n )  am Kalkofenweg in 
Ar z l  ( be i  I nns bruck ) . Die  Schwäche ste l l e  d i es e r  Ans i c ht l ag 
d ar i n , d aß z . B . die tektoni sche Grenze zwischen Müh lauer Graben
Schuppe und Thau rer Schuppe im Gegen satz zu SARNTHE INs Ans i cht 
( 1 9 6 8 : A 5 2 - A5 3 )  nirgends aufgeschlossen i st .  S i e  müßte , wie 

auc h SARNTHEIN s c hreibt ,  sehr f lach s e in , was am Kalka lpensüd-
rand a l l erding s z ieml ich unwahr sche i n l i c h  i st .  Der Vorte i l  
d i e s e r  Deutung m i t  H i l fe einer Re ihe von Schuppen l ag i n  der 
e i n fachen und b i sher von niemandem außer M .  SARNTHE IN ( 1 9 6 8 )  
dur chgeführten E r k l ärung der s o  vol lkommen unte r sc hied l ichen 
Lagerungsverhältn i s s e . Durch die Ge ländeergebn i s se im Frühl ing 
1 9 7 8  z e i gte s ich j edoch z i em l i ch e indeutig , daß die Thaurer 
Schuppe tatsäc h l ich bis z um Röttinger B i ld r e i cht und daß 
daher d i e  Exi ste nz e i ner Müh lauer Schuppe , Röttinger Graben
Schuppe und We iherburg-Ar z l schuppe so gut wie s i cher au s z u
sch l ießen i st .  D e s halb wurden diese Schuppen auf der tektoni
sc hen Karte ( Abb . 2 4 )  im Gegen satz zu e i genen b i sher igen Ans ich
ten ni cht mehr dargeste l lt . 
Wie erkl ärt s ic h  j edoch nun die unter schiedl iche Lagerung der 
Schichte n innerh a l b  der Thaurer Schuppe ? Nach den neue sten 
Erkenntn i s sen i st die Thaurer Schuppe in s ich sehr stark gefa l
tet . S i e  bi ldet im we sentl ichen e ine l iegende I sok l inal fa lte 
mit dem Faltenscheite l  im Norden . D i e  Obertageau fschlüs se vom 
Röttinger Graben b i s  östl ich der Ar z ler Alm be f inden s i ch dem
nach im. Hangend schenk e l  der Großfa lte , d i e  nörd l ichsten Sto l len
auf s c h l ü s s e  im Gebiet Röttinger Graben s ind bere its i n  der 
Gegend des Fa lte nscheite l s  anzuordnen . Die Au f sc hl ü s s e  im Müh
l auer Graben l i egen zur Gän z e  im Li egends chenke l der Großfa lte , 
das Umbiegen i n  Richtung des Hangend schenke l s  i st j edoch im 
Frühj ahr und Spätherbst s i chtbar ( ge r ingere Bedeckung durch 
Vegetation ) . Der Kern der Antikl inale wird dur c h  den Bunts and
ste i n  nörd l ich des Purnhof s  ( süd l ich der Enz i a nhütte ) gebi ldet , 
wodurch e r s tmal s  auch des sen große sche i nbare ( ! )  Mächtigke it 
erklär t  werden k a nn . öst l ich des Po sehenho f s  w i rd . s c h l i eßl ich 
der unter ha l b  der Rumer Alm noch mehr oder wen iger in norma l e r  
Schi chtlager ung s ich be f indende Hangendsc henke l endgültig nach 
Norden überkippt , wobei s i ch vor a l l em in den N.orda lpi nen Ra ib
ler Sc h i chten e ine intens ive nordvergente Fal tung z e i gt ,  d ie 
ebenf a l l s  z . T .  sehr große sche inbare Mächti gke iten vortäu scht . 
Der Lie gends chenke l ( mi t  verkehrter Schicht l agerung ) tr itt ö st
l i ch der Müh lauer K l amm .n i cht mehr auf . Ble iben nur noch die 
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i so l ie rten Vorkommen von Ra i b l e r  Schichten und Hauptdolomi t 
d e r  We iherburg und von Ar z l ,  d i e  zwar nach wie vor e i ne e i gene 
S chuppe bi l den können , andere r s e its j edoch mühe l o s  durch Fa ltung 
z u r  Thaurer Schuppe gerechnet werden können ( s i ehe Pro f i le ) . 
F ü r  d i e  Ges amttektonik s p i e lt d ie unbewe i s bare ( ! )  Z uordnung 
d ie ser beiden Vorkommen zum e inen oder anderen j edoch keine 
Ro l le .  Der F a lte nkern der Anti k l i n a l e  ist natür l i ch re l ativ 
ge stört , wobe i d i e  e i n z e lnen Ge ste in spakete . te i lwe i s e  stark 
ausgedünnt sein können . Vor a l l em betr i f ft dies die Re i chen
h a l ler Schichten , die manchma l vö l l ig f eh l en können , s ich aber 
vo rwiegend im Kern von Ant i k l inalen der stets vorhandenen nord
vergenten K l e in f a ltung erha lten können , wa s z ah l r e iche Unter
tageau f sc h l ü s s e  b i sh e r  unbekannt�r a l te r  Bergbausto l len im 
G e b i et der Enz i anhütte eindeutig bewe i sen . Au fgrund d i e ser 
starken tekto n i s chen Überprägung existiert im Gegensatz zu 
M .  SARNTHEIN ( 1 9 6 8 : A5 2 )  eine lücke nlose P ro f i l folge vom Bunt
s andste in b i s  zu den Partnachdo lomite n n i c ht ,  sondern man muß 
vo n einer mehr oder wen iger ge störten Schi chtfo l ge von Buntsand
ste i n  über Re ichenha l l er Schichten , Alpinen Musche lkalk , P art
nachsch ichte n ,  N ord a lp i ne Ra ibler Schi chten b i s . i n den Haupt
do lomit sprechen ( G .  HE I S SEL 1 9 7 7 ,  1 9 7 7 : D i s s . ,  1 9 7 8 ) . Le i der 
h at SARNTHE IN ( 1 9 6 8 ) außerdem d i e  Ra i b l e r  Schichten und den 
Hauptdo l omit f ä l schl i cherwe i s e  z u  den Partnachschichten g e z ählt . 
0 .  SCHMI DEGG ( 1 9 7 3 : A7 5 )  zäh lt e in i ge Do l omite eben f a l l s  z u  den 
P a r tnachschichten , die i n  Wi rkl i c hke it� z u  den Ra i b l er Schichten 
g e hören , oder gar schon Hauptdo lomi t s ind . Der an der gesamten 
Nordgre nze d e r  Thaurer Sc huppe vom Hött i nger Graben b i s  öst
l ic h  der We ißen Rei s e  vorhandene und z . T .  sehr mächtige Haupt
do lomit wird . be i 0 .  SCHM I DEGG ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 )  zu Unrecht den Ra ib
l e r  Sch i chten zugeordnet . D i e  h i er ( wie auch i n  der I nnta ldecke 
am Karwend e l südrand ) von 0 .  SCHM I DEGG ( 1 9 7 3 : A7 5 )  ni cht erkannte 
i ntens ive F a l tung der G e ste ine ( vor a l lem der Ra i b l e r  Schich
te n )  , die star k  unter schiedl iche und te i lwe i s e  große Mächtig
k e iten vortäu scht , e r k l ärt SCHM I DEGG unr i c htig mit f a z i e l l en 
Argumenten . Au fgrund mehrerer entsche ide nder Fehler muß das 
Mu sche l ka l kpro f i l  Thaur I ( M . SARNTHE IN 1 9 6 5 )  a l s  n i cht aus sage
k r ä ftig be z e i chnet werdeil . + ) Das P ro f i l  beginnt , im Gegensatz 
zu M .  SARNTHEIN , n i c ht in f ragl ic hen Re i c henha l l er Schichten , 
sondern im mittl eren Alpinen Mus che lka lk . E s  bef indet s ich fast 
z u r  Gänze im oberen Mu schelka l k , der sehr ge stört i st ,  wa s e ine 
genaue Mäc htigke itsangabe au s sc hl i eßt ( s . a . G .  HE I S SE L , 1 9 7 7 , 
D i s s . : 2 4 0 ) . S ic he r  s ind es j edoch mehr a l s  4 0  m .  Nach SARNTHEIN 
wär e  d i e  ·Gren z e  P artnachschi chten- Ra i bl e r  Sch i chten in 8 50 m SH 
z u  f i nden . Tats äch l i ch be fi ndet sie s i ch j edoch ber e its i n  8 1 0  m 
S H , d . h .  - etwa 2 00 m süd l icher ! SARNTHE I N s  1 2 6 m mächtige und 
ma s s ige P artnachdo lomite können nicht be stät i gt werden . 
Im übrigen deutet die Vererz ung der mitteltr iad i sc he n  Ge ste ine 
vom Hött�nger Graben bis Thaur ( z ah l re iche , bi sher me i st unbe 
kannte a lte Sto l l e n )  eben f a l l s  auf e i ne d e rartige Er streckung 

+ ) P r o f i la�f n�hme 1 9 7 7  geme i nsam mit P .  N I �DERBACHER et a l � , 
I nstitut für Geo l o g i e  und P a läontolog i e ,  I nn sbruc k . 
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der Thaurer . Schuppe hin . +) 

Vom Gebiet c a .  5 00 m östl ich der Rumer Alm bis in den Gerschaur 
w i rd die Bärenk lammschuppe von der Thaurer Schuppe nordvergent 
ü be r f ahren . Schür f li nge der Bärenk lammschuppe ( Partnachsc hich
ten und Alpiner Mu schelka l k ) f inden sich noc h mehr fach bi s an 
den Westrand der We ißen Re i s e . 
Die Bärenklqmmschuppe wurde er stma l s  von G .  HEI SSEL ( 1 9 7 7 , 1 9 7 7 : 
D i s s . : 2 4 3 - 2 50 ,  1 9 7 8 )  beschr i ebe n . I hr e  Exi stenz steht in kra s s em 
Wider spruc h , vor al l em . zu den Arbe i ten von M .  SARNTHEIN ( 1 9 6 5 -
1 9 6 8 )  und 0 .  SCHM IDEGG ( z . B .  1 9 7 4 ) ! 
D i e  Bärenk lammschuppe i st auf etwa 3 , 5  km Ost-We ster st�ec kung 
aufge sch l o s s en und bes itzt in der oberen Rumer Mure e i ne maxi
mal e  Nord- Südausdehnung von c a . 3 50 m .  Etwa bei Punkt 1 3 3 5  m 
SH ver s chwi ndet die Bär enklamms chuppe unter der Bedeckung der 
Röttinger Bre c c i e  ( P lei sto zän , Minde l- Riß- I nterg l a z i a l  .nach 
R . v .  KLEBELSEERG 1 9 3 5 ; nac h H .  BÖGEL & K .  SCHM I DT 1 9 7 6 : 1 9 6 f f . 
vermutl ich Mindel-Riß- I nterg l a z ia l , mög l i c herwe i s e  auch j ünger ) . 
D i e  l inearen Gefügeelemente der Bärenk l ammschuppe z e i gen e i n  
Abtauehen gegen West be i  Südwe st-Nordo ststreichen . So s ind -
stets bei  verkehrter Lagerung - die älteren Geste ine ( Alpiner 
Buntsandste i n , Re ichenha l ler Schic hte n )  im Westen , d i e  j ünge
ren Geste i ne (Alpiner Musche lka l k , Partnachschi chte n )  " im ·osten 
( Hohenegg fa z ie s  im S inn von H .  P I RKL 1 9 6 1 ! ) . D i e  Ge ste ine des 

Buntsa nd ste i ns und der Re ichenha l le r  Schichten in der oberen 
Rumer Mur e s ind intensiv mite inander verfa ltet ( stehende b i s  
ste i l  nach Nord überkippte F a lten i m  Mete r- b i s  Z ehnermeter
bereich ) . Da 0.  SCHM IDEGG ( 1 9 7 4 : A 1 00 )  die Re ichenha l ler Schich
ten für Ra ibler Schi chten h i e l t ,  vermutete er , daß der Buntsa nd
ste in östl ich von Punkt 1 3 3 5  ein von der I nnta ldecke e inge
schuppter Span s e i . Der mehr fac h gut s ichtbare sed imentäre 
Übergang des Buntsand ste ins i n  d i e  Re ic henh a l ler Schichten 
wi der l egt SCill1I DEGGs Ans i chten e indeutig ( s . a .  G .  HE I S SEL 1 9 7 7 , 
D i s s . : 2 4 3 � 2 50 ,  1 9 7 8 ) . D i e  Bärenklammsc huppe grenzt stets im 
Norden an e iner ste i l  süd f a l l enden Bewegungsbahn an den Wetter
ste i nka lk , der zur Zunterkopf schuppe ge zählt werden muß 
( e inz ige Aus nahme : Fahrweg au f d i e  Thaurer Alm , wo d ie Bären

k l ammschuppe an Hauptdolomit grenzt) . Au f c a . 2 , 5  km l i egen 
( z  . .  T .  basa l e )  Re ichenhal l er Schichten der Bärenk lammschuppe 

nebe n dem Wetterste i nka l k  der Z unterkop f schuppe . Led i g l ich im 
u nteren T e i l  der Bärenk l amm gren z en für kur z  Musc helkalke der 
Bärenk l amms chuppe an den Wette r steinkalk der Z u nter kopf schuppe 
und in der Fo lge gegen Osten Partnachsc hichten . So kann e i n
d eutig au fgeze igt werden , daß das Mu sche lka lkprof i l  Thaur I I  
( M . SARNTHEIN 1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ) ni cht aus sagekrä ftig i st ,  da e s  d i e  

sehr bedeutenden tektoni schen Verhältn i sse unberüc k s i chtigt 
l äßt . D i e  Bärenk l ammsc huppe und die Zunterkopf schuppe pa s sen 
näm l i ch fa z ie l l  überhaupt nicht z u sammen . Das P ro f i l  Thaur I !  
l i egt i n  einem Sche i n ser i enkomp l ex bzw . Sche i n fa z i e skomp l ex im 
S i nn von A �  TOLLMANN ( 1 9 7 3 ) , den M .  SARNTHE IN nicht e rkannt ·hat . 

