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Z u s ammen fas sung 

Die e in z e lnen Permotr i a s - Schi chtg l i eder vom Permoskyth b i s  zum 
Nor sowie d�e kr i s tall i ne und karhone Ba s i s  des Dobratsch werden 
näher be schriebe n , wobe i das Hauptgewicht auf die Mi tte ltr i a s  
geri chtet i s t , a u s  d e r  d i e  Buntkalke mit den i hnen e inge s cha l
teten Vu lkan i ten be sonders hervor s techen und ers tma l s  einer 
genaueren Unter suchung unte rz ogen werde n . 
Der Alp ine Mu sche lkalk läßt s i ch in e i ne durch Ani s sporen be legte · 
Ton sch ie fer-Dolomi t-Wechs e l l agerun g  und i n  den darüber fo lge nden 
lamin ierten Zwi sche ndolomi t mi t ersten Vu lkan i tl agen unterte i len. 
Mi t H i l fe von Conodonten und Holothur ienskle r i ten er fahren die 
vom ober s ten Ani s  ( Tr inodo sus- Zone ) b i s  z ur Lad in/Karngren z e  
( Langobard /Cordevo l ) rei chenden Buntka lke e ine sehr gute z e i t l i 
che G l i ederung , die geme insam m i t  mikrof a z ie l l - l i tholog i schen 
Kr i terien die Exi s tenz e i ner Liegend- und e iner mit dem Musche l
kalk e i n s e t z enden Hangend s cho l le be stätigt . Die Buntka lke der 
Liegendscho l le s i nd grüne , rote und graue , fos s i l - und f i lament
reiche Mikr i te bis Are n i te mi t s te l lenwe i sen Ank längen an die 
Ha l l s tätter Fa z i e s  und haben in den t i e feren Berei chen im a l l ge
me inen zwe i , wenige Me ter b i s  Meter z ehner mächtige Vu lkanitl agen 
zwis chenges cha ltet , während d i e  Hangend s cho l le durchwegs graue , 
den Re i f l inger Kalken n i cht unähn l iche Ka lke mi t b i s  z u  1 4  ver
schiedenen und cm b i s  1.5 m dicken , übe r das ganze Profi l ver
te i l ten Tuf fbändern aufwe i s t . 
I nnerha lb de s fast au s s c h l i e ß l i ch cordevo l i s chen We tte r s te ink�k3 
werden Ri f f  und Ri f f schutt sowi e Lagune unter schieden , wobei 
echte Ri f fkerne aber se lten s i nd . 
Im Abschluß wird an Hand vers chiedener H i nwe i s e  der Ver lauf der 
Über schi ebungs l i nie der Dobratschübe r schiebung rekon s truiert . 
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Summary 

The var i ous pe rmot r i a s s i c  s trata from Permoscythian to Nori an , 
as we l l  as the crys t a l l ine and carboni ferous ba s i s  o f  the 
Dobr a tsch are more c lo s e ly de fined , main impor tance b e i ng 
a tt r i butes to the middle trias s i e  part . Here the " Buntkalke " 
w i th i n serted volcanic sediments are parti cular ly s tr iking and 
for the f i r s t  t ime been s tudied in greater deta i l . The " Alpine 
Mus che lkalk " can be subd ivided i nto i nte rmi ttent layers of 
c ly-containing schi s t s  and dolomi tes , identi f i ed by Ani s ian 
spore s and the above formation of l aminated " Zwi schendolomi t "  
wi th f i r s t  vo lcanic l ayers . Conodonts and Holothurian scleri tes 
permi t an exce l lent further subdivis ion of the " Buntkalke " 
reaching from l ate Ani s ian ( Tr i nodos u s - Z one ) to late Ladinian/ 
e ar ly Karnian ( Langobard i an/ Cordevo l i an ) . Thi s  method combined 
wi th microfaca i l - l i tholog ical c r i ter i a , prove s the exi s tence 
o f  a lower unit and an upper one s tart i ng from the "Musche lkalk " .  
The " Buntka lke " o f  the lower un i t  are green , red and grey , from 
micr i te s  to aren i te s , r i c h  i n  foss i l s  and f i lament s , here and 
ther e  re s emb l in g  the " Ha l l s tatt " fac i e s . Two l ayers of vol canite s , 
gene r a l ly from a few to several 10 m thick , are i nterca lated in 
the lower region s . These o f  the uppe r uni te , on the other hand , 
cons i s t  exclusively o f  grey lime s tone s imi lar to " Re i f l i nger 
Ka lk " with up to 14 di f ferent tuf f i tic l ayer s ranging from 1 crn 
up to 1.5 m and d i s tributed throughout the whole pro f i le . 
The a lmes t  exclus ive Cordevol ian "Wette r s te i nkalk " i s  divided 
into ree f , reef- scree and lagoon , but rea l  reef-cores are 
fai r l y  i n frequen t ly found . 
A recons truc t i on of the demarcation - l i ne between upper and lower 
un i te o f  the Dobratsch carr i ed out on the bas i s  o f  d i f ferent 
i nd i ations te rrni nates the s tudy . 
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E i n l e i tung 

Im Rahmen e in er vom Geo log ischen I n s t itu t  d er Univer s i tät 
I nnsbruck 1 9 7 1  in Angr i f f  genommenen Neuau fnahme der Ga i l ta ler 
Alpen in Kärnten , we lche auch e i ne m i kro fa z i e l l e  Bearbe i tung 
der M i ttel- und Obertr ias m i t e i nschl ießt , trat der nahe zu a l l
sei ts durch Störungen von s e i ner Umgebung abgeset z te Berg s tock 
d er V i l l aeher Alpe als ö s t l ichs ter Teil d er Gai l ta ler Alpen 
bald in den M i tte lpunkt des I n ter e s s e s , zumal b i s  heute ers t 
dre i , dur chwegs mehr a l s  20 Jahr e zurück l i egende Arbe ite n  vor
l iegen , d i e  s i ch m i t  ihrer Stratigraph ie und �ek ton ik e i ngehen
d er aus e inander s e t z en - und das , obwoh l die V i l laeher A l pe zur 
unmi tte lbaren Nachbar s chaft des B l e i -Z i nk-Bergbau s B l e iberg
Kreu th z äh l t . 
Den Anf ang der geolog i s chen Erfor schung des Dobr atschmass ivs 
machte GEYER ( 1 90 1 } , der im Zuge se� ner Aufnahme d er Ga i l ta ler 
Alpen e i ne im großen und g a n z e n  b i s  au f den· heutigen Tag gül tige 
S trat igraphi e  er s te l l t  hat . 1 9 50 s t e l l te ANDEP.LE vor a l lem 
Verg l e i che zwi schen der permotr i ad i s chen S ch i chtfolge des 
Dobrats�h mit j ener der uml i egenden Geb irg s z üge an, hat d abei 
aber au f Grund der f a l s chen Deutung der Dobr ats chg ipfe lkalke 
als ober tr i ad i s cher Dachs teinr i f fkalk e i nen T e i l  d er darunter 
l agernden Ge s te i ne entwed er s trat igr aph is ch falsch e inge s tuft 
oder tek ton i s ch fal sch zugeordne t ,  sodaß sowoh l die Dobrats ch
s tratigraph i e  w i e  auch d ie angestel lten Ver g l e i che ab dem 
vJetter s te inniveau nur mit Vorbehalt ber ücks i chtigt werden köJ:'lrEn . 
E i ne be sonder s auf d i e  Tektonik des Dobr atsch sowie d er nörd
l i ch und we s t l i ch ans ch l i eßenden Geb iete ausger ichtete Arbe i t  
l egte SCHRIEL ( 1 9 5 1 } vor , a l l erdings tr ef f e n  d i e  i m  al lgerne inen 
NW-SE quer über d as Dobr atschrnas s iv ge zogenen Läng s s törungen 
eineste i l s  gar nicht und zum anderen T e il nicht in dem von 
SCHRIEL angenommenen Umf ang zu . 
Sowoh l vor wie nach dem 2 .  We l tkrieg haben s i ch z ah lr e i che 
Autor en m i t  Spe z i alprob l emen der Vi l laeher Alpe beschä f tigt , 
zume i s t  ausgehend von der B l e iherger Lager s tätte oder dem 
Karbon von Nötsch . Au f etl iche d i es er Arbei ten wi rd i n  den 
entsprechenden Kap i t e l n  verwiesen . 

I n  der vor l i egenden Arbe i t  werden d i e  Begr i f fe " Dobrats ch " und 
" V i l lacher Alpe " entsprechend dem a l lgerne i nen Sprachgebrauch als 
Synonyma verwendet . 

Die Bas i s  der permotr i ad i s chen Dobr atschsed imen te s te l len das 
Gai l talkr i s ta l l i n  und das Karbon von Nöts ch d ar , we l che in 
var i s z i s cher Z e i t  e ine gerne i n s ame T ektonik erfahr e n  haben und 
über d enen der Perrnosky th-Sand s te i n  tr ansgr es s iv und m i t  
beachtl i cher W i nkeldi skordan z e i n s e t z t . Uns er Hauptaugenmerk 
g i l t  der gege nüber den übr igen Gai l taler Alpen s tark d i f f er i e
renden Fazi esentwi ck lung i n  d er Mi tte l tr i a s , d i e  dank gut 
dati erbarer Mikrofos s i l ie n  aus e i ner Vi�l z ah l  neu au fgefundener 
Au f s ch l üsse z e i t l i ch ausge z e i chnet unterg l i edert werden kann . 
Au f Grund d i e s er F e i n s tratigraph i e  i n  Zusammenhang m i t  e iner 
mikro f a z i e l len Bearb e i tung des Alpinen Mus che lkalks , aer Bunt
kalke sowie des We tter s te i nn iveau s i s t  e s  mög l i ch , die b i s l ang 
nur unk l ar erkannte Zwe i tei lung des Dobratsch in e i ne L i egend-
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und e i ne mit dem Mus che lkalk begi nnende Hangendscho l l e  z u  
beweisen und d i e  über schiebung s l i n i e  i n  ihrer gan zen Länge z u  
ver folgen b zw . z u  rekons truiere n . 

Z i e l  d i e ser Arbe it i s t  e s , dem Le ser die ein z e l nen Schi chtg l ieder 
der Dobrat schtr ias und ihre s Unterg runds näher zu br i ngen sowie 
ihn mit der Dobratschübe r s chiebung vertraut z u  machen . 

LAGESKIZZE 
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A/ S trat igraphie: 

I .  Das Kristal l i n  

Abb:1 

Alpe 

0Arnoldstein 

Au f Grund mehrerer N-S gerichte ter S taffe lbrüche , an denen die 
Vi l l aeher Alpe von W nach E zum Klagen furter Becken hin immer 
we i ter abgese t z t  wird , i s t  der kri s ta l l ine Untergrund der perrno
triad i s chen Ge ste i n s folge des Dobratsch ledig l ich im äußer sten 
SW und W des S chlo ßbe rg s  aufgesch lo s sen . 
Etwa 1 5 0 m ös t l i c h  vom Schloß Was s e r l eonburg e insetz end z i eht 
e i n  b i s  höch s te n s  4 0  m über den Ta l boden hinaufre i chender , ca . 
1 . 5 km l anger S treifen d e s  Kr i s tal l in s  unter dem Schloß durch 
zum Nötschbach und e n t l ang die sem bis in  den Be re ich der Kote 
5 7 5 . Be i dem hier vor l i egenden Ge st e i n  hand e l t  es s i ch um 
z ume i s t  graue , am Nöts chbach mehr bräun l i che , tei lwe i se bi s 
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dm d i cke quar z i t i s che Linsen führende Phy l l i te und phy l l i t i sche 
G l immers ch i e fer , we lche tVNW-ESE s tre ichen und i . a .  s te i l  nach 
S e in fa l len . E in k le i ner Au f s ch lu ß  d i e s er Quar zphy l lite b e f i n
det s i ch noch rund 1 80 rn nörd l i ch d e s  E lektr i z i tätswerke s arn 
Nö ts chbach i n  6 20 rn Höhe , wo d i e  Di skordanz zwi schen dem s te i l  
s tehenden Kr i s ta l l in und dem f lach nach S E  !a l lenden Perrnoskyth
Sand s te i n  d eu t l i ch erkennbar i s t . Mög l i cherwe i s e  l iegt in d i e� 
Quar zphy l l i t  var i s z i s ch überprägtes Altpaläozoikum vor . 

Neben den Quar zphy l l i ten tr�tt uns we i tere s  Kr i s ta l l in im SW vm 
Herrnsberg (Kote 87 1 ) auf e iner Ers treckung von rund 2 50 rn auf 
der l inken S e i te des Nö ts chbache s entgegen, das FRECH ( 1 8 9 4 : 
1 5 6 )  noch a l s  eruptiven B e s tand te i l  des Karbons von Nöt s ch 

· 

be trachte t hat ,  während FELSER ( 1 9 3 6a :  1 8 2 )  e s  tre f fend a l s  
Gran i t-Amph ibo l i t- S chi e fergn e i s s er ie b e z e ichnete , dar i n  aber 
das L i egend e  der s e iner Me inung na ch i nver s  lagernden Karbon
s chol le erb l ickte . EXNER ( in EXNER & SCHÖNLAUB , 1 9 7 3 :  3 5 8 )  hin
gegen s ch lägt d i e  B e z e ichnung " Nöts cher Gran i t zug " vor . Wir 
haben e s  h i ebe i mit e i nem ebenfa l l s  ste i l  s üd fa l lenden Komp l ex 
von vorwi egend Amphibo l i te n  zu tun , d i e  s te l lenwe i se von 
s chma len Gne i s lagen unterbrochen werden , we l che durch re lativ 
ger i ngen Fe ldspat- und hohen H e l lg l immergeha lt au sge z e i chne t 
s i nd . Dies e von FELSER auch a l s  A l tkr i s ta l l i n  be ze i chnete 
Ge steins s er ie z e i gt , obwoh l zum Te i l  s ehr mas s i g , e in ausgeprä� 
tes Schieferungsgefüge mi t ortswei ser Me ter fa l tung , im K l e i n
bere i ch b i s  cm-Fä l te lung . 
HERITSCH ( 1 9 3 0 )  hat aus d i e s er Amphibo l i t-Schie fergne i s s er i e  
e inen Grani tgang beschr i eben , we lchen e r  a l s  a lpid i sche 
Intru sion au f fa ßte . E i ne genauere Bearbe i tung durch FELSER 
( 1 9 6 3a )  ergab , da ß der Grani t nur Linsen im umgebenden Gestein 

dar s te l lt und daß be ide , Grani t  und Beg le i tge steine , d i e s e lbe 
tektoni s che Ge schichte haben, woraus FELSER für den Granit e i n  
vorvar i s z i s ches Alter ab le i te te . E ine Neubearbe i tung d e s  
Nö ts cher Grani tzuges wurde 1 9 7 3  v o n  EXNER i n  Angr i f f  genommen . 
Von d em ebenfa l l s  s te i l  südfa l lenden karhonen Konglomerathor i 
zont i s t  d i e s e  kr i s ta l l i ne Ser i e  durch e ine dünne Rus che l zone 
ge tr ennt , h i nter der s i ch woh l  eine kräftigere Störung verbirgt . 
Nach s er folgt i n  e i nem unsche inbaren , s tark verwachsenen 
Gräb l e i n  der Wechs e l  zum Perrnoskyth-Sand s te in . Es liegt nahe , 
da ß wir e s  h i er mit e iner a lpid i s chen Ver s te l lung e n t lang d e s  
na ch FRECH ( 1 8 9 4 :  1 5 4 )  a l s  Karbon-Quar zphy l l i t-Grenze aufge faß
ten und a l s  vari s z i s ch ange legt ge sehenen Bruchs von St . Georgm 
zti tun haben und nich t , wie das ANDERLE ( 1 9 50 )  au f se�ner Karte 
zei chne t ,  mi t e i ner Transgr e sSion ähn l i ch j ener über den Quar z 
phy l l i ten , d a  h i er j a  Kr i s ta l l in und Perrnoskyth n i cht über
sondern nebeneinander zu li egen kommen . 

II Das Karbon 

Der woh l am häu f i gs te n  bearbe itete Abs chn i tt d er Gai lta ler 
Alpen i s t  das vorn We s tfuß des Dobratsch rund 8 km nach W r e i chm
de und e twa 2 . 5  km bre i te Karbon von Nö tsch , das sowoh l im N wie 
im S e i ne tekton i s che Gre n z e  au fwe i s t  und im E unter die perrno
tr iadi s che Folge des Dobratsch s tre i cht , während d i e  W-Gren ze 
durch quartäre Uber lagerungen verdeckt i s t , nach KODSI & FLUGEL 
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( 1 9 7 0, p .  9) aber wahrsche inl i ch auch t ektonischer Natur s e i n  
dür fte . (Ein a us führ l i ches Li teraturver z e ichnis f indet s ich b e i  
KODS I & FLÜGEL I 1 9 7 0) .  

KODS I & F LÜGEL ( 1 9 7 0) haben aufbauend auf b is ins 1 9 .  Jh . 
reichenden Arbeiten und auf Grund ihrer e igenen Unters uchungen 
neben der von ihnen n icht we i ter bearb e iteten Badstub-Brec c i e  
d r e i l itho f a z i e l le Gruppen a usgeschi eden - da in dem von uns 
aufg enommenen Geb i e t  nur die Nötschgrab en-Gruppe vorkommt , wird 
d iese in der Folge a us führ l icher beschri eben a ls'd i e  Erl ach
graben- und die Pö l land-Gruppe . 

