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Von 1974 bis 1977 wurden große Teile des Karwendelgebirges 
(westliche Nördliche Kalkalpen, nördlich von Innsbruck, Tirol, 

Österreich) neu aufgenommen. 

Gebundene (autochthone) Tektonik konnte nicht gefunden werden. 
Hingegen handelt es sich überall um sehr komplizierten Decken
und Schuppenbau. 

Anstelle der bisherigen Zweigliederung des Gebirgsbaues des 
Karwendels in die tektonisch tiefere Lechtaldecke und die tekto
nisch höhere Inntaldecke tritt eine Mehrgliederung und eine 
Vielfalt einzelner Bauformen: 

Die tiefste tektonische Einheit ist die LECHTALDECKE. Sie tritt 
nur im Nordkarwendel auf, im Südkarwendel ist sie nirgends auf
geschlossen. Über der Lechtaldecke folgt eine Zone komplizier
testen Schuppenbaues, die sogenannte KARWENDELSCHUPPENZONE. 
Darüber liegt die durch Großfaltensysteme und bedeutende decken
interne Bewegungsbahnen reich gegliederte INNTALDECKE. 

Alle Einheiten (Decken und Schuppen) wurden von Süden nach 
Norden bewegt und übereinandergeschoben. Die Transportweite 
ist als groß (Kilometerbereich bis Zehnerkilometerbereich) bis 
teilweise sehr groß (Zehnerkilometerbereich bis Hunderterkilo
meterbereich) zu bezeichnen. Die Tektonik besitzt aber nicht 
nur überall weitreichenden, sondern auch tiefgreifenden Charak
ter. Dies kann u.a. durch die Vielzahl von Schürfiingen und 
Schürflingszonen untermauert werden. 



Die tektonische Südgrenze der Lechtaldecke ist im Bereich des 
Karwendels erstmals eindeutig f�stgelegt, ebenso wie die tek
tonische Umgrenzung der Inntaldecke erstmals als eindeutig 
angesehen werden muß. 

Die einzelnen Einheiten (Lechtaldecke, Karwendelschuppenzone, 
Inntaldecke) sind teilweise durch ganz bestimmte, für sie 
charakteristische Bauformtypen gekennzeichnet. 

Generell kann nicht von Faziesgebundenheit der Tektonik gespro
chen werden, sieht man von einigen Schuppen der Karwendelschup
penzone ab, wo sich eine solche zuweilen andeutet bzw. erkennen 
läßt. Sowohl die Lechtaldecke als auch die Inntaldecke sind 
jedoch im Karwendel als Vielfaziesdecken zu bezeichnen. Ebenso 
repräsentiert die Karwendelschuppenzone insgesamt alle mögli
chen Faziesräume (Becken, Riff, Lagune; Ladin-Karn). 

Die meisten Bewegungsbahnen (Deckengrenzen, Schuppengrenzen) 
liegen flach bis mittelsteil nach Süden geneigt. Die örtliche 
Steilstellung mancher Bewegungsbahnen, vor allem am Karwendel
südrand, erfolgte durchwegs durch sehr bedeutende, nach der 
Deckentektonik erfolgte Aufschiebungen ober-mittel- und unter
ostalpiner Einheiten aus dem Süden über die oberostalpinen 
Nördlichen Kalkalpen (Karwendel, ... ). Dieser post-deckentekto
nische Aufschub bewirkte auch ein sekundäres Abtauehen aller 
nordkalkalpinen Einheiten (nicht nur im Karwendel) nach Süden. 

Reliefüberschiebungen konnten im Arbeitsgebiet nirgends beobach
tet werden. 

Die Bezeichnungen Lechtaldecke und Inntaldecke als echte·Decken 
im Sinne von 0. AMPFERER, W. HEISSEL, A. TOLLMANN, ... sind im 
Karwendelgebirge vollkommen gerechtfertigt. 

Die paläogeographischen Verhältnisse können aufgrund ihrer 
Kompliziertheit nur grob rekonstruiert werden. Es steht ledig
lich fest, daß (stark vereinfacht gesprochen) zwischen dem ehe
maligen Ablagerungsraum der Lechtaldecke im Norden und der Inn
taldecke im Süden der Ablagerungsraum der Schuppen der Karwen
delschuppenzone anzuordnen ist. Eine reiche, bisher im Karwendel 
nicht gebührend beachtete Gliederung des ehemaligen Ablagerungs
raumes des Geosynklinalmeeres in der Trias muß angenommen wer
den. So wurde beispielsweise der in der Mitteltrias vermutlich 
so reiche Wechsel von Wettersteinkalk-Riff-Lagunenfazies mit 
Partnachschichten-Beckenfazies (Partnachkanäle) bisher sehr 
unterschätzt. 