+) Al l e  bi sher im Karwend e l  be fahr enen a lten Bergbausto l len 
wurden geme i �sam mit P .  GSTRE IN , I n stitut für Miner a lo g i e  
u n d  Petrographie , I nnsbruc k , bearbe ite t .  
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D i e  Z unterkopf schuppe und die Heubergschuppe s ind s i ch faz i e l l  
s e h r  ähn l i c h . D i e  z i em l i ch gestörte Schichtfolge r e icht i n  
be id e n  F ä l len vom Wet terste i nkalk b i s  i n  d e n  Hauptdolomi t .  Der 
we s t l ichste Au f sc h luß der Heube r g s c huppe , d i e  die Z unterkopf 
s c huppe im Ost t e i l  der Zunterköpfe nordvergent übe r fä hrt , dür fte 
der Re st von Wetter s t e i nka l k  nörd l i ch der Guggermauerhütte s e in . 
We i t e r  gegen Osten l i egt Haup tdolomit d e r  Heubergsc huppe ( etwa 
b e i  Punkt 1 5 3 8 , Loka l i tät Kat z e ler ) auf Hauptdolom i t  der Zunter
kop f schuppe ( Sc he inser i e )  . Am Ostrand d e s  Ger s c ha f f l  s e t z t  s ic h  
d i e  Heubergschuppe fort und be s i t z t  am We strand ihre vo l l st än 
d ige (ge s tör t e ) Schichtfo lge ( Wette r s t e i nka l k  b i s  Hauptdolomi t ) . 
We tter s t e i nkalk und N ordalpine Rai b l er Schi chten der Z untetkopf
s c huppe ver schwinden öst l ich der We ißen Re i se unter dem Haupt
do lomit der Heubergsc huppe an einer ste i l  südfa l lenden Bewe 
g u ng s bahn . E i n  Störungskreu z  mi t g roßen Ver set zungen , wie e s  
0 .  S CHM I D EGG ( 1 9 7 3 : A7 5 )  für das Gebi e t  d e r  We ißen Re i s e  
beschre ibt , g i b t  e s  n i cht . SCHM I DEGG h a t  a l lerd i ngs auch d i e  
Exi stenz der Heuberg s c huppe n i c h t  erkannt . 

· 

D i e  ü ber s c hiebungswe iten der e i n z e l nen Sc huppen s i nd a l le i n  
v o n  d er F a z i e s  h e r  nicht able sbar . So i st der über schiebungs
betrag d er Thaurer Schuppe auf d i e  Bärenk lammschuppe trot z 
g l e ic h e r  F a z i esausbi ldung ( in der Mitteltr i a s )  s i cher sehr groß 
( m i ndestens mehrere K i lometer ) , denn überwi egend gren z en 

Re i chenha l l er Schichten ( manchma l auc h Mu sche lka lk oder Part
n a c h s c h i chten ) der Bärenk l ammschuppe an den Hauptdo lom i t  der 
Thau r er Schuppe � Auch der über s c hiebungsbetrag der Bärenklamm
s chuppe übe r  d i e  Zunterkopfschuppe und im Osten der Zunter köp f e  
auc h  über d i e  Heubergsc huppe i s t  beträcht l i c h . G l e ich verhä l t  
e s  s ich mi t d e r  über s c h i ebungswe ite d e r  Heubergschuppe über 
d i e  z unterkop f schuppe . 
Sc h l i eß l i c h  s e i  noch au f die Schü rf lings z one der Thaurer Alm 
verwi esen ( s . a .  G .  HEI SSEL 1 9 7 7 : D i s s , 1 9 7 8 ) . An der Ba s i s  der 
i n  d i e s em Geb i et f lach nord f a l lenden I nntaldeckengrenze l i egt 
z w i s c hen den Gesteinen der I nnta ldecke und der Zunterkopf sc huppe 
vom Thaur e r  Z unt er kopf b i s  we s t l ich der Thaurer Alm e i n  we nige 
Meter bis Z ehnermeter mächt iger Gestei n s z ug aus N .ordalpinen 
Ra i b l er Schichten und vor a l l em aus Wette r s t e i nkalk ( verein z e l t  
auc h frag l icher Mu schelka l k )  ( g l e ic he f a z i e l le Ausbi ldun g )  . 
D i e s e  G e s t e i ne wurden d e r  Z unterkop f s c huppe bei der Über schie
bung d e r  I nnta ldecke entr i s s en und nach N o rden transportier t .  
Dabe i kam e s  s te l l enwe i s e  zur Abtrennung größerer Wetter stein-
k a lk kompl exe und ihre E inschuppung i n  Re i chenha l l er Schichten und 
A l p i n e n  Buntsand s te i n . der Innta ldecke ( Thaurer Alm) . D i e  
S chür f li n g s z one der Thaurer A lm , d i e  a ls e i ner der Bewe i s e  für 
den nordger i c ht e ten Transport der I nnta ldecke auch an deren 
heut i gem Südende anges ehen werd e n  muß , wurde vom Ver fas ser er st
ma l s  erka.nnt ( 1 9 7 7 , 1 9 7 7 : D i s s . , 1 9 7 8 ) . 0 .  SCHM I DEGG ( 1 9 5 1: 1 7 7 
und Taf . 1 9 , Abb . 2 )  hat hingegen d i e  Ra i b l e r  Schichten der 
�chür f l i n g s zone der Thau�er Alm als Kös sener Schichten ange sehen 
u nd den Wetter s t e i nka l k  für P la ttenka l k  gehalten . 
Der Mar t i n s bühe l :  Er wird nicht zur Karwend e l schuppen zone 
ge z äh l t ,  er i st auch ni cht Te i l  der Lechta ldecke , wie z . B .  
G .  HE I SSEL ( 1 9 7 6 )  und C .  HAUSER ( 1 9 7 7 )  annahmen , und woh l  auch 
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n i cht d irekt ( = ohne bedeu tende Störung) der I nn ta ldecke zuzu
ordnen , wie z . B .  A .  TOLLMANN ( 1 9 7 6 ,  tek t . Karte ) g laubt . 
Au fgrund neues ter Untersuchungen ( D . A .  DONOFRIO , G .  HE I SSEL & 
H .  MOSTLER 1 9 7 8 ,  i n  Druck )  muß der Mar t i n sbühe l sowohl au s tek
toni schen a l s  auch aus faz i e l len Gründen pa l äogeographi sch aus 
e i nem Geb i et süd l ich der heutigen I nnta ldecke $t amme n ,  wa s 
a l lerd i ng s  bedeu ten könnte , daß der Mar tinsbühe l ehema l s  Te i l  
der Innta ldecke war . I m  Rahmen d e s  ber e i t s  mehr fach erwähnten 
An- und/oder Auf schubs der obe r- bis unterosta lpinen E i nhei ten 
süd l ich des I nnta l s  auf die Nörd l i c hen Ka lka lpen mü s s en auc h 
d ie Geste ine des Mart insbühe l s  e i nen beträch t l ichen Tr ansport 
gegen Norden dur chgemacht haben . 

3 . 3 . 3 .  Z um Begr i f f  " Karwend e l schuppen zone " 

I s t  e s  nun s i nnvo l l , an s te l l e der bi sher sowoh l be i D�ckentek
ton ikern a l s  auch be i Anhänger n gebundener Tektonik üblichen 
Zwe i t e i l ung d e s  Gebirgsbaus in Lechta ldecke ( bzw . " Lecht a l e in
he i t " ) und I nnta ldecke ( b zw . " I nnta l e i nhe i t " ) e i ne komp l i z ier
ter sc hei nende Mehrg l iede rung in Lec hta ldecke , Karwende l sc hup
penzone , I nnta ldecke sowie we i tere obe ro s ta lpine Ei nhe iten 
( Ma r t i n s bühe l , ( ? )  Schwazer Trias etc . ) ( G . H E I S SEL 1 9 77 , D i s s . )  

e i nzu führ e n ?  I st . der Begr i f f  " Karwend e l sc huppenzone " s innvo l l ?  
D i e  tekto n i schen Karten z . B .  von W .  HE I S SEL ( 1 9 5 8 ) und A .  TOLL
MANN ( 1 9 7 6 ) z e igen e i n  e i gent l ich ei nfaches und übers ichtl iches 
Bi l d . Danach be s i t z t  die I nntaldecke nörd l i c h  ihres Haupt
körper s e in i ge Schuppe n ,  die von A .  TOLLMANN unter dem Begr i f f  
Karwend e l s t irnschuppe d e r  I nnta ldecke z u s amme nge faßt wurden . 
Nörd lich und süd l ich der derart geg l i ederten I nnta ldecke sowie 
�wi schen Hauptkörper und Stirnschuppe auc h i n  Fensterti und 
Ha lbfenstern i st die unter lagernde Lechta ldecke s i c htbar . D i ese 
G l i ede rung , wi e sie s c hon 0 .  AMPFERER ( 1 9 1 1 )  durc hführ te , wurde 
im P r i n z i p , nicht aber im Deta i l  e i nhe i t l ich von den Verfechtern 
und Gegnern der Deckentektonik e i ngeha l ten ! Im D e ta i l  z e igen 
s ic h  manc hma l s tark unterschied l iche Au f f a s sungen , vor a l lem , 
wenn es um die Frage der Abgren zung der I nn t a ldecke zur Lech
t a ldecke im Norden geht . So war s ic h  schon 0 .  AMPFERER se lbst 
nie einig u nd z äh l te e i nma l z . B .  Bärenwandkopf u nd Gams j och zur 
I nntaldecke , später zur Lechtaldecke ( s . a .  S PENGLER 1 9 5 3 : 4 3 ) . 
Verg l e icht man be i sp i e l swe i s e  d i e  Ans i chten von 0 .  AMPFERER 
( z . B . 1 9 2 8 , 1 9 4 2 , 1 9 4 4 ) , E .  SPENGLER ( 1 9 5 3 ) , W .  HEI SSEL ( 1 9 50 ,  
1 9 5 8 , 1 9 7 3 ) , H .  JERZ & R .  ULR I CH ( 1 9 6 6 )  I J .  F R I SCH ( 1 9 7 5 )  I 

A .  TOLLMANN ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 6 )  und G .  HEI SSEL ( 1 9 7 6 ) , so s iept 
man , daß ke i n  Autor mit dem anderen auf der ge samten Strecke 
überal l  über e i n s t immt , manchma l z e igen sich s ogar erheb l ic he 
Abwe i c hungen . Dabei s i nd hier d i e  Ans i chten von M .  RICHTER 
( 1 9 2 9 ,  1 9 3 7 ) und E .  KRAU S ( 1 9 4 9 ) , d ie W .  Z E IL ( 1 9 5 9 : 8 6 , 

