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Zusa mmenfassung 

I m  Arbei tsgebiet (südöstl iche Lechta ler Al pen, T i ro l )  wa r d ie  l nnta ldecke 
(Oberosta lp in) das Z iel  der U ntersuchu ngen. 

S ie  zeigt im  N ordtei l ( Hau ptkörper der l nnta ldecke) e inen weitgespa nnten 
WSW-E N E-streichenden G ro ßfa l tenbau . Von N orden nach  Süden s i nd es d ie  
Muttekopfgosau-Si nnesbrunnmulde,  der  G u rg l ta l sattel u nd d ie  Tsch i rga nt nord
mu lde. D ie T schi rga ntstöru ng ,  ei ne südvergente Aufsch iebung ,  markiert den 
zerscherten F i rst des T sch i rga ntsatte ls ,  dessen Ex i stenz nu n bis  zum S üd
fu ß des Laggers gesichert erschei nt .  Daher l ä ßt s ich d ie  Deutung d ieser 
tektonischen T rennfläche als Deckeng renze nicht aufrecht erha l ten. 

Für den B ereich süd l ich der T schi rga ntstörung b i s  zum K a l ka l pensüd
ra nd w i rd ein u rsprü ng l ich  pr imärer  Zusammenha ng a ngenommen. D ie gesamte 
N ord-Südabfolge b leibt d ieselbe w ie bei der heut igen tektoni schen Anord nung . 

D ie parautochthone E ntstehung der Larsennschol le  u nd dere n  mög l icher 
Zusammenha ng mit der T sch i rga nt nordmulde werden d i s kutiert . 

Auf der Bas is  der geo log i schen Ka rte und ei ner V iel za h l  von tek toni
schen Daten konnte die hypothet i sche U nterkante des Hauptkörpers der lnn
ta ldecke ermittelt  werden. D ie K onstrukt ion g ibt d ie  G rößenord nung der 
T iefenlage u nd g ro ß räumige T rends w ieder . 

D u rch die E i nlagerung von Gosaused imenten war es mög l ich , vor- , i ntra
und nachgosau i sche tektoni sche B ewegungen zu g l iedern. 

*) Anschr ift des Verfa ssers : D r .  Peter N iede rbacher , Putzenweg 11, 
A- 6460 I mst 
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Summa ry 

T he Upper Austroa lp ine l nn ta l  thru st sheet in the southeastern Lechta l  A l ps 
( T irol , A u stria )  is the object of this investigation . 

T he main pa -rt of the l nnta l  th rust sheet shows a l a rge sca le  WS W-EN E 
strik ing fol d  system . F rom north to south :  Muttekopfgosau -S in nesbrunn 
syncl ine ,  G u rg l ta l  an tic l in e  and northern Tsch irgant  sync l ine . The  T sc hirgant 
fau l t ,  a southerly d irected fau l t ,  develops from the fau l ted h inge of the 
T sc h irgant  an tic l in e .  T he ex istence of this antic l ine  now seems to be proved 
as fa r as the southern s lope of the Laggers mounta in . So it is not poss ib le  
to interpret the T schirgant fau l t  as the tecton ic border of  two d ifferent 
thrust  sheet s .  

Southerly o f  this a rea a l l  tecton ic un its seem t o  b e  in their orig ina l  
relative pa leogeog raph ic order. 

The pa rautochthon au s  origin of the La rsenn un it and its poss ib le  
connect ion w ith the northern Tschirgant sync l ine  a re d iscussed . 

Based on the geological map and a Iot of structura l  data the hypothetica l 
d ra ught of the l nnta l  th rust sheet was determined . T he recon struction shows 
its d imen sion and regiona l t rends . 

From the Superposit ion of Gosau sed imen ts  (U pper C retaceous) on 
Hauptdolom it (N oria n )  it is possib le  to d iv ide the tecton ic movements into 
p re- ,· i n tra - and post-Gosau events . 

I n hal t  

1 .  E in leitun g 
2. S t ratigra phische Obersichtstabel l e  
3 .  Z u r  geologischen und tekton ischen K a rte 
4. B esch reibung der tekton ischen Hauptst rukturen 
5. R ekon strt,�k t ion der Unterkante des Jnnta ldecken hauptkörpers 
6. I n terpretation der geologisch-tekton ischen Verhäl tn isse 
7. Pa läogeog ra ph ie des Lad in s  
8 .  G l iederung der tektonischen B ewegungen und ihre zeit l iche Z uordnung 

Beilagen 
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1 .  E i nle i tung 

Der Rau m der Lechta l er Al pen i n  der U mgeb u ng von I mst b ietet i nteressa nte 
geolog isc he Verhäl tni sse. Er ist durc h  d ie  e indruck svol l a ufgesch lossene 
Muttekopfgosa u beka nnt , da s g rößte und höch stgelegene westl iche Vorkommen 
von Gosa used imenten in den Osta l pen. 

D iese s  Arbeitsgeb iet umfa ßt  Area le  der oberosta lp inen l nnta l - und 
Lechta l decke,  deren Strukturen im La ufe der E rforschung sgesch ich te un ter
sc h iedl iche , zum Te i l  a uch gegensät z l iche Deutungen erfuh ren. 

D ie Ge ländea rbei t  im Ra hmen der D i ssertat ion (N JE D E R B AC H ER , 1 98 1 )  
umfa ßte e ine geolog ische Kartieru ng ( 1 :1 0  000 ) , d ie Sa mml u ng struk turgeo
log i sc her Daten und d ie Aufna hme von P rofi l en  in den Pa rtnac hsch ichten. 

N eben der Kart ierung ergab s ich die Aufgabe , neuere geolog isc he 
Deta i l bea rbeitungen von K R AUS ( 1 965 ,  westl iche He ite rwa nd) , K R OLL 
( 1 965 ,  öst l iche He iterwa nd) , REN AT U S  ( 1 968 ,  La rsennschol le )  und G ROTTEN 
T H ALER ( 1 96 8 ,  T sch i rga nt)  in e inen g rößeren Zu sammenha ng zu b r i ngen 
u nd den Daten der tek tonischen Ka rte der N örd l ic hen K a l ka l pen von TO LL
MAN N  ( 1 970  b) gegenüberzustel len. Daher bezog sich da s spez ie l l e  Inter-
esse a uf den Ka l ka l pensüdbereich (Prob lem der G renz z iehung der l nnta l 
decke) . E i nen we iteren Aspek t erhiel t d ie  Arbeit  durch  d ie Frage nac h  der · 
T iefenlage der U nterka nte der l nnta l decke , a b z ie lend auf da s Prob lem,  ob 
s ich Struktu ren des t ieferen U nterg runds i n  den höheren Deckenbereic hen 
d u rchpa usen. · 

Aus der Viel fa l t  der Deta i l fragen ergaben sic h folgende Prob lemkrei se : 
Tektoni k : 

Südbeg renzung der l nnta l decke. 
Fortset zung des T sch i rga ntsa tte l s  nac h  Westen. 
Ab wick lung der Bereiche süd l ic h  des l nnta l dec kenha uptkörpers und ihre 
pa läogeog ra ph isc hen K onsequenzen. 
Lage der U nterka nte der l nnta l decke. 
Ze i t l icher Ablauf und Z uordnung der Deformat ion. 

Strat igra ph ie: 
M ikrofa z ies , Sed imentel eg ie und pa läontolog i sc he Daten der Pa rtnach
sch ichten im Arbeitsgeb iet und Pa läogeog raphie des L�d ins. 
D ie vor l iegende Arbeit  ist  ein Auszug der tektonisch-strukturgeolog i

schen und paläogeog raph ischen E rgeb ni sse aus  der  D i sserta t ion. D ie Strat i
g ra ph ie und m ikrofa z ie l len U ntersuchungen im  Lad i n  des  Arbei tsgeb ietes 
werden h ier nicht  näher behandelt .  
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2. Strat igraph i sche Obersich tstabel l e  

Maa str icht Oberer Sed imen tkomplex 
C ampan GO SAU R otk opfd iskorda n z  WO PFN E R  ( 1 954)  
Santon U n terer Sedi men tk omplex Lu 

a C on iac 
..._ T u ron 
Lu Cen oman 
a: A lb 
� Apt 

Neokom A PTYC H E N S C H  I C  H T E N  

."( Mal m  RAD I O LA R I T  M I LLER ( 1 96 3) 
a: 
::::> Dogger Mangan sch iefer JAC OBS HAG E N  

ALLG AUSC H I CH T E N  ( 1 965)  
........, Lias A D N E T E R  K .  FLEC K E N - u. B AN D ERK. 

R hät  K öSSEN E R  S CH I C HTEN�R H ATOL IASKALK 
(/) 

N or HAUPTDOLOM I T  +++ bituminös MOLLER-JUNG B LU T H  "( ( 1 967) 
K arn A LP I N E  RA I BLE R SC H I C H TEN JERZ  ( 1 966)  

-

Lad in 
............. K RAUS ( 1 965 )  

a: PA RT N AC HSC H I C HTEN 'W� T T E  RS T E I N  K . K RO LL ( 1 965 )  

h 
An is  ALP I N E R  MUSCH E LKALK +++ Pietra verde FR I SC H  ( 1 968 )  

Sky th R E I C H EN HA LLER SC H I C H T E N  
A LP I N E R  B UN TSAN DST E I N  H I E RO N YM I  ( 1 9 78 ) 

N Perm A LP I N ER VERRUCANO 
a G RAUWAC K E N SC H I E FE R  ( "S I LB E R N E  isC HMI DEGG :-q: K arbon ( 1 959)  
-...J �----- �HYLLIT�-- ----------· 
� 

Al tpa läo- LAN DEC K E R  Q UAR Z PHY L L I T  z oikum 

T ab .  1 

3 .  z u r  geol og ischen und tek ton i schen Ka rte 

D ie K art ierungen im  Gelände wurden auf der G rundlage von Verg rößerungen 
der öK 1 : 50 000 ( B la tt 1 1 5 , Reutte , und B la tt 1 45, l mst )  a uf 1 : 1 0  000 
d u rc hgeführt , d ie an sch l ießend a uf 1 : 2 5  000  umgezeic hnet wu rde. Der 
T sch irg an t  und der unmittelba re Bereich der La rsen n schol l e  wu rden von 
G ROTTEN T HA LER ( 1 968)  bzw . R EN A  T U S  ( 1 968 )  wei tgehen d übern ommen , 
um ein abgesc h l ossenes , e inheit l iches Ka rtenb i l d  al s Bas i s  für tekton i sche 
Überlegungen und Rek on strukt ionen zu erha l ten . Das Q ua rtä r w u rde im 
Rah men d ieser A rbeit  n icht  berück s icht igt  ( G eol og i sche Ka rte siehe Be i lage 1 ) .  
D ie Tek ton i sche Karte ( Abb. 2)  g ibt d ie  w icht ig sten Struktu ren w iede r .  
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U m  im Tex t a usfü h rl iche Umsc h reib ungen zu vermeiden , wurden bedeu
tende Sä tte l ,  Mu lden und Störungen benannt, b zw .  die bere its  geb räuc h l i 
c hen Namen verwen det . 

4 .  Beschreibung der tekton i schen Hauptstrukturen 

Lec hta ldecke im N orden 

D ie Un terlage der l nn ta ldecke b i l det die zur  Lechta l decke gehören de J ung
sc h ichten z one ( F ortsetzung der G ra ma i ser J un g sc hichten zone) . S ie  w i rd vom 
Hauptdol om i t  der Tegesant ik l ina le  unter lagert . D ie Mu lde der J ungsc h ichten
z one  w i rd durc h  e ine Aufsattelung,  die a m  a u ffä llig sten am T sc hacha un a us
geb i l det i st ,  un terb roc hen . Ober dem Hauptd ol om i t  folgen K össener Sch ich
ten , Adn eter Ka lk,  A l lgäusc h i �hten , Rad i ola r i t  und Aptychen sc h ic hten . An 
d�r Decken gren ze treten S päne von Hauptd ol omit  auf  ( nördl ich D irsten tr i tt ) . 
Der g rößte ist  ca . 3 km lan g  und b is  zu 500 m mächt ig . D ie Hauptdol omit
vorkommen an der Deckeng ren ze können .a ls R este eines reduz ierten Mulden
südfl üge ls  a ufgefa ßt werden ( K ROLL,  1965) . 

Aufg rund der I n k ompeten z de r J u ragesteine der J ungsch!ehten zone  
können zah l reiche in tern e Fa l tungen und Sch uppun gen festgestel l t  werden . 

A m  E ingang des Tegesta ls d ün n t  d ie  an son sten b i s  zu 1 km mäc ht ige 
J ung sch ichten z one auf ca . 300 m a us .  Die F ortsetzung nac h E ver l �uft über 
d ie N assereither A l m, nörd l ich des Wanneckstockes . Der un terlagern de Haupt
d ol omi t  i st über die G roßstruktur der Tegesanti k l ina le  h ina us  an meh reren 
Ste l l en zusätz l ich  gefa l tet ( z .  B .  B uchhorn sa tte l ;  K ROLL, 196 5, S .  38 ) . 