Mikrof az i e l le und mi krofaun i s t i s che Unte r s uc hungen aus de r 
Perm/T r i a s - Gren z e  im N ordwe s t- u nd Z e ntra l i ran 

von A l i  Rah imi-Ya z d  

( I n n s bruck , 1977 ) 

Z we i  der vol lkomme n s te n  P r of i l e ,  d i e  von d e r  Se dimenta tion her 
be trac h tet e i nen lücken los e n  Übergang vom Obe rperm zur Unter
t r i as vermuten l a s sen , wurden mikrof a z i e l l  und s pe z i e l l  mikro
p a l äon to log i s c h  unte r s u cht . Mit H i l fe d e r  Mikr ofaunen wurde 
der Be leg e r bracht , daß es ke ine e i ns chne idenden Sedimen t a t i on s 
unterbrechungen an d e r  P e rm/Tr i a s -Wende gab . 
D i e  re lativ-p l ö t z l i chen Fa z i e swe c h s e l  ( be s onde r s  der We chse l 
von T i ef- z u  F lachwas s e r ) dür f ten demnach auf e ine synsed imen
täre Tekto n i k  zurückgehen , ohne d aß d e r  Ab l ageru ng s bere ich 
außer h a l b  de s ma rinen Mi l ieu s kam . Die mikrofa z i e l len Unter
s u chunge n ,  d i e  e r s tma l s  im I ran i n  d i e sem Z e i tabs chn i t t  durch
geführ� wurden , erbrachten e i ne Unterg liederung de s Oberpe rm/ 
U n te r t r i a s - Ab s c h n i t t e s  in f ün f  F a z i es e inhe iten , d i e  in s i ch 
w i ederum i n  eine Re ihe von Mikrofa z i es typen u n terg l iederbar 
s i nd . 
D i e  enge Koppe lung der Conodont enunte r s uchungen mi t der Mikro
f a z i e s ana l y s e  hat d ie s e  s tarke Fa z i e s abhäng igke it be s t immter 
Conodo n te n g a ttungen aufge z e ig t . D i e s  war d e s h a lb so w i c h t ig , 
we i l  dam i t  e r s tma l s  bewi esen we rden konnte , daß j ene Arte n , 
denen man e i ne n  spe z i f i s chen Le i twe rt z u s prach , be i ungün s t iger 
Fa z i es ode r s tarken Fa z i e s s chwankungen z u  f a l s chen s trati gra
p h i s che n E i n s tu fungen An laß gebe n .  
Nebe n  der E r k lärung der f a z ie l len Abhäng i gke i t  der Conodonten 
wu rde e i n e  Re ihe neuer Gat tungen und Arten be s chri eben u nd , wo 
nöt ig , wurden Rev i s ionen durchge f üh r t . 
Dur ch d i e  s e h r  genaue morpho log i s che B e s chre ibung der Conodon
ten war e s  mög l i c h , neue Le i tf ormen au f z u s te l l e n , die eine 
we l tweite Kor re l a t ion e r l aube n . E in er be s onde ren Unte r s uc hung 
wurden die H o l o thur ien s k le r i te ( übe r 10ÖOO Exemp l are) unter z o
gen. Im Z ug e  d i eser Be arbe i tungen wu rden e in e  neue Fam i l i e , 
e i ne neue Ga ttung und 10 neue Ar ten a u fge s te l l t .  Die gute ortho
chrono l og i s che E i n s tu fung , aber auch d i e  g ün s tige Korre la tion 
mi t den Conodonten hat e s  e rmöglic ht, auch e inige Au s s agen über 
die s t r a t ig r aph i s che Ve rwe r tbarke i t  der H o l o thu r i e n s k l e r i te im 
Oberperm zu tre f f e n . Es k onn ten innerha l b  des D z hu l f i an s  vor
er st a ch t  H o l othu r i en s k le r i t-Verge s e l l s c ha f tungen f e s tge s te l l t 
werden , d i e  auch z . T . denj e n igen im P ro f i l  von Kuh-e-Hamba s t  
be i Abadeh ( 1000 k m  Lu f t l in i e  e n t f e rn t) e n t sprechen . Dami t s ind 
die Holothur i e n s k l er i te im Obe rperm s t rati g raph i s c h  nahe z u  
g le i c h  gut verwer tbar w i e  i n  d e r  T r i a s , g a n z  im Gegen s a t z  z um 
t i eferen und m i t t leren P e rm ,  wo i hnen b i s he r , ähn l i ch wie im 
Mi s s i s�ipp ian und P e n n s y lvan ian , in s t ra t i g raph i s cher H i n s i cht 
wen ig i.c .. cieu tung zukommt . Bei den Forami n i f eren waren d i e  Groß
foram i n i feren m i t  der Obe r f ami l i e  F us u l inacea vertrete n , die · 
K l e i nforamin i fe r e n  m i t  ve r s c h i edenen T extu l ar i i n a  und Endothy
r acea. Öko l og i sche Ü be r l egungen zur Ve rbrei tung der F orami n i 
f eren wurden nur i n  ihrem geme insamen Vorkommen m i t  d e n  and er en 
Bioger.en ange ste l l t. 
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Geo l og i e  de r Marmo l a ta ( We s t l i che Do lomi ten ) 