Abb . 4 )  s ehr über s icht l ic h  zur D a r s t e l lung gebracht hat , no9h 
gar n icht berück s ichtigt . I nteres sant i st , d aß vermut l ic h  a l s  
e in z i ger W .  Z E I L  ( 1 9 5 9 )  darauf h ingewiesen h a t  daß d i e  I nntal
decke anscheinend e ine " De c k e "  ohne s i chere Nordgre n z e  s e i , 
was wohl gegen i hren Deckencharakter spräche . Verwunder l ich 
s c he i n t ,  daß andere Autoren , d ie eben fa l l s  der I nntaldecke die 
Decke nnatur absprechen ( H .  JERZ & R.  ULRIC H  1 9 6 6 ; J .  FRI SCH 
1 9 7 5 ) , d i e s e  woh l  ni cht unbegründe ten Einwände Z E ILs i n  i hr en 
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Arbe iten nic ht aufgri f fe n ,  sondern im Gegente i l  an AMPFERERs 
starrer G l i ederung f e sth ielte n . D abe i kann woh l  n i emand d i e  
Zuordnung der Bära l plkopf -Kuhkopf s c huppe z ur I nntaldecke bewe i 
s e n , während d i e  vor a l lem i n  ihren We stabsc hnitten sowoh l  
f a z ie l l  a l s  auch i n  ihrem Bauplan sehr �hn l i c he T a l e l e s pitz 
Gams j och- Staner Joch- S chuppe der Lechta ldecke angehören so l l . 
Warum werden Ste i nspit z schuppe und E r z k l ammschuppe a l l geme i n  
d e r  I nnta ldecke zugeordnet , während d i e  Spi e l i s s j och-Engalm
Vompe r Joc h-Schuppe unbed ingt Te i l  der Lechta ldecke s e i n  muß? 
War um so l l  das Geb i et der Ru ederka r spitze T e i l  der I nntaldecke 
s e i n  ( A .  TOLLMANN 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 ) , wenn e s  sich gegen Osten im 
Staner Joch-Gewö lbe forts etzt , das angebl ich Te i l  der Lechta l 
d e c ke i st? Wenn man schon Schuppen m i t  vorwi egend tr i ad i schen 
Schi chtgl i edern der I nnta ldecke z uordne n wi l l  ( Ausnahme Staner 
Joc h-Gewö lbe ) und Sc huppen mit großem Antei l  von Hauptdolomit 
u nd 1 1 Jung schichten 11 der Lechtaldecke z uordnet , warum kann dann 
n i c ht auch die f a z i e l l  ohned i e s  nicht zur Z unterkop f schuppe 
pa s s ende Thaurer Schuppe zur I nnta ldecke ge z äh lt werden , w i e  
e s  E .  SPENGLER ( 1 9 5 3 : 4 4 ) bere its vorgesc h l agen hat1 D i es e s  
F r a g e spi e l  l i �ße s ich noch e i n i ge Z e it fortsetz en . Abs c h l ießend 
s e i  f e stgeste l l t ,  d aß e i n e  Z uordnung von Schuppen der Karwendel
s c huppen z one z ur I n ntal decke oder zur Lechta ldecke in keinem 
F a l l  bewe i s bar i st . Daher i st der neutr a l e  Begr i f f  Karwende l
s chuppen z one angebracht und damit s ind auch d i e  tektoni schen 
Gren zen a l ler E i nhe iten auf die e i n z i g  bewe i s bare Li n ien führung 
f e stge legt ( s i ehe tektoni sche Karte ) . D i e s  bedeutet d ie Ent
kr ä ftung der b i s  vor kur z em noch berecht i gten Argumente 
W .  Z E ILs ( 1 9 5 9 ) ( s . a . G .  HEI SSEL , D i s s . 1 9 7 7 ) . Er st durch d i e  
neue sten Kartieru ngen durch d e n  Ver f a s ser hat s i c h  die große 
Z ah l  von Schuppen und Schür f l i ngen g e z e igt , die woh l ' nur i n  den 
Begr i f f  S chuppenzone pa s sen kann , nicht aber als Decke anges ehen 
werden d ar f , noch d a zu , wo i n  d ie se r  Schuppenzone vie l f ach 
s tarke f a z i e l l e  Unte r s c h i ede zwi s c hen den e i n z e lnen E i rihe iten 
vorhanden s i nd . Bemer ken swert i st auc h die große An z ah l  verkehrt 
g e l agerter Schuppen ;  während i n  der I nnta ldecke u nd Lechtaldecke 
die Lagerung der Schichten höchstens sa iger bis überkippt i st ,  
n i e  j edoc h  inver s . 
Wi e kam e s  zur B i l dung d e r  Karwendel schuppenzone ? 
D i e  e in z e l ne n  Schuppen können pr inz ipie l l  nur aus der von Süden 
nach ' Norden über die Lechta ld eck� vordringe�den I nnta ldecke 
stammen oder im Lauf d i e ser Über schi ebung der Lechta ldecke ent
r i s s en worde n  s e i n . Grund s ät z l ich s i nd beide Mög l i c hk e i ten 
dur c haus denkbar , j edoc h ford e r n  sie beide eine extrem we ite 
Übe r s c hiebung d e r  I nnta ldecke nach Norden b i s  mi ndestens an 
d i e  he�tige Nordgre n z �  der Karwende l s c huppenz one . Schuppenbi ldung 
i nnerhalb der I nnta ldecke i st ja durchaus mög l i c h  und sogar 
häu f ig ( s i ehe Prof� l e ) . Wicht i g  i st j edoch , daß die Schuppenb i l 
dung dabe i nicht unbed i ngt a n  der Deckenst i r n  vor s i ch gehen 
m�ß , sondern häu f ig auch i n  Deckenmitte oder sogar in der Nähe 
ihr e s  heutigen Südrand s ( s .  P ro f i l e  8 ,  2 5- 3 7 ) .  Werden nun der
art ige Schuppen von den we iter vordr ingend e n  süd l i c he ren T e i l en 
d e r  Decke über fahren und witte r n  später wied e r  z u fä l l i g unter 
dem Eros ions rand der Decke heraus , glaubt man Sti r n s c huppen zu 
s ehen , obwohl d i e s e  Schuppen stets we it von der Deckenstirn 
entfe rnt waren ! E s  i st a l so i nner halb der Karwend e l s c huppen zone 
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i n  k e i nem Fa l l  der Nachwe i s  e iner echte n Stirnschuppe z u  
erbr ingen ! Se ltene r dürfte d i e  B i ldung v o n  Dachschuppen d e r  
Lechta ldecke s e i n . Hier i st e i n  Fa l l  bekannt , näm l i ch d ie Sul
z lek l ammschuppe . Sie muß j edoch der Lechta ldecke z ugeordnet 
werden u nd ist nicht T e i l  der Karwende l sc huppen z one . 
Wie bere its betont , i st a l so mit sehr großen überschiebungswe i
ten zu r echne n ,  wobe i genaue Angaben ni cht gemac ht werden 
können . Be im Ver such e i ner tektoni schen Rück formung , z . B . anhand 
P ro f i l  8 ,  bekommt die I nnta ldecke , de ren tats ächl iche s  Nord-
und Südende j edoch ni cht bekannt i st ( ! ) , e ine Nord- Südausdeh
nung von mindestens 3 1  km . D i es e  3 1  km I n nta ldecke mü s s en nun 
im P r i n z ip süd l i ch der Schuppen der Karwende l schuppen zone ange
o rdnet werden . Für d ie tektoni sche Rückformung der Karwendel
schuppen z one s ind keine Angaben mög l i c h , da die Herku n ft der 
Schuppen ungeklärt i st und Rei hen fo l ge und Mechan i smu s der 
Schuppung nur in e i n z e lnen F ä l l en bekannt s i nd . Betrachtet man 
j edoch d i e  bekannten Bei s pi e l e  von Sc huppenbi ldung aus der 
I nnta ldecke und au s der Karwendel schuppenz one , so kann man 
ebe n fa l l s  große Nord- Süderstreckung erwarten . D i e  Karwendel
schuppenz one wiederum muß im P r i n z i p  süd l i ch der Lechta ldecke 
ange nommen werden ,  die s i e  heute ki lometerweit über fahren hat . 
So ergeben s i c h  be i Au sgl ättung der tekton i schen E i nheiten 
Nord- Südbeträge im Z ehnerki lometerbereich , v i e l l e icht sogar 
darüber . Damit dür fte n  a ll e  für gebundene Tektonik sprechenden 
Argume nte widerl egt s e i n . 

3 . 4 .  Ste i l stel lung von Deckenbahnen und Schuppengren z en , Südver
gen z e n  am Karwende l südrand , T i e f gang der Nörd l ic he n  K a lkalpe n ,  
I nnta l störungs z one etc . 

Seit j eher wird die Frage d i skutiert , ob ste i l stehende Bewegung s 
bahne n n i cht etwa e i n  Bewe i s  gegen gr oße Transportwei ten s ind . 
D i ese F rage i st vore r st im S i nn von A .  TOLLMANN ( 1 9 7 1 : 3 5 5 , 
1 9 7 3 :  1 50 )  zu beantwo rten , wonach ste i l stehende übe r s c h i ebung s 
bahnen keineswegs ger inge Transportwe iten bed ingen . Tats äch l ich 
wurde i n  der b i s her igen Literatur vie l fach die An zahl s o l cher 
ste i l stehender Bewegungsbahnen sehr überdeutet ( z . B . K .  BEURLEN 
1 944 : 2 54 ) . So steht die Nordgrenz e der I nnta ldecke im Karwendel 
auf etwa 20 km Länge ( Hocha lmsatte l b i s  Vomper Berg ) f a st söh l ig 
ode r  f l ac h  b i s  mitte l ste i l  süd f a ll end und nur auf etwa 1 5  km 
( vom Hochalmsatte l gegen Weste n )  ste i l  nach Süden gene igt b i s  

mehr o d e r  minder saiger . Aber a u c h  i n  d i e s em Gebi et i st anzu
nehmen , daß d i e  Deckengren z e  gegen Norden h i n  wieder f lacher 
w i rd . Daß derarti ges mög l ich wi rd ,  z e i gt j a  be ispie l swei s e  d i e  
Arnspitz - Hochwörnerschuppe , deren tekton i sc he Nordgr e n z e  be im 
E i nt r i tt i n s  Karwend e l geb i r ge sehr ste i l  steht , im Gebiet der 
West l i chen Karwend e l spitze j edoch f lach wird ( s . a .  Pro f i le 1 9 ,  
1 7 ,  2 1 ) . Fast durchwegs r e l ativ ste i l  i st das E in f a l l en der 
z a h l r e ichen Bewegungsbahnen am Karwende lsüdrand vor a l l em in 
d e r  Karwend e l schuppenzone , östlich des Thaurer Z u nterkop f s  
auch das d e r  I nnta ldec kengr e nz e .  Für d a s  Ste i l ste l len der 
Bewegungsbahnen s ind - wi e bereits meh rfach e rwähnt - r e l ativ 
spät e i nwirkende tekton i sc h e  Vorgänge verantwortl i c h  z u  mache n , 
d i e  dem bere its f er ti gen D ecken- und Schuppengebäude der Nörd
l ichen Kalkalpen noch te i lwe i se erhe b l iche Ver änderungen au f -
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prägten . Geme i n t  i s t  der bere i t s  erwähnte An- und/oder Au f schub 
d e r  s i c h  süd l ich der Nörd l ichen Ka lka lpen be f i ndenden we i teren 
o be r - , mi tte l - und unterosta lpinen E i nhe i ten . D i eser tekton i sche 
Akt ist j a  s e i t  langem bekannt und die B i ldung der See fe lder 
Senke wird i hm zuge s c hr i eben . Auch aus Gebi eten we s t l i c h  davon 
w i rd e ine mehr oder minder starke überkippung der Kalka lpensüd
g r e n ze , a l so ein Abtau e he n  der Ka l ka lpen unt�r d i e kr i st a l l inen 
E i nheiten beschri eben ( vg l . z . B .  0 .  AMPFERER 1 9 3 0 ;  R .  OBERHAUSER 
1 9 7 0 : 4 8 2 ; U .  DOERT " &  D .  HELMCKE 1 9 7 6 ;  M .  KÖHLER 1 9 7 7 ) . Im 
Karwende l  hat man ein Abtaue hen der Nörd l iqhe n Ka lka lpen nach 
Süden b i s her n i c ht angenommen , sondern im Gegentei l ein deut l t 
c he s  Aus heben i n  d i e  Lu f t  ( s .  z . B . A .  TOLLMANN 1 9 7 3 : 3 5 , Abb . 
1 6  e tc . ) .. D ie geo log i sche Neuaufnahme im Karwend e l  hat nun 
ge z e igt , daß die I nn ta ldecke - dur c h  z ah l r e i che Au fschlüsse von 
der See f e ld e r  Senke bis zum Hohen Weg in I nn sbruc k be legt -
gegen Süden i n s  I nntal abtaucht . D i eses  Abtauehen der Innta l 
d e c k e  ver langt e i n  genere l le s  Abtauehen d e r  Nörd l i chen Ka lk
a lpen im Raum Karwendel .  

Wie muß man s i ch nun das über fahren der. Nörd l ic hen Ka l kalpen 
durch d i e  k r i s t a l l i nen E inhe iten im Raum des Karwende lgebi rge s 
vor s te l l en : 
1 )  D i e  Nörd l ichen Kalka l pen haben ihren he ut igen Standort nach 
e i nem g roße n Transport von Süden na ch Norden bere i ts erre icht . 
D i e  G l i ederung i n  d i e  e i n z e l nen E i nh e i te n , a l so be zogen auf das 
Karwend e l gebirge : Lechta ldecke , Karwende lschuppen zone , I nnta l 
d eck e , i st abg e s c h l os s en . D i e  Bewegungsbahnen l i egen i m  a l lge
me inen f la c h  ( Abb . 2 1 , Nr . 1 ) . 

2 )  Aus dem Süd e n  drängen die E inheiten des Untero s t a lp i n s  und 
M i t t e lo st a l p i n s  ( im S i nn von A .  TOLLMANN ) und auch Te i l e  des 
Oberost a lp i n s  ( z . B .  eventue l l  die Grauwackenzone und die 
Schwa z e r  T r i a s , we i ters das Geb iet des Mar t i n sbühe l s  etc . ) nach 
und übe r f ahren d i e  obero sta lpi nen Nörd l ic he n  Ka lka lpen (Abb . 2 1 , 
N r . 2 ) . 
3 )  Dur c h  d i e  s i c her l ich a l s  bedeutend zu be z e ichnende Au f s c h i e
bung der E i nhei ten au s dem Süderi übe r d i e  Nörd l ichen Kalka lpen 
kommt e s , hervorgerufen durch die Au f l a s t  der über f ahr enden 
E i nh e i ten z um Abtaue hen der E inhe i ten der Nörd l i chen Ka lkal pe� 
n a c h  Süden . D i e s e s  Abtauehen i st heute b i s  an den Ostrand des 
Karwendel gebirges g e s ichert ( Abb . 2 1 , Nr . 2 ) . 