N ordra nd der l nn ta ldec ke 

D ie Ba s is  der l nnta l decke ist b i s  zum Oberen Musc hel ka l k ,  fa l l we i se Pa rtnach 
sc h ichten , oder zu den unteren Pa rt ien des Wetterstei n ka l kes  red u z iert . M it 
sc harfer G ren ze ( l nn ta ldeckenstörun g )  l iegen d iese Gesteine über der unter
lagernden J ungsc h ichten z on e .  D iese in  der Regel 65- 70° S-fa l l en de F läche 
ver läuft über da s G rama i se r  Satte le, süd l ic h  B oden , nörd l ich  Pfa ffla r, en t lang 
dem Südabhang des Haba rt, P la ttjoch ,  N ordrand der He i terwand,  nördl ich 
des B runnwaldkopfes,  durch  da s un tere Tegesta l  in d ie Fern pa ßfu rche . 
D ort wi rd sie vom N a ssereither G ren zblatt versetzt . 

D ie A ufsch iebungsfläche der l n n ta l decke w ird von z we i  Störungssystemen 
durchtren n t . Z um einen s ind es die um 90°-Fa l len pen de ln den F lächen in  
annähernd N W-SE- R ichtun g ,  zum anderen d ie sogenan n ten " Decke lk l üfte " ,  
in söhliger Lagerung, d ie  d ie  jewe i ls hangen den B ereiche  etwa s  nach  N ver
setzen . 
Da s erstgenann te Sy stem ste l l t  in be zug a u f  d ie Achsen lage der Muttek opfg osa u
Sin nesb runnmu lde ac-F lächen da r .  An d iesen Störun gen werden d ie  jewe i l s 
west l ich  gelegenen Bereiche nach N verset zt . D ie Beträge l iegen im Meter-
bis im  Z ehnermeterbereich .  D ie Versetzungen sind z .  B .  a m  H in terbergj oc h  in 
den Pa rtnachsch ic hten beson ders deut l ich a u fgesc h l ossen . D ie Sch l eppun gen 
deuten a u f  e ine H or i zon ta lbewegung h i n ,  d ies ist  a uch an den Harn isch
str iemungen der Störungen im  Wetterste in ka l k  ( z .  B .  Ga fle in ta l )  abzu lesen . 
Man kan n  annehmen , da ß d ieses Störun gssy stem nach der A uffa l tung des 
Decken körpers n och e inma l  akt iv iert w urde . D iese Bewegungen verursachten 
d ie Sta ffe lung der He i terwand . 
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Muttekopfg osau-S innesbrunnmulde 

D ie Muttek opfgosau-Sinnesbrunn mulde i st da s beherrschende Elemen t des 
N ordtei l s  der l n n ta l dec ke . S ie tri tt im  W (Ga l tsei tenjoch , Hanauer Hütte), 
mit G osa used imen ten im  K ern , in da s A rbeitsgebiet . 
Die Mulde w i rd v on der Sc ha rn i tzsa ttel störun g versetzt , w obei der Westte i l  
gegen über dem O stte i l  nac h N bewegt w u rde . Das G osauvorkommen hebt 
süd l ic h  des V orderen P lattein s  nach E aus . Jn der Sal vesen klamm ist der 

. K ern der Mu lde durc h  Fa l tung im  Zehnermeterbereich in dünnbank igem , 
b i tum inösen Hauptd ol om i t  ma rk iert . D ie Mu ldenachse z ieht gegen O sten , 
nörd l ich Ka ppa k reu z ,  zw i schen S innesbrunn und der Peregrei tha l m ,  süd
östl ich B rema sta "l l an den Westabhang des G u rg l ta l s  ( Fern pa ßfurche), a uf 
d ie  Höhe von Nas serei th . D ort w i rd d ie  Struktur durc h  da s Na sserei ther 
G ren zb la tt abgeschn i tten . 
D en N ordfl ügel der M uttek opfgosau-Sinnesb runn m ulde b i l den d ie  H ei terwand 
und das  Hauptdol om i tmass i v des Rauchberges mi t seiner Westfortsetzun g .  
Der Südflügel i st i m  Gegen sat z  zu  K ROLL ( 1 965 )  n icht  im  Hauptd ol om itbereich 
des Tsc h irgan t ,  s on dern a m  N ordrand des G urg l ta l s  aufgesch l os sen . 

D ie Fernpa ßfu rche um N as sereith d urchbr icht  i n  N W-SE- R ichtung d ie  l nn ta l 
dec ke .  Da ß d ieses Ta l e iner Störun g folgt ,  i s t  nahe l iegend ,  d oc h  setz t  s ich 
d ie  tekton i sche L in ie n icht  im nörd l ich  ansch l i e ßenden Hauptd ol omi t  der Lech
ta ldecke fort .  Es erhebt  sich dahe r  d ie  F rage nach der Natur  d ieser L in i e .  
Aus  der Geol og ie  der U mgebung l äß t  s ich ab lesen , da ß sich d i e  Achse der 
Muttekopfg osau-S innesbrunnmu lde n icht  über eine e in fache Versetzung im 
östl ic h  a n sc h l i e ßen den Geb iet verfolgen l ä ßt . Der tek ton i sche Bau öst l ich  
( s .  B EC K E , 1 980 )  und westl ic h  d ieser Störung i s t  versch ieden . Für  d iese 
Störung tr ifft die Defin i t ion als G ren zblatt ( TO L LMA N N , 1 973, S .  349 ff) 
zu . Es wurde daher d ie  Bezeichn ung "N a ssereither G ren zblatt 11 gewäh l t .  D ie 
Störung i s t  gän z l ic h  d u rc h  das Q ua rtär verhül l t .  S ie ver läuft v on der Fern
pa ßfu rche bei N a sserei th vermut l ich  über das Mieminger P latea u R ichtung 
Möt z .  Aus  dem hy pothet ischen Verschn i tt erg ibt s ich e ine ca . WNW-E SE 
streichen de u n d  ca . 70° SW- fa l lende F l äche ( gen eti sc he Deutung s .  K a p .  
G l iederung d e r  tekton i schen Bewegungen ) .  

�_o_!E_fJQ_g_eJ_��!-�_l_!!_�e�<?Ef9.��C!�:?l���.?P_!_U_!!��y_1_9_e _ 

D ie Bas is  des N ordfl üge ls  w i rd überwiegen d von ste i l  S-fa l len dem , an der 
Deckengren ze stel len wei se Überkipptern Oberem Musc helka l k  geb i l det . ö rtl ich 
treten Pa rtnachsc h ichten ( besonders im W ,  Bereich Haba rt) oder die un teren 
Pa rt ien des Wetterstein ka l kes an d ie  Deckeng ren z e  heran . D ie t ieferen Sch icht
g l ieder w u rden bei der Decken übersch iebung a mput iert . S ie treten wah r schein
l ich  an der übersc h iebung sbahn a ls Schü rfl inge i n  der Tiefe auf. 
Der Wette rstein ka l k  ba ut  den großa rt igen Geb i rgs stock  der H ei terwan d ,  den 
Al pleskopf und B r ,unnwa ldkopf auf. Gegen S folgen Raib ler Sch ichten 
(Pfa ffla rta l ,  He i terwandsüdseite ,  Gaflein ta l )  und Hauptdol omi t ( nördl ich der 
Muttekopfg osa u ,  K ienberg , Rauchberg , A rzein kopf,  P latte in ) .  
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Fa l tun gen im Hauptdolomi t  des N ordfl ügels :  

B esonders a u ffä l l ig i s t  d ie  von K ROLL ( 1965)  besch ri eben e Spezia l fa l tung in  
der G ipfel reg ion des K ien berges . Das K ienbergsattei-M u l den sy stem kann i n  
d e r  O stfortsetzung a m  G ra t  des Ra uchberges beobach tet werden . ·  D ie  Aufsa t
tel ung im Hauptdolom i t  i s t  im Kar  südwestl ich des Rei Ben sc hu hjochs beson 
ders deut l ich  ( s .  Foto 1) . 

Westl ich des K ienberges setz t  s ich  d ie  Struktu r etwa s kompl i z ierter 
fort . Z w i sc hen dem Hahnleskopf und dem A rzein kopf könn te eine zerb rochene 
Satte l struktur ve rmutet werden . Im oberen E n ge lka r ,  nördl ich des  Hin teren 
Plattein s ,  i s t  e in Sattel ausgeb i ldet . 

Der N ordfl ügel  der Muttekopfgosaumulde lagert dem S üdflügel e ines 
Hau ptdolomitsa ttel s ,  der d ie  Wes .tfortsetzung der K ienberg spez ia l fa l tung da r
stel l t ,  auf .  D ieser Sattel setzt  s ich gegen W vermutl ich im  Reichsp itzsa tte l 
for t ,  dessen Struktu r an der O stflan ke des Anger leta l s  rekon strui ert wer
den kann . 

D i e  Westflan ke des Fundaista l s  i s t  mehrfach gefa l tet und durch  stei l e  
Störungen zerleg t .  l n  d iesen Hauptdolom i t  i s t  genau  süd l ich  B ra n_,degg 
( zw i schen Boden und P fa ffla r )  an un z ugän g l icher Ste l le a u f  ca . 1ooo m S H  
e in rotes G este in e ingelagert , dem der O rt den Namen 11Rötkopf11 verda n kt .  

Der Hauptdolomitka mm , der vom Scha rn i t zsa ttel nordwärts zum Hahn
tennjoch z i eh t ,  i s t  meh rfach verfa l tet und zerschert . 

Y�!��-��EP��Jl- � __ q��-���!����-�-�������-q 

D ie östl iche He i te rwand w i rd von e iner A u fsch iebung ( a .  Foto 2) durchtren n t ,  
deren Ausb i ß  a u f  wei te S trecken durc h  das A uftreten von basa len Ra ib ler 
Sc h ichten gekenn zeichnet i st .  D iese von K ROLL ( 1965)  a usführ l ic h  dokumen 
t ierte Struktur führt  vom A lpei l en tl ang der S üdseite der He i terwan d  zum 
A l p leskopf und i st  von dort an n icht  meh r e indeutig nach O sten z u  verfolgen . 
D ie A ufsc h ieb ungsfläche w ird durc h  d ie bere i ts  genann ten ac-F l ächen versetzt .  
D ie Versc hu ppung i s t  daher ä l ter a ls d ie  letzte N achbewegung a n  d iesen 
F l ächen . 
Pa ra l le l  zu d ieser Störung verla ufende , beinahe sch ichtpa ra l le le Aufsch iebungen 
im südl ich a nsch l i eßen den Hauptdolomi t  kön nen demselben Sy stem zugerec hnet 
werden . 

�.9�_fJQg_ej_��!'_M.�!_t_e_k_t>_E_Ul�����-u J���_?_i ��- �������- ��L<!� 

D ie ste i l  N -fa l l en de.n Sch ichten des Hauptdolomits  am N ordrand des G u rg l ta l .s 
zwi sc hen Tarren z und Nassereith b i l den den S üdfl ügel . N ach W werden d ie  
Verhä l tn isse ,  n icht  zu letzt  wegen der  starken qua rtären Verh ül lung des  l mster 
M ittelgeb i rges , schw ieriger zu deuten . . 
D ie M uttekopfgosaumulde i st  durc h  e ine Aufsa ttel ung i m  Geb iet A l pjoch-Piei skopf 
in e ine Hauptmulde im N und e ine T ei lmu lde im S geg l i edert . D ie G osa u w i rd 
am S üdschen kel von geringmäch tigem Hauptdolom i t  über Ra ib ler  Sch ichten un ter
lagert . D ie Sch ichten l iegen ste i l  S-fa l len d  invers ( s .  Foto 3) . D ie Oberkippun g 
entstand durc h  den An sehub der La rsen n schol le . 
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Foto 1: Verschuppung in der östlichen Heiterwand, Blick nach N zum 
Hauptgipfel, 2639 m 

Rauchberg, 2480 m 

Foto 2: Sattel-Mulde-System entlang des Rauchberges, Blick nach WSW, im 
Vordergrund das Reißenschuhjoch 
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G u rgl ta l sa ttel 

Der G u rg l ta l sa ttel kan n  aus den Lagerung sverhä l tn issen am N - un d S-Rand 
des G u rg l ta ls gesch lossen werden . En t lang der B undesstra ße i st zw isc hen 
.Ta r ren z und Nassere i th der stei l ( 70° ) nordfa l lende N ordfl ügel aufgesch lossen . 
Der Tsc h i rgan tabhang zeigt den S üdflügel der Struktur .  

Tsch i rgan t-N ordmulde 

D ie Hauptma sse des T sc h i rgan t n immt d ie  Tsch i rgan t-N ordmulde ein . Der 
Kern besteht aus überwiegend S-fa l lendem Ha uptdolom i t .  D ie Achsenebene 
ist  nach N überk ippt . Der S üdfl ügel  der Mu lde w i rd von Raib ler Sch ichten , 
Wetterste inka l k  b z w .  -dolomi t ,  der ste l len wei se m i t  Pa rtnach sc h ichten verza hn t ,  
u n d  Muschelka l k  aufgebau t . Der Wetterste in ka l k  i s t  südl ich der G ratreg ion 
d u rc h  e ine ann ähernd pa ra l le l  zum Sch ichtstreichen verl aufen de , ste i l stehen de 
S törung durc htren n t .  D ie Tsch i rgant-N ordmulde i st gegen S durc h  d ie  
Tsc h i rgan tstörun g ( G ROTTEN THA LE R ,  1 968 )  beg ren z t .  D iese F läc he fäl l t  
generel l  ste i l  nach N e in , i st jedoch a u f  we i te Strec ken überki ppt südfa l lend .  