von Re inhard Exe l 

( I nnsbruc k, 1 977) 

D a s  Marmo l ata-Ma s s i v ( We s t l i che Do lom i ten ) wurde im Maß s tab 
1 : 1 0 . 000 geo l og i s c h  neu aufge nommen . 

D i e  Forma t ionen d i e s e s  Bergmas s i v s  r e i chen z e i t l i c h  v om oberen 
P e rm ( Be l le rophon s c h i c hten ) bis i n  die obe re T r i a s  ( Ca s s i aner 
S c h i chten ) und be s te hen vorwi egend aus Karbonatge s te inen . Haupt
fe l sbi l dner i s t d e r  g rößten te i l s  s t ruktur l o s e , s e l ten g e s c h i ch 
te te , l a d in i s ch-karni s c h e  Ma rmo la taka l k . Am Nord- u n d  S üdrand 
d e s  Ma s s iv s  be f inden s i c h  E ruptivge s t e ine ( im Norden vorw i e
g end Kon g l omer a t e  der Marmo l ata, im Süden P i l l ow l aven und 
P i l l owbr e c c i e n ) .  

N eben d em k la s s i s chen Ri f f konz ept , we l che s P .  LEONARD I für d i e  
s e h r  mächtigen , lad i n i s ch-ka r ni s chen Karbona tma s s ive der D o l o 
m i t e n  ( u.a . d e s  Marmo l a ta-Ma s s iv s ) en tw i ck e l te , ex i s t i e rt neuer
d i n g s  e i n von P .  CROS en twi c ke l te s  Sed imen t a t i on s s chema für d i e  
Do l om i ten , i n  d em d i e  Dolomiten i i f fe a l s Ka rbonatp l a t t f ormen 
( c arbonate bu i ldups ) ange sehen werden . 

Vor al lem in tek toni scher H i n s i c ht i s t  d a s  Marmo l a ta-Ma s s iv 
i n t e re s s ant . .  E s  i s t  nach N gene igt und s tellt erffie Brachy
Ant i kli n a l e  dar . D i e  Tekton i k  i s t durch das Vorh�nden s e in mehr 
oder weniger E - W- g e r i c h t e te r  F a l ten , Bruch f a l ten und Ü be r s c h i e - , 
bungen m i t.n ach N e i n f a l lenden Ac h s enebenen b zw . Bewegung s bahnen 
charakt e r i s i er t . Außerdem ex i s t i e ren vier ve r t i k a l e  H auptk lu f t 
s y s teme . Sehrkomp l i z i erte Verhä l tn i s s e  herrs chen a n  der Südse i te 
d e r  Marmo l a ta ( Cont r inta l ,  Ombr e t tapaß , Ombrett a ta l ,  I Negher , 
P a le d e i  Men in , P i z z o Gud a ) . E n t l ang dfe ser Z on e  be f i nden s i ch 
me hrere Übe r s c h i ebungen , we lche die seit l angem bekannte 
S chuppen s truktur bewi rken . 

Da s i ch auch im Bereich des l ad i n i s ch-karn i s chen Marmo l a taka l k s  
.s e lbst ( Ombr e t ta- S a s s o  Verna l e -Ma s s iv , Marm o l ata-Ma s s iv , P i z z o 
Gud a )  mehrere Ü ber s c hiebungen be f inden , e r s ch e i n t  mir d i e  
Ge s amtmächtigk e i t  des Marmo l a ta k a l k s  ( über 1000 m an d e r  Marmo
l a ta-SE - Wand ) n i cht unbe d ingt p r imä r bed ingt zu s e in . 

E in e  von v i e len Au tor en angenomme ne Marmo l a ta-An t i k l i n a le e x i 
s t i ert i n  Wi rk l i chke i t  n i ch t u n d  i c h  s ch l age d a h e r  vor , d i e s e  
Be z e i chnung i n  Z ukun f t  n i c h t  mehr z u  gebrau chen . Am SE - Rand der 
Marmo l ata be f i ndet s i ch süd l i ch der Forc a - ü be r s c h i ebun g , we l che 
d i e  ö s t l i che Ve r längerung der Marmo l ata-übe r s ch i ebung i s t , die 
P i z z o-Guda- ü be r s c h i ebung ( neuer N ame ) . 