Nötschgraben-Grupp e : wir haben es· hier mit einer Folge von me ist 
dunk l en Tonschie fern mit E i nschal t ungen von Kalkrnerge l- und 
Merge l l insen z u  tun , d i e  mit stei l em S-Fal len ± E-W streichen . 
Diese Sediment folge ist von d er N-Se ite des Lärchgrabens , durch 
den e ine S törung z ieht , b is in den Bere ich der Brücke unmit t e l 
b a r  wes t l i ch v o n  P unkt 8 7 1 entlang dem Nötschbach ver fo lgbar . 
D i e  e in e  re i che Fauna aufwe isenden und z . T .  schon se i t  l angem 
bekannten Foss i l fundpunkte bef inden s ich im Lärchgraben in rund 
820 m Höhe unmitte lbar nach dem ersten Gehö f t , zwischen der 
zwe it e n  und dr i tten Kehre des Güterweges nach Hermsbe rg sowie 
im Diab as-Hartsteinwerk Jakomin ibruch und unmittelbar süd l i ch 
d avon be i Punkt 7 2 1  an der Brücke ( d i esem Schieferzug gehört 
auch der Fundpunkt "Oberhöher" = F ischer-Hube an) • Die hier 
ge f undenen Brachiopoden , Antho z oe n , Echinodermaten , T r i l ob iten , 
Larne l l ibranchiaten , Gstropoden ,  Bryozoen ,  Cephalopoden und 
Foram i n i fe ren .sowie A lgen . ( KODS I & F LUGEL , 1 9 7 0: 1 0) und Z oo
phyc usspure n  ( KODSI & F LUGEL , 1 9 7 0, p .  1 1  und TES SENSOHN , 1 9 72 : 
1 4 5) e r l auben e i ne Einstufung in d as Tournais b is V ise 
SCHÖNLAUB ( in EXNER & SCHÖNLAUB , 1 9 7 3} konnte den rund 2 00 m 
mäc h t igen Grüngesteins z ug der Badstub-Brecc i e , der durch e inen 
foss i lre ichen Schie ferke i l  von 1 1  m Mächtigk e i t  zwe ige te i l t  
w i rd , a ls konkordante , sedimentäre Ube r l agerung der a ls 
" unter e r  Schie fer" be z e ichneten fossi l führenden Folge arn Güter
weg nach Hermsbe rg e rkennen . Be i d i eser Badstub-Bre c c i e  hande l t  
e s  s i c h  um e i n  Geste in aus eck igen Amphibol it- , Marmor- , 
Quar z it- ,  Gran i t- , Gne is- und G l imrnerschie fertrürnmern·i n  e i ne r  
grüne n , zähen Matr i x , d i e  ste l lenweise a uch a l l e i n  geste insb i l 
dend ist . B e z üg l i ch d e r  Entstehung d ieses Grüngeste ins gehe n  d ie 
Me i n ungen wei t  ause inander :  FRECH ( 1 894 : 1 56) spricht von e iner 
"grü n l i chen Grauwacke , im Aussehen manchen Eruptivgeste inen 
ähnl i ch" , während FELSE R  ( 1 936b : 3 07) e in en submarinen Rücken 
a ls Li eferanten für d i e  Breccie in E rwägung z ieht . KIESLINGER 
( 1 9 56 :  52&  s ieht das g an z e  als"eine Masse , d i e  im wesen t l i chen 

durch e ine vu lkanische Z e rsprengung und Z erstäubung ä l terer 
Gesteine ents tanden ist ,  d i e  dann i n  e inem Tuf f i t  ( Kr is ta l l
tuf f  + Gesteins z e rr eibs e l) e ingebettet wurden" . Dieser Ansicht 
sch l i eß t  s i ch SCHÖNLAUB ( i n  EXNER & SCHÖNLAUB , 1 9 7 3 : 3 6 3) im 
groß e n  und ganz e n  an , wenn er schre ibt : "die Hauptmasse b i ldet 
ein d ichtes , stump f  grünes , sehr hartes und zähes Geste in , d as 
makroskopisch n i cht von e inem Diabas oder Diabastuf f z u  unt e r
scheiden ist " . 
Auf d i e  d ie Badstub-Breccie über l agernden rund 2 5 0 m mächtigen 
" Oberen Sch i e fer " folgt ein schmaler Z ug von Sandste inen , d i e  
i n  d i cht gepackte Kong lomerate von Krista l l ingerö l l en übergehen 

6 



und von KODS I & FLUGEL ( 1 9 70: 9) a l s  wahr s che i n l i che s  Äqu iv�lent 
der Er lachgr aben-Gruppe angesehen werden . Diese Kong lomerate 
werden von d er annähernd g le i ch s treichenden Gr ani t-l"rr:ph ibo li t
Schie fergne i s-Ser i e  des Kr i s ta l l i n s  durch eine Störung getre nn t. 

Die Er lachgr aben-Gruppe tr i tt im Ber e i ch des Er lachgr abe n s  und 
s e i ner nörd l i chen S e i tengr äben mit s ch le cht au fges ch los senen 
Ton s chiefern i n  Wech s e l l agerung mi t Sand s teine n  und Konglomera
ten und e iner maximalen Mächt igke i t  von 100 rn au f . In den 
Schie fern hat P IA (1 9 2 4 )  Pf lan zenre s te gefunden , we lche e i ne 
E i n s tufung i n s  Narnur ermög l i chten . 

Zur Pö l l and-Gruppe werden d�e wes t l i chen T e i l e  des Karbons von 
Nötsch gezäh l t , we lche e i nen raschen We chs e l  von ton igen 
S ch i e f ern , Sand s te i nen und Fein- bi s Grobkongl oo�r aten zeigen , 
wobei d i e  Sand s t e i ne z . T .  gr ad ier t  s ind . Vere i n z e l te Funde von 
P f lan z enhäch s e l  und Spurenp latten haben ke ine z e i t l i che 
Zuordnung er laubt . 

I I I  Der Perrnosky th- S and s te i n  

Unter d i e s em Begr i f f werden d i e  von d e n  früheren Bearbe i tern 
GEYER ( 1 90 1 ) und ANDERLE ( 1 9 5 0 )  al s "Grödener Sand s te i n" 
be z e i chne ten Sed imente ver s tanden . Da d i e s e  aber"be züg l i ch de s 
Sed imenttyps a l s  auch be züg l i ch d e s  Ge s amta l ter s k e i ne s f a l l s  
mi t d e n  Grödenern der Süda lpen ver g l e i chbar s i nd" (MOSTLER , 
1 9 7 2 :  1 4 8 ) ,  wird der von RIEHL -HERWI SCH ( 1 9 6 5 : 2 50 )  vorgesch l a
gene Terminus "Perrnoskyth- S and ste i n" übernommen . 

M i t  dem Perrnoskyth-Sand s te i n  s e t z t  e ine b i s  z um H aup tdolom i t  
r e i chende konti nu i er l i che Sedimen tations folge e i n . 

Au fgebaut w ird der Perrnoskyth- Sand s te i n  au s grob gehank ten b i s  
mas s ig wirkenden , dann wieder crn b i s  d m  g e s ch i chte ten Lagen 
roter Sand s te ine bis Ton s chie fer , we lche durch gröber k las t i 
s che P ar t i en unterbrochen werden . 

Die be s te n  Au f s chlußverhä l tni s s e  l i egen auf der SW- S e ite d e s  
S ch loßbergs zwi s chen 5 9 0  u n d  8 80 m vor , w o  m a n  am Nötschbach 
i n  6 20 m d i e  Tr ansgre s s ion d e s  mi t 3 00- 3 50 nach SE e i n f a l l enden 
Perrnoskyth-Sands te i n s  über den s te i l  süd f a l lenden ( 6 00 ) Phy l l i 
ten d e s  kr i s ta l l i nen Untergrund s knapp oberha lb d e s  Bachniveaus 
auf e twa 40 rn Er s treckung beobachten kann . Nach N hin wird das 
P errnoskyth durch die dem P l ate au von Herrnsberg auflagernde 
�1oräne verde ckt , sodaß ers t  am Lerchbach am W-Hang des Ki l z er
bergs d i e  roten S and s te i ne m i t  nach NE ger i chte tem E i nf a l len 
wi eder angetrof fen \'Terden . Sie r e i chen bis urun i tte lbar nörd l i ch 
des Mund lochs d e s  Leopold -Erbs to l lens , unwe i t  der Mündung d e s  
Er l achgrabens i n  d as B le i herger T a l , u m  a u f  der N-Seite d e s  
Dobratsch nicht wieder an d i e  Ober f läche z u  treten . Auf der s
S e i te i s t  d as Permoskyth im W a ld ö s t l i ch von Sch lo ß  Was ser ieon
burg und zwi s chen Förk und d em Turnphi Wald m i t  f l achem O s t
fal le n  b i s  max im a l  700 rn Höhe an zutre ffen . Au f der Höhe d e s  
Brunnens unterhalb d e s  Turnphi Wa ldes werden die roten S and s te i ne 
von Bergs tur zmater ial und Gai l s chottern über l ager t , um ers t  
wieder rund 1 km ö s t l i ch vorn Buchriege l m i t  e t\'ra 1 50 m Mächtig-
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k e i t  aus dem Schutt hervor zu tre ten . M i t  großen Un terbrechungen 
f i nde t s i ch d ann der Perrnoskyth�s and s te i n  noch b i s  i n  den Raum 
von Ober s chütt , wo al lerd i ngs nur mehr 20 rn aufgesch los sen s in� 
D i e  Ge s amtmächtigke i t  der Perrno skyth - S and s te i nfolge urnfaßt arn 
D obr a t s ch ca . 200 rn .  

D a  nach RIEHL-HER\'HSCH ( 1 9 6 5 : 2 5 5 )  d i e  s auren Vu lkan i te d i e  
Unterrotl iegendgren z e  n i cht über s chr e i ten , wir aber ber e i t s  an 
d er Ba s i s  des Perrnoskyth-·sandsteins Gerö l le von Quar zporphyr 
vor f i nd e n , s e t z t  d i e  Transgress ion - wahrsche i n lich a l s  Fo lge 
d er sa a l i schen Phase - im Mi tte l - b i s  Oberperm e in .  

Über s i ch t spro f i l , au fgenommen an d er W-S e i te des Sch loßbergs: 
d i e  Ba s i s  b e s teht aus grcb g ehankten b i s  mas s igen Sands te i nen 
m i t  Au f arbei tungen des phy l l i t i s chen Untergrunds� we i ße n  und 
d unk l e n  Quar z i te n , Quar zporphyr sowie dunk len Sand s te inen a l s  
Hauptkornponenten , we lche· i . a .  1 b is  5 crn , vere i n z e lt b i s  1 5  crn 
gro ß  werden und kaum b i s  ausge z e ichnet gerundet s ind . Nach 
w e n i g e n  Metern fo lgen deu t l i ch drn-gebankte , fe ine Sand s te i ne 
m i t  zw i s cheng e l ager ten Grobs chüttungen , d i e  häu f i g  grad i ert und 
b i s  z u  e i nem halben Meter mächtig s ind . 

· 

Im Ber e i ch d er E i nmündung des von Herrnsberg herabführenden , 
t i e f  e ingeschni t tenen Grabens i n  den Nöts chbach s teht lokal e i n  
5 b i s  8 rn mächtiges Kong lomerat m i t  vorwi egend Quar z i ten b i s  
2 5  c rn  � an . D i e  Gerö l l e  s ind h i er durchwegs s ehr g u t  gerundet , 
wob e i  d i e  e l l ipsoidi sch ge formten d ie kugel igen um e i n  Viel
faches übertr e f fen , sodaß es  s i ch woh l  um f luviati le Bi ldungen 
hand e l n  d ür f te . 
Ansons ten b le ib t  der fe i ne Sandst e i n  mit ge legentlichen , oft im 
Auf s ch lu ßber e i ch au skei lenden Grobs chüttungen erhalten . I n  den 
höhere n  Ber e i chen wird das ang e l i eferte Mater i a l  z . T .  f e iner , 
s od a ß  regelr echte rote Ton s chie f er vor l iegen , d i e  von dm 
d i ck e n , hervorwi tternden Sand s t e i n l agen unterbrochen werden . 
D e n  ober s ten Abs chn i t t  des Perrnoskyth s  b i lden i . a .  g l immer 
r e i cher werdende , feine Sand s te i ne , d i e  a l lm äh l i ch zu den 
Wer fener Sch i chten über le i ten ; s te l lenwe i s e  s i nd aber bis zur 
Obergr e n z e  b i s  crn große Quar z i tgerö lle z u  finden . 

IV D i e  Wer fener Sch i chten 

Ähn l i ch d er Aus b i ldung de s Perrnoskyth - S and s te ins ist auch d i e  
d er Wer f ener S ch i chten arn Dobratsch mit jener i m  gesamten Dr au
zug von den L i e n z er Do lomi ten b i s  i n  d ie Nordkarawanken gut zu 
par a l l e l i s iere n  ( SCHLAGER , 1 9 6 3; R IEHL-HERh' I SCH , 1 9 6 5 ;  WARCH , 
1 9 7 3 ; BAUER , 1 9 7 3 ) , denn h i er w ie dor t  i s t  d i e  Gre n z e  Perrno
skyth / Werfener Schi chten paläontolog i sch nicht be leg t ,  sond ern 
w ird nur auf Grund l i tholog i s cher Kr iter i e n  i n  den höchs ten 
Par t i e n  d er roten Konglom er at-Sand s te in-Serie angenommen . 

D i e  rund 1 00 rn mächtige Ab fo lge der Werfener Schi chten urnfaßt 
gut 5 bis  20 crn  gebankte , bunte und zumei s t  mürbe Sand s te i ne 
sow i e  gr aue und f a l lwe i s e  auch bunte Tonschie fer m i t  Sand s te i n  -
u nd gegen das Hangende h i n  dolorn i t i s ch-rnerge l igen E in s ch a l tun
gen , d i e  vere i n z e l t  rauhwackoid s ind , sodaß h i ernit auch H i nw e i se 
au� vorm a l iges Vorhandens e i n  von Gips vor l i egen . Rege lrechte 
G ip s l agen , wie s i e  SEELME IEP. ( 1 9 6 2 : 2 5 1 ) vorn Langenberg-Tunne l 
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irn süd l i chen Lavantta l  und SCHENK (1967: 104 ) von Kötscha ch 
beschr e iben, s i nd i n  den Wer f ener S ch i ch ten d er Vi l laeher A lpe 
n irgends bekannt . Al lerd ings f i nden s ich in den höheren, bereits 
ins Ani s  über lei tenden Ton s ch i e fern im Leopold-Erb s to l len im NW 
des K i l zerbergs mas s enhaft Gipsk r i s ta l le , we l che sa l i nare 
Sedimen tationsbed i ngungen andeuten . 
Im Gegen satz zum Perrnoskyth- Sand ste in f i nden s ich i n  den sand i
gen Lagen der Wer fener S ch i chten wiederho l t  Fos s i l i en , d i e  
a l lerdings nur mehr a l s  St e inkerne vor l i egen und s chwer zuorden
bar s ind . Au f d i e  von GEYER (1901: 354) b e s chr i ebenen Myophoria
und Myacites-Ar ten s tö ßt man am Dobratsch i��er wieder neben 
zah lre i chen Spuren f os s i l i en . 
Auf Grund r e i cher und gut datier ter Ammon i ten- und Biva lven
faunen aus l i tho log i s ch sehr ähn l i che n Wer fener Schi chten vom 
U lr i chsberg nörd l i ch K lagenfurt ( ZAPFE , 1958) und von den 
S t . Pauler Bergen in O s tkärnten (CHAIR & 'l'HIEDIG , 1 9 7 3 )  k önnen 
die vom Dobratsch guten Gewi s s ens ins höhere Skyth ( Campi l )  
ge s te l l t  werden , sodaß der Hange ndab s chn i tt des P ermosky th
Sand s te i n s  b i s  ins tie fere Skyth ( Se i s )  re i ch t  (MOSTLER , 1 97 2 : 
1 4 7) • 

Bed i ngt dur ch d i e  i nnige Verbundenhe i t  der Wer f ener S ch i chten 
mit dem P ermoskyth-Sand s te in tr e ten d i e s e  zwe i Ges te i n s serien 
am Dobratsch dur chwegs mi te i nander auf , wobe i d ie bes ten Auf
s ch lü s s e  der Wer fener S ch i chten am SW-Hang des Ki l z erberg s von 
ca . 1 00 m oberha lb der S i ed lung Lerchbach b i s  in den Nöts ch
graben e twa auf der Höhe d e s  Punk tes 8 2 8  vor l i egen , we i ters 
entlang der Wes t- und S üdwe s tf lanke des Schloßberge s ,  wo die 
Wer fener S ch ichten im Ber e i ch H ermsberg mit rund 1 020 m Höhe am 
we i tes te n  hinau fre i chen . Zwi s chen S ch loß Was ser leonburg und der 
F.upa konn ten l ed i g l i ch i n  e i nem kfuruner l i chen Hoh lwegau f s ch l u ß  
e in i ge bunte , sand ige Lagen aus gemacht werden , während ö s t l i ch 
der Rupa im Turnph i Wa ld b i s  zu den Bö sen Gräben im Wa ldboden 
immer wi eder mehr oder wen i ger gute Au f s chlüs s e  vor l i egen . 
ö s t l i ch der Bösen Gräbe n  b i s  hin nach Obe r s chütt s i nd die 
Werfener Auf sch lüs s e  an j ene de s P ermoskyth- Sand s te in s  gebunden , 
im Gegensat z zu d i e s em werden d i e  der Wer fener S c h i ch ten gegen 
E j edoch bes ser . In d i e sem ö s t l i chen Bere i ch der Vi l laeher Alpe 
w i rd d ie Gre n z e  zum ani s i s chen Dolomi t des ö fteren auch durch 
Que l lhor i zonte gekenn z e i chne t .  

Das nachs tehend e  Über s i chtspro f i l  wurde i n  d em unmittelbar 
nörd l ich des ehema l igen Ka lkofens (Tumphi Wa ld ) be f i nd l i chen 
Graben aufgenommen : 
Indern da ß d i e  bunten Sand s t e i ne der Wer fener Schichten ni cht 
mehr zu dem fa s t  durchweg s roten P ermoskyth-Sand s te i n  ge zäh l t  
werden , l i eg t  d i e  Gre n z e  zu d ie sem wahr s chei n l ich noch i n  d e n  
ber e i t s  sehr fe inen und immer g l immerrei cher werdenden roten 
Sand s te inen , die kaum b i s  d eu t l i ch dm-gebankt s ind und vor a l lem 
i n  den ober s ten Metern häuf i g  von rom-mächtigen , roten und grünen 
sowie g l immerre i chen Tons chiefer lagen dur ch zogen werden . Der 
Farbums c h lag der Sand s te i ne von rot zu grün er folgt dann sehr 
abrupt . Hier s ind d ie Sand s te i n lagen b i s  dm-mächtig , he l lbraun 
g e färb t  und s te l lenwe i s e  durch mm d i cke , grüne , tonre i che Lagen 
getrenn t , we lche z . T .  s tarke Dur chwühlung b zw .  zah lr e i che Spurm 
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au fwe i s en . I n  den e twa s höherne Berei chen die ser Fol ge gehen 
die tonigen Par t i en z urück , da für · i st  hier e in Maximum an 
G l immer zu ver z e i chnen - in d i e sen Lagen f i nden s ich auch die 
me i s te n  Fo s s i l s te i nkerne . 
Vere i nz e l t s i t z e n  i n  d i e s e n  braunen ,  bi swe i len mehr grauen Sand
s t e i n e n  bi s zu  crn große Tonga l len . 
Je na ch Verwi tterungsgrad kann die Farbe der Sand steine i n  
b la s se s  R o t  oder auch intensives G e l b  b i s  Orange umschlagen . 
über d i e ser rund 4 0  rn mächtige n  bunten Ser i e  folgen etwa 1 5  rn 
dunke lgraue , g l immerarme b i s  - fre i e  Tonschie fer, die von e i nz e l 
nen , b i s  5 c rn  dicken braunen Sand s t e i n lagen durch zogen werden .  
Die Ton sch i e fer werden von 5 rn dunke lgrauen , sehr g l immerre ichen 
feinen Sand steinen abge lö s t , über denen 1 . 5 rn dunkelgraue dolo
rn i t i s c he Merge l mi t zah l losen mm bis drn großen , me i s t  ova len 
Hoh lräumen folgen ( ?  eherna l s  G ip s ) . Die nächs ten 5 rn umfa s sen 
die g l e ichen dunke lgrauen Merge l ,  j e t z t  aber ohne den Rauh
wackencharakter , da für aber mi t e i nem beträchtl i chen Geha l t  an 
terr i genem Mater ia l . Zwischen den rund drn d i cken Bänken s ind 
bi swe i len rom-Lagen der fa s t  g l immer fre i e n  Ton schie fer , we lche i n  
e i ner Mäch t i gke i t  von 1 0  b i s  1 5  rn au f d i e  sandi gen Mergel folgen 
Auch d i ese Ton schie fer we i sen crn d i cke braune Sand ste ine m i t  
e i n z e lnen grauen oder grünen Tonga l len auf . D e n  Abschluß bzw . 
den Übergang der Wer fener Schi chten z um Alpi nen Mus che lka lk 
bi lden crn-gebankte , mitte lgraue Do lom i te .  
Ent sprechend den Aufschlüs sen im Leopo ld-Erb sto l len und den 
hydro logischen Beobachtungen KAHLERs ( 1 9 6 8 )  dar f für die höheren 
Ton s c h i e ferab schn i tte im gesamten Bereich der V i l laeher Alpe 
ein - wenn auch ger i nger - Gipsgeha l t  als s i cher angenommen 
werde n .  
Typ i s c h  für die Wer fener Schichten i s t  auch d i e  häufig fe sts tell 
bare i ntens ive Ver fä l t e lung innerha lb des Schi chtverbande s ,  wa s 
z u  sche i nbaren Mächt igke i t sunterschi eden führt . 