Nach W h in  i s t  d ie  Tsc h irgant-N ordmul de n icht  mehr so deutl ic h a usge
b i ldet . D ie S t ruktur schein t  s ich im g ro ßen mit der Muttekopfgosa u-S innes
b runnmulde zu  verb inden , der  Gurg l ta l sa ttel l äuft nach d ieser Deutung ·a us . 

Für  d iese undeutl iche S i tuation im SW des A rbei tsgebietes kön n te ,  bei  
Annah me e iner pa rau tochthonen Entstehung der La rsen n schol le  ( s .  Ka p .  
La rsen n sc hol l e ) , ein anderer Zusammen han g  angen ommen werden . H ier könn te 
zw i schen der südl ichen Tei lmu lde der Gosa u und der E in muldung der La rsen n 
schol l e  d e r  gestörte R est d e s  Gurg l ta l sa ttel s  vermutet werden . D ie La rsenn
schol l e  en tspräche dan n der  Westfortsetzun g der  Tsch i rgan t-Nordmulde . 

Westl ich  und nordwestl ic h von l mst i st der S üdfl ügel der Tsch i rgant
N ordmulde noch z u  iden ti fi z ieren . D ie  G ren ze des Hauptdolomi ta rea l s  zu den 
Ra i b ler Sch ichten i st in der Hachlesc h l ucht  zu suc hen . D ie Raib ler Sch ichten 
sin d fa st ·du rchweg s a usgequetscht .  N u r i m  oberen Bereic h der Sch l ucht  fin 
det ma n Sch iefertone an e iner Vernässungszon e a l s  An zeicher'l dafü r .  

Gegen S fol gen Wetterste inka l k  bzw . -dolom i t  ( Rosenga rt l sc h l ucht , 
Hochimst )  und Musc he lka l k  ( N ord rand des Putzel oc hs ) . 

D ie S törung im Putzeloc h  w i rd von G ROTTEN THALER ( 1 968 )  a l s  Fort
setz ung der A ufsc h iebung a m  Süd rand der Tsch i rgan t-N ordmulde ( Tsch i rgant
störung ) angesehen . 

Tsc h irgan tsattel 

Der tei l we ise �berkippte S üdfl ügel der Tsch irgan t-Nordmu lde ,  der den G ra tS be reich des· T sc h i rgan t a ufbaut ,  i st g leic h ze i t ig  der N ordfl ügel  der zersc herten 
· Sa tte l struktur , d ie  d ie  Geste ine s üd l ich des Tsc h i rgan t ( Hauptdolomi t und 

Ra ib ler  Schichten ) tek ton i sc h  m i teinander verb in det . 
En tgegen der a l ten Ans icht ,  d ie den Tsc h i rgan t  a l s  relat iv  e infac h 

geba utes Gewölbe deutet ( z .  B .  AMPFE R E R , 1 930)  l iegt heute durc h  d ie  Bea r
beitung von G ROTTE N TH A LE R  ( 1 968)  e in deta i l l i erteres B i ld des komplexen 
Baus vor .  

Demnach i st der T sch i rgan t e in d u rch  d ie  Tsch i rgantstörung i m  S treichen 
durc htren n ter  Sa ttel . Entlang dieser S törun g treten Gesteine des Sa ttel kern s ,  
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Abb. 1 :  Hypothetisches Sammetprofi l durch  den T sch i rgan t nach 
G RO T T E N T HALER ( 1 968)  

im wesen tl ichen Muschel ka l k , untergeordnet R eichen ha l ler Sch ichten oder 
Pa rtnachsc hichten , auf. D ie Geste ine des Sa tte l kern s sind tekton isch sta rk 
bee infl u ßt. D i es macht s ich durch da s Fehlen eines T e i l s  der Sc h ichtpa kete 
( z. B .  Oberer Muschelka l k ;  G RO T TE N T HALER , 1 968 )  bemerkba r. Der N ord
sc hen kel des Satte l s ha t den Südfl ügel übersc hoben . Der Sa tte l südfl ügel 
kan n  nac h G ROTTEN T HA LE R  ( 1 968)  in  die Hauptdolom i tmulde am T sch i rgan t
südhang und d ie  Spez ia laufsatte lung der Ra ib ler  Sch ichten im l n n ta l  ( beim 
Bahn hof I mst)  geg l iedert werden . D iese A ufsa tte lung en tspräche dem hypo
theti schen l n n ta l sattel , der aus  dem A uftreten ä l terer Sch ichtg l i eder ( un tere 
T r ia s )  am Nord- und beson ders am S üdran d des lnn ta l s  sesch i essen werden 
kann.  

Westfortset zun g  des  T sch i rgan tsatte l s  

Der Ba u des  M i ttelgebi rges westl ich von I mst i s t  d u rc h  d ie  beträcht l iche 
qua rtäre Verhül l un g ,  d ie uns  wesen tl iche Zusammen hänge voren thä l t ,  schwier ig 
zu deuten . 

T rot zdem l iegen ein ige Fa kten vor ,  d ie  zur  R ekon struk tion der Verhä l t
n i sse d ienen . 

Der Bereich Scheibenb ich i-Hoch i mst w i rd aus  dem g rößten tei l s  unge
sch ichteten , sta rk zerk l üfteten Wetterste indolom i t  aufgebaut.  Im Bachbett 
unterha l b  der Hol zbrücke ( Rosenga rtl sch l ucht , Auffa h rt nach Hoch imst)  
treten G roßool i thstrukturen auf. Der Wetterste indolom i t  w i rd an der Nord
sei te des Putzeloch s von stei l ( 70°)  nordfa l l en dem Musche l ka l k unterlagert. 
D iese Zon e  en tspricht dem N ordfl ügel des T sc h i rgan tsatte ls .  Das Putzeloch 
zeichnet den Verlauf e iner ca. E-W-stre ichenden Störun g nach  ( im N :  Wetter-
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steinkal k  und M u schel kal k  70° n ordfal lend , im ·s: H au ptdol om i t ,  fä l l t  m i t  
2 5  b i s  30°  gegen S E ) , d ie  der  T sc h i rg an tstörung östl ich d avon en tspricht 
( G ROTT E N THALE R ,  1 968; RENAT US , 1 968 ) . Süd l ich  und S üdwest l ich des 
Musc hel kal kstreifen s im Putzeloch konn ten keine e indeutigen R aib ler Sc h ichten 
festgestel l t  werden ( vg l . RENAT US ,  1 968; geol og i sche K arte) . D ie auftretenden 
D ol omite s ind w oh l  dem H au ptdol om i t  z u z u rechnen . 

E inen wesen t l ic hen neuen A spekt brachte d ie  D atierung der Geste ine 
am F orstweg westl ich  S onnberg ( auf 1 2 50 m S H )  neben einer Q uel l fass ung . 
D ie al s R aib ler  Sc h ichten kartierten Gesteine ( R E N AT U S ,  1 968; geol og i sche 
K arte ) erwiesen s ich al s Muschel kal k  ( K n ol len kal ke mit Pi etra Verde , 
Lan g obard ) .  D i e  unterhal b  am F orstweg aufgesc h l ossen en Sch iefertone ,  T on
mergel und K al ke können , d a  Sandste ine ,  O ol i thbän ke etc . feh len , den 
Partn achsch ichten zugerechnet werden . Auch die M ikrofaz ies und M ik ro
p aläontol og ie  der e ingel agerten K alke wei sen darauf h in . Der gegen W auf
tretende he l le , lekton is ierte D ol om i t  i s t  Wetterste indol om i t ,  dessen B le i
Z i n kvererzung in  meh reren al ten Stol len und Sc hächten abgeb aut  w u rde . 

Aus  den Detai l s  kann folgender B aupl an abgelesen werden : Der T sch i r
g an tsattel setz t  s ich zumindest b i s  h i erher n ach W fort , wobei auc h am S üd
fl ügel  ti efere Sch ichtg l i eder ( Partn achsch ichten und Musche lkal k )  s ichtbar 
werden . Der Bereich ist  stark gestört ( unein heit l  iche Lagerun g ) , Sc huppungen 
s ind  mög l ich . Den n oc h  w i rd der T sch i rgan tsattel n ach  W hin vol l s tänd ige r .  
D ie weitere F ortsetzung d e r  Struktur kan n  in  d e r  Sp ießruten sp i tz-W i l dkar le
störung , d ie  von TO LLMAN N ( 1 976)  al s Decken g ren ze herange zogen w u rde ,  
gesehen werden . 
W arum d ie  T sch i rgan tstörung n icht  al s Deckengren ze bezeichnet werden kan n , 
w i rd in K ap .  6, Prob lem der . l nn taldecken südgren ze ,  behandel t .  

M i l ser-Berg-M u lde 

Der _gen erel l ste i l  S-fal lende H auptdol om i t  des M i l ser B erges w i rd von 
R E N A  TUS ( 1 968 )  al s n ach N überk ippte M u lde gedeutet . Geopetal gefüge am 
E in g ang des Larsenn tal s  ( RENAT US , 1 968 )  wei sen d arauf hin . Gegen N 
kan n  eine  Verb indung zum an sc h l ie ßen den Wetterste ind ol om i t  an gen ommen 
werden . 

D ie R aib ler  Schichten s ind h ier  ausgequetsc ht  oder wegen der mächti
gen Moränenbedeckung n icht  festste l lbar .  I m  l n ntal ,  bei M i l s  und den 
G sc hn al l en höfen , s ind R aibler Sch ichten , vorwiegend R auhwac ken , des Mu lden -
südfl üge l s  aufgesch l ossen . · 

Z one der ä l teren T r ias süd l ich  des Jnn s  

D i e  Verb indung d ieser Z one  ( B un tsandstein b i s  R ai b ler Sc h ichten ) z u r  M i l ser
Berg-Mu lde kann im A rbei tsgebiet durch  die quartä re Fü l l ung  des l n n tal s 
n icht  ein gesehen werden . Der Zusammen hang zwi schen den Strukturen nörd
l ic h  und süd l ich des l nn s  ist  be i Starkenbach offen sichtl ic h .  

Der Bereich süd l ich  des l n n s i st durch  inten s ive E inengung charakteri
s iert , d ie  Verschuppungen und Sc herun gen zur F ol ge hatte . D ie Gesteine l ie
gen stei l , generel l südfal len d und überk ippt . Das Auftreten inkompeten ter 
G esteine ( Partn achsch ichten ) und kompeten ter Serien ( M u sc hel kal k )  ermög
l ichte meh rmal ige Sc h ichtw iederhol ungen durch  l sok l in alfal tung und Schup
pung . Das A uftauc hen v on B un tsan dstein in  der N ähe des K raftwerks l msterau 
w i rd von RENATUS ( 1 968 )  al s aufgepre ßter S atte l kern gedeutet . 
D ie Z one der ä l teren T ri as wi rd im S v on der Starken bach l in ie beg ren z t .  
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Arz ler-Wa l d -Mu lde 

Der Bereic h zw ischen der Starken bach l i n i e  und dem Ka lka l pen südran d w i rd 
in d ieser Arbeit  neutra l a l s  Ar zler-Wa l d -Mulde be zeichn et. D iese Z one  w i rd 
in i h rer östl ichen F ortset zung immer stärke r ein geengt ,  verschwindet schl ieß
l ich  bei  R oppen un ter der qua rtären F ü l l ung des l n n ta l s  und w i rd vermut l ich  
zusammen m i t  den Resten des  T sch i rgantsa ttel ts (S üdbereic h )  vom ötzta l 
kr is ta l l in überfa hren . 

Der S üdfl ügel d ieser Mu lde beg in n t  stra t igra ph i sc h  m i t  den 1 1G ra uwa k
ken schiefern 1 1 über Gesteinen des Landecker Q ua rzphyl l i ts.  D ie Lagerun g 
i s t  ste i l  südfa l lend  und invers. 

D ie basa len Serien am Ka lka l pen südrand ( "G ra uwacken sch iefer",  Verru
can o) s ind in ten s iv verschuppt. D ie Sch ichtfol ge re icht  bis in den J u ra 
(AI I gäusc h ichten ) ,  der im Mul den kern aufgesc h l ossen i st .  Der N ordfl ügel 
der Struktu r  i st fa st völ l i g  tekton isch unterdrückt ( s .  Abb . 2, aus WES T R U P, 
1 970) . D ie Gesteine im Vorderspadegg werden im Gegen sa tz  zu W EST R U P  
( 1 970 ,  S .  7 4 )  dem Hauptdol om i t  zugerechn et,  der dem reduz ierten Mulden 
n ordfl ügel en tspric ht. D ie Sta rkenbac h l in ie kan n  nörd l ich davon durchgezo
gen werden (s. abgeän dertes Profi l c •, Abb .  2 ) . D iese bedeuten de Störungs
l in ie w i rd von WEST R U P  ( 1 9 70)  a usführ l ich begrün det. 