D i e  Erup t i va ( P i l l ow l aven und P i l lowbre c c i e n ) ,  welche vom 
Ombr ettapaß b i s  I Negher a n z u tref f e n  s ind ,  l a s sen k e ine Fa l ten
s trukturen e r kennen und l i egen vermu t l i ch k onkordant a u f  Mar
m o l a tak a l k . 



Um den großtektoni s chen Bau d e s  Marmo l ata-Mas siv s z u  deuten , 
sind mehrere Mög lichkeiten gegeben : 

1) Man kann d avon au s g e hen , daß die g e s amte s t ratigraphis che 
Ab fo lge des Marmo l a ta-Ma s siv s g e f a l t e t  ist und großräumig 
g e s ehen ein e von N nach S ver lau fende Fo lge von s üdve rgenten 
F a l ten dar s te l l t , die im Bereich der Marmo l a ta- Südseite ( Marmo
l a ta , Cime Ombretta) a l s  An tik lina len in E r s c heinu ng treten , 
v on denen j ewei l s  nur die N ordf lüg e l  ausgeprägt sind . Die s 
häng t o f f ensichtlich mi t dem Vorhandensein von kompe tenten und 
ink ompetenten Ge s t einen z u s ammen , die bei den F a l tungsvorgängen 
unter s c hiedlich re agierten . 
Der Verne l kamm und die Ma rmo lata s te l len d emnach den nach S 
auf s teig e nden Ast ein er Antik lin a l e  dar , die weiter im S keine 
Fort s e t z ung findet , wei l  ihr Kern ( We r f ener S c hichten) e n t l ang 
der weniger s teil nach N ein f a l lenden S chenke l ebene abge s chert 
i s t  und heu te im S a tte l die ser Fa l te n s truktur z u tage tritt . 
Die s e r  ein s eitige An tik lina l komp l ex ( Brachy -An tik lin a l e) liegt 
nun s amt s einem Kern auf dem a u f s teigenden As t einer s üd lich 
an s c h ließenden An tik lin a l e  ( Fran z e d a s -An tik lin a l e) , deren Süd
f lüge l eben f a l l s  nicht au sgeprägt i s t . 

2) Das Contrinta l s t e l l t  ein e Ar t H a lb f e n s te r  dar , d e s s e n  Sedi
mente ein Gewö l be bild e n , we lc hes eine nach E eintauchende Ach s e  
be sit z t . Der An tik lin a l k e rn be�teht vorwiegend aus Wer f ener 
S chichten mit komp lizie r tem inter nen Bau . Den Rahmen d e s  Ha lb
f e n s t e r s  bi lden mächtige Karbonatge s tein sma s sive . Im N sind 
dies der Col laccio , der Ve rnel kamm und die Ma rmo l a ta , im S der 
Co l Omber t  und die Cime Omb r e tt a . Es s chein t s e hr wahr s chein
lich , daß sich·d e r  An ti k lina lkern unter der Marmo l ata o s twä r t s  
for t s e t z t  u n d  i n  Form d e r  k leinen S chuppe v o n  We r f ener S chich 
t e n  a m  Fuße d e s  Pi z z o Guda wiedeL. sichtbar wird . Der An tik lin a l 
k e r n  s e l b s t  i s t  ge f a l te t , in nerha l b  d e r  Fal ten ve r s c huppt und 
s üdvergen t .  Die S treifen von Buchens tein er S c hich te n  und We r f e 
ner S chic hten i m  Cont rink a l  des Ombr e t ta ta l e s  sind au f die se 
Wei s e  z u  erk l ä ren . 
Die Marmo la ta-übe r s chiebung k ann nach die s er I n terpretation a l s 
S cheite l riß aufg e f aßt we rden . Ob der " Nord f lüge l "  der Ma rmo l a ta
Antik lin a le wirk lich d e r  N o rdf lüge l derse lben i s t , b leibt wei
terhin f r ag lich . 
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Z u r  Mikropa läont o l og ie und Sed imen t o l og ie der Kö s sener 
S ch i chten ( Al p i ne T r i a s  der Nörd l i c hen K a l k a l pen) 

von Alexander Exarchos 

( I nn s bruc k ,  1977) 