Da d i e  Wer fener Schi chten gegenüber Verwitterungseinflüssen 
wen i g  wider s tand s fähig sind , werden s i e  oft von der Vegetation 
vo l lkommen überwachsen . Am Dobratsch kommt noch hinzu , daß die 
Wer fener Schi chten z ume i s t in e inem Gebiet durch s tre i chen , da s 
von v i e l  Hangschutt- und Bergstur zmateria l bedeckt i s t , sodaß 
die Au f s chlußverhä l tn i s se im a l l geme i nen sch lecht s i nd . 

Der Übergang von den Wer fener Schi chten z um Alpinen Mu sche lka lk 
i s t  n ur im Le opold-Erb stol len mi t dem Au ftreten der ersten 
reinen Dolomi t lagen i nnerhalb der Ton sch i e fer au fge schlossen , 
oberta g s  i s t  di e se  Gren z e  nirgends zu sehen . 

V Der Alp ine Mus che lkalk 

Die S e d imen tationsfolge zwi schen den Wer fener Schi chten und dem 
We tter s t e i nn i veau i s t  arn Dobratsch durch da s häu f ige Au ftre ten 
von z . T .  gips führenden Tonschi e fern in Wec hsel lagerung mi t 
Do l omi ten , we lche gegen das Hangende hin a l lein ge steinsbi ldend 
werde n , gekenn z e ichnet . 

Wä hrend die dem höheren An i s  zuge z ählten Do lomi te an der We st
und Südseite de s Dobratschmass ivs mit 1 5.0  b i s  1 80 m Mächt i gkeit 
durchweg s  gut aufge schlo s se n  s ind , können d i e  stra t i graphisch 
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und morpholog is ch tie fer l i egenden Tonschi eferpar tien led ig l i ch 
an zwei - n i cht d em g l e i chen tek tonis chen Stockwerk angehören
den - Ste l len e ingesehen werden : 1 )  im NE des Ki l zerbergs ent
lang dem Nötschbach von e twa 1 00 m ös tlich Punk t 8 2 8  b is auf 
die Höhe des Postam tes Kreuth sowie in dem par a l le l d a zu 
ver lau fenden Leop o ld -Erbstol len und 2 )  oberhalb 1 5 80 m in der 
Rupa = in äer Riese unmi tte lbar ös t l i ch der S emmler Alm. 
D i e  Ursachen für d i e  spär l i chen Au fsch lüsse der Tonschiefer 
liegen e i nmal in der üpp igen Vege tat ion a.It". Fuße der V i l laeher 
Alpe gerade im Bere i ch der we i chen Bas issch i chten ( Wer fener 
S chi chten , untere An is) , zum andere·n in d er Tatsache , daß d iese 
Lagen tek tonischen Bewegungen zum Opfer g e f a l len s i nd. 
D i e  e i n z ige S te l le , an der e in e i n igermaßen gü ltiges Prof i l  
au fgenommen werden kann , is t d i e  Ri ese öst l i ch der Semm ler Alm 
a l lerd ings mi t der E i ns chränku�g , daß d i e  anis ische S ch i chtfolge 
im L i egenden hier auf Grund der Dobrats chüberschiebung amputier t 
is t. Die Aufsch lüsse in dem f ast zur H ä l f te vermauer ten Leopo l� 
S tol len ges tatten den E i nb l i ck in den Ubergang von den Werfener 
S ch i chten in die anis is chen Tonschiefer sowi e ein bess eres 
S tud ium der Sed imente im a l lgeme inen , d a  h ie r  d i e  Verwitte rung� 
e in f lüsse we i tg ehend fehlen. Wegen d er überaus starken Ver fal
tung und Ver f ä l te lu ng v.a. der Tonschiefer , läßt sich hier ein 
der stratigraph ischen .Abfolge entsprechendes Prof i l  nur mi t 
Vorbehalt aufnehmen. 

Idealprofi l :  Gesamtmächtigk e i t  c a. 3 00- 3 5 0  m 
D i e  l i tho log ieehe Grenze zwis chen den Werfener Schi chten und 
der anisischen Geste insser i e  wurde dort angenommen ,  wo in den 
sand igen und z.T. Gipskr istäl lchen- führenden , zume is t dunke l
grauen , s e l ten röt l ic hen Tonschie fern d i e  ers ten Einschaltungen 
von Dolomitl agen f ests te l lbar s ind. Aus e iner wen ige m oberhalb 
dieser Gren ze entnommenen Probe grauer , karbonathä l tiger Ton
schiefer konn te w. KLAUS ( Wien) e ine re lativ r e i che Sporen
ges e l lschaft gewinnen , zu der er bemerkte : " d i e  Probe we is t 
eindeutig auf Anis , entspr i cht e twa dem Deu tschen oder 
Holländ ischen Mu�che lk a lk ". I n  der Folge tr i tt uns eine vom ern
bis in den m-Bere i ch gehende Wechs e l l agerung von Tonschiefern 
mit dunke lgrauen Do lomi t- , se lten Kalkbänken entgegen , wobei 
den Tonschie fern zume ist e i n  nicht übersehb arer Karbonatgehalt 
und den Karbonatlagen häuf ig e i n  wechse lnder Geha l t  an terr i 
genem Material wie Quar z , G l immer und ?P f lanzenhäckse l e igen 
is t. 
Diese Ser i e  wi rd von e in igen Me ter zehnern stark verfälte l ter 
grauer und roter Tons chiefer abg e lös t , we lche b is 5 cm d icke, 
ste l lenwe ise gehäu f t  auf tr e tende , rosa Gips l agenenthalten und 
mehr f ach b is e i nige dm mächtige S andsteinbänke e i ngescha lte t  
haben , d i e  dnr ch z.T. sehr g u t  gerundete Quar zkörner in karbo
natischem Bindem i tt e l  gekenn z e i chnet s i nd. Desg l e i chen weist 
d i ese Tons ch iefer f o lge dünne Do lomit- und Merge l l agen au f. Auch 
aus d i esem Tonsch i e f erbe re ich konnte w. KLAUS e t l i che , al ler
d ings weniger gut erhal tene Sporen g ewinnen , we lche anis isches 
Alter an z e igen. 
Uber d i esen mächtigen Tonschiefern folgen mehrere m der schon 
zuvor beschr iebenen Tonschie fer -Karbonat-Wechse l l agerung, ehe 
d i e  Tonschiefer g an z  verschwinden , um dunke lgrauen , z.T. 
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b i turn i n6 s en Dolom i ten und s e ltener Ka lken in cm- b i s  dm
Bankung P latz zu machen, welch� gegen das H ang ende h i n  he l l er 
w erde n  und a l lmäh l i ch immer deutl ichere Larn i n i erung m i t  LF
Gefügen z e igen . Ber e i t s  in den h6chste n  Abschni tten d ie s er 
Dolomftfo lge treten d ie er s ten der :m i tte l tr iad i s chen Vu lkanite 
au f ,  we l che er s tma l s  von PILGER & SCHÖNENBERG ( 1 9 5 8) be schr i e 
ben worden s ind . 

D i e  m e i s ten Karbona t lagen werden mehr oder weniger s tark von 
kreu z und quer z i ehenden wei ßen oder rosa Ca l c i tad ern durch
s c h lagen , soda ß bes ond ers bei den dunk l eren Dolom i ten r e i n  
äußer l i ch e in e  Ähn l ichk e i t  zu d en Gutensteiner Ka lken ents teht . 

Heu t e  s ind d i e s e  Gip s e  led igl ich im S to l len z u  sehen , während 
GEYER noch auf s e iner ��anuskr iptkarte des B lattes Tarv i s  ( s i ehe 
KAHLER , 1 96 8: 90) auf d er We stseL te der Vi l laeher Alpe e i nen 
g e s c h lo s s enen G ipshor i zont gezeichnet ha t ,  der mehrere Ober tag
au f s ch lüs se vermu ten läß t .  
Au f Gru nd d e s  Su l fatgeha l tes der auf d er Süd s e i te d e s  Dobratsch 
au s tr e tenden \<Jä s s er hat KAHLER ( 1 968: 9 2) bemerkt : "Von N6 tsch 
b i s  Ober s chütt kann a l so da s Durch s treichen d er G i p s z one über 
der Ta l soh le am Südhang d er Vi l laeher Alpe angenommen werden" -
e i ne F e s tstel lung , d i e  m i t  den geolog i s chen Geg ebenhe i ten durc� 
aus konform geht , da d ie oberen , ber e i ts et,vas g ipshä l tigen 
Wer f ener Schichten und d ie anis ischen Tons chiefer entlang der 
Süd s e i te des Dobra tsch b i s  in den Raum der Schütt zum Berg
sockel g ehören . 

D i e  Ge s te ine d e s  Alpinen Musche lkalks tre ten wie folgt au f : 
1 )  a n  d er NW- und SW - S e i te des K i l z erbergs ; dabe i  l i egt d ie 
Mäch tigkeit auf der SW - S e i te we sentl ich unter dem Durchschn i tt , 
d i e  Tons ch i e f er s chei nen hier zu fehlen , währe nd g erade d i e s e  
a u f  der NW-Se i te besonder s  gut au sgebi ldet s i nd . 
2) au f d er Nords e i te d e s  Sch loßbergs im Lärchgraben e insetz end , 
um d en gan z en Sch loßberg herum und auf der Süd s e ite des 
Dobra t s ch b is i n  den Ber e i ch von Unterschütt . ö s t l ich von 
Ar nold s t ein s che inen d i e  Tonsch i e fer a l l erd i ngs s tark redu z i er t  
z u  s e i n  oder gan z  zu fehlen , während d i e  Dolom i te zume i s t  in 
einer dunkelgrauen und häu fig bi tum inö s en Au sbi ldung vor l i egen 
und nur mehr rund 80 m mächtig sind . 
3 )  a l s  Beg l e i thor i zont der Dobratschüber s ch iebung au f der Süd
s e i te d e s  Dobra tsch b i s  in die G ipfe lnähe de s K i l z erberg s .  Die 
Tonschie fer s i nd nur im Raum der Sernrn ler Alm erha l ten . 
4 )  e i n  gegenüber den bi sher igen Vorkommen l i tho logi s ch e twas 
unter s chied l icher Musche lka lk i s t  im Süden u nd Südos ten der 
Gra s ch l i t zen unm i ttelbar nörd l i ch der Bunde s s traße 1 7  au f
g e s ch los sen : h i er s i nd dunkelgraue , deu t l i ch g e f la s erte Kalke , 
s tark merge l ige , i n  d er Anwi tterung Komponenten au fwe i sende 
und z . T .  rauhwackoid-brecciös w irkende Ka lke sow i e  dro -gebankte 
dunk l e  Ka lke zu unter s che iden . Au ßer e i nigen makroskop i s chen 
Scha l enreste n  k onn ten weder im Säurerück s tand noch im Dünn
s ch l i f f  ansprechbare Fo s s i l i en gefunden werden . 
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D i e  von W .  KLAUS fr eund l i cherwe i s e  au s den Tons chi efern 
bes t immte Sporenf lora umf aß t  folgende Ar ten: 

Verrucosisporites pseudomorulae VISSCHER 
Verrucosisporites reinhardtii VI SSCHER 
Verrucosisporites morulae KLAUS 
Guttatisporites guttatus VI S SCHER 
Kraeuselisporites hoofdijkensis V I SSCHER 

Convolutispora cf . mellita HOFFME I STER , STAPLIN & MALLOY 
Triadispora minima KLAUS 
Triadispora epigona KLAUS 
Triadispora crassa KLAUS 
Microcachyidites sittleri KLAUS 
Dacrycarpites europaeus MÄDLE R 
Sahnisporites thuringensis SCHULZ 
Illinites chitonoides KLAUS 
Angustisulcites klausi FREUDENTHAL 
Stellapollenites talchiriensis LELE 

.Colpectopollis ellipsoideus VI S SCHER 
Alisporites grauvogeli KLAU S 
Taeniaesporites kraeuseli LESCH IK 
Voltziaceaesporites heteromorpha KLAUS 
Protodiploxypinus decus SCHEURING 
Verihachium sp . 

Was nun den Verg leich des Alpinen Mu s che lkalk s  am Dobr atsch mit 
j enem der übr ige n  Gai l taler Alpen anlang t , so ergeben s i ch 
led ig l i ch im Hangenden unmi tte lbare l i tholog i s che und z e i t l i che 
Par a l le len , da die lamin ierten Dolomi te d e s  Dobrat s ch wohl 
als  Äqu ivalent d e s  Zwi s chendolom i ts nach van BEM!v1ELEN ( 1 9 5 7  und 
1 96 1 )  anges ehen werden dürfen , der - genauso wie d i e  Dobr atsch
do lom i te - �uf Grund d er über lagernden und . der Trinodosus- Zone 
zugerechneten Beckenkalke ins Ober ani s ge s te l l t  wird 
( BECHSTÄDT & MOSTLE R ,  1 9 7 4 :  5 3) .  
Die Ber e i che unterhalb des Zwis chendolom i ts las sen wegen der 
l i tholog i s chen Unters chi ede und wegen des Fehlens verg lei ch� 
barer Fos s i l ie n  vorerst ke i ne Par al le l i s i erung zu . 

VI Die Mi t te l tr i ad i s chen Buntkalke und Vu lkan i te 

Die Au f s ch lüs s e  d i e s e s  nur au f d er.Dobratsch süd- und -südwe s t
s e i te vorkommende n , rote , grüne und graue Kalke umfass enden 
Abschni ttes s i nd in d er Liegend s chol le im a l lgerne i nen au f d i e  
s te i len Gräben bes chränk t und f i nden s i ch nur s e l tener auch 
außerhalb di e s er ( z . B .  2 00 m we s t l i ch d er Rupa) , während in der 
Hangends chol le vor a l l em ö s t l i ch der Bös en Gräben b i s  hin zur 
Ro ßtratten d ie hier nur mehr grauen Kalke r e l ativ häu f ig auf
sche i nen . S i e  s tehen immer in engem Kon takt zu den mi tte l tr i adi
schen Vu lkan i te n . 

1 )  L i egend scho l l e : 

Der Überg ang von· den Larn ini ten des Zwi s chendolomits zu den 
allein s chon au f Grund ihrer Fos s i l führung i ns Becken zu s te l
lenden Kalken erfo lg t  i nnerhalb wenig er dm , wobe i  anf ang s  d i e  
he l lgraue

.
Farbe . beibehal ten wird . Es hande l t  s i ch um 1 0-2 0 cm

gebankte� auf den Bankober f lä chen häu f ig. we l l ig b i s  leicht 
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kno l l ie Ka lke , d i e  gr au, grün und rot ausgeb i ldet s i nd und im 
Dünnsch l i f f  zwe i nebeneinander au f tre tend e Sed imenttypen au f 
we isen : Bioareni te und B i orn ik r i te . 

a) d i e  A r e n i te s e t z en s i ch aus Biogenen, aufgearbe i te tem 
S ed imentmater i a l  sowie Tu f fkomponenten zusaxnrnen , wobe i e i n e  
pr imär ev en tu e l l  vorhanden g ewesene M atr ix ausg ewas chen 
worden is t - dafür und gegen e ine reg e lrechte Aren i tschüt
tung spr i cht das Vor l i egen von noch zwe ik lappig erhaltenen 
Ostr acoden , während e i ne Urn lagerung der Komponenten aus der 
Exis tenz k l e i ner gewölbter Schal ens tücke g e lesen werden 

·k ann, deren Wö lbung von rnikr i t ischern S ed iment noch er fül l t  
is t ,  d . h .  d i e  Komponenten war en vor ihrer Urn lagerung i n  
e i ner ber e i ts l e i cht ver festigte n  rn ik r i tis chen Matr ix e i n 
geb e ttet . 
D i e  Gren z e  von den durch Spatit zusammengeh a l tenen Aren i te n  
z u  d en M ikr i ten k ann durch Sty lo l i then überprägt s e i n  oder 
aber auch g le i tend er folgen , wob e i  d i e  unterschied l i chen 
Sed imenttypen biswei len sog ar f i nger förrnig ineinandergrei
fen . 

b) d i e  M ikr i te s i nd im a l lgeme inen stark von F i lamenten 
d urchset z t , we lch� k e i ne besondere E inrege lung erk ennen 
l assen . An Foss i lien kommen noch Forami n i feren , ( ?) Alg en
kuge ln, Ech inod ermenres te (vor a l l em Echin idens tacheln) , 
Os tracoden , K l e i ng as tropoden und Ammoniten vor sowie kr e is
rund e , dunkle F l e cken , d i e  als Ammoni ten g edeute t werden; 
Wühlspuren s i nd s e l tener . 
I n  wen igen Fä l len is t e ine leichte Verk i ese lung e i n ze lner 
b is cm großer Abschn i tte zu beobach ten , wobei der Uberg ang 
z ur nichtverk i ese lten Umgebung zume is t a l lmäh l i ch er folg t . 