Der in der tekton i schen Übersichtskarte von W ES T R U P  ( 1 970)  und 
der tekton i schen Ka rte der N ördl ic hen Ka l ka l pen , Westtei l ,  von TO LLM AN N  
( 1 976)  a l s  1 1Hatteboden schuppe 11 ausgew iesene Streifen d i rekt a m  Ka l ka l pen 
südrand ka nn n icht  a l s  1 1Sc huppe11 bezeichnet werden , da zw i schen Wetter
stein ka l k  b zw. Pa rtnac hsch ichten im S und dem Hauptd ol omi t  im N Ra ib ler 
Sc h ic hten vermitteln . Obwoh l  d ie  Ra ib ler  Schichten tekton i sch  bean sprucht 
und·  te il wei se s oga r a usgequetscht  s ind , mu ß e in sed imen tärer Ob _ergan g 
angen ommen werden . 

La rsenn sch ol le  

D ie La rsen n schol le l i eg t a ls  80° streichende Mulde vor ,  deren Sch ichtpa ket 
B un tsan dstein bis Ha uptd ol om i t  umfa ßt. D ie Ac hse fäl l t  nach der K on strukti on 
(Sammeld iag ramm; REN AT US ,  1 968)  m i t  35° nach W ein . D ies w i rkt  s ich jedoch 
n icht  aus , da das Abtauehen der M u lde durch  annähernd N W -S E  streichen de 
B r üche k ompen siert wi rd. D ie Bas i s  des Muschelka l ks l iegt i m  La rsenn ta l  an 
der t iefs ten Ste l le  auf ca . 1 450 b is  1 500  m S H  und östl ich der R otwand auf 
ca . 1 450 m.  Der Muschel ka l k  sc hein t dort noch weiter ab zus in ken . D ies i st 
ein Anzeichen dafü r ,  da ß d ie  Mu l denachse in sgesamt l e icht  ostfa l l en d  i st.  

D ie Basis  der La rsen n schol l e  beg inn t ,  sowei t a ufgesc h l ossen , mit  
Müsche lka l k .  N u r nörd l ich  des Mannkopfes treten hel l e  Sandsteine des B un t
sandste ins  auf ,  d ie  tekton i sc h  m i t  Karb onatbruchstücken vermengt  s ind.  
D ie da rüber folgenden ger ingmächtigen D ol om i te zählen R EN AT US ( 1 970)  
und FR I SC H  ( 1 975) zu  den Reichen ha l l er Sch ichten . 

D ie un ter lagern den G estein e  s ind  i m  S und S E  un terer und mi tt lerer 
Hauptdol om i t  (M O LLER -J UN G B LU T H ,  1 970) , im  N und NW s ind es Ra ib ler  
Sc h ic hten , d ie  berei ts dem S üdfl ügel der M uttekopfg osa ute i lmu l de im  S an ge
hören . 

D ie La rsen n schol le ha t d iesen S üdfl ügel , der heute übe rkippt vor
l ieg t ,  nach N überschoben . 
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D ie Verhä l tn isse östl ich des Laggers ( Al p ta l , Ga l tberg ) s ind .  durch  
d ie  sta rke Sch u tt- und Moränenbedeckung n ic h t  aufgesc h lossen . D ies erschwert 
die eindeu tige und überzeugende Deutung der S truk tur . 

AMPFERER ( 1 9 1 4 ) besc h re ibt  d ie  La rsenn schol le  a l s  erosiv erha l tenen 
Rest der K rabachjochdec ke.  R IC HTER ( 1 930) s ieh t in der S truktu r  d ie wes t
l iche Fortsetzun g des T sch i rgan tsa ttel s und K OC K E L  ( 1 9 54) in terpretiert d ie 
La rsenn schol l e  a l s  einen aus  dem U n tergrund gepre ß ten P il zsa ttel . D iese 
Version ver lor jedoc h  durch  Kor rek tu ren der geolog ischen Karte ( N eubear
be i tung von REN AT U S ,  1 968 )  an Beweiskraft. 

TO LLM AN N  ( 1 9 76)  s ieht durch  die E n tdeckung der Bergwerk sk apf
und Tagka rsc hol l e  (MOLLE R -J U N G B LU T H, 1 970, und REN A T US ,  1 970)  ne _ue 
Beweise für die Deckschol l enna tu r  der La rsen n schol l e .  

D ie K a r tenda rstel l ung  fol g t  der Deutung a l s  a l loc h thone Decksc hol le  
im  S inne AMPFE R E R s  ( 1 9 1 4 ) ,  da d ie  im  fol gen den d i sk u tierte E rk l ärungsmög
t ic hkeit n icht  gen ügen d gesic hert ersc hein t. 

Verfolg t  man auf der geolog ischen K a r te z .  B .  den Muschelka lk des 
T sch i rgan t  über da s Putzel oc h  nach W, so l ieg t es vorerst  rein optisch nahe , 
i hn m it dem M uschel ka l k  der La r senn schol l e  zu verb in den . D ie Sc t;ttth tung 
fäl l t  durchweg s genere l l  nach N ein .  S ieh t man diesen Zusa mmen hang a l s  
gegeben , so würde da s bedeu ten , da ß d ie La rsenn schol l e  a l s  westl iche Fort
setzung der T schirgan tn ordmulde angesehen werden k ön n te .  D ie Mul de wäre 
im W .< La rsenn ta l )  von B rüchen beg ren z t, an denen s ie hera usgehoben wurde. 

Die S i tua tion am Südrand en tspräche der südgeric hteten Aufsc h iebung 
w ie a m  T schirgan t ( T sch i rgan tstörung ) , d ie Verb indung zum n örd l ichen 
N achba rbereich  (gestörter ? G u rg l ta l sa ttel ) wäre ebenfa l l s  zerschert worden . 
D iese so hera u sgelöste Sc hol l e ,  d ie  nach E h in mögl icherwei se noch mit dem 
Un terg rund z u sammen hängt, hätte die Mu ttekopfgosa u-Südmulde nach N über
fa hren und d ie Gosausch ic h ten m i t  i h rem Un tergrund ( Hau ptdolom i t, Ra ib ler  
Sc h ic h ten ) überk ippt. 

D er Mechan ismus, der dieser Interpretat ion zugrundeliegt, ist mit der 
En tstehun g parautochthoner Deckschollen , wie z .  B. der Kaisergebirgsschol l e  
(Beschreibung in TOLLMANN, 1 976) .zu vergleichen . D ie Kaise rgebirgsschol le 
wurde schon einmal mit der La rsen n scholle vergl ichen (AMPFER ER ,  1 930) I 

damals jedoch unter "a l lochthonen " Vorzeichen ( s. TOLLMANN I 1 976) . 

5. Rekon struk tion der Decken un terkan te 

Z u r  R ekon struktion der Decken unterkante s ind Profi l e  m it g ro ßem T iefgang 
erforder l ich , die wei t über d ie E rfassung oberflächenna her S truk tu ren h ina us
gehen . M i t  der z unehmenden T iefe erhöht  sich der h ypotheti sche C ha rakter  
der Aussagen . Es  können daher n u r  g roß räumige T rend s ,  w ie  Hochs und 
Tiefs , An steigen und Abtauehen der G ren zfläche ,  und d ie G rößenordnung 
der T iefen lage angegeben werden . 

·Tek ton i sche Da ten 

D ie a usgewähl ten Da ten , w ie  Sch ic h tmax ima und Fal tenac h sen , wu rden zur  
K on stru k tion der P rofile gesa mme l t  b zw. aus  den Arbei ten von K R AU S  
( 1 965 )  I K ROLL ( 1 965 ) , G RO T T EN T HALE R ( 1 968 )  und R E N AT U S  ( 1 968)  en t
nommen ( Obersicht  s iehe Abb .  3) . 
D ie kon struierten ß', die Q uerfa l tun gsachsen , werden n ic h t  berücksichtigt, 
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da ihnen großtek ton isch keine bedeuten den Au swi rk ungen zukommen . 
D i e  G radan gaben über das Abta uehen der k on stru ierten Ach sen s ind  m i t  
Vors icht  zu han dhaben . D ies sol l  folgen des Be i spiel  er läutern : D ie S-Ac hse 
der S innesbrunn mulde fäl l t  mit 20° nach W ein . D ies würde in einer En tfer
n un g  v on 1 0  km (un gefähr d ie  Strecke N a ssere ith -l mst)  einer Ab senk ung 
um ca . 3. 5 k m ,  a l so fa st der  Gesa mtmächtigke i t  der  l n n ta ldecke in d iesem 
Bereic h ,  en tsprec hen. Da ß d ies n icht so  i s t ,  kann man daran erkennen , da ß 
n ordöst l ich von l mst n och  i mmer mi tt lerer bi s oberer Ha uptd ol om i t  (b i tuminös)  
in der Umgebung des Mulden kerns auftr i t t .  D ie Absen kung mu ß daher z .  T.  
durch  Verti ka l versätze an den ac -F lächen kompen siert werden , zum anderen 
kommen d ie  zu großen z i ffernmäß igen Beträge d u rch e inen a s ymmetr ischen 
Fa l tenba u  zustande. 

Sch ic htmächtigke i ten 

Zur  Rek on strukt ion des Decken körpers we rden fü r d ie  Sch ichtmächt igkeiten 
Werte angen ommen , d ie sich a us der geol og isc hen Karte un d bereits bea r
beiteten Prof i len ergeben . 
Musc he lka l k  und Pa rtnachsc h ichten, an der reduz ie rten 
Deckenbas i s  des l n n ta l decken -Ha uptkörpers 
Musc hel ka l k , T sch i rgan t 
Wettersteinka l k , zw.  B oden und Stein jöchl  

He i terwand ,  Stein j öchl  b i s  K ra tze r 
K ratzersa ttel b i s  Rei ßen schuhta l  
Al p leskopf 
B runnwa l d k opf 

· T sc h i rgan t  
Ra ib ler  Sc h ichten a l l gemein 
Ha uptdol om i t  
G osa u 

Fa z iesverhäl tn i sse 

0 - um 200 m 
um 200  m 
wen ige Zehnermete r 
b i s  2 00  m 
200  - 500 m 
500 - 1 2 00  m 
um 1 2 00  m 
um 1 400 m 

· 600  - 300 m 
um 200  m 
b i s  2000  m 
b i s  670 m 

Es w i rd angen ommen , da ß sich zw i schen dem Wetterste inka lk  der He i terwand 
und dem des T sc h i rgan t  kein Pa rtnachbec ken ein scha l tet: D ie Karbona tpla tt
form ist durchgehend und in ann ähernd g le ichb le iben der  Mächt igkeit  en t
w ickel t .  Das Auskei l en des Wetter steinka lkes  im G ren zbereich zu den Part
nac hsch ichten w i rd berücks icht igt.  

Prof i le  und Karte der Decken un terkan te 

U n ter Z u h i l fena hme der tek ton i schen Da ten und der ab lesba ren Sc h ichtmäch
t igkeiten wurde auf der G rundlage der geol og ischen Ka rte aus einer Serie 
von Q uerprof i len und einem Längsprof i l  d ie  h ypothet i sche T iefen lage der 
Decken un terkan te ermi ttel t ( s. Be i lage 3) . 

Legen de z u  Abb . 3 :  1 -Tegesant ik l ina l e ,  2-l n n ta l decken n ordg ren ze , 3-He i ter
wan daufschuppun g ,  4-K ienberg syn k l . und -an t i k !. , 5-Muttek opfg osa u
S in.n esbrunnsyn k l . , 6-G urg l ta lan t ik l . , 7-T sch i rgan tn ord s yn k l . , 8-T sch i rgan t
ant ik l . , 9-T sc h i rgan tstörung ,  1 OT sc h i rgan tsüdsyn k l .  und -an t ik! . , 1 1 -l n n ta l 
ant ik l . ,  1 2-Spie ßruten spi t z-W i ldka r lestörung ,  1 3-M i l ser-Berg -S yn k l . , 
1 4-S ta r kenbachstörung ,  1 5-Arz ler-Wa l d -S yn k l . ,  1 6-La rsen n s yn k l . ( Larsenn
sc hol l e ) , 1 7-Na s sereither G ren zb latt , 1 8  K ra t zerstörung , 1 9-Sc ha rn  i tzsattel
störung 

1 39 



l n  Zusammen hang m i t  der U n terkante der l n n ta l decke ste l l t  s ich d ie  
F rage,  ob sic h Strukturen des t ieferen U n terg runds an der Oberfläche in 
der l nn ta l decke durchpa u sen . Da zu kan n  festgestel l t  werdEm, da ß für dieses 
"D u rchpa u sen " n u r  Folgen der jün geren B ewegungen in  F rage kommen , die 
d ie  bere i ts  übere inander gestapel ten Decken der N örd l ichen Ka l ka l pen a l s  
geme in sa mes Pa ket erfa ßt haben . D ies i st a uch  d e r  G rund , wa rum s ich  bedeu
tende ,  jedoch decken i n terne Struktu ren , w ie z . B .  da s Nassereither G ren zb latt, 
in der nördl ich an sc h l ie ßenden Lechta l decke n icht  abzeichnen . · 

Es ist  sch wi er ig , den Zei tpun kt  a n zugeben , zu dem die Decken Über
sc h i ebun g abgela ufen wa r.  Man kann jedoc h ann ehmen , da ß d ie"S berei ts  vor 
der A blagerung der Gosau der Fa l l  wa r .  Für  die durchg reifenden Deformat io
n en s in d  a l so d ie  k räftigen nachgosa u i schen Bewegungen veran twortl ich , d ie  
d ie  Deckenfa l tun g ( d .  h .  Fa l tung des  gesa mten Decken stape l s )  bew i rkten . 
D ie Ein en:gung machte s ic h  durch d ie Verfa l tung der Gosa u sed imen te , da s 
Zersc heren des früher angelegten T sch i rgan tsa ttel s ,  da s En tstehen der La r
senn schol l e  (wenn man s ie a ls  pa ra utochthone  Dec k schol le  oder Ha lbk l ippe 
deu tet) und d ie Verschuppun g ,  S te i l stel l ung un d O berk ippun g am K a l ka l pen 
südrand beme rkba r .  