I m  Ver g le i c h  z u  den bereits von anderen Au toren bearbei teten 
Kö s sener S c h i ch ten , wie etwa dem Prof i l  der Typlok a l i tä t  im 
Weißlofer bach ( URLI C H S  1972, MOSTLE R et a l. 1977) s owie der 
Kö s sener in den Ga i l ta ler A lpen ( KÖHLER 1972) wu rde e ine Rei he 
von P r o f i len im T i rol ikum der O s terh orngruppe s owie in der 
Achenta ler S chubm a s se der Lec hta ldecke auf genommen. 
( Te s twei se wurden au c h  e i n z e lne Deta i lpro f i le i nnerha lb der 
Z lambachf a z i es s tud ier t). Genere l l  unter s c heidet s i ch d ie 
F a z ies nur wen i g  a u f  d ie re l a t i v  we i te l ater a le D i s tan z der 
P ro f i le. A l s  ein wesen t l i ches Unter suchung sergebn i s  s o l l fes t
geha lten werden , daß d i e  Kora l lenka l ke ohne Au s nahme au f den 
n or i s chen Antei l der Kös sener S ch i chten bes c hränkt s i nd. Bei 
d ie sen Kora l lenka l ken hande l t  es s i ch um l a tera l  l ang anha l tende� 
f a s t  au s s ch l ieß l i c h  au s Kor a l len au f g�bau te Bankka l ke , d ie 
d u r c h  e i nen hohen Antei l an tonigem Ka l k s ch l amm gekenn zei chnet 
s i nd. Z w i s c hen ihnen und den Rhä t o l i a s s i s chen Ri f f kä l ken bes teht 
k e i ne Ver b i ndung , wie d ies b i sher angenommen wur de ( TOLLMANN 
197 6) . D ie charakter i s t i s che K a l k-Mergelwech sel l agerung i s t i n  
a l len P ro f i len fes t s te l lbar. D i e  Ka l ke l a s sen s i ch mikro fa z ie l l  
i n  eine Rei he v on Mikro f a z iestypen au fg l ieder n. Der Haupttei l 
der Ka l ke wurde i n  ei nem beweg ten b i s  z. T. s tark bewegten mar i 
nen Bere i ch abgel ager t ;  n u r  sein ger ingerer Tei l  l äßt s i ch auf 
e i nen K a l k s c h l amm f a z ies bere i c h  mit s tarker B i oturbat i on z urück
f ü h ren. 
Der L i egendbereich der Kö s s ener Schi chten i s t  noch ei ndeu t ig 
von Ge zei ten sed imenten beein f lußt , während der Hangendab s chn i tt 
s te t s  ei nem subtida len Bere i c h  a ngehö r t , wobei sehr deut l i ch 
e i ne Z unahme de� Was ser t iefe gegen den T r i a s/Jura- Gren z berei c h  
z u  erkennen i s t� D ie Rhä to l i a sk a l ke s te l len sehr typ i s che Detr i 
t u s k a l ke dar , d i e  von Hochs chwe l len ges chü t tet wu rden. D ie 
S c hüt tungen l a s sen s i c h  in a l len P ro f i len nachwei sen , s c hwanken 
a ber s tark i n  ihrer Mä chtigke i t. Dort wo E n zes felder K a l ke d iese 
über lagern , s i nd die S chuttkalke am mächt i g s ten , d. h .  mäch t i ge 
S chu ttk a lke werden von S chwe l len sed imen ten ( E ch i noderma tenk a lke) 
im L ia s  über l ager t ;  wo d iese nur andeu tun g swe i s e  vorhanden s ind , 
beg i nnt der L i a s  m i t  ·Becken sed imenten ( L i a s f leckenmergel). E n t
g egengeset z t  den vielen S c h i c h t l ücken zwi s chen Rhät u nd L i a s  
b z w . i n  den ba s a len L i a s sedimenten , w i e  s ie i nnerha l b  der Lech
t a ldecke a u f treten , dür f te es s i ch aus nahm s los an der T r i a s/ 
Jura- Gren z e  im Berei c h  des O s terhorn- T i r o l ikum s  um eine ges c h l o s 
sene Sed imen tat ion handeln. 

Mi t H i l f e  der Mikrofau n a , s pe z ie l l  mit H i l fe der Conodonten , 
ge l ang es sehr gu t ,  den nor i s chen An te i l  der Kö s sener S ch i ch
ten von dem des Rhä t  abz ugren zen. D ie H o l o thu r ien s k ler i te dage
gen la s sen weder eine Abgren zung v on N or und Rhä t  in d iesem 
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Faziesbereich zu, noch liefern sie einen Beitrag zur Rhät/Lias
Grenze. Auch mit Hilfe von Echiniden-, Crinoiden- und Ophiuren
skelettelementen ist mit Ausnahme von Ophioflabellum hessi 

DONOFRIO & MOSTLER, das eine Nor/Rhät-Grenzziehung möglich 
macht, stratigraphisch wenig anzufangen. 
Auch die sonst relativ gut verwertbaren Poriferenspiculae 
lassen nur eine grobe Grenzziehung zwischen Nor/Rhät bzw. Rhät/ 
Lias zu. 
Abschließend sei noch auf die relativ hohe Beteiligung von 
Asteridenskelettelementen hingewiesen, die erstmals sporadisch 
im Nor derselben Fazies auftreten. 