Im Ber e i ch d er Rupa nordöst lich von Nötsch sowi e rund 200 rn 
wes t l ich d avon wurden zwe i Pro f i le aufgenommen, d i e  neben 
anderen e in e  r e i che Ccnodontenfauna erbr acht haben, mit deren 
H i l fe e i ne sehr gute z ei t l i che E i nstufung nicht nur der Kalke 
se lbs t , sondern auch der zwischengeschaltete n  und u nter l agern
den Vu lk an i te mög l i ch is t .  
Da es s i ch beim Rupa-Prof i l  um das vo l ls tänd igs te i n  d er 
L i eg e nds cho l l e  aufge fundene hande l t ,  s e i en d ie Beckenkalke an 
H and d i eses Prof i ls näher beschr i eben (vg l . auch P I LGER & 
SCHÖNENBERG , 1 9 5 8 ) : 

Unm i tte lbar au f den Zwischendo lomi t folgen drn-g ebankte , l e i cht 
knol l ige , anfangs e twas dolorni t ische , graue , arnrnon i te n- und 
conodon tenführend e  Kalke , d i e  rund 1 rn mächtig s i nd , um dann 
von 80 crn stark pyr i thä l t igen grünen Kalken abg e lös t zu 
werde n , \>!e lche ihrers e i ts von 1 • 5 rn roten und arnrnoni tenr e i chen 
Ka lken über lagert werden . Während die grünen Kalke nur aus dem 
ber e i ts beschr i ebenen Bio aren i t  au faebaut werden , f i nd e t  man 

in den roten Bänken auch rnikr i t is ch� Par t i en . Beiden Kalk 

abschni tten gerneinsam is t d i e  ihd iv iduenr e i che Conodo� ten- u�d 

Forarn in i ferenfauna , wobei den Conodonten d as Hauptg e�1cht be1 

der z e i t l i chen E i nstufung der Ges teine zukommt , da
.

d1e �o

n i te n  durchwegs unbest immb ar s i nd und andere s�rat1�r aph17ch 

v erwer tbare B i ogene n i ch t  angetroffen wurde n . D1e An�s -Lad1n

gren z e  is t som i t  über d er höchs ten grünen Bank z u  z1ehen , d a  
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das von KOZUR & MOSTLER ( 1 9 7 2 :  7 90 )  a ls für d i e  Gren z z i ehung 
zwischen Tr inodosus- Zone s .1. ( Oberanis) und A.v is i anus-Zone 
( Unter lad i n) ge forder te Einse t z en von Gladigondolella tethydis 
in der ers ten Ro tkalkbank gegeben is t .  We i tere Fossi l i en d i eser 
Ka lke s i nd Echi noderrnatenres te und Os tr acoden sowie aus d er 
Schlämm frak ti on gewonnene Gas tropodensteinkerne , Lame l li 
branchiaten, ( ?) Algenk üge lchen und F ischzähnchen . E i n  wechscln
der Geha l t  an tu f fogenen Komponenten bis rnrn-Größe is t n i cht nur 
den grünen und roten, sondern auch den folgenden 5 . 5  m grauen 
Ka lken e igen , we lche von e iner gut 1 00- 1 20 rn mächtigen 
vulkanischen Folge über lager t werden . 
Rund 2 rn unterhalb der Hangendgren z e  der Tu f fe is t d i esen e i ne 
1 5  crn d i cke Bank von Rotk alk e i ngesch a l te t , d i e  in ihrer Aus
b i ldung und Foss i lführung den d i e  Tu f f e  über lagernden Rot
kalken entspr i cht . Im Gegensatz zu den Ro tka lken unterhalb d er 
mä ch tigen Vu lkan i t folge s ind d i ese j e t z t  vorwi egend mikri tisch 
und we isen nur wenige aren i t ische Par t ien au f . H i n zu kommt 
j e t z t  auch der unterschied l i che , aber fas t  immer vorhandene 
Fe-Mn-Hydroxidgehal t ,  der s i ch nicht nur au f die we l l igen 
Bankf lächen beschränkt , sondern auch bank intern d i f fus ver te i l t  
oder entlang S ty lo l i then und Klüf tchen angere ichert au fsche in� 
Z u  d i esen Fe-Mn-Anrei cher ung�n tre ten noch - a l lerd i ngs 
gering fügige - �bsolutiorisersche inungen , indem e i nige Sedi
mentkomponen ten Anooh�gen z e igen , sodaß gerne insam mi t d em 
Au f tr e ten von Ammoni ten , F i l amenten ( ?  pseudop lank tische 
Lame l l ibranchi aten) , Conodonten ,  Foram i n i f eren , Echinodermen 
und Rad i ol arien Bedingungen gegeben s ind , d i e  sehr an d i e  von 
MOSTLER & PARWIN ( 1 9 7 3 : 2 7 ) an d i e  H a l ls tä tter F a z i es ges te l l 
ten e r i nnern . Diese Rotkalke haben e ine Mä chtigk e i t  von 6 rn 
und werden von 4 rn gr auen F i l amentkalken über l ager t , we lche 
g le i ch den Rotka lken rnrn große , unr ege lmä ßig geformte , grüne 
und br aune Tuf fkomponenten enthal ten , bei denen es s i ch um 
e ine Ar t De lles i t  (Tu ffchlor i t) hande ln könnte . Durch 
Conodonten und Holothur iensk ler i te erg ibt s i ch für d i e  
hangenden Buntk a lke a ls Al ter mi ttleres und oberes Langobard . 
D i e  grauen F i l amentka lke l e i ten zum Ri f fschu tt und über d i esen 
zur Ri f f - und Lagunenentwick lung des We tterste inniveaus über , 
das ber e i ts ins Cordeval ( Unterkarn) zu ste l l en ist .  

D i e  Verbr e i tung der Buntkalke der L i egehdscho l le is t dem 
Abschni tt über d i e  Vu lkani te zu entnehmen . 
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2 )  Han gendscho l le : 

Die Beckensedimente de r Hangendscho l l e  konnten i n  e inem Bere ich 
entdeckt werden , der von·den ä lteren Bearbe itern durchwegs zu 
den Wette rste inkalken ge s t e l l t  worden i s t . 
Sehr gut aufge schlos sen s i nd s ie in der Dobratsch-Südwand , und 
zwar zwischen den Bösen Gräben und der Höhe . der Ro ßtratte . 
We i ter nach We s ten i st die ser Hor i z on t  schlechter z u  ve rfolgen , 
da au f der Südse ite die Wände unbegehbar werden und auf der 
We s t se ite große Schuttma s sen das an stehende Ge ste in bedecken . 
D i e  Gren z e  de r Buntkalke bzw . des Zwischendolomi ts z u  den 
unterlagernden We tterste inka lken i s t  aber , da d i e se in e iner 
scharfen Kante vor springt, bis zur Semmler Alm gut zu e rkennen. 
De r l e t z te s ichere Au fschluß von Buntkalken findet s i ch s chon 
re lativ we i t  im Norden auf de r We s t f lanke , unmi tte lbar be i 
Kote 1 3 9 8 . H i e r  s ind wieder Tuf fe und Kalke aufge schlos sen , wie 
sie son s t  we s t l i ch der Bösen Gräben n i rgends mehr ge funden 
werden konnten . Normale rwe i s e  hande l t  es s i ch in die sem B ere ich 
näm l i ch um tekton i s ch äußerst beanspruchte Do lomite , wobei auch 
der Ubergang zum Ri f f schutt n i cht klar heraus gearbe itet werden 
kann, da auch d ie s e r  s tark do lomi t i s iert i s t . 
ö s t l i ch der Ro ßtratte konnte noch keine Becken f a z i e s  nachge
wi e sen werden . Die Kalke oberhalb der Raibler Schichten des 
Arno l dsteiner Alpe l s  wurden j edoch von KRAUS & OTT ( 1 9 6 8 )  auf
grund de s Funde s von Physoporella praealpina PIA oder 
Physoporella dissita GUMBEL in das obere Ani s  ge s te l l t . Diese 
Ge s t e ine ke i len zusammen mit den Ra ibler Sch i chten nach Osten 
aus . zu den Aufschlüssen im Osten ge l angt man auf dem Weg ,  der 
von der Tal s tation des Höhe nrain l i ft e s  nach Südwe sten zu e iner 
Jagdhütte be i Kote 1 7 1 9  führt . Folgt man d i e sem Weg we i ter , so 
findet man bald knapp unterha lb des Wege s die ers ten Auf
schlü s se der Buntka lke . D i e se las sen s ic h  d ann , wenn auch mit 
mehr fachen Unterbrechungen ,  b i s  zu den Gräben , die vom Bären
ta l herab z i ehen , ver fo lgen . In die sem Bere ich können vier 
Te i lpro f i l e  au fgenommen werde n . Im Bärentalmusche lanbruch sind 
s i e  n i cht mehr zugängl ich , können j edoch mit dem Felds teche r 
ver folgt werden . Da s schönste und vor a l l em vo l l s tändi gste 
Pro f i l  konnte a l lerdings süd l i ch von Kote 20 1 0  entdeckt werden . 
Man erre icht e s  am besten , wenn man dem Fußweg , der be i der 
ersten Kehre der ORF- Straße abzwe i gt und über das Bärenta l 
z um Dobrat sch führt , bi s z um ö s t l ichsten Anri ß der Bösen 
Gräben folgt . Steigt man durch d i e se Riese ab , so ge l an gt man 
ba l d  zu e inem Jagdsteig, der durch Plast ikstre i fen gekenn
z e ichnet i s t . Die sem folgt man nach Os ten b i s  unterha lb der 
F e l swand , wo die ersten Becken s ed imente ans tehen . S i e  sind im 
oberen Te i l  ve rs tür z t. und können e rst ö s t l ich e in e s  k l e inen 
F e l s r i ege l s , vor a l l em i n  ihren l i egenden Antei len , gut 
beobachtet werden . Die sem Prof i l , das im folgenden genauer 
be schr ieben wird , kann man die ö s t l i chen Te i lpro fi l e  gut 
zuordnen . 
Die Bas i s  der Buntkalkser ie bi lden , wi e überal l am Dobrat sch , 
die Zwischendolomi te . S i e  s ind im Li egenden dunke l graubraun und 
von roten und we i ßen Calc itadern durchzogen . Diese steri len 
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Do lowi te s i nd mas siq b i s  d i ckbank ig und me i s t  wandb i ldend , 
we sh a lb sie auch i n  den mit tleren Ber eichen nicht untersucht 
werden können . Im Hangenden werd en die Qolomi te f e i ner gebank t 
und auch he l ler . E s  s i nd d i e s  mikr i t i s che b i s  ar en i ti sche 
Dolom i te , d i e  l am-inier t s i nd . Im Sch l i f f  erkennt man häu fig e i ne 
Wech s e l l agerung von LF-Ge füge bi ldenden Algenmatten m i t  P e l le ts 
od er Oo iden , d i e  zu Onko iden übe r l e i ten können . D i e  Hohlräume 
s i nd durchwegs spat i s i er t . Die Oberf lächen der Algenmatten s i nd 
o f t  aufgeri s sen und können b i s  zu i ntr aformat ione l len Br eccien 
au fge arbeitet werden . Häu f i g  s ind hier manchmal geope tal gefüll
te Wüh l spuren p ar a l le l , aber auch senkre cht zur Schichtung . 
Außerdem kommen , wenn auch s e l ten, noch S cha lenbruchs tücke und 
O s tracoden vor . D ieser Sed imen ttypu s b i ldet den Hauptante i l  der 
hangenden Zw i s chendolom i te . Vere i n z e l t  s i nd aber auch lu t i t i s che 
Ber e i che ohne erkennbare Fo s s i l führung , j ed och mit sehr s tarker 
E i o turba tion , anzutref fen , die , von e iner vermu t l i ch sekundären 
Do lomi t i s ierung , s tar k überprägt wurden . Ca . 8 m un ter der 
Ea.ngendgren z e  d e s  Zwischendolomites f inde t  s i ch e i n  er s ter 
Tu f f hor i zon t . Am Top tr i t t  noch e inma l  e in k leines Tuf fband auf, 
Uber dem dann abrup t  d ie Buntkalkserie e i n s e t z t . 
Im Buntkalkkomp lex können drei H ikrof a z i e s typen au sgeschieden 
'"erden: 
a )  Or thoceren und ru.won i tenkalke 

E s  hand e l t  s i ch um dunk le mikr i t i s che Kalke , die im Bere ich 
von 2 cm- 30 cm g e s ch i ch tet s ind . Manchmal ist i n  d i e  Kalke 
auch etwas tuf f i t i s ches Mater i a l  von aren i t i s cher Kor ngröße 
e i nge sch a l te t .  D a s  Sed iment ist of t von fe i nen Wüh l spuren 
durch zoge n ,  die d en E indruck e i'nes Schwammgef lechte s  vor 
täu s chen könne n . Auch Kal z i tr asenb i ldung au f den Sed imen t
ober f lächen , d ie auf Sed imentation sunterbrechungen sch l i e ßen 
las sen , s i nd vorhanden . Das Auf fa l lend s te d i e s er Fazies i s t  
aber der ungeheure Re ichture a n  Fos s i l ien , vor a l lem an 
Amm onite n  und Or thoceren , wob e i  let ztere a l lerd ings i n. 
e i n i gen wenigen Schich ten angere icher t s i nd . An sons ten kommen 
noch Turrn schne cke n , O s tr acode n und Fi lamen te vor , die oft 
geopetal ge fü l l t  s ind . 

b )  Bankkalke 

1 8 

D i e se s ind mikr i t i s che b i s  ar eni ti s che graue Kalke , d i e  e i ne 
Bankung von e inem halben Meter b i s  zu mehreren Metern auf
we i sen . In d i e sen Kalken i s t  e ine Internsedimentation von 
Tu f f en vorhand en ; es können j edoch Tuf fbrocken von mehreren 
Kub ik zen timetern Größe im Sedimen t  s chw i�men . Sie führen in 
er s ter Linie F i lamente und Daone l l en , die s owoh l rege l los 
als auch s s -para l l e l  e ingerege lt i n  d er Matr ix s chwimmen , 
sow i e  Pe l le ts . D i e  F i lamente s e t zen s i ch aus mehr oder wen i 
g e r  gev.rö lbten Schalenbruch s tücken von mehreren rnm Länge 
z u s ammen , deren Schalend icke es  j edoch ermög licht , s ie in 
zwe i  Gruppen zu trennen . Au ffal lend i s t  das Au f treten von 
Tubiphytes obscurusMASLOV und prob lemati schen Röhr chen und 
S tenge ln , d i e  narwa lerwe i se a l s  Ri f fi nd ikatoren anges ehen 
\·lerd en. Obvm h l  s i ch die F i lamentkalke , vor a l lem i n  den 
hangenden P ar tien des Profi le s, häuf ig eng mit Ri ff schutt
k a lken ver z ahnen, s ind d ie s e  B i ogene e indeutig den F i l ament
k a lken zu zuordnen . S e l te n  s i nd hier a l lerc i ngs Ammon i ten und 



Or thocRren, sowie Da syc l adaceenbru chs tücke . 
Es f inden s i ch au ch noch StrOiru takt i s s truk turen , sowie Hohl
räume , d i e  vermu t l i ch von Wüh lern ange legt wurden . 

c) Kno l lenkalke 
Die Knollenkalke s i nd als grüne und graue P e lmikr i te b i s  
Areni te an zuspre chen. D i e  e i n z e lnen Kno l len und F l asern s i nd 
in Tu f fmater ia l e ingehü l l t , das auch in den Kno l len , al ler 
d i ng s d i sper s verte i l t ,  vorkorr�t . Das umgebende Tu f fma terial 
z e igt e ine vers chieden s tarke Dolom i t i s i erung . F i lamente s ind 
in den Knol len m assenhaft, ni cht e ingerege l t , vorhanden . 
Se lten finden s i ch auch noch O s tracoden und Foramini feren , 
sowie zwar vol lkör per l i ch erh a l tene , j edoch so stark erod ier
te und zerdrück te Ammon i ten , daß s i e n i cht mehr bestimmt 
we rden können .  Wüh l sruren s i nd s e l ten . 
Ob d i e  Ur s ache der Kno l lenbi ldung Drucklös ung ( Sub s o lution) 
war oder in der Entwä s serung des Sed imentes zu suchen i s t , 
kann n i cht f e s tge s te l l t  werden . 

A l lgeme in i s t. zu sagen , daß d i e s e  Fa z i e s typen s tarke Ähn l i chkei
ten mi t d en Re i f l i nger Bank- und Knollenk alken aufwe i sen , 
während die über schobenen Beckensed imen te j a  eher der Ha l l s tät
ter Entwi ck lung zu zuordnen s ind. 

D i e  Profi labfolge : 
D i e  Beckensed imente beg innen über den Zwis chendolom i ten m i t  
1 . 2 rn d e r  Ammoni ten und Or thocerenkalke , wobei d i e  Or thoceren
s ch i chten au sge zei chnete Le i thor i zonte bi lden . In  d i e s en Bereich 
fä l l t  auch d i e  Gr enze Tr inodosus-Av i s i anus - Z one , d i e , wie a l l e  
übr igen z e i t l i chen Aus s agen , dur ch Mikrofos s i l i en be legt werden 
kann ( s iehe Faune n l i s te) . D i e  Grenze fä l l t  in e twa m i t  dem · 

ober s ten der drei Tuf fhor i zonte der Ammoni tenka lke zusarrmen. 
1\_u s  den un ters ten Be reichen der Av i s i anus - Zone wurden von 
Herr n Dr . Ti chy ( S al zburg) fr eund li cherwe i se zwe i Ammon i ten 
be s timmt : Flexoptychites flexuosus (MOJS I SOVICS) und e i n  
Exemplar a u s  dem Formenkre i s  d e r  "Ceratites" lenis ( HAUER) . Bei 
genauer N achsuche s ind in d ie s e n  Kalken j edoch s i cher noch 
andere be s t immbare Formen z u  f inden. Auf d i e sen Abschni tt folgen 
2 m F i l amentkalke , d i e  in 2 m Kno l l enkalke übergehen . Hier i s t  
wieder e i ne ver s tärkte Tu f f sedimentation ( d r e i  Hor i zonte) z u  
beobachten . D i e s e  werden wieder von 5 m mächtigen F i l ament
kalken abge lös t ,  die al lerdings auch im dm-Ber e i ch geschichtet 
sein können. Den Top bi lde t ein 1 m d i ckes Tuf fband , d as von 
2 m Kno l lenkalken über lager t wird . 
D i e  fo lgenden , 1 5 m mächtigen , d ickbank ig b i s  mas s igen Ka lken 
z eigen zum ers ten Ma l das Ver z ahnen von Ri ff schutt und'F i la
mentk laken . D i e  Kalke \'Terden von ca . 1 5 m Dolom i ten iiber lager t ,  
in  denen dann s chon eine Wech s e l lagerung von F i lamentkalk m i t  
Ri f fs chuttmater i a l  zu erkenen i s t . I n  d ie s en Dolom i ten i s t  d i e  
Fas san-Langobardgrenze z u  suchen , d i e  a l l erdings wegen der 
s tarken Dolom i t i s i erung nicht genau f ixiert werden könnte . D i e  
D i e  folgenden 8- 1 0  m ,  d i e  s i ch wieder dur ch e ine s tarke Tuf f 
sed imentation ( fünf Bänd er , d i e  b i s  zu 1 . 5 m mächtig werden 
können) aus z e i chnen und e inen immer s tärker werdenden Ri f f 
schuttante i l  aufwei sen , gehör en auf a l le Fä l l e  schon ins 
Langobard. Unmi tte lbar über dem le t zten Tu f f  s e t z t  dann d ie 
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cordev o l i sche R i f fa z ies ein . 
Im Ber e ich der Roß tra tte wurden , w i e  schon erwähnt , v i er Tei l 
prof i l e  aufgenommen , d i e  von Wes ten nach Os ten mi t D 1 -4 
be z e i chnet werden . Die Pro f i l e  D 1 , 2 und 3 gehören durchwegs 
den s tratigraph i s ch höheren Tei len der Buntkalk ser i e  an ( höheres 
Fa s s an-Langobard ) . Eine genaue Gr enz z iehung i s t  aber auch in 
d i e s em Be r e i ch n i cht g'e lungen . Die Bas i s  d i e s er drei Prof i le 
t,..r ird rr.e i s t  von zum T e i l  lam i n ier ten Do lomi ten gebi lde t . Inw i e
w e i t  e s  s i ch bei d ie s e n  Do lom i te n  um Rekurrenz en,der Zwi s chen
d o l om i te hande l t , k ann n i cht fes tgeste l l t  werden , d a  die l i egen
den B e cken s ed iment� tek tonisch amputiert wurden .  Die hier vor 
l i egend en Geste i ne entspr echen den F i l amentkalken . H i er i s t  
j edoch der Daone l l enr e i chtum ( aus tie feren Ante i l en konnte von 
Herrn Dr . Ti chy Daonella sturi ( BENECKE ) be s t i�� t werden) , der 
s i ch in llDaone l l enbänken" mit e i ner Hä cht igke i t  bis zu e inein
halb Metern äußern kann, auf f a l lend . Auch hier s ind d ie G� ste�e 
häu f i g  dolom i t i s iert , es tr itt aber auch noch e ine f l ecken- b i s  
s ch l i erenförmige Verk i e s e lung , me i s t  i n  d e n  basalen Tei len von 
R i f f s chutte i ns cha l tungen , auf . 