4 )  Das  ü ber fahren der vornehmlich kr i sta l l i nen E inhe iten bewi rkt 
i nnerha l b  der Nör d l ic he n  Ka lkalpen d ie ve r s c hieden s t e n  tektoni
schen E r schei nungen , wobe i e s  neben der unter schied l ichen Z u s am
men se t zung der Geste ine i nnerha l b  der e in z e lnen kalka l p i nen 
E i nhe i te n  vor a l lem auch auf die An zahl der Bewegungs bahnen 
a nkommt , die den heuer l i ehen Druck au s dem Süden aus g l e i chen 
können . 
Geme i nt i st f o l gende s : Trotz a l ler Unter g l i ederungen i st d i e  
I nntaldecke e i n  r e lativ starrer Körpe r , der auf e i nen erneuten 
Druck we sent l i ch l angsamer reagieren k an n , als die unter lagernde 
Karwendel s chuppenzone . I n  der Karwend e l s c huppenz one g ibt es 
e ine U n z a h l  von Bewegungsbahnen ( = Schuppengre n z en ) , d i e  s ehr 
l e i cht den erneuten Druck au s '  dem Süden dur ch S te i l ste l l en der 
ü b e r s c h i e bungsbahnen und Emporheben d e r  e in z e lnen Schuppen 
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au s z ug l e ichen vermochten , v i e l  l e ichter ebe n ,  a l s  d i e  r e l ativ 
starre und träge r eagie rende I nntaldecke . 
So i st nicht nur das Heraus heben von Zunte rkop fschuppe , Thaurer 
Sc huppe usw . z u  erkl ären , sondern auch d ie f a st sa igere Decken
grenze der I nnta ldecke östl ich des Törl und auch d i e ( sche inbare ) 
Südvergenz der K l e in f a ltunq an der I nnsbrucker Nordkette inner
halb der I nntaldecke , die n ichts anderes i st a l s  der Hinwe i s , 
daß durch den Andruck aus dem Süden auf die Nö rd l i chen Kal k a l 
p e n  die Sc huppen d e r  Karwende lschuppen zone r a s c h e r  n a c h  Norden 
transporti ert wurden als die I nnta ldecke , wodurch es z u  Unter
s ch iebung s e f f e kten gekdmmen i st ( s i ehe auch Abb . 2 1 , Nr . 3 ) . 
Daß das Ste i l s te l l en der Bewegungsbahnen und Emporheben der 
Schuppen der Karwende lsc huppenzone im östl i chen Karwende l 
stä rker i s t  a l s  im we stl i che ren Karwendel , dür fte mög l i che r
we i se eben auf den Umstand z urück zufüh ren se in , daß im Bereich 
des ö stl ichen Karwende l s  noch die Schwa z er Trias zu berück
s ichtigen i st ,  währ end in den westl icheren Ab s c hn itten die 
k r i sta l l inen E i nhe iten mehr oder we niger d i rekt auf die kalk
a lpinen E i nhe iten des Karwende l gebi rges aufge fahren s ind . 
So s ind letzt l i c h  mit dem über fahren der vorwiegend kr i sta l
l inen E inhe iten auf die Nördl ichen Ka lkalpen im Raum de s Kar
wende lgebirges a l l e  tekto n i s chen Phänomene e in fach und deutlich 
z u  erklär e n .  Das Ste i l stehen so mancher Schuppen- oder Decken
gren z e  braucht n icht mehr l änge r e in Dorn im Auge z u  s e in , 
ebensowenig wie das Emporheben e i n i ger E inhe iten ( Z unterkopf
geb iet ) in Höhe n ,  die e i ge nt lich l ängst s c hon im I nntalde cken
niveau l iegen . 
Durch das Abtauehen der Nörd l i chen Kalkalpen nach Süden unte r 
d i e  kr i stal l inen E inhe iten wird er stma l s  auch d i e  e i genartige 
stockwerksähn l iche Verte i lung der Große inhe iten in den Nörd l i 
c h e n  Kalkalpe n  k l a r . Wenn man A .  TOLLMANN s  Abb i l dungen ( 1 9 7 6 : 
1 8 6 ,  Abb .  6 8 , und vor a l l em 1 9 7 3 : 3 5 , Abb . 1 6 ) betrachtet , so 
f ä l lt auf , daß die tieferen ka lkalpinen E i nhe iten im Norde n ,  
d i e  höheren kalkalpinen E inheiten i m  Süden zu f inden s ind . Die 
aufgrund der neuen Erke nntn i s s e  abgeände rte Dar ste l l ung der 
Abb . 1 6  von A.  TOLLMANN ( 1 9 7 3 : 35  ) macht d i e s  noch deutl icher 
( s iehe Abb . 1 .8 ,  1 9 ,  2 0 ) . 

Auch daraus wird e r s i chtl ich , daß die Nörd l ichen Kalkalpen gegen 
Süden abtauchen mü ssen , _ denn das Erosionsniveau i st übera l l  
z ieml i c h  g l e i c h . Wenn i m  Norden demnach d i e  höheren E inhe iten , 
die im Süde n noch aufge schlo ssen s ind , feh l e n , he ißt d i e s  ni chts 
andere s ,  a l s  daß die höheren E inhe ite n _im Norden bere its ober
halb d e s  E ros ionsniveau� l iegen und dahe r heute fehle n . Gegen 
Süden s ind s i e  j edoch deshalb noch e rhalte n , we i l  der Tie fgang 
der Nördl i chen Kalka l pen _gegen Süden z unirrunt ( 1;\bb . 20 ) . 
Somit i s t  über die ehema l ig e  Nordgrenz e d e r  Karwende lschuppen
z one und der I nntalde cke heute n icht s  mehr aus z u s agen ! 
Sowohl d i e  Karwende l s chuppenzone a l s auch d i e  I nnta ldecke können 
früher wesent l ich we iter nach Norde n gereicht habe n , a l s  die 
heutigen Eros ionsränder andeuten könnten . Schon 0 .  AMPFERER 
( 1 903 : 200 ) deutet d ie s  bere its an , wenn e r  s agt , d aß . . .  "di e  

mächtige Vomper - Hi nterautaler P l atte" ( geme int i st d i e  I nntaldecke ) , 
"we l che j etzt hauptsächl ich mit der großen Wand endigt" ( geme int 
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s i nd d i e  Lal iderer Nordwände ) ,  "e in st weit nach Norden vorge
r e i cht und dabei a l s  s c hwere mächtige Decke" ( ! )  . .  "mindestens" . .  
( ! ) . .  " d ie Z one der j ungen Schi chten unter s ic h  verborgen hat ! 11 
0 .  AMPFERER hat somit vor 7 5  0ahren bere its d i e  S ituation 
we itestgehend r ichtig e i ngeschät zt , bes ser a l s  er d ie s  in 
s päteren Jahren getan hat ! 

Für das Au ftreten der inten s iven K l e i n f a ltung vor a l l em de s 
Buntsandste ins , de r Re i c henha l ler Sc hic hten und des Mu sche lkalks 
der I nnta ldecke am Karwende l südrand gibt e s  auch e i ne Erklärung : 
E s  f ä l lt au f ,  daß s i ch diese K l e in fa ltunq vorwi egend im Kern 
großer Anti k l inalen f indet , z . B . im Kern de r So l steinantik l i 
n a l e  und i m  Süd f lüge l  d e r  Z ir l e r  Mähder- Synk l inale , d e r  j a  
n i chts anderes a l s  der Nord f lügel e iner ero s i v  und tekton i s ch 
f e h lenden weiteren Anti k l in a l e  der I nnta ldecke i st .  We iters 
f ä l lt auf , daß der Wetter ste inka lk der I nnta ldecke von d i e s e r  
F a l tung ( fa st )  nicht betrof fen i st .  E r  wirkt a l so a l s  kompeten
te s Geste in , während die ä l teren Sch ichtg l i eder s ich wie i nkom
pete nte Geste ine verhalten und durch diese i nten s ive Fa ltung 
d e n  entstandenen P l atzmange l im Kern der Anti k l i n a l e  auszu
g l e i chen versuc hen . Diese E r s cheinung i st sehr gut auch in k l e i
n e r em Rahmen zu beobachten , und zwar bei  der s i c h  zur Gän z e  i n  
Rei c henha l le r  Schichten be f indl ichen Fa lte i m  Frau-Hitt-Graben 
knapp oberha l b  der Schäfe rhütte ( vg l . P ro f i l  8 ,  Abb . 6-7 , 2 2 - 2 3 ) . 

Z um T i e fgang d e r  gesamten Nörd l i che n Ka lkalpen im Raum Karwen
de l s e i noch fo lgendes angemerkt . Z .  B .  errei cht d i e  I nntaldecke 
i n  P ro f i l  9 vermutl ich unte r dem Hohen Gle ir sch ihren größten 
T i e f gang bei ca . 2 000 m unter dem Meere s spiegel . D i e s e  Angabe 
kann a l s  r e l ativ s i cher gelten und ergibt s i c h  aus dem Gesamt
b i l d  des geologi schen Baus des Karwendelgebirge s . Mit zunehmen
der Tie fe werden natü r l i ch auch die Angabe n ungenaue r . Al s 
vo l l kommen s icher kann j edoch ge lten , d aß d i e  Karwendel schup
pen z one unter der ge samten I nntal de c ke durc hz ieht und ihr so

mit e ine ge�i s se Mächt igkeit zugebi l l igt werden muß . Au f P ro f i l  
9 s ind e s  c a . 1 000 m .  D a s  Durchz iehen d e r  Karwend e l s chuppenz one 
unter der I nnta ldecke wurde j a  bere its ausreichend e r l äutert 
und i st auch aus der b e i gefügten tektoni s c hen Karte ( Abb . 2 4 )  
e i ndeutig er s ichtl ich , näml ich e r s tens am O stende der I nnta ldecke , 
wo die süd l i che und die nördl iche Sc huppen zone ane inandergren z en , 
und zwe i tens a nhand der Tats ache , daß gegen Westen sowohl im 
Norden a l s  auch im Süden eine Schuppe nach der a nderen unter 
d e r  immer breiter werdenden I nnta ldecke verschwi ndet ( s . Abb .2 4 )  
was nun unterhalb der Karwende l schuppe n z one l i egt , b l e ibt Deu
tung . Die Vermuturig l iegt j edoch nahe , daß mi t der Lechtal -
clecke z u  r echnen i st . So wäre i m  Karwend e l  mit e i nem maxima len 
� i e f gang der Nörd l ichen Kalkal pen zwischen 4 000 und 6 000 m 
uriter dem Meere s spiegel zu rechne n . 
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I nnta l störung s z one und d i e  Fortsetzung der S i l l störung ( S i l l
ta l st�rung ) i n  der sogena nnten G l e i er s chstörung 

D i e  sogenannte I nnta l störung ( A .  TOLLMANN , 1 9 7 6 :  5 9 , Abb . 1 8 )  
i st ,  wie d i e  Abbi ldungen 1 9  und 2 0  der vor l i egenden Arbe it z e i 
gen , a l s  gan z e s  Störungsbünde l ( = Störungszone)  zu bez e i chnen . 
An der I nnta l störungs z one wurden die Nörd l ichen Ka lka l pen ( Kar
wende l ) von den nachdrängenden ( vo rwi egend ) mitte l o sta lpinen und 
unterostal pinen E i nhe ite n  überfahr en ( s iehe die vorangegangenen 
Er l äuterunge n )  . D i e  tektoni sche Gren ze Martinsbühe l - I nntaldecke 
( Martinswand ) i st demnach bereits Te i l  der I nnta l störungs z one . 
Die Exi stenz der sog ena nnten G l e ierschstörung ( A .  TOLLMANN , 
1 9 7 6 : 5 9 , Abb . 1 8 ,  tektoni sche Karte , Taf . 2 ;  1 9 7 6 : 30 , Abb . 1 6 ,  
( i n BECKEL , L . , 1 9 7 6 ) ) · konnte bi sher im Ge lände ni cht be stätigt 

werden . Vie lmehr hat s ic h  g e z e i t ,  daß die Gr äbe n an der I nns
brucker Nordkette nicht an ( erkennbaren ) Nord- Süd störungen ange 
legt wurden . Hingegen s ind es Ero s ionsersc he inungen , ausgehend 
von der Karwende l schuppen zone , die im fortgeschr ittenen Stad ium 
die I nnta ldecke bere its vol l  erfaßt haben ( s . a .  G .  HE I S SEL , 1 9 7 8 , 
i n  Druck ) . I n  den Sate l l itenbi ldern i st e ine beträcht l iche 
An z ah l  der auskarti erten Decken- und Schuppengre nz en s i chtbar . 
Auch wird durch d i e s e  Auf nahmen die e igene Vermutung ver stärkt , 
wonach d ie Solsteinantikl inale s i ch in der Hohen Munde fort
s etzt und n i cht im Tschi rgant ( etc . ) . 

3 . 5 .  Sche ins e r i en und Sche infa z ie skomp l exe und ihre Bedeutung 
( s . a .  A .  TOLLMANN , 1 9 7 3 : 1 4 9 f f )  

Das tektoni sche Z usammentre f f e n  ähn l ich a l ter oder g l e ich a lter 
Ge ste ine von ver s c h i edenen E inhe i ten i st im Karwende l ein über
raschend häu f iges Phänomen . 
Schei n s e r i en kommen vor a l lem in der Karwende l s c huppenz one · 
( sowo h l  nörd l ich a l s  auch süd l ich der I nntaldecke ) vor , fast 
j ede Schuppe könnte dafür a l s  B e i s p i e l  dienen . 
D i e  Abtrennung der Karwendel schuppen z one zur Lechta ldecke wird 
eben f a l l s  auf we ite Strecken durch das z ahlre iche Auftreten von 
Sche i nser ien mitunter erschwert ( z . B .  R i s s er F a lk , . . .  ) .  
Aber auch d i e  I nnta ldecke i st mit z ah l r e i chen Sche inserien aus
ge stattet , durch deren Erkennen ganz neue Aspekte bei der Ent
s c hl ü s s e l ung der Tekton ik beachtet werden �üs sen . So wäre a l s  
Be i sp i e l  d i e  Lafatscher Roßkopf -Bette lwur f nordwand-Antik l inale 
z u  nenne n ,  deren nunmehr e rkannte Exi sten z  n i c ht nur r e i n  wis
sen scha ftl i che Neuerkenntn i sse nach s ich z ie ht ( bedeutende Ver 
größerung d e r  Süd-Nordübe r sc h i ebung innerhalb d e r  I nnta ldecke , 
. . .  ) , sondern mög l i cherwe i se e i ne s Tages von großer wi rtsc ha ft
l icher Bedeutung werden kann . Immerh i n  i st damit das Ho f f nungs
gebiet de s B l e i - Z inkbergbau s um e i n  V i e l faches größer - a l s  
b i sher angenommen . Mit e inem Fördersto l len i n  da s I nnta l  könnte 
so e i n  Proj ekt e i ne s  Tages r entabe l werden . 
Vor a l l em aber hat s i ch ge z e igt ,  daß P ro f i laufnahmen in ni cht 
erkannten Sche i n serien ( Prof i l  Thaur I I , M SARNTHEIN , 1 9 6 5 )  mit 
daran Schuld tragen , daß die Ausdeutung der Tektonik und die 
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Rekon struktion p a l äogeog raphi scher Verh ä l tn i s se f eh lerhaft i st 
( M . SARNTHEIN , 1 9 6 7 ; J .  FRI SCH , 1 9 7 2 ) . 

So z e igt s i c h  deutl ich , daß e i ne genaue geologi sche Au fnahme mit 
deta i l l i er ter tektoni scher Aus deutung die Grund l age für nach fo l 
gende ( und s i c her l ic h  sehr notwend ige ) mikro fa z ie l le U nter s uchun
gen etc . s e i n  muß u nd n i c ht umgekehrt . 