Der geologische Bau des Wilden Kaisers unter besonderer 
Berücksichtigung der Luftbild- und Satellitenbildauswertung 

von Heinrich Wallner 

(Innsbruck, 1977) 

Eine umfangreiche Begehung sowie eine umfassende Luftbild- und 
Satellitenbildauswertung lassen durch den Verfasser gewisse 
Korrekturen der bisherigen Annahmen über den geologischen Bau 
des Kaisergebirges zu. Die weit verbreitete Annahme der "autoch
thonen" Herkunft dieses Gebirges konnte aufgrund der erfolgten 
Untersuchungen nicht bestätigt werden. Vielmehr ergab sich die 
Ansicht, daß es sich um ein Gebirge mit "allochthoner" Herkunft 
handelt. 
Einen weiteren Teil der Dissertation bildete die Aufnahme und 
mikropaläontologische Untersuchung von Profilen durch die Raib
ler Schichten. Hiezu kann gesagt werden, daß die Fauna mit der 
anderer untersuchter Raibler Schichten im großen übereinstimmt. 
Neu jedoch war der Fund von Asteridenskelettelementen, die nach 
der bisher gängigen Auffassung nur ab der höheren Obertrias 
anzutreffen waren. 

Der geologische Bau des Zahmen Kaisers unter besonderer 
Berücksichtigung der Luftbild- und Satellitenbildauswertung 

von Erich Enichlmayr 

(Innsbruck, 1977) 

Die in der bisher erschienenen Literatur oft vertretene Ansicht, 
daß das Kaisergebirge "autochthoner" Herkunft sei, kann durch 
die vorliegende Arbeit in keinster Weise bestätigt werden. 
Vielmehr muß aufgrund einer Luftbild- und Satellitenbildauswer
tung sowie·einer sehr umfangreichen und gründlichen Begehung 
des Untersuchungsgebiets die Herkunft des Kaisergebirges als 
"allochthon" angenommen werden. 
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Die Au f nahme und mikropa läon t o l ogi s che Au swer tung von drei P r o
filen durch die Raib l e r  S chichten im Bereich d e s  Z ahmen Kai s e r s  
s te l lte n  n e b e n  d e r  tektonischen Frage u n d  d e r  Hydrog e o l ogie de s 
Z ahmen Kais e r s  einen weite ren Tei l  der Dis s er tation dar . 

Z ur Hyd r o l ogie mu ß beme rkt werden , d a ß  sie aus vers chieden s te n  
G r ünden ni cht z u r  vo l l s ten Z u f riedenheit ge löst werden k onnte . 

A l s  bedeu tend s t e s  E rgebnis der mik ropa läonto logi s chen Unte r su
chungen kann der Fund v on siche ren Asteride n s k e l e tte lementen 
aus dem Karn ang e s ehen werden . 

Geologi e d e s  Gebie tes um Lindos und s eine Ve rkars tung 
(I n s e l  Rhodos - Grie chen l and) 

von P anagio ti s Ge orgiadi s 

( I nn sbruc k , 1 97 8) 

I n  der vor liegenden Arbeit war das Gebiet von Lindos auf der 
I n s e l  Rhodos zu bearbeiten . S c hwerpunkt war ein e mög lic h s t  
g enaue E r f a s sung der Ve rkar s tung s e r s cheinungen u n d  der damit 
z u s ammenhängenden F r age n .  

Eingehende Ge ländeau f n ahmen und P r obenunter su chungen wurden 
d u r chge f üh r t . Sie br ach ten f o l g ende E rgebni s s e : 

a) Eine geo logis che Karte im Ma ß s tab 1 : 25 000 . 

b) Die Be s tä tigung der Ein s tu fung des Lindo s - Ka lk e s  in s Ce noman 
von R. POZ Z I  - G .  OROMBELLI ( 1 9 67) durch die Ve rge se l l s ch a f tung 
von Cuneolina paviona parva H . , Nezzazata c f . Si mplex OM . , 
Nummoloculi na hei mi B .  in einer ca . 40- 42 m mächtigen , nicht 
k ri s ta l linen f o s si lha l tigen S chic h t f o l ge im unteren Drit te l des 
M a s sivs . 