-

Im Pr o f i l  D 3  s i nd , obwohl es nur 50 m von D 2  u nd 1 50 m von D4 
entfernt und m i t  d i e sen auf fast g l e i cher Höhe l i egt , d i e  
b a s a l e n  Beckensed imente vertreten . Es s i nd d i e s  d i e  h i er e twas 
merge l igen und C r i no idens chutt führenden Arrmon i ten und Or tho
cer e nka lke . Die ebenfal l s  an der Bas i s  au ftretenden Knol len
k a lke d ür f te n  unter ei ner 1 0  m l angen Auf s chlu ß l ücke verborgen 
s e i n . Darüber folgen die nun s chon h i n läng l i ch bekannten 
F i l amentkalke , in d enen , i n  unm i t te lbar er Nähe des Prof i ls , 
M i krofos s i l ie n  d e s  höher en Passan ge funden werden konnten . 

Z u s ammenfassend lä ß t  s i ch sagen , daß Bodenunruhen , d i e  z . T .  m i t  
dem Vu lkan i smus i n  Zu sammenhang s tehen , zu e i ner d i f fer enz ier
ten Beckenentw i ck lung führ ten . Die Herau s ge s ta l tung des Beckens 
s e t z t unmittelbar über dem das gan z e  Gai l tal durch zuver fo lgenden 
Zw i s chendolom i t  e i n ; g l e i ch ze i t i g  begi nnt s i ch e i ne Fa z i es 
d i f ferenti ation ab z u z e ichnen . 

Verg l e i cht man d i e  Beckensed imente der beiden Dobr ats che i nhe i 
te n ,  so  fä l l t  au f ,  daß i m  aufgeschobenen Te i l  d ie'rnä ch tigen 
Tuf f e  und roten Kno l lenka lke der Rupa-Entw i ck lung fehlen , 
währ e nd d i e  F i l��ntkalke und die Ubergänge zum Ri f f  g l e ich 
au sgebi lde t  s i nd . Die Tuffentw i ck lung des oberen Stockwerkes 
mit s e i nen m i nde s tens 14 grünen Tu f fbänder n g le i cht eher den 
Vu lkani ten im O s te n  d e s  übers chobenen Te i le s , wo ja auch s chon 
g r üne Tu ffe au ftr e ten . Der Ab l agerungsraum des oberen Stock
werks kann a l so , ohne e i ner genaueren paläogeograph i s chen und 
tek to n i s chen Ana ly s e  des Dobratsch vorgr e i fen zu wo l len , im 
S üdos ten der Bas i s serie angenomme n  werden . 
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Li ste der Mikrofos s i l ien aus den Buntka lken 

Foraminife ren 
Ammodiscus sp . 
Archaed i s c idae 
Astacolus sp . 
Bullopora sp . 
Cyc logyr inae 
? Cyclogyra sp . 
Dentalina sp . 
a f f . Eolasiodiscus sp . 
Fischerinella sp . 
F i s cher in inae 
Frondicularia sp . 
c f .  Gaudryina sp . 
Glomospira sp . 
Glomospirella sp . 
? Involutina sp . 
Lingulina sp . 
Nodosaria sp . 
Nodosar i idae 
Palmula sp . 
Psammospaera sp . 
Pseudonodosaria sp . 
Quadratina sp . 
Rotaliina sp . 
Rotaliina gen. A und gen. B 

.? Saccamin idae 
Sorosphaera sp . 
Tolypammina sp . 
Trocholina sp. 

Schwämme 
tr irad iate Spicu l ae 

Os tracodenste inkerne 
Gastropodenste inkerne 
Lame l l ibranch iaten 

Echinodermaten 
Echinidens tache ln , Ped i c e l lar ien 
und Ambulacra l ia 
Oph i urens tache ln , -wirbe l und 
Latera l ia 
C r i no idens t ie lgl ieder 
Roveacr i nidenbrach ia l i a  

LS Liege ndscho l le 
HS  Hangendscho l le 

LS HS  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
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Ho lothur i e n s k l e r ite 
A ca n tho t he e l ia n .  sp . ? 
A ca n tho t he e l ia t ria s si ca SPECKMANN 
A chi s t r u m  sp . 
A chi s t r u m  ba r t e n s t e i n i  FRI Z ZELL & EXLINE 
A ch i s t r u m  t ria s si c u m  FRI Z ZELL & EXLINE 
B i n o c u l i t e s  e x t e n s u s  MOSTLER 
B i n o c u l i t e s  n .  sp . 
Ca l c l a m n a  g e rma n i ca FRI Z ZELL & EXLINE 
Eoca u d i na sp . 
Eoca u d i na c f . ca s sia n e n si s  FRI Z ZELL & 

EXLINE 
Eoca u dina spi n o sa 
Eoca u d.ina s u bh e xa gona GUTSCHICK & CAN I S  
K u eh n i t e s  a ca n tho t h e e l oi d e s  MOSTLER 
M u l t i virga sp . 
Pra e e uphron i d e s  m u l t ip erfora ta MOSTLER 
Pri s cop e da t u s  h ei s s ei i  MOSTLER 
Pri s cop e da t u s  mo s t l eri ( STEFANOV ) 
Pri s cop e da t u s s ta u ro c u mi t oi d e s  MOSTLER 
Pri s cop e da t u s  t ria s s i c u s  MOSTLE R 
S ta u roc u mi t e s  b ar t e n s t ei n i  DEFLANDRE-

RIGAUD 
T e t ra virga p er fora ta MOSTLER 
Th e e l ia sp . 
The e l ia fa s t i ga ta MOSTLE R 

Th e e l ia immi s s orbi c u la MOSTLE R 
The e l ia koe v e s ka n l e n s i s  KOZ UR & MOSTLER 
Th e e l ia p l a na ta MOSTLER 
Th e e l ia s u b circ u l a ta MOSTLER 
Th e e l ia t ha l a t t o ca n t hoi d e s  MOSTLER 
Th e e l i a t ha l a t t o ca n t h u s ( CARI N I ) 
Th e e l ia u n da ta MOSTLER 
Th e e l ia n .  sp . ( BECH STÄDT & MOSTLER)  
Th e e l ia con s on a  ( CARI N I ) 

Fi schz ähnchen und - s chuppen 

Conodon ten 
Chi rod e l l a  sp . 
Chiro d e l l a  di n oi d e s  ( TATGE ) 
Corn u dina bre vira m u l i s  ( TATGE ) 
E n a n t iogna t h u s z i e g l eri ( DIEBEL) 
G l a d i gon dol e l l a ma l a ye n s i s  NOGAMI 
G l a di gon do l e l l a t e t h y d i s ( MÜLLER)  
G l a di gon dol e l l a t e t hy d i s  ME 
Gon d o l e l l a e x c e l sa ( MOSHER) 
Gon d o l e l l a momb e rg e n s i s  TATGE 
Gon d o l e l l a mom b erg e n s i s  mom b e rg e n s i s TATGE 

LS Liegends chol l e  
HS  H angendscho l l e  
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X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ab höhe rem 
Langobard 

ab Avis ianus-
z one 

ab Pe lson 

ab Avi s ianus -
zone 

ab Pel son 



Gondolella navicula x 
Gondolella navicula navicula HOCKRIEDE x 
Gondolella polygnathiformis ( BODOROV & x 

STEFANOV) 
Gondolella transita KOZOR & MOSTLER 
Hib bardella lautissima ( HOCKRIEDE ) X 
Hindeodella sp . x 
Hindeodella pectiniformis ( HOCKRIEDE ) 
Hindeodella petraeviridis H OCKRIEDE X 
Hindeodella ( Metaprioniodus ) spengleri 

( HOCKRIEDE ) X 
Hindeodella triassica triassica MULLER x 
Lonchodina hungarica KOZOR & MOSTLER x 

X 
X 

X 

X 

X 

ab höherem 
Lan gobard 

Lonchodina posterognathus ( MOSHER)  
Metapolygnathus hungaricus ( KOZOR & VEGH ) x x ab mi ttlerem 

Langobard 
Metapolygnathus mungoensis ( DIEBEL ) x 

Neoondolella c f . excentrica BODOROV & 
S TEFANOV 

x höhere s 
Lan gobard 

Neohindeodella triassj ca triassica x 
( MULLER) 

O z arkodina sagina t a  HOCKRI EDE x 
O z arkodina ? t orta ( MOSHER) x 
Oz arkodina tortilis TATGE x 
Prionio dina (Cypriodella ) muelleri ( TATGE ) x x 
Prioniodina (Cypriodella ) venusta x 

H OCKRIEDE 

Mikroproblernat ica 
Cornuvacit es florealis KOZOR & MOSTLER x x 

(? ) A l genküge l chen 

LS Liegendscho l l e  
H S  Hangends cho l l e  

X 
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3) Vu lkani te 

S i nd aus der Li teratur bi s lang dr ei Fund s te l len mi tte l tr i ad i 
s ch e r  Vu lkan i te am Dobr atsch bekannt geworden , näm l i ch in d er 
Rupa und Umgebung , i n  den Bös e n  Gr äben und am Buchr i ege l ,  so 
i s t  e s  uns im Zuge von · Kar tierung sarbei ten ge lungen , we i tere 
Auf s ch l üsse n i ch t  allein in der L i egend - sondern zudem auch in 
d e r  Hangend s cho l l e  au s f i nd ig zu machen , sodaß wir j e t z t  n i ch t  
mehr e i ner E-W-Er s treckung d i e s er vu lkanis chen Ge s te ine von rund 
3. 5 km , sondern e iner von nahezu 1 1  km gegenüber s tehen . 
Bed i n g t  durch das im allgeme inen in Z onen von Bergs tur z - u nd 
Hangs chu ttmater i a l  ver laufende Durchs tr e i chen der Vu lkanite 
s ind d i e Auf s ch lu ßverhä l tn i s s e  innerha lb kur z er Z e i t  s ehr 
wechs e lhaf t ,  sodaß b innen wen iger Jahre ehemal s gute Au f s ch lüs � 
vers chütte t werden können , wie man am Be i spiel der Bösen Gräben 
z u  e r s ehen vermag , wo die von STREHL ( 1 9 6 0: 3 2) im Prof i l  f es t
gehal tene , im oberen Abs chni t t  des Zwi schendo lomits be f i nd l i che, 
2 0  m mächtige Tu ffa lge i n  den Sommern 1 9 7 2 -7 4 nicht mehr zu 
s ehen waren . Desg l e ichen muß natür l ich s tets m i t  neuen , uns 
noch verborgen geb l i ebenen Au f s ch lüs s en gerechnet werden , zumal 
die " hö ffigen " Geb i e te auf Grund der b i s l ang entdeckten 
Vorkommen r e l a tiv l e icht zu eru i eren s ind . 

Da d i e  Vulkani te, m i t  Au snahme j ener im Zwis chendo lom i t  e in
g e s ch a l teten , dur chwegs i n  Beg l e i tung der Buntkalke auf tr e te n , 
gi l t  für beide annähernd das g le iche Verbre i tun�sgeb i e t : 

2 4  

1 )  S ch lo ßberg-Nord s e i te : unmi tte lbar we s tl ich de r  Kehr e d er 
z ur S emmler Alm f ühr e nden For s t s tra ße i n  1 2 3 0  m i s t  a l s  Gr e n z e  
z w i s chen d em Zwi s chendolomit u n d  d em darüber fo lgenden Ri f f 
s ch u t t  unter Au s sparung o f fenkund i ger Beckens ed imente e ine 
5 0  m d i cke , s chwär z l i ch-grünl i che Lage s tark z ers chm i er ter 
und verwitter ter Tu f f e  e inges ch a l te t .  Be i d i e s em Au f s ch lu ß  
hand e l t  es  s i ch um d e n  b i s lang e i n z igen auf der N-Se i te der 
V i l l aeher Alpe . 
2) We s t l i ch d er Rupa l ä ß t  s i ch das von STREHL ( 1 9 6 0) ber e i ts 
be s chr iebene , ca . 4 0  m mächt ige Vorkommen von Tu f f en m i t  
e inge s treu ten Lagen v o n  Bomben b i s  auf d i e  Höhe von . Schloß 
Was s ex leonburg ver folgen , wo i n  1 005 m mehrer e Meter ver
w i tterter , grüner und brauner b i s  s chwar z er Tuf f e  d irekt an 
d er For s t s traße als Uber l agerung des Zwi s chendolom i ts aus d em 
S chu t t  herau s s chauen .  D i e  e twa 2 00 m wes tl ich der Rupa au f 
g e s c h loss enen Buntkalke s ind ink lus ive 1 3  m Au f s ch lu ßlücken 
28 m mächtig . 
3) Rupa : h i er bef inden s ich d i e  von P I LGER & SCHÖNENBERG 
( 1 9 5 8) bes chr i ebenen Vu lkan i te , we l che unmitte lbar über d em 

höchs ten Wehr in 1 04 0  m mit einer rund 2 0  m mächtigen und a l s  
" Porphyri ttu f f "  be z e i chneten Lage noch innerhalb d e s  Zwi s chen
do l om i ts e i n s e t z e n  und ab 1 1 3 0 m über gut 1 00 bis 1 2 0 m e ine 
We c h s e l lag erung von f e inen b i s  groben , grauen , violetten u nd 
grün l i chen Tu f f en mi t m�hreren Lagen b i s  kopfgroßer vu lkani
s ch er Bomben umf a s s e n . Dieset h angenden Vu lkan i tser i e  i s t  in 
1 2 5 0  m an der NE-Kante d er Rupa e in 3 b i s  4 m brei ter 
" Por phyr i tgang " e inges cha l te t ,  be i d em es  s ich um Lava 
hand e l n  dür f te . 



4 )  ö s t l ich der Rupa l iegen knapp unterha lb der schuttbedeck
ten Verebnung der Kan z e l  Laven geme insam mit groben und feinen 
Tuffen sow i e  Rotkalken i n  e in e r Höhen lage von 1 1 70 m im W bi s 
1 090 m im E unmittelbar nordwe s t l ich von Kote 1 07 8  vor , wobei 
die aufgeschlo s s en e  Mächti gke it bi s 1 5  m betragen kann . 
5 )  Bö s e  Gräben : das von STREHL ( 1 9 60 :  3 2 )  · z it i e rt e  Vorkommen 
brauner und grüner Tuf f e  von 2 0  m innerha lb des Zwi schen
do lomits i s t  z . Z .  n icht aufge schl o s s en . In 1 07 5  m kommt über 
dem Zwischendo lomit e ine rund 1 m mäch t i ge Lava , gefolgt von 
3 m Rotka lken , in d i e  e in e  50 cm d icke , l euchtend grüne Tuf f 
bank e inge schaltet i s t . tl b e r  den Rotka lken s ind d ie a u s  der 
Rupa bekannten und bomben führenden Tuf f e  e twa 2 0-2 5 m verfo l g
bar , e h e  s i e  von Schutt über lagert werden . 
6 )  Buchriege l :  in e iner Höhe von 8 50 m läßt s ich e ine Folge 
von 5 m gut geschichteten Tuf fe n  durch ger ingmächt i ge Rotkalke 
von 1 5  m rupaähn l ichem Tuf f  mit Bombeneinschaltung abtrennen , 
darüber fo l gen wieder Buntka lke . 
7 )  I n  1 000 m Seehöhe genau auf der Verbindung s l in ie vom 
Arnoldste i ner �auwehr zur Kote 1 7 9 5  ( Ro ßtratte ) l iegen bere i t s  
i n  d e r  F e l swand zwe i in Dolomite u n d  K a l k e  e i ngebettete schmrue 
Tu f fbänder. 
8 )  Etwa 500 m ö s t l ich von 7 )  f inden s ich in e in em k l e inen 
Graben in s tark do lomi t i s ierte n  roten und grauen Kalken 
mehrere grüne und s chwärz l iche , cm d icke Tuf fbänder , die von 
e indeut i gem und noch Tuf fbrocken b i s  cm-Größe führenden 
Wetterste inka lk über lagert wird . 
9 )  Zwischen Kote 1 4 9 5  ( Rote Wan d )  und Kote 1 4 4 5  ( Wabenr i ege l )  
t r i f f t  man zwischen 1 1 40 und 1 000 m auf e inen lateral we it 
verfolgbaren Tuf fhor i zont mi t bis zu 4 0  m Mächt i gke i t . Im 
Bere ich de s Wabenriege l s  lassen s ich dre i  Tuffe in typi s cher 
Rupa-Entwick lun g  mit zwi schenge schalteten dolomi t i s i erten 
Buntkalken unters che iden . 
1 0 ) Der b i s lang ö s t l ichste Au f s chluß der Vulkanite bef indet 
s ich auf dem Rücken z ur Kote 1 2 8 4  NNE von Oberschütt , wo 
zwe i schma l e  Tuffbänder im han genden Z w i schendo lomit l iegen . 
Ca . 6 0  m ö s t l ich davon t r i f f t  man in e in em ganz fri schen Aus 
bruch a u f  30 m Tuf f  i n  Rupa-Entwicklun g . 
Immer wieder aufsche i nende Le se steine von Buntka lken we i sen 
t rotz der im E s tarken sekundären Do lomit i s ierung auf das 
Vorhandens e in d i e ser Beckenfaz ie s  h in . 