3 . 6 .  D i e  Notwendigkeit d e s  Erkennens de r Tekton i k  für Proj ekte 
von wirtscha ftl icher Bedeutung 

Wenng l e i c h  s i ch d ie vor l i egende Arbeit au f z um T e i l  sehr deta i l 
l i e rte U ntersu chungen stützen kann , s ind d am i t  noch lange n i cht 
a l l e  w i s senschaftl ichen Prob l eme g e l ö st . Für die we iteren Unter
suchungen ( s . �. G .  H E I SSEL , D i s s . 1 9 7 7 : 2 8 9  f f )  i st j edoch damit 
e in e  neue Grund l age gescha f f en . 
Gerade d i e  Nähe des Karwende lgebirges z um dichtbe s i ede lten I nn
ta l e rmö g l icht e ine s i nnvo l le Nutzung r e i n  w i s senschaftl icher 
Erkenntn i s se z um Vorte i l  weiter Bevö lkerungskre i s e . 
An er ster Ste l l e  wäre hier d i e  Nutzung d e s  Wa s sers des Karwen
d e l g ebi rge s z u  nennen . Au fgrund der überaus ger i ngen Verkar stung 
d e s  Karwende l s  ( s . a .  R . M .  ECKART , 1 9 7 7 : 1 2 2 f f )  s i nd d i e  hydro
( ge o ) log i sc he n  P ro b l eme vor a l lem durch die mög l ic h st genaue 
Kenntni s des Geb i rg s baus i n ·den Gri f f  z u  bekommen . Durch d i e  
erhe b l ichen Neuerkenntni s s e , den Gebirg sbau betre f fend , i st s o  
e ine Vie l z ah l  hydro log i scher Phänomene neu zu deuten bzw . 
e r s che int e i ne Deutung erst mög l i ch . 
Für den Bergbau L a f atsch ( B l e iberger Bergwerks-Union)  erg ibt 
s ic h  aufgrund der neuen Ergebn i s s e  e in we s entl ich größeres Ho f f
nung s geb i et . Auch be i der Frage nach den Au swir kungen der Sti l l 
l egung d e s  Sal zbergbau s i m  Hal ltal i st vornehml ich auf den 
G e b i rgsbau zu achten . 
Für das a l s  Straßentunnel zur D i s ku s s io n  ge ste l lte Pro j ekt e iner 
Nordumfahrung von I nnsbr uc k  ( "Nordtangente " )  w i rd bei der P l anung 
von großer Bedeutung die Beachtung des Abtauc hens der I nnnta l 
d e c k e  nach Süden ( Tunn e l  errei cht N ähe d e r  Deckengrenze ode r  
durchquert d i e s e  s ogar ) u n d  d i e  i nten s ive K l e i n f a ltung der Ge ste i
n e  i nnerhal b  der I nntaldecke sein ( s . a .  P r o f i l  9 ,  1 2 ; 1 0 ,  2 5 ) . 
We itere Be i spi ele h i e z u  G . · HE I SSEL , D i s s . ( 1 9 7 7 : 2 90- 2 9 3 ) . 

3 . 7 .  Karwend e l - Decken- und Schuppenbau oder gebundene Tektoni k ?  
Z u s ammen f a s sung 

Die I nnta ldecke 

I st im Karwend e l  unbed ingt als tektoni sch a l l se its begrenzte 
V i e l f a z i e sdecke mit sehr große r Süd-Nordtransportweite über 
ihre unt.e r  lagernden E i nhe iten anz u s ehen . D i e  Mind e st transport-
we ite der I nnta ldecke beträgt meh r  a l s  3 0  km . D i e  tatsäc h l i che 
Transportweite i st we sentl ich . größer . Die tekton i sche Umgrenzung 
der I nntaldecke l i egt heute e i ndeutig vor . Die tatsäch l i che Au s
dehnung der I nnta ldecke nach Norden und Süden i st aufgrund der 
Ero s ion ni cht mehr rekonstru ie rbar . Der Begr i f f  "Decke " i st im · 
Karwende l berecht i gt . 
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D i e  E i nhe iten der darunter l iegenden Karwende lschuppen zone 
l i egen pal äogeogr aph i sch zwi schen Lechtaldecke und I nnta ldecke . 
Für d ie Sc huppe n der Karwend e l sc huppenzone i st der Begri f f  
"Decke" nicht z u l ä s s i g . E s  hand e lt s ich hiebe i a l so um reine 
Sc huppentektonik , j edoch muß ebenfa l l s  (wi e bei der Innta ld ecke 
und Lechta ldecke ) mit me i st großen bis te i lwe i s e  sehr großen 
Transpo rtwe i ten gerec hnet werden . Da und dort kann d i e  Transport
we ite e i n z e l ner Einhe iten der Karwendel schuppenzone auch ger i n
ger s e in . 

D i e  Lechta ld ecke 

I st die pa läogeograph isch nörd l i chste Ei nheit und ebenfa l l s  
e ine nordvergent bewegte Vie l fa z i e sdecke . Sie i st nur i m  Nord
karwendel aufgeschlos sen . 

Der ( Fern) tran sport a l ler E i nhe iten erfolgte stets von Süden 
nach Norden . 

Somit handelt es s i ch im Karwende l  um e ind eutige und aus geprägte 
Decken- und Sc huppentektonik ! 
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OTT , E .  ( 1 9 6 6 ) : D i e  g e s t e insbi ldenden Kalka lgen im Schlauchkar 
· ( Karwende lgebirge ) .  - Jb . Ve r . Schutz d .  Alpenp f l an z en , 3 1 , 

1 - 8 ,  9 Abb . , 2 Ta f . , München . 
OTT , E .  ( 1 9 6 7 ) : Segmen t i erte Kal k schwämme ( Sphi nc t o zoa ) aus der 

a lpinen Mitte l t r i a s  und ihre Bedeutung als R i f fbi ldner im 
We tter ste inka lk . - Abh . Bayer . Akad . Wi s s . , math . -natw . Kl . , N . F . , 
1 3 1 ,  9 6  S . , � Abb . , 5 Tab . , 1 0  Taf . , München . 

P I RKL , H .  ( 1 9 6 1 ) : Geo logie d e s  T r i a s - S tr e i f e n s  und d e s  Schwa z e r  
Dolom i t s  süd l i c h  d e s  I nn zwi schen Sc hwa z u n d  Wör g l  ( Ti ro l ) . -
J b . Geo l . B . -A . , 1 04 ,  1 - 1 50 ,  9 Abb . , 7 Ta f . , Wien . 

POLL , K .  ( 1 9 6 7 ) : D i e  D i sku s s ion des Deckenbaue s  in den Nörd l i 
c hen Kalk a l pen � - Z bl . Geol . P a l äont . ,  I ,  1 9 6 7 ,  8 8 9 - 9 1 6 ,  1 07 9 -
1 1 1 6 ,  Stuttgart . 

· 

P RODEHL , C .  ( 1 9 6 4) : Auswertung von Re f raktionsbeobachtungen im 
bayer i sc hen Alpenvo r land . - Z . Geophy s i k , 3 0  ( 1 9 64 ) , 1 6 1 - 1 8 1 , 
7 Abb . , Wür z burg . 

RICHTER , D .  ( 1 9 74 ) : Grundriß der Geo log i e  der Alpen . - 1 0 1 Abb . , 
6 Tab . , 2 T a f . ,  Wa l te r  de Gruyter , Ber l i n , New York . 

RI CHTER , M .  ( 1 9 2 9 ) : D i e  Struktur der nördl ichen Ka lka lpen zwi
schen Rhe in u nd I n n . - N . Jb . Mi n . etc . , Be i l . ,  6 3 , B,  1 - 6 2 , 
S tuttga r t . 

RICHTER , M .  ( 1 9 30 ) : Der osta lpine Deckenbogen - E i ne neue Syn
t he s e  z um a l pi nen Deckenbau . - Jb . Geo l . B . -A . , Bd . 80 ,  1 9 30 , 
H . 3-4 , 48 7 - 540 , 7 F ig . , 1 Ta f . , Wien . 

R I C HTER , M .  ( 1 9 3 7 ) : D i e  deutschen Alpen und ihre Ents tehung . -
Gebr . Borntraege r , Ber l in . 

ROTHPLETZ , A .  ( 1 8 8 8 ) : Das  Karwende lgebirge . - Z . dt . ö sterr . Alpen
verein , 1 8 8 8 ,  40 1 -47 0 ,  29 Abb . , 9 Taf . , 1 Kt . �  München . 

ROTHPLET Z ,  A .  ( 1 8 9 4 ) :  E i n  geolog i sc her Quer schn i t t  durch . die 
O s t a l pen etc . - 2 6 8  S . , 1 1 5 Abb . , 2 Taf . ,  S tuttgart ( Schwe i 
z erbar t ) . 

SADEDD IN , W .  ( 1 9 7 5 ) : Der Bau der Übersch iebungs z ene der I nnta l 
De�ke zwi s chen Ha l l t a l  und Mahdgr aben ( T i ro l ) . - Unverö f f . 
D i s s . , Phi l . Fak . Univ . I nnsbruck . 

SADEDD IN , W .  ( 1 9 7 6 ) : Beiträge zur Mikrofauna des Jura nordöst
l ich Hal l  i n  T i r o l . - Geo l . P a l äont . Mi t t . Innsbruc k , 5 ,  1 - 8 ,  
2 Ta f . , I nnsbruc k . 

SARNTHE IN , M .  ( 1 9 6 5 ) : Sedimentc l og i sche P ro f i l r e ihen aus den 
mitte l tr iad i sc hen Karbonatge s t e i ne n  der Ka lka lpen nörd l i ch 
und süd l ic h  von Inn sbruck . - Verh . Geo l . B . -A . , 1 9 6 5 ,  1 1 9 - 1 6 2 ,  
1 Ta f . , Wien . 

SARNTHEIN , M · ( 1 9 6 6 ) : .  Sed imentc logi sche P ro f i l r e ihen aus den 
mi tte l t r iadi schen Karbonatgeste inen der Kalka lpen nörd l i ch 
und süd l ich von Innsbr uck . - 1 .  For t s e t z ung . - Ber . nat . -med . 
Ver . I nnsbruck , · 54 ,  3 3 - 5 9 , 5 Abb . , Inn sbruc k . 

</ SARNTHEIN , M .  ( 1 9 6 7 ) : Ver such e i ne r  Rekon struktion der mitte l 
triad i schen Pql äogeograph i e  u m  Innsbruc k , Ö st e r r e i c h . - . 
Geo l . Rds c h . ,  5 6 , 1 1 6 - 1 2 7 ,  4 Abb . , 1 Taf . , Stuttga r t . 

� SARNTHEIN , M .  ( 1 9 6 8 ) : Ber i cht 1 9 6 7  über geo log i sch- sed imente lo
g i sche Au fnahmen am Karwendel - Südrand ( B l at t  Inns bruck
Umgebung ) .  - Verh . Geol . B . -A ; , 1 9 6 8 , H . 3 ,  S . A5 1 -A5 3 ,  Wien . 

SCHENK , V .  ( 1 9 6 7 ) : D i e  Fa z ie s entwicklung der Re i chenha l le r  
Sch ic hten u n d  d i e  Tektonik im Süden d e s  Achen s e e s , T i r o l . -
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Geo l . Rd sch . ,  5 6 , 4 6 4 - 4 7 3 , 2 Abb . , Stuttgart . 
SCHM I DEGG , 0 .  ( 1 9 5 1 ) : D i e  Ste l lung der H a l l e r  Sa l z l ager stätte 

im Bau des Karwendelgebirge s . - Jb . Geol . B . -A . , 9 4  ( 1 9 4 9 -
1 9 5 1 ) ,  1 5 9 - 2 05 , 9 Abb . , Taf . 1 9 - 20 ,  Wien . 

SCHM I DEGG , 0 .  ( 1 9 5 1 ) : I nnta l ( Wörg l- I nn s bruc k ) ; Nord se ite des 
I nnta l e s  ( Z i l l erta lmündung- I nnsbruc k ) . - Geologi scher Führer 
z u  den Exkur s ionen , Wiederaufbau und 1 00-Jahr f e ier Geo l . 
B . -A . , 1 9 5 1 ; Verh . Geo l . B . -A . , Sh . A , 1 9 5 0- 1 9 5 1 , C .  Alpenex
kur s io n , S .  1 2 2 - 1 2 3 , Taf . 1 9  und 20 , Wien . 

SCHMI DEGG , 0 .  ( 1 9 5 2 ) : D i e  Ste l lung der Ha l ler Sa l z l ager stätte 
im Bau des Karwende ls . - Verh . Geol . B . -A . , Sh . C ,  5 2 - 60 ,  1 Ta f . , 
Wien . 

SCHMI DEGG , 0 .  ( 1 9 5 8 ) : Geolog i sc he Au f nahme 1 9 5 7  für d i e  Umge
bung skarte von I nnsbruck . - Verh . Geo l . B . -A .  ( 1 9 5 8 ) , H . 2 ,  
S . 2 6 2 - 2 6 3 ,  Wien . 

SCHMIDEGG , 0 .  ( 1 9 5 9 ) : Geo logi sche Auf nahmen auf der Umgebungs 
k arte I nn sbruck ( 1 : 2 5 000 ) . - Ver h � Geol . B . -A . , 1 9 5 9 , H . 3 ,  
S . A8 4 -A8 5 ,  Wien . 

SCHM I DEGG , 0 .  ( 1 9 7 3 ) : Geolog i sc he Aufnahmen 1 9 7 2  au f der Umge
bungskarte I nn sbruck 1 : 2 5  000 . - Ver h . Geo l . B . -A . 1 9 7 3 ,  H . 4 ,  
S . A7 4 -A7 6 ,  Wien . 

SCHMIDEGG , 0 .  ( 1 9 7 4 ) : Geologi sche Au f nahmen 1 9 7 3  au f der Umge
bung skarte I nnsbruck 1 : 2 5  000 . - Verh . Geol . B . -A .  1 9 7 4 , H . 4 ,  
S . A9 9 -A 1 0 2 , Wien . 

SCHM I DEGG , 0 .  ( 1 9 7 5 ) : B l att 1 1 8 ,  I nnsbr uck ; geolog i sche Au fnahme . 
- Verh . Ge ol . B . -A . 1 9 7 5 ,  H . 1 ,  S . A8 5-A8 6 ,  Wien . 