Es s ind i n  der Hauptsache d ie  Läng sstrukturen (übergeordnete Sattel
und Mu l den zügel, d ie  s ic h  im Unterg rund auswi rken werden, und vie l l e ic ht 
e ine t iefer l iegende Struktur nachzeichnen , da d ie  Q uerstrukturen (Störun gen ) ,  
d ie  na chgosa u isc h en tstanden oder rea kt iv iert wurden , n u r  bescheidene A u s
w i rk ungen haben . 

Aus den Prof i len erken n t  man , da ß es vor a l l em d ie  G roßstruk tu ren 
der Muttekopfgosau -S in nesbrunn mulde ,  des .Gurgltalsattels ( eher unterge
ordnet) , der T sc h i rgan tnordmulde un d des zersc herten T sch i rgan tsa tte l s sein 
werden , d ie  s ich im U n tergrund a u swi rken . Man mu ß aber.bedenken , da ß 
durch da s Auftreten von Schuppen und Spänen und der in kompeten ten J ung
sc h ic hten zon e der Lechta l dec ke d ie  Deut l ic hkeit  d ieser Struktu ren verw i scht  
werden kann . 

Sieht man den Hauptkörper der lnn ta l decke (zw i sc hen T sch irgan tstörung 
und l nn ta l dec kennordrand ) a l s  S yn k l inori um ,  so stel l t  d iese Struktur ,  im 
g roßen gesehen ein WSW -EN E-gestrecktes T ief da r ,  da s süd l ich  im Bereic h . 
des T sch i rgan tsa ttel s von e inem Hoch beg le i tet w i rd .  l n  der Zone süd l ic h  
der T s ch i rgan tstörung i s t  durch d ie  ste i le  Lagerung e ine Angabe über d ie 
T iefen lage der Un terkan te ka um mög l ich .  

· 

Wesen tl ich i st auch  da s achs ia l e  Verha l ten der l n n ta l decke , d ie  i m  
B ereic h  von l mst in annähern d N -S-R ic htung e i n e  A rt Q uerein mu ldung ze igt.  
D ies  k ommt dad u rc h  zum A u sdruck , da ß im  westl ichen A rbeitsgeb iet d ie  
Struk turen (M uttekopfgosa umulde ,  La rsen n schol l e )  nach E abta uchen , während 
östl ic h da von die S in nesbrunn mulde und der T sc h i rgan tsa ttel J·eic h t  gegen W 
ab ta uchen . 

En tlang des Na sserei ther G ren zbla tts kann e in geringes H oc h  an genom
men werden . 

Auch d ie  U mgebüng des Laggers stel l t  vermut l ic h  e in Hoch da r.  A uf
g rund der versch ieden en I n terpretat ion smög l ichke iten (s iehe Kap.  4, La r
senn sc hol le )  wu rde der B ereich n icht  in  d ie  Ka rte einbezogen . 
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6. I n terpretat ion der geol og i sch-tekton ischen Verhäl tn isse 

Da s Problem der l n n ta l decken südg ren ze 

D ie l n n ta ldeckeng ren ze im S des Arbeitsgeb ietes erfuhr ,  sofern s ie über
haupt a l s  solche anerkann t  wurde , im  La ufe der Erforschung sgesch ichte 
mehrere Verlegungen . 

AMPF ER ER ( 1 9 1 1 ,  1 930)  zieht d ie  Deckeng ren ze en tlang der Starken 
bac h l in ie .  D ie Gesteine nörd l ich  der red u z ierten Arz ler-Wa l d -Mulde zäh l t  er 
zur  l n n ta ldecke , a l les  süd l ich  da von b i s  zum Ka lka l pen südrand z ur Lechta l 
decke . 

SPEN G LER ( 1 95 1 ) t ren n t  nörd l ic h  des Lan decker Q ua rzphyl l i t s  l n n ta l 
u n d  Lechta ldec ke n icht  ab . F ü r  i hn ist  d iese "Randzone" i m  S e i n  Bestand
tei l  der l n n ta ldec ke .  D ie Sta rken bac h l in ie ist  seiner An s icht  nach e ine Stö
rung , an der e ine Un tersch iebung stattgefunden ha t .  D iese Deutung folgt  
ganz im S inne v on E.  K R AU S  ( 1 949 ) , der  in  der N ähe des  Ka l ka l pen süd
randes eine Versch luckun gszone ann immt . 

· 

HE I S S EL ( 1 958 )  tei l t  im wesen tl ic hen die Me inung AMPFER ER s  im West
bereic h . Er l ä ßt jedoch d ie Deckeng ren ze süd l ich  v on Schön wies an  einer N W
SE-streichenden S törung zur  K a l ka lpen südg ren ze au sla ufen . D ie Ser ien öst
l ic h  d ieser Störung deutet HEI SSEL a l s  M u l de , d ie er zur  l nn ta l decke zäh l t .  

F ü r  S C  HM I D EGG ( 1 959)  l iegt der Bereich  südl ich des l nn s  a l s  symme
tr i sch  geba ute, wei tgehend vol l ständ ige Mu lde vor , die v on keiner Decken 
g ren ze im S inne AMPFER ER s  durchtren n t  i s t . D ie Störung bei  Schön w ies i s t  
na ch se iner Da rstel l ung n icht  vorhan den . 

W EST RU P ( 1 970)  s ieht  in der Sta rken bach l in ie ein w ichtiges tekt on i
sc hes Elemen t ,  jedoc h n icht  d ie Deckeng ren ze . Seiner Mein ung nach sprechen 
d ie  südgerichteten B ewegun gen und Schuppungen a n  d iese r  Störung gegen 
d iese Deutung , da s ie  m i t  dem n ordgerichteten Ein schub der l n n ta l decke 
n icht  in Ein klang stehen (WEST R U P ,  1 970 ,  S .  1 07 ) . Dera rt ige S üdvergen zen 
können aber d u rch Ausg leich sbewegungen bei e iner jungen K ompress ion en t
stan den sein , die m i t  der ä l teren B ewegung n ic hts zu tun haben . 
W EST R U P  ( 1 970)  belegt a uch  d ie  Störun g i m  S v on Schön wies (s ie schneidet 
ein V orkommen v on " R hätol iaska l k "  a b ) , die sich jedoc h n icht  a l s  Decken
g ren ze im S inne HEI SSELs ( 1 958 )  heranz iehen l ä ßt . 

. TO LLMAN N  ( 1 970  a )  besc hreibt  und beg ründet d ie  Dec keng ren ze ent
lang der Sta rkenbac h l in ie ,  an  der G ren ze zw i sc hen der ä l teren T ria s süd l ich  
des  lnns ,  und der red u z ierten Arz ler-Wa ld-Mu lde .  N ach  O sten verlängert 
T OLLMAN N ( 1 970 a) d ie  Dec keng ren ze bis zum Ausgang des P i t z ta l s ,  wo 
Ra ib ler  Sch ic hten und Hauptdolomi t  der Lech ta ldecke im  S an  Hauptd el im i t  
der  l n n ta ldecke im N g ren zen . D ie F ortsetzung der  Sta rkenbach l i n ie quert 
da s l n n ta l  n ördl ich der M ün dung des Wa l der Baches und ver l iert s ic h  an
s�;:h l ie ßend un ter der qua rtä ren Verfül l ung  des l n n ta l s .  

TOLLMA N N  z ieht h ingegen ( 1 976) d i e  l n n ta l dec keng ren ze v om l n n ta l ,  
nörd l ich von R oppen k ommend ,  en tlang der T sc h i rgan tstörung , Putzeloc h , 
in d ie  Sp ieß ruten spitz-W i l dka r l e-Störung nach W .  D iese Vers i on .  stößt jedoch 
nach e igenen B eobachtungen und den Ergebn issen v on G ROT T EN T HALER 

- ( 1 968 )  auf beträcht l iche Schwier igkeiten . G ROT T EN T HALER ( 1 968 ,  S .  78) 
beton t  ausdrüc k l ich , da ß sich die T sc h i rgan tstörung n icht  a l s  F ortsetzung 
der l n n ta ldecken störung heran z iehen l ä ß t . Auf d iesen Hin we is  geht TOL LM AN N  
( 1 976)  bei  seiner Ver legung der Deckeng ren ze n icht  e in . F ol gende G rün de 
sprec hen· gegen d ie  Deckeng ren zenfüh rung von TO LLM AN N  ( 1 976 ) :  
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G ROT T E N T HALER ( 1 968)  deutet den T sch irgant  a l s  zersc herten 
Satte l . Der S üdfl ügel d ieser Struktur kann daher n icht z u  e iner tekton isc h 
an deren Einhe i t  gerec hnet werden ( s .  Kap . 3, T sch i rgan tsattel ) .  
Der T sch i rgan tsa tte l l ä ßt sic h b is  westl ic h von S onnberg verfolgen (s . Kap . 3, 
Westfortset zung des T sch irgan tsatte l s ) . Das V orhan den sein d ieser Struktur . 
ersc hein t gesichert . A uch  d ie  Wei terfüh rung nach W in die Sp ie ß ruten spi t z
W i ldkarle-Störung i st mög l ich . D ie  südvergen ten A ufsch ieb ungen (WEST R U P ,  
1 970 ) a n  d ieser Störung west l ich des La rsenn ta l s  la ssen s ich m i t  demselben 
Mechan ismu s ,  w ie er am T sc h i rgan t  zu beobac hten i st ,  erk lären . 
Da e in  tekton ischer Z usammen hang zwischen den Bereic hen nörd l ich  und 
süd l ich der T schirgan tstörung und ih rer Westfortsetzung ausgenommen wer
den kann , ergibt sic h , da ß d ie  l nn ta ldecke an d ieser Lin ie n icht  nach S 
frei a ushebt ,  sondern weiter nach S reic h t .  
Z u r  F rage d e r  l nn ta ldec ken s üdg ren ze stehen nun i m  wesen t l ichen zwei Deu
tung smög l ic hkeiten offen . 
E inerseits b ietet sich  erneut d ie  Sta rkenbac h l in ie im S inne v on TO LLMA N N  
( 1 970 a )  a l s  Decken g ren ze a n ;  anderersei ts kön n te man zwischen den heute 
getrenn ten Bereichen w ie T sc h irgan tsa tte l , M il ser-Berg-Mu lde , Z one der 
ä l teren T rias süd l ic h  des l n n s  un d der A rz ler-Wa l d -Mu lde einen pr imären 
Z u sammen han g ann ehmen . Da mit erhebt sich d ie F rage ,  welcher S tellen wert 
der S tarken bac h l in ie zukommt . D iese Aspekte werden im  folgenden Abschn i tt 
d i sk u tie r t .  

Abg ren zun g  der l nn ta l dec ke 

A l loc hthone und autochthone Auffa ssungen der Tekton ik stehen einander 
gegen über .  S ie wa ren in der Vergan gen heit Gegen stand za h l reic he r  K on fron
ta t i onen . 

D ie Decken lehre im Sinne 0. AMPFER E Rs fordert d ie völ l ige T renn ung 
und wei treichen de Obersc h iebungen der Decken körper . 

D ie a utochthon e  Deutung füh rt d ie G roßstrukturen auf  P il z sätte l  und 
Beute lmu lden zurück . D ie gebundene Tekton i k  verz ichtet auf g roße Ober
sc h iebungen und d ie  v ol l stän d ige T renn ung der geol og ischen Körper in 
Decken . Diese E rk lä rungsmög l ichkeit wu rde in den westl ic hen N ördl ichen 
K a l ka l pen u . a . v on KOC K E L  ( 1 955 ) , JACOBS H AG EN versucht . D ie von 
K O C K E L  ( 1 954)  vertretene Ansicht ,  d ie La rsen n schol l e  sei ein e  P il zstruktur 
m i t  e ingemul detem First ,  ha t s ich bei den nachfolgenden U n tersuchun gen 
(RE N ATUS,  1 968 ; u . a . )  a l s  n icht stichha l t ig erwiesen . Auch konnten in den . dem A rbe itsgeb iet benachbarten Bereichen der Lechta ler A l pen nach An sicht  
TO LLMAN N s  ( 1 971 ) d ie  autoc hthonen Umdeutungen wider legt · werden . 

Nicht  e indeutig und gesichert schein t  d ie  F rage z u  sein , ob l nn ta l 
und Lechta ldec ke im  Westen völ l ig oder n u r  te i l we ise voneinander getrennt  
s ind�  TO LLMAN N ( 1 968) t rennt  beide E in hei ten vol l ständ ig  v oneinander . 