Grund sätz l ich l a s s en s ich a� Dobratsch zwe i unterschiedl i che 
Arten vo� Vulkaniten unter sche iden : e i nmal die sogenannte Rupa
Entwi cklung mit r ichtigen Agglomeraten , die neben kopfgroßen 
Bomben auch bis dm große , mitger i s sene Karbonatbrocken führen 
und gegen das Hangende hin a l l geme i n  i n  grobe bis feine Tuffe 
übergehen . D i e  zwe ite Art vulkan i scher Ab lagerungen s te l len die 
in der Hangendscho l l e  aus sch l ie ß l ich und i n  der Lie gendscho l l e  
b i swe i len ( Bö s e  Gräben , Fundpunkte 7 und 8 )  auftretenden , 
l euchtend grünen , cm b i s  1 . 5 m dicken Tu f f lagen dar , we lche im 
Gegensatz zu j enen ·der Rupa-Entwick lung n icht immer reine 
Kri sta l ltuffe , sondern des ö fteren wegen der erfahrenen 
Umlage rung schon s tark tuf f i t i sc h  s ind . 
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Chemi smus : Rupa- Entwick lung : d ie s e  Vulkan i te werden von P I LGE R 
& SCHONENBERG ( 1 9 5 8 )  wie auch von STREHL ( 1 9 6 0 )  a l s  Porphyrite 
be z e i chnet . Die An s i cht , daß e s  s i ch um Abkömmli nge eines 
intermed iären b i s  bas i schen Magma s hande lt , t e i l t  auch 
G .  HOSCHEK ( I nnsbruck ) auf Grund e in i ger Proben , die vor a l lem 
deut l i ch ba s i schen P lag iok l as mi t Zonarbau und Zersetzungser
sche inun gen i n  Calcit und He l l gl imme r neben K l inopyroxenen 
führen . Der Grad der Zerset zung i s t a l lerdings schon we i t  fort
ge schr i tten , sodaß Minera le vi e l fach bere i t s  unkennt l i ch gewor
den s i nd . 
Die grünen Tu f fe ent sprechen laut G.. HOSCHEK arn ehe sten e inem 
gran i t i sch b i s  d a z i t i schen Magma und führen neben unterschiedli
chen Me ngen von Biot i t  und Quarz z e rse t z te Fe ldspäte , Karbonat 
( gro ßte i l s wahr sche in l i ch sekundär entstanden ) und e twas Chlorit. 

Während be i den Agglome raten und Tuffen der Rupa-Entwicklung mi t 
e iner nur sehr ge ringen Entfernung vorn Ausbruchsherd z u  re chnen 
i s t ( we gen der starken Bornben förde rung s ind die Vorkommen in der 
Rupa und arn Waben riege l a l s  be sonder s  1 1  z entrumsnah 11 zu erachten) , 
sche int die s  be i den grünen , feinkr i s t a l l inen Tuf fen n icht 
e r forder l i ch z u  sein , da diese ohne we i tere s e i nen langen 
Tran sportwe g - se i es im Wa s ser oder i n  der Lu ft - hinter s ich 
gebracht haben können . 

Z ur A l t e r s s te l lung der Vulkanite : Be i de Vulkan itvarie täten 
s e t z e n  be re i t s  im oberen Zwi schendo lomi t e in , sodaß diese Lagen 
auf Grund der darübe r folgenden f o s s i lbe l egten Buntka lke als 
obe ran i s i sch be z e i chnet werden können . Während die Tuf f förderung 
i n  d e r  Liegendschol le dann auf das Fas san und untere Langobard 
kon z entriert wi rd , s ind die insge s amt 1 4  unters che idbaren grünen 
Tu f f l agen der Hangendscho l l e  über das gan ze Ladin bi s an die 
Ba s i s  de s Wetterste inkalk s  zu ve rfolgen , we lcher im Gren z 
be re i ch Lad in /Karn ( Cordevo l ) e in set z t . 

I n  der basa len Agg lomeratfolge der Rupa wurde ein drn großer 
Brocken von Rotka lk ge funden , der aus stark fi larnenthä ltigern 
Mikr i t  be steht und mit H i l fe der herau s gelös ten Conodon ten
fauna a l s  oberan i s i sch e i n z ustu fen i s t . Bedenkt man , daß übe r 
dern fundpunkt d i e s e s  Brocken s rund 20 rn vu lkan i t i sche n  Mate r i a l s  
und darüber n o c h  30 rn Zwi schendo lomit fol gen , ehe die e r s ten 
Buntka lke de s Dobratsch an�ehe n , so läßt s i ch folgern , daß die 
arn Dobratsch e r s t  im oberen An i s  e in s e t z ende Becken fa z ie s  im 
Süden - denn we gen de r Mächt igke i t s un ter schiede zwi schen der 
Süd- und Nords e i te de r Vi l laehe r Alpe kann das Erupt ion s z entrurn 
nur im S angenommen we rden - bere i t s  we sentl ich früher e inge
se t z t  haben muß . 

VI I D i e  Wetterste i nka lk forrnation 

Diese Ge s te i n s serie ste l l t  im Dobratschgebiet mit e iner Ge samt � 
rnächt i gke it von ca . 1 3 00 rn ( 6oo rn im überschobenen , 7 00 m im 
au fge schobenen Teil de s Dobratsch ) den Haupt fe l sb i l dner und � s t  
we gen de r Ero s ion san fä l l i gke it de r Kalke u n d  Do lomi te f ü r  d i e  
schro f fe n  Formen des Dobratsch verantwort l i ch . 
Die We tterste inka l ke treten in e iner Ri f f- und Lagunen fa z ie s  
auf . I n  die sem Bereich kommen be ide Ausbi ldungen vor , wobe i die 
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Ri f fentwicklunq be sonde rs gut an der Süd- und We s t s e i te z u  
beobachten i s t , während d i e  lagunäre En twick lung den größten 
Te i l  de r Nord- und O s t s e it e  e inn immt . 
Die Ri f f- Faz i e s  wird norma l e rwe i s e  in dre i Te i l bere iche ge glie
dert . E s  änd d i e s  das Vorr i f f , die z en tralen Ri f fkno spen sowie 
das H interr i f f . Diese dre i Typen s ind am Dobratsch woh l  vor
handen , j edoch be i we item n icht so deut l ich ausgeprägt wie s ie 
aus den obertriadischen Ri f fen ( z . B .  ZANKL 1 9 6 9 ) beschrieben 
we rden . so. e rgibt s ich hier vie lmehr das B i l d  e iner Ri f fp latt
form ohne e inen f i xen z entra len Ri f fkern , abe r mehre ren kleinen 
Ri f fkno spen , de ren Standort s ich durch d ie wechse lnden Umwe l t 
bedin gungen ständ i o  ve rschob . Durch diese Kon s te l lat ion s ind 
die beiden letz tge�annten Te i l bere iche n icht e indeut i g  vone inan
der z u  trennen . Der Vorri f fbere ich ist j edoch in den Südwänden 
z um Teil gut erschlos sen , und zwar a l s  Übe rl age rung ode r Ein
schaltung in die be re i t s  e rwähnten Beckensed imente . E s  hande l t  
s ich j edoch nicht , w i e  zu e rwarten wäre , u m  grobe Ri f fschutt
brecc ien , sonde rn um re l a t iv feines ge schü ttete s Ri f fmate rial . 
Ri f fschuttbrecc ien , de ren Komponenten Fau s tgrö ße e rre ichen , 
finden s ich in e inem Au fschluß we s t l ich de s Dobratschgipfe l s . 
Hier s ind die Komponenten von e inem Algenrasen , der an der 
Oberse ite bi s z u  2 cm stark werden kann , überzogen . Die Zwicke l 
hoh l räume s i n d  zum Te i l  noch mit fe inem Material a u s  �em Ri f f
bere ich ge fü l lt ( Spon giennade ln , Solenoporaceenk lümpchen sowie 
die prob lematis chen Stenge l und Röhrchen d e s  R i f fareal s ) , 
norma lerwe i se j edoch i s t  das feine Sedimen t  ausgewaschen und 
durch Pal i sadencalc i t  e rsetz t .  Da s a l l e s  deutet darauf hin ; daß 
in d i e sem Bere ich d ie Schuttan l ie ferung nur period i s ch e r fo l gte 
und de r Schutt in re lativ f l achem Was ser zur Abl age rung ge langte. 
Sehr grober Schutt f indet s ich auch noch häu fig im Gebiet 
zwi schen der Aichingerhütte und dem Waben riege l . H i e r  können 
die Großoo l ithe e in Ausmaß von e i nem m2 ( f lächenha ft ge sehen ) 
erre ichen . Ob diese  groben Brecc ien j edoch pr imär abge lagert 
wurden , ode r ob s ie ihre Entstehung e iner späteren tekton i schen 
Beanspruchung ve rdanken , i s t  nicht e i ndeut i g  zu kläre n , da im 
Sch l i f f  j a  n ur imme r Te i l berei che heraus ge gri f fen werden können , 
im Ge lände j edoch e in Ve r fo l gen der Gre n z en wegen der s tarken 
Verwitterung und de s Bewuchses unmögl ich i s t . 
Die Ri f fknospen se lbst können am be s ten zwi schen Aichingerhütte 
und dem Dobrat schgipfe l s tud iert we rden , da s ie hier sowohl ihr 
größtes Verbre i tungsgebiet a l s  auch Höhenwachstum erre ichen . 
Sehr schöne Auf schlüs se von Ri f fknospen f inden s ich noch im 
Wagental zwi schen Ottohütte und Kote 1 4 2 9 , we s t l ich de s Hunds
rnarbe fes am S te i g  zur Kaser in , in der we i teren Umgebung des 
Wabenkop fes sowie auf der Jocke lbauerwie se . Da s let z te Vorkommen 
i s t  vor a l lem deshalb e rwähnen swert , da hier e i n  We i terwachsen 
de s Ri ffes in vö l l ig l agunärer Umgebung beobachtet werden kann . 
D�e übr i gen Rif fvorkommen waren entweder n i ema l s  von Lagune 
über lage rt , ode r wurden e r s t  - d i e s  i s t  vo r a l l em be i den 
nördl i chen Au fschlü s sen gut zu erkennen - durch Ero s ion fre i
ge l e gt . Die Au fschlüsse der Südse ite , wo vor al lem das Höhen
wachs tum de s Ri f fe s  beobachtet werden könnte , s ind l e i de r , b i s  
a u f  wen i ge Ausnahmen , unbegehbar . 
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Zu erkennen s ind die e in z e lnen Rif fkörper an ihrer me i s t  
duk leren Farbe , k l e inen , mi t s e h r  engständi gem Fas ercalcit 
ge fü l l ten Hoh lräumen , sowie dem ma s senhaften Au ftreten von 
Schwämmen , Tubiphytes obscurus MASLOW , umkru� tenden Algen und 
Kora l len . D i e se B iogene s ind me i st noch in Lebens st e l lung e rha � 
ten , wa s a l lerdings gerade be i den Schwämmen , die zahlen- und 
artenmä ß ig d i e  Ko ra l len we it übertre f fen , oft nicht s icher 
f e s tge s tel l t  werden kann , da s i e  j a  n icht unb edingt ein ve r t i 
ka l e s  Längenwachstum z e i gen . D a  die e igenen pal äonto logi schen 
Arbe iten noch n icht abge s ch los sen s i nd , s e i en h ier di� wicht ig
s t e n  Ri f fbi ldner aus den Faune n l i sten von KRAUS & OTT ( 1 9 6 8 )  
sowie T I CHY ( 1 9 7 2 )  erwähnt : 
Prob l ematica : Tubiphytes obscurus MASLOV 

Ladinella p orata OTT 
Lamellitubus cauticus OTT 
Röhrchen und Stenge l im Ri f fdetritus 

Spincto z oa : Uvanella irregularis OTT 
Dictyocoelia manon MONSTER 
Vesicocaulus carinthiacus OTT 

Colasp ongia catenulata OTT 
Girtocoelia oenipontana OTT 
Vesicocaulus n .  sp . a f f . depressus OTT 

Cryptocoelia zitteli STEINMANN 
Ant ho z oa : · c f . Magrosmilia sp . 

Holocoelia toulai STEINMANN 
Daneben kommen noch we itere unbe s t immbare Kora l len , B i valven , 
Ga s tropoden , Echinodermatenreste ( vor a l lem S e e i ge l stache l ) , 
O s t racode n , Foram i n i feren und Al gen ( Solenoporaceen , Cod iaceen , 
Cyanophycee n  und sehr se lten Bruchstücke von Teutiop orella 
herculea ( STOPPAN I ) und Poikilop orella dup licata ( P IA)  vor . 
Al le d i e se B iogene kommen auch im Vorr i f f  und im Rückr i f f , dem 
h i e r , wie schon e rwähnt , kaum Bedeutung z ukommt , a l l erdings 
mehr _ oder minder z e rbrochen , vor .  Das Rückr i f f  be steht haupt
säch l i ch au s fe inem Ri f f s chutt und l e i tet zur l agunären 
We tter s t e inka l k fa z ie s  über . 
D i e  Lagunen faz i e s  kann sowohl i n  der Liege nd- a l s  auch der 
Hange ndscho l le in e i nen r i f fernen und r i f fnahmen Bere ich 
gete i l t  we rden . 
Der r i f f nahe Bere ich : 
D i e s e r  Te i l  der Lag une wird haupt säch l i ch aus Algens tromato
l ithen aufgebaut , die se l te n  auch ger i ngmäch t i ge Lagen von 
Teutloporella herculea ( STOPPANI ) ( nördl ich des " Zwöl fer Nock " )  
zwi s chenge scha l tet haben . I n  unmitte lbarer Ri f fnähe s ind die 
Stromatol ithen durch d i e  starke Turbulenz me i s t  aufger i s sen -
e in Umstand , der dann z ur B i ldung von Onko iden führ en kann . I n  
d i e s e r  Z one f inden s i ch auch die Ma s senvorkommen von groß
wüc hs i ge n  Ga stropoden ( Omp haloptycha rosthorni HOERNES und 
Omphaloptycha eximia HOERNE S ) , die .häuf i g  in der Literatur 
be schri eben we rde n . Gar n icht s e lten f indet man h i er auch - in 
den me i s ten Fä l l en a l l e rdings noch j uven i l e - Cephalopoden . Be i 
z unehmender Entfernung vom Ri f f  we rden von den Stromatol ithen 
schöne LF-Ge füge ausge b i l det . Diese Sedime nte l e i ten dann z u  der 
von den Ge z e itene i n f lüs sen kaum mehr berührten r i f fernen Lagune 
übe r . 
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Vorwiegend handelt e s  s ich be i den Ge ste i nen d ie ser Lagunen
e i nhe i t  um Pe lare n i te mit ausge schwemmter Matr i x ,  die durch 
Sparit erset z t  wird . S e l ten kann in den e in z e lnen Körne rn noch 
die frühere Struktur erkannt werden . Die wicht igsten Fo s s i l i en 
d i e s e s  Bere iche s s ind d ie Dasyc l adaceen , d i e  h i er a l s  e inz i ge 
e ine z e i t l iche E i n s tu fung er lauben . Be st irnrn.t we rden konnte n : 
Teutloporella hercule a  STOPPAN I  
Teutloporella peniculiformis OTT 
Teutloporella a f f . nodosa SCHAFHÄUTL 
Teutloporella sp . 

Clypeina besici PANT IC 
Gyroporella sp . 
Poikiloporella duplicata P IA 
Daneben kommen noch b i s  mehrere crn gro ße, S töcke bi ldende Rot
a l gen , Ga stropoden , Me ga lodont en , Cephalopoden , Foramin i feren , 
Os tracoden , Bivalvenbruc hs tücke und Echinoderrnatenreste 
( Echin iden , Ophiuren , Cr inoiden ) vor . 

Al l gerne in i s t  z u  den Wetter ste inka lken arn Dobratsch z u  sagen , 
daß ihre Abl agerung in e inem flachen , warme n  und gut durch lü fte
ten Meer s tatt fand . Spuren z e i twe i s er Trocke n l e gung finden s ich 
häuf i g . So z um Be i sp i e l  dr ipstone s , P i so l ithe , cal iche - B i ldun
gen , P r i e l e , Ro tschlamme inschüttungen und anderes mehr . S ie 
we i se n  me i s t  e i ne schwache pr imäre Do lorni t i s ierung auf , die 

. durch d iageneti sche Vorgänge noch ver s tärkt werden _ kann . Für 
die s tarke Dolorni t i s i erung an der We st- und Nord s e ite dür ften 
aber auch tekton i sche Vorgänge wie die Überschi ebung oder die 
Anpres sung des Dobratsch an den Ble iherger Erzberg verant
wort l ich s e in . 

Die S ed imentation der Wetterste inka lke beginnt h i er , z uminde st 
in der l ie genden E inhe i t , im Ladin und endet im Cordevo l . In  
der hangenden E inhe i t  i s t  als  Sed imentation s z e i traum nur das 
Cordeva l  ve rtreten . 