SCHMI DEGG , 0 .  ( 1 9 7 7 ) : Ber i cht 1 9 7 6  über geo log i s c he Au fnahmen 
im Me sozoikum auf den Bl ättern 1 1 7 ,  Z ir l , und 1 1 8 ,  I nnsbruc k . 
- Ver h . Geol . B . -A . , 1 9 7 7 ,  H . 1 ,  S . A 1 0 2 -A 1 04 , Wien . 

SCHNEI DER , H . J .  ( 1 9 5 3 ) : Der Bau des Arn spitz stocke s und se ine 
tekton i s che Ste l lung zwi schen Wette r stein- und Karwende lge
birge . - Geo logica Bavar ica , 1 7 ,  1 7 - 5 5 , 7 Abb . , Ta f .  1 ,  
München . 

SCHULZ , 0 .  ( 1 9 5 4 ) : Ge fügekund l ie h-tekton i sche Ana lyse de s B l e i 
Z ink-Bergbaugebietes Lafatsch ( Karwende lgeb irge , T iro l ) .  -
BHM , Jg . 9 9 ,  1 9 5 4 , H . S ,  8 5 - 9 5 ,  7 Abb . ( Spr inger-Ver lag ) ,  Wien . 

SCHUL Z ,  0 .  ( 1 9 5 5 ) : Montangeo �ogi s c he Auf nahme de s Pb- Z n -Gruben
revi eres Vomperloch , Karwende l gebi rge , T i ro l . - BHM , Jg . 1 00 ,  
1 9 5 5 , H . 9 ,  2 5 9 - 2 6 9 , 8 Abb . ( Spr inger-Ve r l ag ) ,  Wien . 

SCHULZ , 0 .  ( 1 9 70 ) : Verg l e i chende petrographi s c he Unter suchungen 
an Karn i s c hen Sed ime nten der Jul i se hen Alpen , Ga i lta ler 
Alpen und des Karwende l s . - Verh . Geol . B . -A . , 1 9 7 0 ,  H . 2 ,  
S . 1 6 5 - 2 2 9 , 9 Abb . , 1 Be i l . -Taf . ,  Wien . 

SPENGLER, E .  ( 1 9 50 ) : Zur Verbre itung und Tektonik der I nnta ldecke . 
- Z . dt . Ge o l . Ge s . ,  1 02 ( 1 9 5 0 ) , 1 8 8 - 2 0 2 , 2 Abb . , Hannover .  

SPENGLER , E .  ( 1 9 5 3 ) : Ver suc h e i ner Rekonstruktion des Ablagerung s 
raum s  d e r  Decken der Nörd l ichen Ka lkalpen . 1 .  Te i l : D e r  West
abschnitt der Ka lka lpen . - Jb . Geol . B . -A . , 1 9 5 3 , 4 6 , 1 - 6 4 , 
8 Abb . , ' 1 pa l äogeogr. Karte 1 : 2 1 0  000 ( T a f . I - I I ) , Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 0 ) : Der Deckenbau der we stl ichen Nordka lkalpen . 
- N .. Jb . Geol . P a läont . Abh . ,  1 3 6 ,  8 0- 1 3 3 ,  1 Abb . , Stuttgart . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 0 ) : Tektoni sc he Karte der Nörd l i chen Ka l ka l pen . 
3 .  Tei l : Der Westabschnitt . - Mitt . Geol . Ge s . Wien , 6 2  ( 1 9 6 9 ) , 
7 8 - 1 70 ,  Ta f .  1 - 3 ,  Wien . 

· 

TOLLMANN , A .  ·( 1 9 7 02 : Für und wider d i e  A l lochthon i e . der Kalkal
pen s ow i e  e in neuer Bewe i s  für ihren Fernschub . - Verh . Geo l . 
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B . -A . , 1 9 7 0 , H . 2 ,  S . 3 2 4 - 3 4 5 , 2 Abb . , Wie n . 
TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 1 ) : Betrachtungen z um Baust i l  und Mechani smus 

kalkalpin e r  über schi ebungen . - Verh . Geol . B . -A . , 1 9 7 1 , H .  2 ,  
S .  3 5 8 - 3 90 ,  1 2  Abb . , Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 1 ) :  Z ur Rehabi l i t i erung des Deckenbaue s i n  den 
west l ichen Nordkal k a l pen . - Jb . Geo l . B . -A . , Bd . 1 1 4 ,  S . 2 7 3 - 3 60 , 
4 9  Abb . , 2 Ta f . ,  · Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 3 ) : Grundpr i n z ipien der a l p inen Deckentek�onik . 
E ine Systemana lyse am Be i sp i e l  der Nörd l i chen Ka lka lpen . -
4 04 S . , 1 70 Abb . ( Deut icke ) , Wien . . 

� [ TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : Ana lyse des k l as s i sc hen nordalpi nen Me so-
. zoikums ; Strat igraphi e ,  Fauna und F a z i e s  der Nörd l i chen Kalk

a l pen . - 580 S . , 2 5 6  Abb . , 3 Taf . ( Deuticke ) , Wien . 
��) TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : D e r  Bau der Nörd l ic hen Kalka lpen . Orogene ' Stel lung und reg iona le Tektonik . - 4 4 9  s . , 1 30 Abb . , 7 Taf . 

Anhang ( Deut i cke ) ,  Wien . . 
TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : Tekton i sche Au swertung der Sate l l i tenbi lder 

der O s t a l pen . I n : BECKEL , H .  ( He rausg . ) : " Ö sterre ich im 
S a te l l i te nbi ld " . - 1 07 S . , 3 Abb . , 69  Photos , Sa l z burg ( 0 . -
Mü l l e r -Ver lag ) . 

· 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 7 ) : D i e  Bruchtekton ik Ö s t erreichs im Sat e l l i ten
b i ld r - ( Fau l t i� tecton i c s  o f  Au s t r ia on Land sat-Photo s ) .  -
N . Jb . Geol . Abh . , 1 5 3 ,  1 ,  1 - 2 7 , S tuttgart . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 7 ) : S t e l lungnahme z u  V .  JACOBSHAGEN : Zur S truk
tur d er süd l ic hen A l lgäuer Alpen . - N . Jb . Geol . P a l äont . Abh . , 
1 5 3 ,  1 ,  2 8 - 3 2 , Stuttgart . · 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 7 ) : Geolog i e  von Ö s t e r r e ic h , Band 1 .  D i e  Z en
trala lpen . - 7 6 6  S . , 2 00 Abb . , 25  Tab . , Wien ( Deut i cke ) .  

TRIMMEL , H .  ( 1 9 5 5 ) : über Karrenfe lder im Vorderkar ( Karwende l ) . -
Höhl e nkund l ie he M i t t e i1ungen ( Sept . 1 9 5 5 ) , 2 S . , Wien . 

TRIMMEL , H .  ( 1 9 5 7 ) : D i e ;Vorderkarhöh l e  be i Scharn i t z .  - Höhlen
kund l i che M i tt e i lungen , 1 3 ,  H . 1 2 ,  3 S . , Wien . 

TROMMSDORFF , V .  ( 1 9 6 2 ) : über Lamprophyr� au s den Nördl i chen 
Ka lka lpen ( Eh rwa ldit ) .  - TMPM , 8 ,  H . 2  ( 1 9 6 2 ) , 2 8 1 - 3 2 5 , 1 6  
Abb . ( Spr i nge r-Ver l ag ) , Wien . 

TROMMSDORFF , V .  ( 1 9 6 2 ) : Lamprophyre im We t t e r s t e in und Karwen
de lgebirge . - Di e  Naturwi s senscha f ten , Jg . 4 9 ,  H . 8 ,  S . 1 7 9 - 1 80 , 
Spr inger-Ver l ag Ber l in-Gö t t i ngen-He ide l berg . 

TRU SH E IM , F .  ( 1 9 30 ) : D i e  Mittenwa lder Karwende lmu lde . - Wi s s . 
Veröf f . Dt . ö s terr . A lpenver . ,  7 ,  6 9  S . , 3 Abb . , 8 Ta f . , I nn s 

. br uck . 
VOHRY ZKA , K .  ( 1 9 6 8 ) : D i e  Er z lag e r s tätten von Nordt iro l und ihr 

Verhä l t n i s  zur a lpinen Tekton i k . - Jb . Geo l . B . -A� ,  1 1 1 , H . 1 , 
S . 3 - 8 8 , 3 6  Abb. , 1 T af . ,  Wi en . 

Z E I L , W .  ( 1 9 5 9 ) : Z ur Deutung der Tektonik i n  den deut schen Alpen 
zwi schen I l l er und Traun . - Z . dt ., geol .-Ge s . ,  1 1 1  ( 1 9 5 9 ) , 7 4 -
1 00 ,  8 Abb . , Hannover . 

D a s  Lite raturve r z e ic hn i s  ste l l t  e ine Z usamme n f a s sung d e r  wi ch
t i g sten Arbe i ten über das Karwende lgebirge dar . E s  wurde aus 
P l a t z gründen im Text te i l  nicht j ede Arbeit z it i e r t . 
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Geo logi s c he Karten und P ro f i l e  

AMPFERER , 0 .  & W .  HAMMER ( 1 8 9 9 ) : Geo log ische Karte d e s  süd l i 
chen Karwendelgebirges 1 : 50 000 . - �b . Geol . R . -A . , 4 8  ( 1 8 9 8 ) , 
Wie n . 

AMPFERER , 0 .  ( 19 03 ) : P ro f i lkar te des Karwende lgebirges 1 : 1 00 000 
( Ta f . 9 )  - ( I n :  Geolog i sche Be schre ibung des nörd l ichen 

The i le s  des Karwende lgebi rge s ) . - Jb . Geol . R . -A . , 53 ( 1 9 0 3 ) , 
Wie n .  

AMPFERER , 0 .  & Th . OHNE SORGE ( 1 9 1 2 ) : Geo log i sche Spe z ia lkarte 
B l att " I nnsbruck-Achensee " 1 : 7 5  000 . - Geo l . R . -A . , Wien . 

AMPFERER , 0 .  & Th . OHNESORGE ( 1 9 1 2 ) : Geologi sche Spe z i a lkar te 
B l att " Z i r l -Na s s ere i t h "  1 : 7 5  000 . - Geol . R . -A . , Wie n .  

AMPFERER , 0 .  & ( W .  HEI S SEL) ( 1 9 5 0 ) : Geologi sche Kar te d e s  öst l ichen 
Karwende l und des Achen see-Gebietes 1 : 2 5  000 . - I nnsbruc k . 

GAN S S , 0 .  ( 1 9 7 5 ) : Übe r s i cht spro f i l e  durch d i e  Nörd l i chen Kalk
·a lp en , d i e  F lysch- Z one , Helvet ikum- Z one und die Mo l a s s e  
(Abb . 4 ) . - Natur sch . und Land schaft spf l ege , H .  6 ,  Bayer . L . -A .  
f .  Umwe l t sc hu t z ,  München . · 

HE I S SEL , G .  ( 1 9 7 6 ) : Tektoni sche Karte de s m i t t l eren Karwend e l 
t a l e s  sowie 1 8  Prof i l e  1 : 2 5 000 . - Geol . P a l äont . Mi t t . Innsbruck , 
5 ,  H . 5 ,  I nn sbruc k . , 

HEI S SEL , G .  ( 1 9 7 6 ) : Tektoni s che Kar te des nör d l i chen Karwend e l . 
- An z . math . - natw . Kl . ö s terr . Ak ad . Wi s s . , 1 9 7 6 ,  7 ,  Wien . 

HE I S SEL , W .  ( 1 9 50 ) : D i e  Ver br e i tung der I nntal- Decke im ö s t l i 
chen Karwende l ,  Tekton i sche Über s icht - ( I n :  Das ö s t l ic he 
Karwend e l  - Er l äuterungen zur Geo l . Karte ) . - Univ . -Ver lag 
Wagner , Innsbruck . 

HE I S SEL , W .  ( 1 9 5 0 ) : Pro f i le durch das ö st l i che Karwend e l  - ( I n :  
Das  ö s t l i che Karwende l - Er läuterungen zur Geol . Karte ) . -
Univ . -Ver lag Wagner , I nnsbruc k . 

HEI S SEL , W .  ( 1 9 5 8 ) : Übe r s i c ht der Tektonik der Nörd l ic hen Ka lk
a lpen w�st l i c h  der Sa l z ach - ( I n :  Z u r  Tektonik der Nord t i ro l er 
Ka lka lpen ) . - Mi tt . Geol . Ge s . Wien , 50 ( 1 9 5 7 ) , Wien . 

JERZ , H .  & R .  ULRICH ( 1 9 6 6 ) : Geologi sche Kar te von Bayern 
1 : 2 5  000 , 8 5 3 3 / 8 6 3 3 , Mittenwald . - Baye r . Geol . L . -A . , München . 

JERZ , H .  & R .  ULRICH ( 1 9 6 6 ) : Geo log i sche P ro f i le zu B l att Mi tten
wa ld 1 : 2 5 000 . - Bayer . Geol . L . -A . , Münche n . 

JERZ , H .  & R .  ULR I CH ( 1 9 6 6 ) : Tektoni sc he Karte z u  B latt Mi tten
wald - ( In :  E r l äu terungen z u r  Geo l . Karte ) . - Bayer . Geol . L . -A . , 
München . 

· 

KLEBELSBERG , R .  v .  ( 1 9 3 5 ) : P ro f i l ser i e  durch d i e  Nord t iroler 
Kal k a l pen 1 : 1 2 5 000 , Be i l age 1 - ( In :  Geologie von T iro l ) . -
Gebr . Borntraege r , Ber l i n . 

KRAUTER , E .  ( 1 9 6 8 ) : Geo logi sche Karte des Staner Joches und 
s� iner Umgebung ( ös t l iches Karwende l ,  Tiro l ) ,  T a f . 1 .  -
Mitt . Geol . Ge s . 6 0 ,  1 9 6 7 , Wien . 

KRAUTER , E .  ( 1 9 6 8 ) : P ro f i l e  durch das S ta ner Joch und s e i ne 
Umgebung , Tat . 2 .  - Mi tt . Geo l . Ge s . , 60 , 1 9 6 7 , Wien . 