Da aus  dem A rbei tsgeb iet d iese Prob l emat ik  n icht  en tsc h ieden werden 
kann , müssen die Z u ordn ungen der ein ze lnen Bereiche zu übergeordneten 
tekton isc hen E in heiten , d ie Sch lu ßfol gerungen h in sich t l ic h  des t ieferen U nter
g runds der l n n ta ldecke un d d ie pa läogeog raphisc he Abwic k l un g  unter beiden 
Ges ichtspun kten d iskut iert werden . · 

D ie F rage , nac h welchem Bauprin z ip  man d ie  Tekton i k  auflöst und 
d ie Strukturen abwicke l t ,  hat weitreichen de F olgen fü r die weiteren Anna hmen , 
d ie den t ieferen U n terg rund der l n n ta ldec ke betreffen . 
D rei Deutung smög l ic hkeiten sol len im folgenden qj;;�utiert werden . 
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Schema 1 : D ie Lechta ldec ke z ieht un ter d�r l n n ta ldec ke h indurc h .  D ie An tei le  
südl ich der l nn ta ldec ke haben einen d i rekten Zusa mmen hang zum Ha uptkör
per der Lechta ldec ke im N .  D iese V orste l l ung folgt  der An sicht AM PFER ER s  
u n d  kehrt in den Profilen durch d ie  N ördlichen Kalka lpen von TOLLMAN N 
( 1 976 , Prof i l  9) und PLöC H I N G ER (Profi l 2 ,  S .  2 6 1 ) in OB ER H AU S ER ( 1 980) 
w ieder . D ie gena ue Festlegung der l n n ta ldecken südg ren ze , sei es n un d ie  
Starken bac h l in ie oder d ie  T sch i rgan tstörun g ,  ist  für d ie  pri n z i pie l len Über-
legungen n icht  so  wesen t l ich . 

· 

N s 
LS - LARSENNSCHOLLE =KRABACH

ID - INNTALDECKE [JOCHDECKE 

LD - LECHTALDECKE 

AD- ALLGÄUDECKE 

Abb.L. 

D iese tek ton ische An ordnung zw ingt  da z u ,  d ie  l n n ta ldecke süd l ich  der Lech
ta ldecke anzufügen . D ie Pa rtnachsc h ichten am Ka l ka l pen s üdrand gehören 
da mit  zum selben Pa rtnachbecken wie  d ie  Pa rtnach sch ic h ten am N ordfu ß der 
H ei terwan d .  
Unter  der du rchgehenden Lechta ldecke können nach d iesem Sc hema Gesteine  
der  Al lgäudecke (deren Auftreten s o  we i t  im  S a l l erd ings  eher un wa hrsc hein
l icht  i s t ) , G rauwacken zone , Landecker Q uarzph yl l i t un d / oder Schuppen a l l er 
in B etrach t k ommenden Serien vermutet werden . 

Sc hema 2 :  D ie Lechta ldecke endet unter der l n n ta ldecke . D ie Arz ler-Wa l d
Mu lde i st Bestand tei l der Lech ta ldec ke ,  s ie  hat aber n ur gegen W einen 
Z usammen hang zum Hauptkörper der Lechta ldecke . D ie Arz ler-Wa ld-Mu lde 
wä re nac h d ieser Vers ion a l s  Schuppe oder Schuppen z one der Lechta ldecke 
im S zu beze ichnen . 

N s 

Abb.Sa 

D ieser Lösung sversuc h  geht von einem Ha uptkörper de r Lechta l dec ke im N 
und W a us .  Der Streifen im S ste l l t  e inen abgetren n ten Te i l  der Lec hta l decke 
da r ,  der n u r  meh r  im W mit der Lechta ldec ke zusa mmen hängt . 
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D ie l n n ta ldec ke hätte in d i esem Fa l l  d ie Lec hta ldecke n u r  te i lwe i se überfah
ren , die Lec hta l decken schuppen z one im S jedoch vol l stän d ig . D ie pa läogeo
g raphisc he S i tua t i on wäre d ieselbe w ie  bei Sc hema 1 .  
Der  U n terg rund der l n n ta ldecke wäre i m  N Lechta ldecke ,  i m  S kämen A l l gäu
decke ( un wahrschein l ich ) , Schuppen der l nn ta l - und Lechta ldecke ,  G rau
wac ken z one und Landecker Q uarzphyl l i t  in F rage . 
Abb . 5 b zeigt sc hemat isc h  d ie S i tua t ion ,  wen n man zudem d ie Mög l ichkei t 
der pa rautochthonen En tstehung der La rsen n schol le berüc ksicht igt . 

N s 

Abb.Sb 

Schema 3 :  D ie Lechta ldec ke endet unter der l nn ta ld ec ke .  D ie A rz ler-Wa ld
M u lde hängt  im W mi t der Lechta ldecke zusammen un d ha tte gegen N ursprÜ"lg
l ic h  e inen Zusammen hang _  m it dem Südrand der l n n ta ldec ke .  ln d iesem Fa l l  
mu ß der B egriff e iner Decke etwa s offener  a u fgefa ßt  werden . 

N s 

Abb.6a 

N s 

Abb.6b 
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D ieses Sc hema würde bedeuten , da ß s ich die l n n ta l dec ke aus  der Lechta l 
decke en tw icke l t  ha t. D ie l n n ta ldecke hätte d ie ·  Lechta ldecke im  N woh l  
überfah ren , pa läogeog raph isch  wäre d ie N -S-Abfolge jedoc h d ie g le ic he , wie 
s ie heu te vorl ieg t. Der ka l ka l p ine Streifen südl ic h der Sta rkenbac h l in ie hätte 
e ine Verb indung zum Südte i l  der l n n ta l dec ke und wäre da m i t  der süd l ich ste 
Te i l  des Ab lagerun gsra umes , abgesehen v om Sed imen ta tionsra um der La rsenn
sc hol le ( K rabachjochdecke ) ,  wenn man s ie  a l s  a l lochth one Deckschol le auffa ßt.  

Abb .  6 b berücksich tigt d ie  Mög l ich ke it, da ß d ie La rsennschol l e  s ich 
aus der l nn ta l dec ke en twicke l t  hat. 

Der Deutung , da ß d ie Z onen im  S des Arbei tsgeb ietes ursprün g l ich  
e inen Zusammen hang ha tten , kan n  aus  fa z ie l len G ründen n icht  w idersprochen 
werden . Der Südrand der l n n ta ldecke ist  gekenn zeichnet durch  das Vorherr
schen der Bec ken fa z ies im  Lad in und l ie ße sich mit den Pa rtnach sc h ic h ten 
der Ar z ler-Wa ld-Mu lde v erb inden . 
Aufg rund der Tatsache , da ß d ie Arz ler-Wa ld-M ulde s icher m i t  der Lechta l 
dec ke im W zusammen häng t, w ird d iese Z one  trotz d e r  an gen ommenen 
u rsprüng l ichen Verb indung zur l nn ta ldecke gegen N a l s  "Lech ta ldec ke" unter 
An führungszeic hen bezeic hnet. Zur Un terscheidung vom Hauptverbrei tungs
gebiet der Lechta ldec ke im N und  W w i rd fü r d iesen Bereich der  Arz l er
Wa l d -Mulde der 'tek ton i sche Arbei tsbeg r iff "Lech ta ldec ke S üd" eingeführt .  

Der Verfasser hä l t  d ie Deutung nach dem Schema 3 für  mög l ich . Be i  
der tek ton ischen Ab wic k l ung und den pa l äogeograph i schen K on sequen zen 
wurde d iese E rk lärungsmög l ichkei t berück sichtigt. 

7. Pa läogeog ra ph isc he Rek on strukti on des Lad in s  

I n  der Rekonstrukti on (Abb . 7) w i rd der He i terwand- und T sch i rgan tbereich 
a l s  zusammen hängende Karb onatpla ttform an gen ommen . 
N örd l ich davon l iegt e in Pa rtnachbecken , da s den Wetterstein ka l kbereich 
wei ter im  W umg reift (Deutung nach K R AU S ,  1 96 5; und K R AUS & S C H M I DT
T HOME, 1 96 7) , und da mi t e ine Verb indung zu den Pa rtnachschichten im  S 
herste l l t. 
Be i  der Annahme ,  da ß d ie  N - S -An ordn ung der Ab lagerung sbereiche der heu
tigen tekton i schen An ordn ung en tspric h t  ( s. Sc hema 3 ,  K a p .  Abg ren zung der 
l n n taldecke ) ,  fol g t  im S ,  an sch l ie ßend an das Pa rtnachbecken der Z one der 
ä l te ren T r ia s ,  e in k le inerer B ereich ein er Wetterstein ka lkplattform , die gegen 
S und W viel l e ic ht  m i t  ausgedehn te ren Bereichen zusammen hängt (der Wetter
ste in ka l k  w i rd gegen d ie  T iefe . h in mächtiger ! ) .  D ie Ausdehn ung di eser Pla tt
form kann wegen der stei len Lagerung n icht  angegeben werden . 

Der Ab lagerung sbereic h  der La rsen n schol le wäre bei  der Deutung a l s  
Deckschol l e  mög l icherwe ise n oc h  wei ter südl ich an zusetzen . N immt man d ie  
pa rautoch th one  En tstehung fü r d ie  La rsenn schol l e  an , so kommt der Ab lage
run g sraum an den Südrand der He i terwand-T sch i rgan tplattform ·z u l i egen . 

Fü r den B ereic h des Hauptkörpers der l nn ta ldecke (n örd l ich  der 
T sc h i rgan tstörun g )  kan n  aus  den Profi len e ine E inengung a uf 70% der 
ursprüngl ic hen Ausdehnung in N-S -R ichtung a bgelesen werden . S üd l ich  
da von ist  d ie K ompress ion stä rker ,  h ier  kann e ine  Red ukti on auf mindesten s 
SO% angen ommen werden . 
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8. G l iederung der tekton i schen B ewegungen und ihre zei t l iche Z uordn ung 

im  we i teren w i rd versucht ,  d ie  tekton ischen Bewegun gen und i h re Fol gen 
in eine rela t ive ze i tl iche Rei henfolge zu b r in gen . 

Du rch da s Auftreten von Gosa usedimen ten im Arbeitsgeb iet la ssen 
s ic h  vorgosau ische , intra gosa u i sc he und nac hgosau i sche B ewegungen fest
stel len . Eine eindeutige zei t l iche Festlegung der Deforma tion ist jedoch 
zumeist n icht  mög l ich .  Da her gehen manche I n terpreta tionen , d ie  das N ach
einander der Beweg ungen un d Au sw irkungen betreffen , auf  h ypothet ische 
Überleg ungen z u r  Mechan ik  der  Deforma t ion z u rück ( z .  B.  Scherspannun g s
k l üfte ) . 

Die a m  Decken körper ang reifen den K räfte w i rken sich n icht  übera l l  
im g le ichen Ma ß und z um selben Zei tpun k t  aus .  

Viele Bewegungen laufen para l lel und beein fl ussen s ich  gegen sei tig .  
Häufig werden früh angelegte Strukturen (Störungen , Deckenba hnen , Fa l ten ) 
bei  den nac hfolgenden O rogen phasen bevorz ugt  a kt iv iert. 

Auf der G rundlage der Pha sengl iederung der a lp id i schen Geb.i rgsb i l 
dung nac h TO LLM AN N  ( 1966) w i rd im fol genden versucht ,  d i e  tekton i schen 
Erschein ungen rückzuformen , ih re rela t ive Abfol ge z u  bestimmen und eine 
zeit l ic he Z uordn ung z u  e in ze lnen O rogen pha sen vorzunehmen . 

Schon während der Ablagerung der T rias- und J u ra ser ien machen 
sich im Sed imen ta tion sraum tekton isc he Bewegungen bemerkba r .  

Die mon tenegr in i sche Phase verursacht d i e  Fa z iesdifferen zierung i m  
oberen An is (B EC HSTi\DT & MOST LER , 1974) . Die frühka rn i sc he H ebungs
pha se kan n  der jun g lab in i sc hen Phase z ugerechnet werden . Wäh ren d der 
Emers ion g reifen Eros ion , Spa l tenbildun g  und Verka rstung in  den Wetter
stein ka l k  ein (B R AN DN ER ,  1978) . Die S pa l tenfül l ungen und B recc ien b i l d ungen 
s ind be isp iel swe ise im Wetterstein ka l k  der H ei terwand e indruck svol l z u  beob
achten . 

Tekton isc he U n r uhe des U n tergrund wäh ren d der. a l tk immer isc hen 
Pha se bewi rkt im un teren Lias das Zerb rechen des " R hätol ia ska l kes". Die 
aufger issenen Spa l ten w i rken s ich i m  wesen tl ichen in vert ika len Verstel l ungen 
des Ablagerungsraumes aus .  

Die folgenden B ewegun gen stehen in  un mittelba rem Z u sammen hang m i t  
der  O rogenese. S ie äu ßern s ich vorwiegend in kompress iver  Tekton ik (Fa l 
tun g )  u n d  hori zon ta len Bewegun gen ( Decken tran sport ,  B la ttve rsc h ieb un gen , 
Schu ppun gen ) .  

· 

Die Da rstel l ungen in Abb . . 8 b is 1 5  betreffen den K örper der l n n ta l -
' decke i m  Arbeitsgeb iet . l n  der . g roben Vereinfachung werden d i.e w ichtigsten 

Beweg un gsphasen und deren W i rkun gen chara kter i s iert. Auf d ie  Bez iehung 
zum U n tergrund (G ra uwacken zon e ,  Landec ker  Q uar zphyl l i t ,  K ri sta l l in )  w i rd 
n icht  e in gegan gen . 