VI I I  Die Ra ibler Schichten 

I n  der Umgebun g  des Dobratsch wurden die Rai b l er Sch ichten 
schon früh , vor al l em wegen ihrer Bedeutung a l s  e r z führende s 
Ge s t e in - w ie durch paläontolpgi sche Arbe i ten , z . B .  F .  TOULA 
( 1 8 8 7 ) , genauer bekannt . Die große Wichti gke i t  der Ra ibler 
Schichten be i der Entsch lü s se lung der Tekton ik d i e s e s  Gebietes 
z e i gte G.  GEYER ( 1 90 1 ) bei seinem Versuch , den Ver lauf de s 
Ble iherger Bruche s ö s t l ich von He i l igenge i s t  z u - rekon struieren , 
auf . 
Fü r d i e  Klärung der tekton i schen Verhä ltn i s se de s Dobratsch 
s ind die Ra ib ler Schichten in erster Linie de sha lb von großer 
Bedeutung , da s i e , abge sehen von der Wetterste in forrnat ion , d i e  
a l lerdings wegen d e s  ungüns t i gen Schicht fa l lens und rascher 
lateraler Änderungen keine güns t igen Le i tho r i z onte b i etet , 
sowohl an Nord- und Süd s e i te des Gebirgs stocke s  vorkommen . 
Auf GEYER geht auch d i e  Entdeckun g  des Ra iblervorkomrnens auf 
der Südse ite unwe i t  d e s  Arno ldsteiner Alpe l s  z urück . Dieses 
Vorkommen wurde von ANDERLE ( 1 9 5 1 ) neu bearbe itet sowie nach 
Os ten und We sten we iterve r fo l gt . I n  e ine. Neuuntersuchung der 
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der Dobrat schgi pfe lka lke von 0 .  KRAU S und E .  OTT ( 1 9 6 8 }  wurde 
d i e s e s  Vorkommen mi teinbe z ogen und au f Gr und se iner Überl agerung 
durch Alpinen Musche lka l k  ers tma l s  die Mögl ichkeit e iner Ver
b i ndung mi t dem An i s  der Sernrnl er Alm di skut i ert . 
An der Südse ite des Dobr atsch konnte , außer dem bere its erwähn
ten , im Zuge der Kart ierungsarbe iten e in neue s Vorkommen von 
Ra i b l e r  Sch ichten südl ich des Höhenrain ge funden werden . Die 
Rauhwacken vorn P l ateau der Ro ßtratte und auf der We s t se i te de s 
Dobr a t s ch , die von ANDERLE ( 1 9 5 1 } a l s  frag l i che Card ita- Rauh
wacken e in ge s tu ft worden s ind ,  dürf ten woh l  tekton i s chen 
Ursprungs s e i n . 
Da s Pro f i l  arn Arno l dste iner Alpe l be f�ndet s ich südö s t l ich von 
Kote 1 7 9 5  in e i ner Höhe von unge fähr 1 600 rn nn . Es hand e l t  s ich 
um g e l b l ich anwitternde , fo s s i l führende ( Brach iopodenschalen 
und C idaritenre ste } Karbonate und Merge l . KLAUS ( 1 9 6 8 : 2 8 2 } 
sc hre ibt über d i e s e s  Pro f i l : 

" Da s  Ra ibler Pro f i l  set z t  über dem Wetterste inka lk mit e inem 
tekton i sch reduz ie rten 1 .  Schie ferho r i z ont e i n . Be i den 
nach e iner Störung fol genden Kalken und Do lomiten handelt es 
s i ch ve rmut l ich um die 2 .  Karbonatge s teins seri e .  Der darüber 
l i egende mächtige Onko l ith- Hor i zont ken n z e i chnet den 
3 .  Schie ferhor i zont s i c her . Er i s t  im Meterbere i ch spe z i a l 
g e f a ltet und bi ldet e inen gut erschlos senen, nach Osten 
abt auchenden Satte lkern . "  

Das L i e gende d i e s e s  Auf schlusses wird von lagunären Wetterstein
kalken gebilde t . ( Im We s t en werden s i e  von e i ner der Dobrat s ch
que rstörungen abge schlagen . Im Hangenden s ind s ie von e iner 
Störung ( Über sch iebun gs l in i e } begrenz t .  Da rüber folgt Alpiner 
Mu s che lkalk ( E . OTT , 1 9 6 8 }  bez i ehungswe i s e , nach de s sen Aus 
que t s chen gegen Osten , r i f fogener Wetterste inka l k } . Die Ra ibler 
Sch i c hten werden im Osten a l lmähl ich ausgequet scht ( südöstl i ch 
von Kote 1 7 1 1 } . Von e iner Ve rfa ltunq des Onko l i th-Hor i z onts i s t  
h i e r  n ichts mehr z u  sehen . Man kann a l so e ine starke I ntern
tekton ik der Ra ibler Schichten annehmen . 
Z u  dem bere i t s  erwähnten neuen Au fschluß süd l ic h  des Höhenra in 
ge l a n gt man arn besten , wenn man dem Weg von der Tal stat ion des 
Höhenra i n l i ftes bis z u  e iner Jagdhütte bei Kote 1 7 1 9  folgt . Von 
do rt führt e in Jagds t e i g  l e icht abwärts nach We sten b i s  z u  den 
An r i ßns chen der Gräben , die vorn Höhenrai n  herab z i ehen . Steigt 
man an deren Rand bis ca . 1 500 rn ab , f indet man e inen k l e inen 
Nebengraben , durch den man relat iv leicht in den Hauptgraben , 
in dem s ich d i e  besten Au f s chlüsse der Ra ibler S ch ichten 
be f i nd en , g e l an gt . 
D i e  Ra i b ler Sch ichten werden auch h i er , wie arn Arnoldste iner 
Alpe l , von lagunä ren Wett e r steinkalken unterlagert und s tre ichen 
nach O sten aus . Die Wettersteinkalke , und damit auch die Raibler 
Schichten , l i egen j edoch n icht wie dort fast söhl i g ,  sondern 
z i ehen nach

.
Osten ste i l  ( 2 1 5 / 2 5  NW } hinau f , soda ß s i e  bei 

Kot e  1 7 1 9  an stehen . Sie überwinden dabei auf e iner Strecke von 
7 00 rn e ine Höhend i f fer�nz von rund 3 7 0 rn .  Da j edoch auch h i e r  
e i n e  Quaerstörung d i e  We s t gren z e  d e r  Ra ibler Schichten b i lde t , 
i s t  l e i cht zu erkennen , daß es s i ch um e ine a l s  Gan z e s  nach 
We sten abgek ipp�e �cho l l e  handelt . 
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Der Kon takt vom We tter stein in 1 3 30 m i s t  tekton i s ch ge stört . 
Darüber setzen dann do lomi ti sch Kalke e i n , die ca . 1 0  m mächt i g  
we rden . Der darauf folgende Schie ferhor i zont - e s  hande lt sich 
um fe inblättr i ge , re 1ne Tonschie fer mit e i ner Mächtigke i t  von 
1 0  m - mu ß we gen seiner Unter lagerung durch Ra ibler Karbonate 
wohl a l s  der 2 .  Schieferhor i z ont ange sehen werden . Darü�er 
fo lgen 25 m Ka lke mi t Merge l e i n s cha ltungen , d ie i n  den 
3 .  Schie ferhor i zont ( 1 5  m mächt i g )  übergehen . Dieser se t z t  s ich 
aus sehr fo s s i lre ichen Me rge ln ( d ie auch Ammon i te n  führen ) ,  
Ton schiefern sowie e iner sehr schön ausgebi ldeten Onkol ithbank 
zusammen . Dann folgen wieder Karbonate , d i e  j edoch häu f i g  von 
Schutt stark ver schüttet we rden , bi s in 1 4 2 0  m Höhe , wo s i e  von 
der übe r schiebungs l in i e  abge schl agen werde n . Im Hangenden we rde n 
sie von Zwi schendo lomit über lagert . 
Au f der we s t l ichen Grabense i te f inde t s ich auf 1 4 00 m noch e i n  
ge ringmäc ht i ger Schiefer . E s  i st j edoch wahrsche i n l ich , daß e s  
s i ch u m  e ine E inschuppung in d e n  h i er sehr s tark ge störten 
Ge steinsverband hande l t . 

Ähn l ich wie auf · der Südse i te , s ind auch am Nordhang d e s  
Dobrat sch n u r  se l te n  an stehende Ra ibler Sch ichten z u  f inde n . 
Dies i st j edoch hier ( be sonde r s  im O s ten ) wen i ger auf tekton i 
sche Vorgänge , a l s  a u f  die l e i chte Ve rwitte rbarkeit und e ine 
starke g l a z i a le Schuttbedeckung z urück zuführen . So war es z um 
Te i l  auch n icht mög l ich , ver sch iedene i n  de r Lite ratur erwähnte 
Au f schlü s se wieder zufinden . 
Dennoch i s t  e s  mög l ich , z umind e s t  den unge fähren Ve r lauf des 
Raibler Hor i z onte s f e s t zulegen , da sowohl von den l i e ge nden 
We tter ste inka lken a l s  auch dem hangenden Hauptdo lomit re lativ 
gute Au f schlüsse vorhanden s ind . 
Von Osten kommend f inde t man an stehende Ra ibler Schichten erst
ma l s  knapp we s t l ich vom Ho f " Broch iner " .  Sie l i e gen im Süden , 
be i f l achem E infal len nur mehr in Re sten auf We tterste inkalken , 
werden j edoch gegen Norden be i z unehmend s te i lerem E infal len

· 

imme r mächt i ger . S i e  werden h i er durch fo s s i lre iche Me rge l ,  
Onko l i the und fe inb lättr i ge dunk le Ton schi e fer vertreten . Der 
nächste Au f sch luß gegen We sten f indet s i ch an der Que l le 
Ka ltenbrunn nörd l ich vom " Hund smarho f "  und we i s t  in etwa de n 
gleichen Ge ste insbes tand auf wie der eben be schriebene . Die 
zwi schen die sen Auf sch lüssen l i e genden Raibler Schi chten 
können , wie schon vorher erwähnt , rekon struiert we rde n . Da 
außerdem zwi schen We tterste inkalk und Hauptdo lomi t sehr vie le 
Ra ibler Le se ste ine auftreten ( Onko l i the und Me rge lplatten ) ,  
können s i e  hier a l s  ge s ichert ange sehen werde n . 

We s t l ich d e s  Hundsmarho fes s ind keine s icheren Auf schlü s se von 
Ra ibler Schi chten z u  f inden , aber auch hier in e i ner Auf s chluß
lücke zwi schen We tterste inkalk und Hauotdo lomit ,  wie s i e  ober
ha lb de s Ho f e s  " Schul ler " vorkommt , können sie vermute t we rden . 
Intere s santer s ind j edoch d i e  Verhä ltn i s se in e inem Graben 
zwi schen die sen be iden Hö fen , der unterhalb des t�ege s z um 
Hund smarhof in d i rek ter Ve rlän gerung de s Ste ige s z ur Ka serin 
l i egt . Über . e iner norma l ausgebi ldeten Wetterste inkalklagune 
mit Po i k i loporel l a  dupli cata P IA folgen h ier näml ich Ge ste ine 
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wie s i e  sowoh l im We tterste inkalk a l s  auch in den Ra ibler 
S c h i chten am Dobra t sch n i r gend s ge funde n we rden konnten . E s  s i nd  
d i e s  norma lerwe i s e  im cm- , höc hs ten s aber im dm-Bere ich 
ge s c h i chtete mikr i t i s che Kalke und Me rge l von dunke l graubrauner 
Färbung . Die ers ten 40 m d i eser Ser i e  können an Hand von Dünn
sch l i f f e n  zu e iner lagunären Klümpchenfa z i es ge ste l l t  werde n .  
D i e  Ma t r i x  i s t hier me i st aus gewaschen und durch Spa t i t  erset z t .  
Die Komponenten , die häu f i g  he l le Anwach s säume z e igen , führen 
P e l l e t s , Schalen und Echinodermenre ste , troch i spirale Ga s tropo
den sowie unbestimmbare Da syc ladace enre s te . Nach e iner Au fschl�
lüc ke von 1 8  m folgen 1 4  m biogenre iche Komponentenka lke , die 
manc hma l a l s  Onko l i t h  ausgebi ldet s ind . Als  Ke rne der in 
spa r i t i s ierter Ma trix schwimmenden Onko ide s ind Ech inoderme n
reste , Schalen und Schnecken ge geben . Auch Pyr it und sehr v i e l  
terr i genes Ma terial s ind vorhanden . Die Onkol ithserie wird von 
mikr i t i schen Merge ln , der�n Tonante i l  fe in im gan z en Ge stein 
ve rte i l t i s t , ohne nennenswerte Fos s i l führung j edoch s tarker 
Bio turbation , über lagert . Darauf fo l gen 1 9  m Oo id- bzw . coated 
gra in-Merge l .  Die coated grains s i nd so s tark umkri stal l i s iert , 
da ß ke ine Struktur z u  erkennen i s t , werden aber in den me i s ten 
Fäl len von e iner dunklen Haut umgeben .  Die Oo ide können e iner 
schwac hen Druck lösung z um Opfer fal len . Die zurückbleibenden 
Säume täuschen dann das Bi ld e i ner le icht gewe l lten Schichtung 
vo r .  Die Mat r i x  ist in s e l tenen Fä l len noch vorhanden ,  me i s t  
aber ausgewas chen oder spar i t i siert . A n  Bioge nen s i nd nur 
E c h i n idenreste und F i l amente vo rhanden , die manchma l auc h a l s  
Kerne d e r  coated gra ins i n  Frage komme n . Abge schlossen wird 
d i e s e  S e r ie von 2 m mikr i t i schen Merge ln , in denen Sch i l l , 
Ostr acoden , Pe l le t s  und P f l anz enhächsel vorkommen .  Auch 
terr i genes Mate r i a l  und Pyr i t  s i nd h i er me i s t  vorhande n .  Au s 
d i e sem letz ten Bere ich sowi e aus den Merge ln im Han genden der 
" Onko l i thserie " wurden die fol genden Mikro fo s s i l i en gewonnen : 
S chi z o t h e e l i a  s chi z o t om a  KRI STAN-TOLLMANN 
A c a n t ho t he e l i a  ( im Übergang zur Sch i z o toma ) 
The e l i a  immi s sorbi c u l a  MOSTLER 
Th e e l i a cf . r a s chb erge n si s  MOSTLE R 
Th e e l ia c f . t u b e r c u l a t a KRI STAN-TOLLMANN 
Th e e l i a sp . 
N e mo t a p i s  i n f l e c t a  KOZUR & MOSTLER 

Cr ino iden-Haken , Ambulacra lplatten und Stache ln . von Echiniden , 
agglut i n i erte Foramin i feren und P latten von Echinodermen , wie 
sie o f t  im Karn vorkommen . 
Obwoh l  e in i ge die ser Fos s i l ien für Jul oder Tuva l sprechen , i s t  
e s  s i cher l i c h  noch z u  früh , a n  Hand e ines Aufsch lus s e s  mit doch 
eher spär l icher Mikro fo s s i l führung von e iner Ra ibler Sonder
entwick l ung z u  sprechen . We iter we s t l ich des Hofes Schu l l er 
s e t z e n  s i ch die Ra ibler Schichten , me iner Me inung nach , über 
d i e  S ebo-Qu e l le b i s  zu den s tark sumpf igen Wie sen unte rha lb der 
B l e iherger Lande s straße we s t l i ch He i l i genb lut fort , bis s ie vom 
B l e i her ger Bruch abge schlagen we rden . 
S i chere Ra ibler Schi chten s ind noch durch die Probebohrungen der 
BBU ( in HOLLER 1 9 7 4 ) ö s t l ich von He i l i genge i st nachgewi e sen 
worden - durch Bohrung I I I  der 2 .  Card i taschie fer von 7 5 9 - 6 7 4 m 
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nn . mit e inem Nordfa l l  von 7 4 ° und der 1 .  Carditaschie fer von 
5 9 7 - 5 3 2  m nn . H e l l e  Wetter s t e inka lke fol gen hier ab 5 2 4  m nn . 
Bohrung I durch fuhr nur den 3 .  Carditasch i e fer , und zwar von 
402- 3 8 2  m nn . 
Von GEYE R ( 1 9 0 1 ) werden aus den a l ten Bergbauen im Frohnwa ld 
( Mart ini und Jakob i )  sowie au s dem H e i l igenge is ter Sto l len 
Sch ie fer be schr ieben , die er z u  den Ra ibler · sch ichten ste l lt . 
Ob e s  s ich tat säch l ich um Ra ibler Sch iefer oder nur um Kluft
sch i e fer hande l t , kann wegen de s Z ubaue s der Sto l len n i cht 
entsch i eden werden . Die von HOLLER ( 1 9 7 4 : 5 4 )  beschriebene 
Kluftfü l lung mit Card ita sch i e fern konnte le ider n icht ge funden 
werden . Auch das hori zontbe ständi ge ( in c a . 1 200 m ö s t l i ch der 
neuen Schiabfahrt nach He i l i genge i s t )  Auftreten von Ra ibler 
Onko l i thgerö l len , die im quartären Schutt des Dobratsch sonst 
fa st n i e  vorkommen , i s t  vi e l l e icht im Hinb l ick auf die 
Dobratschüber schiebung n icht ohne Bedeutung . 

I X  Der Hauptdo l omit 
Der Hauptdo lomit i st das letze me sozoi sche Schichtgl ied , das am 
Au fbau der Vil laeher Alpe bete i l i gt i s t . Er kommt nur an der 
Nord seite des Dobratsch vor , und zwar im Bere ich zwischen 
Bleiberg-Nötsch und Alpen l ahner sowie öst l ich von He i l i genge i s t  
( ab Kote 9 1 5 ) . Hier bi ldet e r  die soge nannte " H e i l i genge i s ter 
Stinksteinmulde " .  Die Do lomite an den Nordhängen des Dobrat sch , 
deren Z ugehörigke it z u  Wetter s t e indo lomit oder Hauptdo lomit von 
HOLLER ( 1 9 7 4 )  offen ge lassen wurde , gehören aus nahms los der 
We tters te inkal kformation , und zwar sowoh l i n  lagunärer a l s  auch 
r i f fogener Fa z ie s , an . Die Hauptdo lomite s i nd hier a lso unter 
de r mächt igen Quartär- und Schuttbedeckung de s B l e iherger Tale s 
z u  suche n , wa s in etwa der Variante B des B l e iherger Bruche s 
von HOLLER ( 1 9 7 4 ) entspricht , während we s t l i ch de s Alpenlahner s  
nach a l l en Ge ländebe funden d e r  Var iante A d e r  Vor z ug z u  geben 
i s t . 

Da der Hauptdo lomit in diesem Bere ich prakt i sch fos s i l leer i s t , 
konnte se ine strat igraph i sche Z uordnung ledigl ich auf Grund 
l itho log i s cher Kenn z e ichen bzw . der S t e l lung d i e ser Ge ste ine im 
Sch ichtve rband vorgenommen werden , e ine Methode , d ie nur dann 
auf Schwie rigke iten stö ß t , wenn We tters teindolomi t der Lagunen 
fa z ie s  unmi tte lbar au f Hauptdo lomit t r i fft . 