KUCKELKORN , K . F .  ( 1 9 6 4 ) : Abgede c kte Geologi s c he S trukturkarte 
der ö s t l i chen Unter i nnta l - Z one , Abschn i t t  Ter fens-Straß , 
Taf . 1 .  - I naugura ldi s s . ,  Natwi s s . Fak . Un iv . Münche n . 

KUCKELKORN , K . F .  ( 1 9 6 4 ) : Geologi sche P ro f i l ta f e l  der ö s t l i·chen 
Unt e ri nnta l - Z one , Abschnitt Ter f e n s - Stra ß , Taf . 3 .  - Inaugura l 
d i s s . , Natwi s s . Fak . Un i v . Münc he n . 
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MUT SCHLECHN ER ,  G .  ( 1 9 5 1 ) : Geologische Schnitte durch die Hoch
n i ß l - Gr uppe ( Abb . 1 ) . - " Sc hwa z e r  Buc h "  ( Sch lern- Schr i f ten 
8 5 ) , Univ . -Ve r l ag Wagne r , I nn sbruc k . 

SCHM I DEGG , o .  ( 1 9 5 1 ) : D i e  Stel lung der Ha l l e r  Sa l z l agerstätte 
im Bau g e s  Karwendel gebirge s , Taf . 1 9 , Abb . 1 - 1 6 .  - Jb . Geol . 
B . -A . , 9 4  ( 1 9 4 9 - 1 9 5 1 ) ,  Wien . 

SCHULZ , 0 .  ( 1 9 5 4 ) : Karte des Ble i - Z ink-Bergbaugebietes Lafatsch 
m i t  1 6  K l u f tpo l d iagrammen im Wetter s te i nkalk ( Abb . 7 ) ; Quer
pro f i l  durch die WE- stre i chenden Groß f a l ten vom K l . La f a t scher 
bis z ur Süd l ichen Sonnen spit ze ( Abb . 2 ) . - BHM , Jg . 9 9 , . 1 9 5 4 , 
Wien . 

SCHULZ , 0 .  ( 1 9 5 5 ) : Mon tangeolog i s che Au f nahmen des Pb- Z n-Gruben
r evi e r s  Vomper l oc h ; Querpro f i l e  ( Abb . 7 ) , Über s i chtska r te 
( Abb . 8 ) . - BHM , Jg . 1 00 ,  1 9 5 5 ,  Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 0 ) : Tektoni sche Karte der Nörd l ichen K a lkalpen , 
· B l att 4 ,  3 .  Te i l : D e r  We s tabschn i tt .  - Mitt . Geol . Ge s . Wi en , 
6 2  ( 1 9 6 9 ) , Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : Tektoni sche Karte der Nörd l i chen Kalkalpen , 
B l att 2 ,  T a f . 2 .  - ( Deuticke ) ,  Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : P ro f i l e  dur ch den We s t te i l  der Nörd l ichen 
Kalka lpen , Taf . 6 .  - ( Deuticke ) ,  Wien . 

TOLLMANN , A .  ( 1 9 7 6 ) : ·Landsat-Aufnahme von Südbayern und Tirol , 
1 3 .  Aug . 1 9 7 2. ( Abb . 1 6 ) . - I n : BEC KEL , H .  ( Herausg . )  : " Ö s ter
r e ich im Sate l l itenb i ld " ,  Sal zbur g ( Otto-Mü l le r-Ver lag ) . 

TRU S HEIM , F .  ( 1 9 3 0 ) : Geo logi sche Karte der Mittenwa lder Karwen
de lmu l de 1 : 2 5  000 . - Dt . u .  ö s terr . Alpenvere i n , I nn sbruc k . 

Topographi sc he Karten 

A lpenvere inskarten : herau sgegeben vom Deutschen und Ö s terreichi
s c hen Alpenve r e i n  1 9 3 5 ,  ergän z t  und ber i chtigt 1 9 6 2 : 
Karwende l gebirge ( d i e  me i sten in der vor l i egende n Arbe i t  
e rwähn ten Loka l it ä t s namen wurden d e n  A l penvere inskarten ent
nommen ) :  
We s t l i che s B l a t t  1 : 2 5  000 , N r . 5 / 1 , 
M i t t l e r e s  B l a t t  1 : 2 5  000 , Nr . 5 / 2 , 
ö s t l i ches B l at t  1 : 2 5  000 , Nr . 5 / 3 . 

Umgebu ngskarte I n nsbruck 1 : 2 5  000 : herausgegeben vom Bunde samt 
f ür E i c h- und Verme s sungswe sen ( Lande s a ufnahme ) in Wien . Au f 
genommen 1 9 6 2 . Vo l l s tändige Kartenrevi s ion 1 9 6 7 , e in z elne 
Nachträge 1 9 7 4 . 

Ö st e r r e i c h i s c he Karte 1 : 50 000 : herau sgegeben vom Bunde samt für 
E ic h- und Verme s s ungswesen ( Lande sau f nahme ) in Wien : 
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B l a tt 1 1 7 ,  Z i r l , 
B l att 1 1 8 ,  I nnsbruc k , 
B l a tt 1 1 9 , Schwa z . 



Erl äuterungen zu den auf den Be i l agetafeln g e z e igten Abbi ldun
gen und Pro f i l en 

BS = Alpiner Buntsandste i n , RH = Re i chenha l l e� Schi chten , MK = 
Alp i ner Mus che lkalk ( Re i f l inge.r Kalk au f den Prof i len mi t Über
s ig natur ) , P S = Partnach schichten , WK = Wetterste inka lk 
( Ri f fa z i e s , Lagu nenfa z i e s ) , RS = Norda lpine Ra ibler Schichten , 
HD = Hau p tdolomit , Pla tte nka lk , KS = Kö s sener Schichten , RR = 
Rhäto l ia sr i f fk a l k , JS = Jungsch i chten ( j ünger a l s  Rhä t ) . 
1 ( Legende Pro f i l e )  Deckengren ze , Sc huppengren ze , Bewegungs 

bahn ( s i cher , ve rmu tet ) .  
2 ( Legende Pro f i l e )  Schür f l i ng , tektoni scher Starkwirkung s -

bere ich · P Z  = Puitentalzone . 
ID = I nnta ldecke , KS Z = Karwende l sc huppe nzone , LD = Lechtaldecke . 
Die Nume r i erung der Pro f i l e  e r f o l gte n icht der Re ihe nach von 
W nach E .  Es hand e l t  s ich um e i n e  Au swahl von in sge samt 4 4  
Pro f i len durch das Karwend e l . Der Schni ttpunkt der Koordinaten 
j edes Prof i l s  g i l t  a l s  absoluter N u l lpunk t . A l l e  Koord inaten
schnit tpunkte l iegen .auf derse l ben geographi schen Bre i te . So i st 
e s  mög l ic h , a l l e  Pro f i le z u  e iner Pro f i l ta f e l  z u s ammen zus e t z en . 

Abb . 1 :  Der Bau der I nntal decke im zentra len Karwend e l  
1 = Gumpenwand-Reps-Hochkan z e l an t ik l inal e , 2 = Lafatscher Roß
kopf-Be tte lwurfnordwand-Ant i k l i na le , 3 = G l e i r schkamm-Bette l 
wurfant i k l i na l e , 4 = He i ßenkopf - Sonnenspitz enant i k l i na l e . 
I n  der B i ldmi t te i st der nordvergente F a l tenbau der überscha l l 
synk l in a l e  s ichtbar . Während d e r  Süd f lügel i m  Hintergrund senk
recht s teht , i st er im Vordergrund bere its überk ippt . 
Abb . 2 :  
1 ,  2 = H e i ßenkop f - Sonnensp i t z ensynk l inale und -ant i k l i na l e , 
3 = H i nterauta l - H i n teröda lm-Jagdgrabensynk l i nale , 4 = Gumpen
wand - Re p s - Hochkan z e lantik l ina le , 5 = über scha l l synk l inale , 6 = 
Laf a t scher Roßkop f-Bette lwur f nordwand-Antik l i na l e , 7 = G l e i rsch
kamm- Bettelwu r fanti k l i nal e . 
Vordergrund : Ber gbau La fatsch . ( D i e  scheinbare Südve rgenz der 
He i ßenkop f - Sonnenspit zenant i k l inale au f d i e s e r  Abbi ldung i s t  
au f d e n  B l i c kwi nkel vom �agdgraben a u s  z urück zuführen ) . 
Abb . 4 a : 
1 = G l e i r schkamm-Bette lwur fant i k l inale , 2 = Vomper Loch-Synk l i 
na le , 3 = La fatsche r  Ro ßkopf- Bettw lur f nordwand-An t i k l inale , 
4 = Überscha l l synk l inale , 5 � Gumpenwand - Reps - Hochkan z e l an t i 
k l i na l e , 6 = H e ißenkopf- Sonnen s p i t z enantik l inale . 
Abb . 6 :  Te i l  der poten z i erten Fa ltung auf der Nordket te in 

bas a l e n  Geste inen der I nnta ldecke 
An die ser F a l te s i nd nur Reichenha l l er Schi chten be te i l igt 
( 1  = i nkompetente Lagen , 2 = Kompetente Lagen ) . Der ur sprüng l i ch 

nordve�gen ten F a l te wurde durch den Au fschub des Al tkr i s t a l l i n s  
etc . i nd irekt le i chte Südverge n z  aufgezwunge n . D i e  i nkompetenten 
Lagen begegnen der P la t z e inengunq im F a l tenke rn durch Anschop
pung be i int e n s i ver F a l tung , deren Vergenz von der Südve rgenz 
der Gesamt f a l t e  abwe i cht . 
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Abb . 7 :  
Im Vordergrund mehrere nordver gen t e  Fal ten im Alpinen Mu sche l 
ka l k  und i n  d e n  Re iche nha l l er Schicht e n . I m  H i ntergrund a l s  
S a t te l kern d e r  So l s te i nant ik l i na l e  d i e  Frau-Hi tt-Fa l te . S i e  
biegt a u s  einer s ekundär au fgeprägten Südvergenz gegen oben h i n  
i n  e i ne e i ndeutige Nordvergen z um . Gegen unten s c h l i e ß t  i m  Frau
B i tt-Graben a n _ d i e s e  Frau- H i t t-Falte d ie l e i cht südvergente 
F a l te von Abb . 6 an . Der Wet ter ste inkal k  hat s ich an d i e s e r  
intensiven Fal tung n icht bete i l igt . 
An ihm i s t  sc hön der nodvergente Bau d er Sol steinant ikl i n a l e  
able sbar : m i tt e l s t e il e r  Süd schenkel ( Brand j och e tc . ) u n d  stei ler 
Nordschenk e l  ( Sa tte l s p i t z en etc . ) .  
Abb . 8 :  
F a l tung im basa le n  Alpinen Mu sche l k a l k  m i t  sekundär au fgeprägter 
Südvergenz unterha l b  der Röt t i nger Alm . Am Weg au f die Rött inger 
Alm bef inden s ic h  bere i t s  Re ichenha l l e r  schi chten . 
Abb . 9 :  B l i ck vom Patsc herko f e l  i n s  Oberinnta l und ins we s t l iche 

Südkarwend e l  
1 = Ker schbUChho f ,  2 = Rauschbrunnen , 3 = Rött inger B i ld , 4 
t i nger A lm , 5 = Gramart , 6 = Hungerbur g .  

· Abb . • 1 0 : ( B l ic k  wie Abb . 9 )  

Höt -

D i e  I nnta ldecke ( pun"k. t i ert ) · umra hmt halbfenster förmig d i e  Kar
wend� l sc huppe nzone im Gramart-Hungerbur gha lbfenste r . Das stete 
Abs i nken der Deckengren z e  der I nntaldecke vom Tör l ( ni c ht auf 
der Abb . ) b i s  zum Röttinger B i Ld war b i s her schon bekannt . Be im 
Hö.t t inger B i ld b i eg t  die Deckengr e n z e  j edoch wieder in südöst l i 
c he Richtung u m  und i st auc h  in ei nem a l ten S to l l en am Hohen 
Weg in I nn s br uc k  wi eder s i c h tbar . So mü s s en nicht nur a l l e • 

G e s t e ine we s t l ich d e s  Rötti nger B i lds zur I nnta ldecke g e z ä h l t  
werden , sondern auch die Au f sc h l ü s s e  a m  Inn i n  I nn s bruc k . Da
durch wir d das Abtau e hen der I nn ta ldecke nach Süden e i ndeut ig . 
Auc h  der Höhenver l u s t  der Li egendgren ze des Wetter s te i nka l k s  
we i st darau f h i n . Bed i ngt w i r d  d i e s e s  Abtauehen durch d e n  Auf 
s c hub we i terer ober o s t a l piner E i nhe i ten ( z . B .  Mart i n sbühe l , 
e r  i st im We sten gerade noc h s ichtbar ) , vor a l l em aber mi t t e l 
u n d  unteros t a lp iner E inhe iten a�f d i e  I nnta ldecke . Dadurch kam 
e s  auch z u  e iner gewa l t i gen .tekton i schen Redukt ion des I nn t a l 
deckensüdrand s  ( s i ehe Z ir l e r -Mähder- Synk l inal e ) . 
Abb . 1 1 : Nach TOLLMANN 1 9 7 3 , 1 9 7 6 , 
Schemat i sc he D ar s t e l lung des Bau s d e s  ö s t l i chen Karwend e l s , d i e  
d ie Herku n f t  d e r  Ober t r i a s s c hür f l i ng e  ( ka r i e r t ) zwi schen Kar
wend e l s t irnschuppe · und dem Hauptkörper der I nnta ldecke z e igen 
s o l l  (A . TOLLMANN 1 9 7 3 : 1 08 ,  Abb . 5 1 ; 1 9 7 6 :  1 86 ,  Abb . 6 8 ) . 
Abb . 1 2 :  

g i bt die Ans icht A .  TOLLMANN s ( 1 9 7 3 , 1 9 7 6 ) , darge s t e l l t  i n  Abb . 
1 1 ,  abgeänder t  aufgrund der neue s t e n  Ergebn i s s e  wieder . M i t  x 
wird der heu t i ge nörd l i che Eros ions rand der I nntaldecke und der 
Ka rwende l s chuppenzone mark i ert . Zu beachten i st , daß schon 
A .  TOLLMANN ( 1 9 7 3 , 1 9 7 6 )  die I nntaldecke und die Lechtaldecke 
gegen Süden abtauchen läßt ( s i ehe Abb . . 1 1 ) . 
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Abb . 1 3 :  Geo lo g i e  der Z unterköpfe ( nörd l ich Ha l l  und Thaur ) 
Auf f a l l end i st die große Z ah l  von Sche in s e r i en , die e i n  Erken
nen des komp l i z i er ten Schuppenbaus der Karwend e l sc huppenzone 
e r s c hweren . D i c ke , sc har z e  Striche : Decken- und Schuppengrenzen . 
Abb . 1 4 :  Tektonik der Zunte rköpfe ( nördl ich Ha l l  und Thaur ) 
I nnta ldecke ( ohne S ignatur ) .  1 - 5 = Karwe nd e l schuppen zone , 1 
Zunterkopf schuppe , 2 = Schür f l i ng s z one der Thaurer Alm , 3 = 

Heubergschuppe , 4 = Bärenk l ammschuppe ,  5 = Thaurer Schuppe . 
Abb . 1 5 :  Schn i tt durch d a s  Karwende l im Mer id ian von Ha l l  i . T .  