Schema 1 :  Wäh rend der Abl ösung des Oberosta l pin s vom Untergrund un d 
se 1nes beg in nen den Schubes nac h N orden , kommt es durc h  d ie da m i t  ver
bundene K ompress ion , deren Hauptkomponen ten ungefähr  in  der N -S-
R ic htung I iegen , z u  frühen Fa  l tungen ( ?  K ienberg-Sa tte i-Mu l de etc . ) und  
dem Aufba u von Scherspann ungen . Die dabei  a uftretenden Scherspimn un g s
k l üfte w irken s ich besonders in den kompeten ten Gesteinen , w ie dem Wetter
steinka l k , a us.  Die K l üfte sind im  K l einbereic h ,  z . B .  am G ra t  der H ei te rwan d ,  
un d besonders bei N eu sc hnee a uch i m  g ro ßen gut z u  beobachten . 
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Abb . 8 

N 

VERZA H N U N GS B E R E ICH RIFF - BECK E N  ( LADlN)  

s 

Gleic hzeitig bilden sic h an der Ba sis d es t ran sportierten Körpers Störun gen ,  
die pa rallel z ur D eckenbahn lieg en . 

· 

D ie lnn ta ld ec k e  befind et sich in diesem S tadium noch im Verband m it 
d er Lechtaldeck e  im N orden und W esten . 
Da sich die a u stroa lpin e Pha se in den westlichen N ördlich en Kalka lpen n icht  
sond erlich a u swi rkt ( TO LLMAN N ,  1 966) kan n  an g enommen w erden ,  da ß die 
Ablösun g und der T ran sport des Oberostalpin s nach N orden z u r  Hau ptsach e  
erst ·z u r  Z eit der a u strischen Pha sen erfolgten . 

Schema 2 :  D ie w eiterhin w irksame K om pression füh rt z u r  beg inn enden Groß-
. fa ltun g d es Decken körper s und damit a uc h  z u r  En tsteh un g  von ac-Fläch en , 

die b ei den nachfolg enden B ewegungen b evorzugt  gen utzt w erden . 
ln d iesen Ab sc hn itt fa llen die Anla g e  d es N a ssereither Gren zb la ttes und d er 
b ed eutenden B la ttversc h iebun gen der Alpleskopf-R eißen schuhstörun g oder 
d er K ratzer-Alpeilstörun g ,  die besond er s  a u sg epr�gte ac-Fläc hen da r stellen . 

An ·sc hwächezon en kommt es zur  Absc h erun g und , Ober sc h iebun g der 
lnn ta ldecke über d ie Lechta ldecke. H ier ist ein e Fa z iesg ebunden heit der 
T ekton ik festzustellen . D er Deckennordrand hält sich im w esen tlic h en an 
den Ver za hn u n g sb er eic h von Wetterstein kalk im Süden und Pa rtnach sc h ichten 
im N orden .  D ie D eckenba sis wird durc h  die Ober sc h iebun g bis zum Muschel
ka lk b z w . un ter en W etterstein kalk red u z iert .  Als Gleitteppic h  dien en 
Schu ppen und S pän e a u s  der lnntald ec k e  und d ie teilbeweglic h en Schic hten 
d es· J ura d er J u n g sc h ic hten zon e, die von d er· J n n ta ldecke teilweise über-
wältigt  werden . 

· 

Z u  den oben erwähn ten Großfalten zählen von N nach S :  
Muttekopfgosa u-S inn esb run nmulde, Gu rglta lsattel, T sc h irgan tnordmulde, 
T sch irgantsattel, M ilser-B erg-Mulde, lnn ta lsa ttel und A rzler-Wald-Mulde.  
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Abb . 9 :  NGB - Nassereither Gren zblatt 1  K S  - K ra tzerstörung l MSM - · Mu tte
kopfgosau-S in nesb run n mu lde l  es - Gu rg l ta l sa ttel I T N M  - T sc h irgan t
nordmul de l TS - T sc h irgan tsa ttel 

Scheina 3 :  Z um Zeitpun kt der beg in nenden Decken überschiebung { l nn ta l 
dec ke über d ie Lechta ldecke) kan n  ein e rster Höhepun k t  der  K ompression 
angenommen werden . D ies verursacht d ie Versc huppun g in der östl ic hen 
Heiterwa nd und weitere B ewegungen an den B la ttversc h iebungen . 

Abb . . 1 0 

N 
AU F SC H U PP U N G  IN D E R  
ÖST L IC H E N H E I T E RWAND 

/ /  
_./', 

/ 
. 

s 

D ie in Schema 2 un d 3 beschriebenen tekton isc hen Vorgänge können der · 
med iter ranen Pha se z ugeordnet werden I die sic h  im gesamten B ereich der 
Nörd l ic hen Ka l ka l pen durc h  Dec ken übersc h iebungen bemerkba r mac h t .  

Schema 4 :  l n  der nac hfol genden R uhepa use kommen d ie Gosa used imen te z u r  
Ab lagerung . Ober erodiertem und bereits beträc ht l ic h  verfa l telern Hauptdolomit 
fol gen im Muttekopfgebiet b is 670 m mächtige k la stische  Sedimen te in einer 
ann ähern d E -W-orien tierten E in muldung .  D ie Verb reitung mu ß weit über da s 
heutige Vorkommen hinau sgegangen sein . 
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Abb . 1 1  

N 

- -� 

UNT E RE R  
S EDIM E N T KOMPLEX 

s 

Sc hema 5 :  Innerha lb  der Mu ttekopfgosa u konn te WO PF N E R  ( 1 954)  d ie Rotkopf
d i skordan z festste l len . D ie ge ringe W in ke ld iskordan z zw isc hen dem un teren 
und oberen ·sed imen tkomplex kann mit  der Ressenpha se kor rel iert werden . 
Gle ic h ze it ig kommt es z u  e iner gerin gfügigen T rogverlagerung im Gosaumeer . 
D ie Ressenpha se ·  wa r a l so m it  einer Kompression ve rb unden , d ie d ie Sc h ich
ten des un teren Sedimen tkomplexes m i t  i hrem U n tergrund l eicht  ein muldete . 

N 
O BE R E R 
SEDIM E N T KüMPLE X 

ROTKOPF\ 
DIS K>RDANZ 

Abb . 1 2 :  R D - Rotkopfd i �kordan z 

s 

Schema 6 :  Wäh rend des nac hgosa u ischen Ha uptnac hsc h ubes wurde der gan ze 
B e reich beträcht l ich  kompr i miert . D ies l ä ßt sich an de r E in mu ldung der Rot
kopfsch ic hten ab lesen . Es i st an zunehmen , da ß nachgosa u i sc h  keine wesen t
l ic hen Obersch iebungen der l nnta l decke gegen über ihrem unmi tte lba ren 
U n tergrund ( Lec hta ldecke etc . ) sta ttgefun den haben , während d ie  Nördl ichen 
Ka lka l pen a l s  Gan zes n oc h  in  B ewegung wa ren . l n  d ieser Phase w.urde ver
m utl ic h  d ie Sc ha rn i tzsattel störung w·ieder a kt iv iert . N eben ·der hori zon ta len 
ist  a uc h  eine beträc htl iche vert i ka le  Bewegun gskomponen te festzu ste l l en . 
WO PFNER ( 1 954) n immt eine · s prun ghöhe von ca . 4 0  m an . 

1 50 



Skyth 

U) An i s  

"'( Lad in 
-

K a rn 0:: 
Nor I-. 
R hät 

L ia s  

"'( 
0:: Dogger 
::::> 
._, 

Ma l m  

N eokom 

A lb  
Lu 
a C enoman -

. Lu  T u ron 0:: C on iac � San ton 
Ca mpan 
Maa str icht  
Pa l äozän 

0:: Eozän 
: -q:  
-
I-. Ol igozän 
0:: 
Lu Miozän 
1--

Pl iozän 

Tab . 2 

SE D I MEN TAT ION  
A l piner B un tsandstein 
A l pin er Musc he lka l k  
Pa rtnachsc h ichten 

I lAI · 1 ka l k  
Ra ib ler  Sch ic hten 
Hauptdolom i t  

Kössener  Schichten 
" Rhätol ia ska l k  11 

A l lgäusch ichten 

Radiola r i t  

Aptychensch ichten 

Gosa u 

N AC H T O L L M A N  N ( 1 966)  
T EK TON I S C H E  PHASEN AUSW I R K UN GEN 

Mon tenegr in i sc he Phase syn sed imen täre 
B ruc htekton ik  

J unalab in i sc he Pha se spätlad in i sc he 
Hebun g  

A l tk immeri sc he Pha se Sc h icht lüc ke im 
Lia s  a häufig 

Beg inn des 

A ustroa lpine Pha se 
Decken sc hubes, 
erste Fa l tung 

A ustr i sc he Phasen noch kein 
interner 
Decken sc hub 

Med i terrane Pha se Decken über-
sch iebungen 

Ressen phase D i skordan zen in 
der Gosa u 

I l ly r i sche Pha se 1 .  nachgosa u i scher 
P_yrenä isc he Phase Hauptnac hsc hub 

Sa v ische Pha se 
2 .  nachgosa u i scher 
Ha uptnachschub , 
Schuppung 

A usw irk ungen im A rbei tsgeb iet und Z uordn ung der Deforma t ion 

U Fa z iesd ifferen z ierung im A l p inen Musc hel ka l k  

Emersion des Wetterstein ka l kes , Spa l ten b i ldung , Verka rstung 

-

H Spa l tenb i ldung im "Rhätol ia ska l k " ,  rote Hoh l raumfül l ungen 

� Ablösung des Oberosta l pins  J En tstehung der Scherspannungsk l üfte 
vom U n tergrund ( An lage der D iagona l störungen ) 

H I 
deckenbahnen pa ra l l e le Störungen 

Beg innende G roßfa l tung An Iage des Na sserei ther G ren zb Ia ttes 
und der B la ttversc h iebungen ( ac- K i üfte) 

Versc hu ppung in der He i terwand 

J Decken übersc h ieb un gen I B ewegungen an den B la ttve rsc� ieb ungen 
erägosau i sche Fa l tung ! 

E ing l e i ten der Megabrecc ie " B laue Köpfe" ( vermut l ich tekton isc he U rsachen ) 
� Rotkopfd i skordan z in der M uttekopfgosa u ,  intragosa u i sc he Fa l tung ! 

Fortsetzung der Deckenfa l tung , Obersc h ieb ung der N KA auf  das Vorland  
weiteres Zerscheren nach ac , eostgosa u i sc he Fa l tung ! Staffe lung an den ac - K i üften 

� Ste i l stel l ung  der Dec keng ren zen , Staffe l ung , " Dec kel k l üfte " 
Zersc heren des T sch i rgan tsatte l s ,  über- b zw . Un tersc h ieb ung der � Sa ttel fl ügel 
Heraus lösen der La rsen n sc ho l l e  ( un ter Annahme der pa ra utoc hthonen 
En tstehung ) und deren Sc hub nach N an den S üdfl ügel der 

I- Mu ttekopfgosausüdmulde 



N s 

Abb . 1 3 :  TS - T sc h i rgan tsattel , MM - Mi l ser-B erg-Mulde, IS - l n n ta l sattel , 
AM - A r zl er-Wa ld-Mu lde  

Schema 7 :  D u rc h  weitere E inengun g  kommt es 1 z u r  Stei l stel lun g der D ecken 
n ordg ren ze.  Dadurch w ird d i e  J un g sch ichten zon e d er Lechta ldec ke, d i e 
b erei ts durc h  d i e  D ecken übersc h i ebung stark  tekton i sc h  beanspruc ht wurde, 
zusätz l ic h  b elastet .  D i e  Fol g e  i st da s A uftreten von Sch uppun g en und i so
k l ina ler Fa ltun g ,  d i e  s ich h eute in  meh reren Sch ichtw i ederhol un g en ab lesen 
lä ßt . 

N 

TS 
TSCH IRGA NT-STÖR UN G 

Abb . 1 4 :  T S  - T sch i rgan tsattel 

s 

N achgosa u i sch wäre a uch der E in schub der La rsenn sc hol l e  ein zuordn en , 
wenn s ie  a l s  tekton ische  höhere E in h eit über der l n n ta ld ecke an g enommen 
w ird . 
l n fo lge der sta rk en E in en gun g kommt es z u r  An lage der T sc h i rgan tstörun g .  

Sc h ema 8 :  D er weiteren K ompress ion , mög l icherwei se hervorgerufen d urch 
den Ansehub der ötzta l ma sse, hä l t  der F i rst des T sc h i rgan tsattel s n icht  
wei ter stand .  l n  ein er südvergen ten A ufsc h i ebung überfährt er  d ie  S er ien 
des S üdfl ügel s  der Struktur . Geg en W w irkt  s ich der D ruck n ic ht meh r  so 
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sta r k  a u s ,  der Sa ttel i st wen iger zersc hert und l äuft in d ie  S pieß ruten sp i tz
W i l d kar lestörun g . a u s . 