An der Ba s i s  i st der Hauptdolomi t im cm- b i s  dm-Bere ich 
ge schichtet und z e igt e i ne deut l i che Fe inlamin i erun g , deren 
Ober flächen mehr oder weniger gewe l l t  s ind , wobe i  s ich d i e  
Farbe infolge des stark schwankenden Bitumengeha l t e s  auch im 
mm-Bere ich ständ i g  von ge lbgrau zu dunkelgrau ändert . Gegen das 
Hangende z u  ve rl iert s i ch d i e  Laminierung immer mehr und auch 
das Bitumen i s t  n i cht mehr s s -para l l e l , sondern f lecken förmi g 
ve rt e i l t  ange lagert . Diese steri len mi ttelgrauen Do lomi te s i nd 
auch viel eros ion san fä l l i ger a l s  j ene der Bas i s , wodurch d i e  
Schichtung o ft ver loren geht und e i n  ma s s i ger Eindruck entsteht.  
Diese re lativ he l l en Do lomit e  haben ihr Hauptve rbre i tung s gebiet 
süd l ich der B l e iherger Land e s s traße zwi schen den Hö fen 
" Brochiner " und " Schu l l er " ,  wo s ie trot z der mächt igen quartären 
Ablagerungen prakt i sch in j edem der nach Norden ger i chteten 
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ger ichteten Gräbe n z u  f i nden s i nd .  
Der bere i t s  erwähnte schma le Stre i fen von Hauptdo lomi t wes t l ich 
de s Alpenlahners gehört ebenf a l l s  in diese Serie , err e i cht 
j edoch , tekton i sch bed ingt , h i e r  nie so lche Mä chtigk e i ten w ie 
im Os ten . 
E i n  vö l l i g  anders aus geb i ldeter Hauptdo lomit f i ndet s ich dann 
noch in den k l e inen Au fschlü s s e n  nörd l i ch He i l i genge i st unter
ha lb von Kote 9 1 5 .  E s  hande lt s i ch hier um an fangs schwach 
ka lk ige , im dm- Bere ich ge schichtete Do lomite von · dunke l grauer 
Farbe . Au f f a l l end ist in di esem Bere ich vor al lem die re l at i v  
starke Ton führung , die z us amme n mi t Druck lösungsersche inungen 
auch d i e  Ursache für die we l l i gen , z um Te i l  fast schon kno l l i
gen , Sc hicht f lächen s e in dürfte . Ge gen das Hangende fo l gt dann 
re ine r , fast schwarzer Do lomit mit sehr vie l Bi tumen , sodaß er 
wi rkl i ch den Namen " St i nk s tein " ve rdient . Dieser im Großbe re ich 
ge fal tete Do lomit steht auch noch ö s t l ich von He i l igenge i st in 
der e r s ten Links kurve der Ble iherger Land e s s traße an . Da auch 
d i e se r  Dolomit ke ine strat igraph i s ch ve rwertbaren Fos s i l ien 
führt , wurde er von ve rschiedenen Autoren auch als Cardi ta
do lomi t au sge s ch i eden . Da j edoch son s t  ni rgends am Dobr at sch 
so mächt ige Ra ibler Do lomite vorkommen und zwischen den 
s icheren Ra ibler Sch i chten am No rdhang der Vi l l acher · Alpe und 
eben j enen Au fschlüssen immer he l ler Hauptdo lomit zu f inden i s t , 
sche i n t  es r ich t iger , d ie Dolomite von He i l i genge i s t  dem oberen 
Hauptdo lomit zuzur echnen . 
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B /  Z um Verlauf der Dobrat schüberschiebung : 

Au sgehend von dem Vorkommen ani s i s cher Ton schiefer und Do lomi te 
auf der Semmler Alm , we lche von Wetterste inkalk unter- und von 
-dolomit überl agert we rden , hat GEYE R ( 1 9 0 1 : 3 5 5 )  von e iner 
Läng s s törung ge sproche n , die " i n dem von Nöt s ch z um Dobratsch , 
ge z o ge nen Pro f i le e ine Wiede rholunq bedingt und s i ch nach Osten 
d i re c t  in j ene Wandregionen fortset z t , von dene n = währe nd de s 
Erdbebens von Vi l lach im Jahre 1 3 4 8  durch Abspal tung der 
furchtbare Arno ldste iner Be rgs tu r z  n i e dergegengen i s t " . Ob d i e se 
" Dobr atschl i n i e " GEYERs wirkl ich mi t dem Bergsturz ursäch l ich 
z u s ammenhängt ,  so l l  uns hier n i cht we iter be schä f t i gen ; we sent
l i ch ist vie lmehr , daß GEYER diese Uberschiebungs l i n i e  a l s  solche 
bere i t s  erkannt hat , wenngle i ch seine Annahme , im Semmler Alm
An i s  " d ie Forts e t z un g  der Gutenste i ner Schichten de s K i l zer
bergs " zu sehen , n i cht r i chtig i s t . Unter Be z ugnahme au f 
GEYERs Drutung me int ANDERLE ( 1 9 50 :  2 1 9 ) : " nach me iner An s icht 
würde man die ser Tat sache ( nämli ch der Schichtwiederho lun g ) 
näher kommen ,  wenn man d i e se Wiederholung der Gutensteiner Kalke 
al s e ine durch sekundäre Südfaltung bedingte Uber schiebung der 
obe ren Schichten deutet " .  Auf der beige fügten geologischen Karte 
z e ichnet ANDE RLE die überschiebungs l i n i e  zwi s chen der Semmler 
Alm und den Bö sen Gräben zwar ein und untersche idet in der 
tekton i schen Ski z z e auch e ine "untere und obere E inhe i t  der 
T r i a s  des Dobrat sch ", d i skutiert diese im Text aber n i cht , was 
n i cht we i ter verwunde rl ich i s t , da er infolge se iner E in s tu fung 
der Wette r s te inkalke ab dem Bereich der Ro ßtratte a l s  nori scher . 
Dach s te inr i f fkalk und wegen des Feh lens der ani s i schen Ton
sch i e fer sowie der Mächt i gke i t s abnahme des Zwi schendolomits 
nach O s ten hin hier von der Bas i s  de s Dobratsch b i s  zum Gipfe l 
e i n  s chei nbar durchgehende s Pro f i l  hatte - e in Fehler , der e r s t  
von KRAUS & OTT ( 1 9 6 8 :  2 8 2 ) korr igiert wurde . I n  e in em - al l e r
d in g s  ohne Beg l e i ttext ver sehenen - Blockdi agramm der Dobrats ch
we s t s e i te läßt ANDERLE 1 9 7 3  a l s  wahrsche i n l i che Fortsetzun g  d i e  
Über schi ebungs l in i e  von d e r  Sernmler Alm durch d e n  Lärchgraben 
he runt e r  z um Nöt s chbach z i ehen . 

· 

Ab der Semrnler Alm nach Os ten i s t der Ver l au f  von SCHRI E l s  
( 1 9 5 1 : 1 6 0 )  " Gai lbruch " ident i s ch m i t  dem de r Dobratsch l i n i e  

GEYERs ; n ach dem We s ten a l lerd ings l ä ßt SCHRIEL , wie a u s  se iner 
Karte hervorge ht , d i e sen Gai lbruch am Nordabhang des Sch loßbe r gs 
e n t l an g z iehen , wo er s i ch dann ab dem P l ateau von Hermsberg b i s  
e twa s N E  von Wer t s chach gabe l t , um d e n  hier befind l i chen 
Nö t s cher Gran i t z ug nach N gegen das Karbon und nach S gegen den 
Quar zphy l l i t  abzugren zen . Di eser südl iche Ast des Gai lbruche s 
und de s sen we s t l iche Fort s et zung entspricht vo l l  und gan z dem 
l au t  F RECH ( 1 8 9 4 : 1 5 4 )  j un gkarbon i sch ange legten " Bruch von 
S t . Georgen " ,  der in alpidi scher Z e i t  aber ledigl ich ger ingfüg�e 
Ve r t i k a lverstei lunge n  bewirkt haben mag ( s iehe Kapitel über 
das Kr i s ta l l in ) und au f der Schlo ßberg-Nordse ite n i rgend s 
erkennbar i s t . 

Was nun den Ver l au f  der überschiebung s l in i e  an langt , so i s t  rue s e  
in den ste i len Südhängen des Dobratsch von der Semrnler Alm b i s  
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in den Bere ich zwi schen den Koten 1 7 1 1  und 1 5 6 7  SE der Aichi nger 
Hütte re lativ l e i cht z u  verfolgen : sie tri tt , obwohl s i e  hier 
fast immer durch s tark tekton i sch ges tör te Bere iche ver läuft , 
me i s t  a l s  schar fe Kante hervor , die auf Grund der verschieden 
starken Eros ionsan f ä l l i gke i t  de r We tter ste i nkalklagune im 
Liegenden und der darüber folge nden Zwi sche ndo lomi te gebi lde t 
wi rd . Dadurch i s t  e s  auch i n  ungangbarem Gebie t mög l ich , die 
Uber schiebungs l inie z u  ve r fo l gen , obwohl die We tte r s te i nka lke 
und Zwi schendolomi te , da s ie gle iche Anwi tterungs farben auf
we i sen , aus größerer Ent fe rnung n icht von e i nander z u  trennen 
sind . Durch das we i te Z urückwi ttern - von Ausbruchsni sche n  
gegenübe r s tehengebli ebenen Graten z e i gt d i e  über schiebungs l i nie,  
die e inen Einf a l l swinke l von ± 5 50 N aufwe i s t , auf Grund de s 
Ge ländeverschni tte s große Höhe n schwank ungen . Da z u  kommt noch d i e  
Querbruchtekton ik de s Dobratsch , die ve rtika le Ve rset z ungen und 
manchma l e ine Schrägste l lung von gan zen Scho l le n  hervorruft . 
ö s t l i ch der Semmler Alm i st die Übe rschiebungs linie e r s t  wiede r 
in den Bö sen Gräbe n gan gbar , da hier das Z urückwi ttern de s 
Zwi schendo lomi t s  gegenübe r den We tte r s te inka lke n durch d i e  
erosive Täti gke i t  von k le inen Se i tenbächen noch ve r s tärkt wurde . 
Diese Ve rhä ltn i s se finden s ich b i s  z u  dem Grat , de r d ie Bö sen 
Gräben und die Aus r i s se unterha lb des Bärenta l e s  trennt . Am Grat 
se lbst und we i ter ö s t l i ch i s t  die über schi ebund durch stark 
my lon i ti s ierte Ge steine gekenn z e i chnet . Die nächsten s i cheren 
Auf s chlüsse s i nd j ene mit den ·neu aufge fundenen Ra ibler 
Schichten ( s . 3 1-3� , von wo s i e - wi e eben f a l l s  bere i t s  erwähnt 
ste i l  z um P lateau der Roßtratte hinauf z ieht . I n  die sem rund 
700 m langen Bere ich erkennt man deut l ich , daß es s i ch um e ine 
zwi sche n  zwe i Que rs törunge n a l s  gan z e s  nach W abgek ippte Scho l le 
hande lt . An der " Ro ß tratten störung " wird d i e  übe r schiebungs l i n i e  
um ca . 1 5 0 m n a c h  unte n ve r se t z t , und i s t  von d a  an we i ter nach 
Osten durch die Obergre n z e  der bere i t s  von GEYE R e ntdeckten 
Ra ibler Schi chten de s Arnoldsteiner Alpe l s  gegeben , und zwar 
auf eine Ent fe rnung von ca . 6 00 m .  Dann kei len sowoh l . die 
Ra ibler Schi chten als  auch d i e  hangenden ani s i schen Do lomite 
und Ka lke aus . B i s  fast z um Grat zwi schen den Koten 1 5 6 7  und 
1 7 1 1 , wo die Uber schiebungs l i n i e  in 1 600 m Höhe das P l ateau 
de s Dobratsch erre i cht , i s t  sie j edoch noch gut z u  ver folgen , 
Die s i st mö g l ich , indem man Lagunen und Ri f f-Fa z ie s  ge sondert 
aussche ide t . Die hangenden We tterste inkalke der Liegend s chol le 
s ind näml ich me i s t  in Lagunenfa z ie s  ausgebi lde t , während die 
ba salen We tte r s t e i nkalke der Hangend s cho l le immer r i f fogen 
aus gebi ldet s ind . Leider ver zahnt die Lagune unmitte lbar vor 
dem Gra t  mi t Ri f fgesteine n , sodaß de r Nachwe i s  der Oberschiebung 
we iter nach Osten und Norden auf diese We i se n i cht mehr mögl ich 
i s t . 
We sent l ich schwie r i ger wird e s  dann im NW und NE , wo die Auf
schlußverhä l tn i s se z u fo l ge der Vege tation sowie qu�rtärer b i s  
pos tquartärer Ablagerungen groBte i l s sehr schlecht s i nd . 
Auf Grund ver sch iedener k le inerAufschlü s se und Hinwe i s e  i s t  e s  
j edoch mög l ich , d e n  wahr sche i n l i chen Ver l au f  d e r  übe r s chiebungs
l i ni e  zu rekons truiere n :  

3 7  



w 
CXl 

� Liegen d s c ho l l e  

IIIIITIIJ H a n ge ndscho l l e  

- Hei l i ge n g e i s t e r  Wette r s t e i n - Sc h a l l e  

§ E r z be r g  t r i a s  



Nordö s t l iche For t s e t z un g : vom Grat 1 5 6 7 - 1 7 1 1 müßte s i e , kle inere 
Ge ländeve r schni tte n i cht berück s i chtigt , nach NE b i s  unge fähr 
z ur Kaserin Hütte z iehen ; von dort ent l ang des Steiges z u r  
Kaser i n  b i s  z um Fahrweg He i l i genge i s t  - Hund smarho f und we i ter 
durch den e r s ten Gr aben we s t l i ch d e s  Hund smarhofe s b i s  z ur 
He i l igenge i s ter Mulde . Al s Bewe i s  da für kann d i e  ver sch iedene 
Ausbildung der Raibler Schichten we s t l ich und ö s t l i ch d e s  
Hundsmarho f e s  herange zogen werden , die dann j a  ver schi edenen 
Stockwe rken angehören würden . Auch das fast höhengebundene 
Auf tre ten von Raibler Onkol i thgerö l len zwi schen der neuen 
Sch ipi ste und der Kaser i n  Hütte f i ndet so als erosiv entstan
dener Aus b i ß  der Liegend scho l l e  leichter e ine Erklärung . 
Nordwe stl ich der Semmler Alm : 

1 )  Im Lärchgraben ragen ab 1 500 m dunkelgraue , ins An i s  
ge stel l te Do lom i te au s dem Schutt herau s . 
2 )  I n  dem unmi tte lbar nörd l i ch de s s te i l  bergan zum Dobratsch 
führenden Weges ve rlau fe nden Graben f indet s i ch zwi schen 1 2 70 
und 1 500 m zunächs t  dunk ler Do lomi t ,  der i n  l amini erten 
typi schen Zwis chendo lomi t übergeht , dem im a l l e rhöchste n  
Bere ich z uminde s t  zwe i dünne und lettig wirkende , grüne 
Tu f fbände r e inge scha l te t  s i nd . 
3 )  Im nächs tnördl ichen Graben s ind s i eben Tuf fbänder i nner
ha lb von zwe i Metern nahe Kote 1 3 9 8  unmi tte lbar über dem 
Zwischendo lomit bere i t s  in Verbindung mit der nur spä r l i ch 
aufg e sch lo s senen Buntka lkentwick lung der Hangendscho l le . 
4 )  I n  Fortset zung der aus 2 )  und 3 )  re sultierenden S treich
r i chtung hat SCHRIEL ( 1 9 6 1 : 1 4 8 )  vom Weg wes t l ich des 
Wur z achgrabens be i Höhe 1 06 6  e ine ladin i s che Fauna mi t 
Daonella cassiana MOJS . und Daonella marmolatae K I TTL sowie 
Omphaloptycha (Chemnitzia )  rosthorni HOERNES i n  ka l k i gen 
Do lomiten be schriebe n . Wahr sche inl i ch stehen diese Daone l le n  
i n  engem Verband mi t den Buntkalken , we lche im W d e s  
Dobratsch ähn l ich dem Ri f f s chutt s tark dolomi t i s iert s e i n  
können . 
5 )  Am Weg von Lerchbach z um Torsattel s tößt man i n  1 J 2 0 m 
auf dünnbank i ge , dunk e l graue Do lomite mit fe inen tonreichen 
Fi lmen - Ge s te i ne n , wie s i e  aus dem t i e feren Bere ich der 
ernmler Alm bekannt s i nd . · 
6 )  Vom Torsattel führt e i n  i n  der Karte n icht e ingetragener 
P fad fa s t  eben bis l e i cht anste i ge nd am SW-Hang des Ki l z er
bergs entlang , an dem 1 80 m we s t l ich vom Tor i n  1 1 4 5  m 
ähn l iche Ge steine wie be i 5 )  anstehen , de sgle i chen i n  1 1 6 0 m 
Höhe rund 500 m we s t l ich vom Tor . 
7 )  3 00 m südö s t l ich vom Gipfel de s Ki l z erbergs i s t  in 1 2 00 m 
i n  e i nem Graben dm-gebankter , graubrauner und d i cht wirkender 
Do lomit , der auf Grund s e ine s Streichens und Fal lens ( 1 70°/ 
4 5 0N )  über den süd l i ch und südwe s t l i ch d e s  Gipfe l s  be f i nd li 
che n Sehro fen i n  Höhen b i s  knapp 1 200 m z u  l ie ge n  kommt , 
we lche aus he l lbe igem , brecciös wirkendem , von z ah l r e i chen 
bi s mm großen Löchern durch s et z te n  und a l s  Ri f f schutt 
gedeuteten Do lomit au fgebaut we rde n .  

Auf Grund d ie ser Ge l ändedaten dür fte d i e  über schiebungs l in i e  
von d e r  Semml er Alm über d e n  B i ldstock i n  1 1 4 8  m und knapp 
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we s t l i ch vom Gipfel de s K i l z erbergs z um B l e iherger Tal z iehen , 
wo s i e  in etwa gegenübe r de s Jacomi n i -Mundlochs au f den B l e i 
he rge r Bruch tr i f ft . 

Da be ide Dobrat schschol len von den N-S ve rl aufenden Querbrüchen 
e r f aßt worden s i nd , mu ß der Z e i tpunkt der übers

.
chiebung a l s  

früha lpid i sch an genommen werden . 

Dan k s a gung 

Für d ie s tete Diskuss ionsbere i t schaft und die Be st immung der 
Fos s i l ien möchten wi r n achs tehenden Herren her z l ich danken : 
Dr . R .  Br andner , Innsbruck ( Al gen und Schwämme ) ;  Pro f . Dr . G .  
Ho schek , Inn sbruck ; Pro f .  Dr . w .  Klaus , Wien ( Sporen ) ;  Pro f . 
Dr . H .  Mo s t l e r , I nn sbruck ( Conodonten und Holothur ien ) ;  Dr . W .  
Re sch , Innsbruck ( Forami n i feren ) und Dr . G .  Ti chy , S a l z burg 
( Ammon iten und Lame l l ibranchi aten ) .  Dem Ö s terre ichi schen 
For s chungs fond s g i l t  unser Dank für die f inan z i e l le Unter
s tü t z ung . 
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TAFEL I 

Abb . 1 :  Ani s i s che r Zwi schendolomi t der Hangend scho l l e  mi t LF
Ge fügen und Wüh l spure n . 

Abb . 2 :  Orthocere n l e i thor i zont der Ammoni tenkalke . 

TAFEL II 

Abb . 3 :  Schüttung von e inem Ri f fmater i a l  ( re chts obe n )  i n  d i e  
Bankkalke . 

Abb . 4 :  Daon e l len- und F i l amen tkalke der B ankkalkserie . 

TAFEL 111 

Abb . 5 :  s s-paral le le Wechse l l age rung von Daon e l lenkalken 
( un te n )  mi t grobareni t i s chem Ri f f schutt . In der Mitte 

de s Bi lde s schöne Stromact i s - Strukture n . 
Abb . 6 :  Aus schn i t t  aus den Knol lenkalke n . Die dunk leren 

Zwi cke l fül lungen s i nd s tark mi t tuf fogenem Mater ial 
angerei chert . 
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Tafel J1 

Abb. 3 
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Abb. 4 
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