( 0 . SCHM I DEGG , 1 9 5 1 : Taf . 1 9 , F ig . 4 ) . 
Abb . 1 6 :  Schn i t t  dur c h  d i e  Nörd l ichen Ka lka lpen ( 0 .  GANNS , 1 9 7 5 ) . 
Abb . 1 7 a :  Schnitt durch d i e  Nörd l ichen Ka lkalpen im Mer idian 

von Ha l l  i . T .  ( D . RI CHTER , 1 9 7 4 ) . 
Abb . 1 7 b :  Schnitt durch d ie Nörd l i chen Ka lka lpen im Mer i d i an 

von Ha l l  i . T .  ( H . BÖGEL & K .  SCHMIDT , 1 9 7 6 ) . 
Abb .  1 8 :  Schn itt durch d i e  Nördl ichen Kalkalpen im · Mer idian 

von Ha ll i . T .  ( nach A.  TOLLMANN , 1 9 7 3 :  3 5 , Abb . 1 6 ) 
D i e  I nntaldecke l i egt a l s  fal scher Mu ldenkern in der Karwendel
hauptmu lde der Lechta ldecke . S i e  bes i t z t  eine S t i rnschuppe ( im 
Gebi e t  der F a l ke n )  , d ie sogenannte Karwende l st i r n sc huppe der 
I nnt aldecke . Die S t ir n s c huppe ist von Tei len der Lechta ldecke 
e ingewi cke l t  und über fahren . Der F a lt enbau innerhalb der I nnt a l 
decke i st relativ e in fac h . D i e  Unter l age d e r  Lechta ldecke im 
Süde n bi ldet die Grauwacken zone ( GWZ ) . · 

Abb . .  1 9 : Schn i t t  durch die Nörd l ichen Kalkalpen im Mer idian 
von Ha l l  i .  ±· . ( Nord te i l  nach A. TOLLMANN , 1 9 7 3 :  3 5 , 
Abb . 1 6  ( s .  Abb . 1 5 ) ; Südte i l  abgeändert im S i nn der 
Ergebn i s s e  der vor l i egenden Arbe it ) 

I n  s i c h  r e i c h  gegl iedert l i eg t d i e  J nntaldecke ( tekto n i s c h  a l l 
s e i t s  begrenz t ) a u f  d e n  Schuppen d e r  Karwend e l s c huppen zone . 
Anhand der Z unterkopf schuppe ( Z )  und der Thaurer Schuppe ( T ) 
so l l  verdeu t l icht werden , daß e s  e ine Karwende lhauptmu lde der 
Lecht a l decke n icht g ibt ( vg l . Abb . 1 5  mi t 1 6 ) . Die Lec hta ldecke 
taucht nirgend s  mehr · im Süden · au f . Mit OOAK werden mög l i c he 
weitere ober o s t a lp i ne E i nhe i t e n  bez e i chnet , d i e  e twa der Schwa 
z e r  Tr i a s  oder dem Mar_:ti nsbühel ent s prechen können u nd d i e  auf 
die Nördl ichen Ka lk�lpen · aufge fahren s i nd . D ar an könnten Re ste 
der Grauwackenzone ( GWZ ) angrenzen und we i ters der untero s t a l 
p i ne Quar zphy l l i t  ( UOA , qu ) . D e r  Au f schub a l l d i e s e r  E i nhe i ten 
auf den Decken- und Schuppenbau der Nörd lic he n  Ka lkalpen 
bewirkte das Abtauehen ( vornehml i c h )  der I nnta lde cke gegen Süden 
und dps S te i l s t e l le n  d er Bewegungsbahnen und Herausheben der 
Sc huppen der Karwend e l s c huppen zone ( hauptsächlich am Karwend e l 
südrand ) . D i e  I nn ta l s törung i s t  demnach a l s  Bünd e l  g r9ßer Bewe
g ungsbahnen ( I S Z  = I nnta l s törung s z on e )  zu sehen . Somit i s t  die 
Deckentektonik im S i nn von A.  TOLLMANN keine sweg s  wide rlegt , 
sondern verf e i ner t und im we s e n t l iche� be s t ä t i g t . An ste l le d e s  
Ausdruc ks " Deckenbau " sol l te im B e r e i c h  d e s  Karwend e l s  a l ler
d i n g s  d ie Be z e ichnung "·Decken- und Schuppenbau " treten . Geoun
'dene Tektonik sche id e t  aus . 
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Abb . 2 0 :  Rekon s t r ukt ion des· Decken- und Schuppenbaus vor 
E i n se t z e n  der Ero s ion 

Au f fa l lend i st , daß d i e  tektoni sch höheren E inhe i ten der Nö�d
l ic hen Ka lka lpen ( I nnta ldecke ) nur im Süden au fgeschlos sen s i nd , 
d i e  tekto n i sch t i e f eren nur im Norden (Al lgäudecke ) ,  währ end 
die Ero s ions l inie über a l l  annähernd g l e ic h  i s t . Der Au f schub 
ober - , m i tte l - und u nterosta lpiner E inhe i ten auf die obero st
a lpinen Nörd l i chen Kalka lpen bewirkt e i n  Abtauehen der E i nhei
ten der Nör d l ichen Kalkalpen nach Süden . So wird k l ar , daß d i e  
I nn taldecke im Norden l ängst der Eros ion z um Opf e r  g e f a l len 
i st , und daß d ie Lechta ldecke im I nn ta l  gar nicht au fgeschlos
s e n  s e in kann . Der h i er darg e s t e l lte Nordrand der Al lgäudecke 
( AD ) ; Lechtaldecke , Karwend e l schuppe nzone und I nntaldecke i st 

hypothe t i sc h . OOAK = ka lkalpines Oberos t a l p i n  ( Ma r t in sbühe l 
e tc . ) ,  GWZ = Grauwackenzone , MOA = Mittelostalpin , UOA = Unter
o s t a lp i n , qu " I nnsbrucker Quarzphy l l i t . Die Al loc hthonie a l ler 
E i nhei ten der Nörd l i chen Kalkalpen ( im Mer i d i an von Ha l l  i . T . ) 
kommt deu t l ic h  z um Ausdruck . 
Abb . 2 J  :. 
Bewegu ngsablauf i n  drei  Phasen . Dadurch E r k l ä rung der Ste i l st e l 
l u n g  von Bewegungsbahnen mög l ich sowie d a s  Au ftr eten v o n  Südver
genz  �m Karwend e l südrand tro t z  süd-no rdgerichteten Transports . 
Ver genz abwe ic hungen s ind zumind e s t  te i lwei s e  auch anders deut
bar ( s . Abb . 6 , 2 2 , 2 3 ) . 

Abb . 2 2  I 2 3 : 
Verg l e i c he d e s  Ve rha l tens von inkompetenten Geste inen im Kern 
von Anti k l inalen anhand des So l st e i ngewölbes ( Fa lte im K i l ome 
tetbere i c h )  u nd ei ner F a lte im Z ehnermeterbereich ( Au s schn i t t  
v o n  Abb . 6 ) . Im F a l tenkern An schoppung inkompetenter Ge steine 
( 2 )  bei intens iver F a l  tung und abwe ichender Verge.n z  ( vg l . Abb . 

6 1  2 1 )  o 

Abb . 2 4 : Tekton i sche Karte Karwende� 
Lechtaldecke ( LD ) : L1 = S u l z lek lammschuppe , La = Su l z leklammant i 
k l i na l e , Lb = V i er er s p i t z -Torkopf -Toten f a lkant i k l inale , L c  = 

Schartkopf ant i k l i na l e ,  Ld = Güttenbe rgsynk l inale , Le = Mont
s c he ina n t ik l i na l e . I nnta ldecke ( I D ) : I 1  = Lad i zköp f l k l ippe , 
I 2  = Teu f e l skopf -Gumpenspit zhalbk l ippe , Ia = P l e i sensp i t z 
B i rkkar spi t z ant i k l i na l e , Ib = He i ßenkopf - Sonne n s p i t z ensynk l i na l e , 
I c  = Hei ßenkop f - Sonnenspit zenant i k l i n a l e , I d  = H i nterau tal-Hin
t eröda lm-Jagdgrabensynk l ina l e , I e = Gumpenwand-Reps-Hochka n z e l - . 
ant i k l i na l e , I f  = Überscha l l synk l inal e , Ig = La f a t scher Ro ßkopf 
Bettelwur f nordwand-Antik l i na l e , I h  = . Vomper Loch- Synk l ina l e , 
I i  = G l e i r s c hkamm-Be ttelwurfant i k l i nale , I j  = Angerhü t t l 
S t empe l j och synkl in�l e , I k  = Solste inant i k l i na l e , I l  = Z ir l er 
Mähd er - Synk l i na l e , Im = Mart i n sbüh e l  ( ? ) , In = G l e ir schkamm
Be:ttelwur fübe r s c h i ebung (Mindestüberschi ebungsbetrag i n  Pro f i l  
8 :  5 - 6  km ! ) .  Karwe ndel schuppen zone ( KS Z ) : S 1  = Arns p i t z - Hoch
wörnersc huppe , Sa = Wörneran t i k l i na l e , Sb = Ra f f e l sp i t zantikl i 
n a l e , Sc = Larchetkar synk l i na l e , S 2  = B ä r a l p l störungs z one , 
S 3  = Bär a lplkopf - Kuhkopf schuppe , Sd = Bära l plkopf-Kuhkopfanti
form , S 4  = G am s anger l schuppe ; Se = L i nd e nsp i t z synk l ina l e , 
S f  = Gamsanger l a n t i k l ina l e ,  S 5  = T a l e l e s p i t z -Gams j oc h - S taner 
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Joch-Schuppe , Sg = Ta l e l e sp i tz -Gams j och-Staner Joch-Anti form ,  
Sh = Ruederka r sp i t z an t i form , S 9  = Vierer j och- Stuhkopf -Ri s ser 
F a l k - Ro ßkopf s p i t z - Schuppe , S 1 0  = Mahnkopf - Stoanbl eamlkopf schup
pe , S 1 1 = Z ipfe l bodenschuppe , S 1 2 = Sonn j ochschuppe , S 1 3 = 

Spi e l i s s j cch- Enga lm-Vomper Joch-Schuppe , S 1 4 · = Wo lf s k l ammschup
pe , S 1 5 = Nörd l i che Gnadenwald-Umlbergschuppe , S 1 6 = Süd l iche 
Gnadenwa ld -Umlberg schupp e ,· S 1 7 = Hinterhorna lm-Wa lder Alm
Schür f l ing sz one , S 1 8 = Schuppen zone am Au sgang des Vomper Lochs 
bei der Loka l ität P fannensc��iede , S 1 9 = Thaurer Schuppe ( bi l 
.d et gegen We sten d e n  Fens t e r i nha lt d e s  Gramart-Hungerburghalb
fenster s ) , Si = Müh l auer Graben-Ant i k l ina le ,  S j  = Poschenhof-
Gar z anho f synk l i na le ,  S 2 0  = Bärenk l ammschuppe , S 2 1 = Zunterkopf
schuppe , S 2 2  = Heube rgschuppe , S 2 3  = Schür f l ing s z one der Thau
rer Alm . 
Abb . 2 5 :  
� Sc hür f l i nge und Schür f l i ng s z onen im Karwend e l  

X Y. X  " Über schi ebungsbrec c i e n  
( ohne Anspruch auf Vo l l ständ igkei t ) . 

Abb . 2 6 : 
�Ver b r e i tung von Hase lgebirge ( mög l icherwe i s e unvo l l st änd ig ) .  
Abb . 2 7 : Pro f i l  durch das ö s t l iche Karwende l ( A . TOLLMANN , 1 9 7 6 ) . 
Abb . 2 8 : wie Abb . 2 7 , aber abgeändert aufgru_nd der neuen Ergeb-

n i s se . Änderungen vor beha l ten ( vg l . Abb . 1 1 , 1 2 ,  2 7 ) . 

Abb . ( nach e i n e r  Fot ogra f i e  ) 
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BLI CK VOM JAGD GRABEN GEGEN OST E N  

Abb . 2 
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Lafat sch e r  Joch ( 208 1 ) 
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Laf a t scher  Rosskopf 

Gr . Laf a t s ch e r  I � ( 2 6�6 ) � 

• I NACH E I N E R  FOlOGRAFI E I 

ÜB E R SCH I E B U N G  d e r  GLE I R SCH KA M M - BETTE LWU RF - A N T I KLI NALE 
au f d i e  LAFAT SCH E R  ROSSKOPF - BETTELWU RF N O R DWAN D - ANTI KLI NALE 

Abb . 3 :  Gl
e
irschkamm-Bettelwurfüberschiebung 
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Abb . 4 a :  Geo l o g i sche P ro f i l e  d u r c h  d i e  I n n ta l decke 
d e s  ö s t l i chen K a rwend e l  
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