N s 

Abb . 1 5 :  O K  - Deckelk l üfte 

O ie  starke B ean spruchung mac ht s ich  im Bereich süd l ich  des Hauptkörpers 
der l nnta ldecke durch  in ten s ive Schuppung ,  Fa l tung und Oberk ippung der 
Ser ien b emerkba r .  
O ie l etzten Sta ffelungen , d ie d ie Decken g ren ze i m  Zehnermeterbere ic h  ver
setzen , und d ie  söh l igen Störungen , d ie sogenann ten Decke lk l üfte ( K RA U S , 
1 96 5 ;  K ROLL , 1 96 5 ;  u . a . ), s ind den jüngsten B ewegungen in d iesem Ra um 

Tabel le 2 zeigt d ie  Abfolge der O rogen phasen und deren W i rkungen 
in tabel larischer Form . 

L i teratur  

AMPFERE R ,  0 .  & W.  HAMMER ( 1 9 1 1 ) : Geolog i scher Q uerschn i tt durch die 
O sta l pe·n . - J b . G eol . R.  -A . ,  6 1 , 5 3 1 - 71 0 ,  W ien . 

AMPFER E R , 0. ( 1 91 4) : ü ber den Bau  der west l ichen Lechta ler A l pen . -
Jb . Geol . R . -A . , 6 4 ,  1 91 4 , 307-. 326 ,  W ien 1 9 1 5 . 

AMPFER E R ,  0 .  ( 1 930) : über den Südrand der Lechta ler  A l pen z w i schen 
A rl berg und Otzta l . - J b .  Geol . B . -A . , 8 0 ,  407- 451 , W ien . 

B EC H STÄDT T .  & H .  MOST LER ( 1 974) : M ikrofa z ies und M i krofauna m i ttel . tr iad i s�her Becken sedi mente der  N ördl ichen Ka lka lpen T i rol s .  - G eol . 
Pa läont .  M i tt .  l n n sbruck , Bd . 4, 5 / 6 ,  1 - 74 ,  l nnsbruck . 

B EC K E ,  M .  ( 1 980 ) : Geolog i sch-tekton i sc he und pa läomagnet ische U n ter
suchungen im Mieminger Gebi rge ( N örd l iche Ka lka l pen , T i rol ) . -
Unveröff . O i ss . , Natw . Fak .  U ni v .  l n n sb ruck . 
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B RAN ON ER , R .  ( 1 978 ) : Tekton i sch kontrol l ierter Sed imentation sablauf im 
Lad in und U n terkarn der westl ichen N örd l ichen K a l ka l pen . - Geol . 
Pa läont .  M i tt . l n n sbruck , B d .  8 ,  Festsch rift W .  He i ßel , 3 1 7- 354,  
l n n sbruck . 

F R I SC H , J .  ( 1 975 ) : Sed imen tolog i sche , l i thofa z iel le  und pa läogeog raph ische 
U n tersuchungen in  den Reichen ha l ler  Sc h ichten und im  A l pinen Muschel
ka l k  der N ördl ichen Ka lka l pen zw i schen Lech und I sa r .  - J b .  Geol . 
B . -A • , 1 1  8 ,  7 5- 1 1  7 ,  W ien . 

· 

G RO T T E N T HALE R ,  W .  ( 1 968 ) : Z u r  Geolog ie des T sc h i rgant  zw i schen G urg l ta l  
im  Norden u n d  dem K a lka lpen südrand ( T i rol ) . - U nveröff . D ip i . -A rbe i t ,  
Geol . l n st . , T H  Mün schen . 

H E I SSE L ,  W .  ( 1 958 ) : Z u r  T ekton i k  der N örd l ichen Ka l ka l pen . - M i tt .  Geol . 
Ges . W ien , 50 , 95- 1 32 ,  W ien . 

H I E RO N YM I , C .  ( 1 978 ) : U n tersuc hungen z u  Sed imentpetrographie und 
Meta morphosee infl ü ssen im  A n is-Ladin  zw i schen l m st ( T i rol ) und Füssen 

· ( A I Igäu ) . - D i pl . -A rbe i t ,  J .  W .  Goethe- U n iv .  F ran kfurt . 
JACOBSHAGEN , V .  ( 1 96 1 ) : Der Bau  der südöst l ichen A l lgäuer A l pen . -

N .  J b . Geol . Pa l äon t .  Abh . , 1 1 3 , 1 53- 2 06 ,  1 1  Abb . , 5 Be i l . ,  Stuttga rt . 
J AC O B S HAGEN , V .  ( 1 965 ) : D i e  A l lgäu-Sc h ichten ( J u ra-F ieckenmergel ) 

zw ischen Wettersteingebi rge und R hein . - J b . G eol . B .  -A . ,  1 08 ,  W ien . 
KOC K E L ,  C . W .  ( 1 954) : D ie La rsen n scho l le  bei  l mst  ( T i rol ) . - N .  J b . Geol . 

Paläon t .  M h . ,  1 953 ,  520- 533 ,  Stuttga rt .  
KOC K E L ,  C .  W .  ( 1 956) : Der  Zusammenb ruch des  ka l ka l p inen Deckenbaus . -

Z .  Deutsch . Geo l . G es . , 1 08 ,  Hannover . 
K RAUS , E .  ( 1 949 ) : D i e  En tstehung der l nn ta ldecke . - N .  J b .  M iner . , Abt . 

B ,  3 1 --95,  Stuttga rt . 
K RAUS , 0. ( 1 965) : Geolog i sche Spez ia luntersuc hungen i m  west l ichen Bereich 

des Hei terwan dgebietes ( Lechta ler  A l pen ) . - Unveröff . D ip i . -A rbei t ,  
T U M ünchen . 

K RA US , 0. & P .  SC H M I DT-THOM� ( 1 967 ) : Fa z iesvertei l ung  in der a l p inen 
T r ias des Hei terwandgebi etes ( öst l iche Lechta ler  A l pen , T i rol ) . -
N .  J b .  Geol . Pa läon t .  Mh . ,  1 1 7- 1 27 ,  Stuttga rt . 

K ROLL J .  ( . 1 965) : Geolog i sche Spezia luntersuchungen · im östl ichen _ Bereich 
des H ei terwandgeb ietes ( Lechta ler A l pen ) . - Unveröff . D ip i . -A rbe i t ,  
Geol . l n s t . , T H  München . 

M 1 LLE R , H .  ( 1 963 ) : G l i ederung und A l tersste l l ung  der jurass ischen und 
unterk reta z i schen Geste ine am Südrand des Wetterstein -G eb i rges 
( 1 1 J ungschichten zone1 1 ) m i t  e inem Be i trag zur  geolog ischen Stel l ung  
der  Ehrwa ld i te .  - M itt . Baye r .  Staa tssamml . Pa läon t .  h i st . Geol . ,  3 ,  
5 1 - 73 ,  M ünchen . 

M OLLE R-J U N G B LU T H , W .  ( 1 970 ) : Sed imen tclog ische U n tersuchun gen des 
Hauptdolomi ts  der östl ichen Lechta ler  A l pen , T i ro l . - Festbd . Geol . l n st . , 
300-Ja h r- Feier U n iv .  l nn sbruck ( in :  1 1 Be i träge z u r  M i k rofa z ies und 
Stra tigra phie  von T i rol und Vora r lberg 11 , H rsg .  H .  Most ler ) , 2 � 5- 308 ,  
l nn sbruck . 
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N I EDERBAC H E R , P .  ( 1 98 1 ) : Geolog isch- tekton i sche U n tersuchun gen in den 
südöstl ic hen Lechta ler  A lpen ( N örd l iche K a l ka l pen , T i rol ) . - U n veröff . 
D iss . , Natw . Fak . U n iv .  l n n sb ruck , 

O B ERHAUSER , R .  ( 1 980)  ( Red . ) : Der geolog ische Aufbau Österre iCh s .  -
Sprin ger-Verla g .  

P LöCH I N G E R ,  B .  ( 1 980) : D i e  Nörd l ichen Ka l kal pen . l n : O B E R HA USE R ,  R . : 
Der  geolog i sche Aufbau Ö sterreichs . - H rsg . Geol . 8 . -A . , 2 1 8- 2 6 2 ,. 
W ien . 

R E N A  T US , L .  ( 1 968) : Geolog ische Spez ia l untersuchun gen a m  S üdostende der 
Lechta ler A l pen zw i schen I mst und dem La rsennta l ·." - U nveröff . D ip l . 
Arbe i t ,  Geol . l n st . , T H  Münc hen . 

R I C HTER , M .  ( 1 930 b ) : D ie Struktur der Nördl ichen Ka lka l pen zw ischen 
Rhein und l nn .  - N .  Jb . M iner . , Be i i . - Bd . , 6 3 ,  Abt . B ,  1 - 6 2 ,  1 Abb . , 
Taf . 1 - 3 ,  Stuttga r t .  

S C  HM I  DEG G ,  0. ( 1 959)  : Geologische E rgebni sse be im Ba u .  des Wa sserkraft
werkes P rutz- l mst der T I WAG ( T i rol ) . - J b .  Geol . B . -A . , 1 02 ,  3, 
W ien . 

S P E N G LER , E .  ( 1 95 1 ) : Z u r  Verbreitung und Tekton i k  der l n n ta ldecke . -

z ·. D t .  Geol . Ces . , 1 02 ,  Hannover . 
TO LLMA N N  , . A .  ( 1 966 ) : D ie a l pid ischen Geb i rsgb i ldung s- Pha s'eri ili · den Ost

a lpen und Westka rpaten . - Geotekton . Forsch . ,  2 1 , 1 - 1 1 ,  1 -.1 56 ,  
Stuttgart . 

TOLLMA N N , A .  ( 1 970 a ) : Der Deckenbau der westl ichen N ordkalka l pen . -
N .  J b . Geol . Pa läon t .  Abh . , 1 36 ,  8 0- 1 3 3 ,  Stuttgar t .  

TO LLMA N N , A .  ( 1 970) : T ekton i sche Karte der  N örd l ichen K a l ka l pen , 3 .  Tei l : 
Westabschn itt . - M i tt .  Geol . Ces . W ien , 62 ( 1 969) , 78- 1 70 ,  W ien . 

T O LLMA N N , A .  ( 1 971 ) : . Z u r  Rehab i l i t ierung des Deckenbaues in den west l i -. 
chen N ordka l ka l pen . - J b .  Geo l . B . -A . , 1 1 4 , 2 73- 340 , ' W ien . 

. TOLLMAN N ,  A .  ( 1 973) : G rundpr inz i pien der a l pinen Decken tekton i k .  E ine 
Sy stemanalyse am B ei spiel  der N örd l ichen Ka l ka l pen . - 404 S . , Verlag 
Deuticke , W ien . 

TO LLMAN N ,  A .  ( 1 976) : Der  Bau der N ördl ichen K a l ka l pen . O rogene Ste l l ung .  
und reg iona le Tekton i k .  Monog raphie der  N ördl ichen K a l ka lpen , Te i l  3 .  -
449 S . , Verlag Deut icke , W ien . 

WEST R U P ,  J .  ( 1 970 ) : Geolog ie  der südl ichen Lechta ler  A lpen z w i schen 
Schnann und l m sterau ( T i rol ) . - D i ss . , Natw . Fak . Un iv . Marburg / Lahn ) .  

WO PFN E R , H .  ( 1 954 ) : N eue Beiträge zur:  Geolog ie der Gosa usch ic hten des 
Muttekopf-Gebi etes ( T i rol ) . - N .  Jb . Geol . Pa läon t .  Abh . , 1 00 ,  
1 1 - 82 ,  Stu ttga rt . 
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G E O LO G I S C H E K A RT E D E R  
S Ü D Ö S T L I C H E N L E C H TA L E R  A L P E N  

A u fg e n o m m e n  v o n  P E T  E R N I E D E R B A C H E R  in d en Jahre n  1977, 1978, 1 9 79 .  
U n f e r  B e r

-
ü c k s i c h t ig u n g d e r Kart i e r u ng e n  v o n  0.  A M P F E R E R  1 932 , W. GROTT E NT H A L E R  

19 6 8 ,  0.  K R A U S  1 9 6 5 ,  J .  K R O L L  1 9 6 5 , L .  R E N AT U S  1 9 68 , 0 .  S C H M I D E G G  1 9 5 9. 
Te k t o n i k  n a c h  A .  T O L L M A N N  1 9 7 3 , 1 97 6 ,  J .  W E S T R U P  1 970  und e i g e n e n  Erg e bn i ss e n .  
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B L A T T 1 1 5 I R E U T T E / u nd 1 4 5 ( 1 M S T )  

P .  N iederbacher, Geol . Paläont .  Mitt . lnnsbruck,  B d .  1 2 , 7 ,  S .  1 23- 1 54, 
lnnsbruck , Nov .  1 �82 
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K ART E D E R  U N T E R K A NT E  DES 
I N N T A L D E C K E N H A U P T K O R P E R S  

MASSTAB 1 , 50.000 
A BSTAND DER ISOLINIEN 100m ,  TIEFENAI'6l.BEN BEZOGEN 

Al.F DIE SEEHÖHE . 

NIEDERBACHER 1 9  B 1 

BEREICH AUF Oll 116 NACH B E C KE 1980 

1 km 

P .  N iederbac her , Geol . Paläon t .  M i t t .  l n n sb ruc k ,  B d .  1 2 ,  7, S .  1 2 3- 1 54 ,  

l n n sbruc k ,  N ov .  1 98 2  
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