Au ß e rdem wu rde noch eine ca . 2 m mächtige , ni cht kris t a l line 
f o s silha l tig e S chich t f o l ge f e s tg e s te l l t , die ca . 1 70 m höh er 
liegt a l s  die cenomane . Übe r  sie können aber mang e l s  an Leit
fo s silien oder leite nden Foraminifer en-Ver ge s e l l s c ha f tungen 
kein e s t r a tigraphi s c he n  Au s s agen gemacht werde n . 

c) Die An sicht von R. P O Z Z I  ( 1 970) , daß di e Lind o s - K a lke auf 
den Flysch a u f g e s c hoben seien , hat sich nicht be s tätigt . Vie l
mehr deuten die Lagerungsverhä l tnis s e  au f ein e  tran sgre s sive 
L a g e rung der F ly s ch s e dimente auf den Lindo s - K a lken hin oder 
F l y s c h  ist e n t l ang von S törungen (Absenkungen) mit den Ka lken 
in Kont akt gekomm e n . 

d) Die ne ogene n  Ab l agerungen , die auf der g e s amten I n s e l  bis her 
n u r  wenig u nt e r s u c h t  wd"rde n sind , werden·ein z e ln be schrieben . 
Auß e rdem k onnte durch ihren petrographi s chen Charak t e r  sowie 
dur ch die g e lie f e r te Fauna eine s tratigraphi s ch e  Tren nung vor
genomme n werden . 
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zur Mikropa läonto log i e  de r Buche n s te i ner S ch i chten in den 
Südtiroler Do lom i ten 

von Ge r t- U l r i ch Ga s s e r  

( I nns bruc k ,  1 978) 

De r P rob lem s t e l lung ent spreche nd wurden 1 8  P rof i l e  der Buchen
s tein e r  S c h i chten auf ihre ze i t l i che E i n s t u fung und die Au fg l i e
derung der Becken f a z i e s  h i n  unt e r s u ch t . 

Die T r i a s  der Süda lpen s e t z te m i t  der Transgre s s ion der We r fener 
S c hichten ( T e s e ro Oo l i th) über ve r s ch i eden e ntwicke l tem Perm 
e i n . Die monteneg r i n i s che P h a s e , die s i ch am Locus C l a s s icus 
dur ch Fa l tung äu ß er te , wi r k te s i ch im obe r en An i s  in Form von 
Grabenbruchtektonik und beg le i tendem Vu lkan i smu s aus . . 
E i n z e l ne der bere i t s  durch Bruchtektonik gekenn z e i chneten Räume 
wurden von ra s cher Subs ide n z  erf a ß t , ande r e  dagegen b l ieben 
zwi s chen d e n  mob i l en Ber e i chen a l s Hoch zonen e rha l ten und bi lde 
ten so be ste Vorau s s e t z ungen für den Au fbau von Ri f fkö rpe rn . 
Ba si s bre c c i e n  we i s en auf das rasche Ab s i nken - im We sten s tär
k er als im O s ten - i n  d i e sem Be r e i c h  h i n . 
D i e  We r fener S c h i c h ten und a l s  typ i s c he P l attform der S a rido lo
m i t  waren Ab lage r ungen e i n e s  sehr f l achen , we i t  au s gedehnten 
S che l fbe r e i c h s , der im Lau f e  des höheren An i s  b zw .  t i e f e ren 
Ladi n  s tark ze rbrochen wurde , wobe i s i ch die e r s ten Beckenan
l agen bi lde ten . D i e  Fo lge war die typ i s ch h e terope Fa z i e s  in 
den Südtiro l e r Dolom i te n .  Das Nebene i nander von Ri f f - und 
Beckene ntwi c k lung e in e r s e i t s , dem e in s e t z enden Vu lkan i smu s 
andere r s e i ts , behinderte b z w . f ö rderte j e  nach I n ten s i tät der 
Ereign i s se die S e d ime nta t ion i n  der m i t t leren T r i a s . 

D i e  Ani s/Lad in- Gren z e  kon n te m i t  H i l f e  von Conodonten e indeutig 
f e stge s te l l t  werden . Den dur chwegs p e l ag i s chen Chara kter l i e
f e r te n  typ i s c h e  Faunenverge s e l l s ch a f tungen , d ie s i ch z um Te i l  
auch ba thyme tr i s c h  verwe r ten l a s sen . D i e Gren z e  F a s s an/L ango
bard war nur i n  drei Fä l len m i t  Rove a c r i niden und Conodonten 
z u  be l egen. 

D i e  Buche n s teiner S ch i chten s i nd m i tte l t r i ad i s che Beckensed i 
me nte , d i �  i n  d i e  Z e i t  de s höh eren An i s  u n d  d e s  Lad i n  fa l l en ; 
genauer au s gedrückt begann d i e  E n tw i c k lung im I l lyr und r e i c hte 
b i s ins Langobard . D i e  H aup t s ed imentation s z e i t  l ag im Fas san . 
D i e  vu lkan i s che Tät i gke i t  war mi t d i e s en Ablagerungen eng ver
bunden , s i e  began n  im I l ly r  u nd hie l t  über d i e  Ab l age rung s z e i t  
der Buche n s te i n e r  S ch i ch te n  h i naus an . E i nen H i nwe i s  auf das 
I l lyr gab die e r s te P i etra-verde-Lage im P rof i l  Gader t a l  kur z 
nach der Ba s i s brecc i e , und d i e  e r s ten Tu f f lagen im P ro f i l 
Sobu t s ch . E i n  we i te rer Be l eg für d i e  Vor s tel lung , " da ß  d i e  
intermed iär b i s  ba s i s c he n  T u f fe sowoh l i n  d e n  Süda lpen a l s  auch 
i n  den Ga i l ta ler Alpen und Nörd l i chen Ka lkalpen zur se lben Z e i t , 
näm l i c� im I l ly r  ( t.ri nodos u s - Zone) e i nge se t z t  habe n "  ( BECHSTÄDT 
& MOSTLE R 1 974 , S .  5 2) . 
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Drirch e i n e  Re i he von Fak toren können d i e  Buche n s t e i n e r  S ch i ch
ten· von l i egenden ( P rag s e r  b z w .  Dontschi ch ten) und hangenden 
Be�ke n s e d imenten ( Wengener S c h i c hte n) u n t e r s ch i eden werden : 
D i e  P rag s e r  b z w . Dont s c h i chten ( Äquivalente oberan i s i s cher 
B e c k en f a z i e s) we rden v on den Buc henste iner S chi chten du rch feh
l enden Vu l kan i smu s , k l a s t i s chen u nd te r re s tr i s chen E i n f l u ß  abge
gren z t .  E i n e  l and f e rne F l a c hwa s s e r f a z i e s , eine Becken f a z i e s , 
e i n e  terr e s tr i s c h  bee i n f l u ß te Dip loporenf a z i e s  und eine kü s ten
nahe F l achwas s er f a z i e s  werden unte r s ch i eden ( vg l . BE CHSTÄDT &_ 
B RANDNE R 1 970, S .  77) . 
D i e  Wengener S c h i c h ten z e igen f ly s choiden Charakter ( l adino
k a rn i s cher P seudo f l y s ch) , der den Buche n s te in e r  S ch i chten f e h l t .  
S i e  f üh ren häu f ig P f lan z enre s te ( terre s t r i s cher E i n f luß) und 
s i nd du r c h  Au f a rbe i tung und S c hü t tu ng vu l k an i s chen Mate r i a l s  im 
t i e f e ren Becken ent standen . E i n e  bunte Wech s e l l age rung von mei� 
g e l igen , tonigen und s and igen Hor i z onten ( po lygene Sandste ine) ; 
Ka lkareni ten , Tuf fe n  und Tu f f i ten i s t f ür d i e s e  Ab lage rungen 
typ isch . 
B e i den Forma t i one n , im L i egenden und H angenden , f eh l t  das ma s s en
h a f te Vo rkomme n von Radi o l a r i e n , im Gegen s a t z  z u  den Buchen
s t e i n e r  S c h i chten . 

P o s tvar i s z i s che S e d imen te im Men tafon ( Vorar l be rg) 

von Johann Anger e r  

( I nnsbruc k , 1 978 ) 

Wegen der r e l a t iven Fos s i l armu t  konnten für d i e  po s tva r i s z i s che 
S e d imen tabfo lge des Obe r o s t a l p i n s  im Menta fon in Vora r l be rg 
s i chere s t r a t igrap h i s che Angaben nur m i t  Vorbeha l t  getrof f e n  
werden . D e r  S chwe rpunk t d e r  Unt e r s u c hungen l iegt v i e lme hr i n  
d e r  l i th o s t r a t i g raphi s chen Unterg l i ederung . Di e sedime n t a l og i 
s chen U n te r s u chungen ergaben e in e  in das Oberkarbon z u  s t e l lende 
T r an sg r e s s i on über den re trograd me tamorphen vari s z i s chen Unter
g r un d  n a c h  e i ner tek ton i s chen Hebung de s H i nter�and e s  b zw .  e i ner 
A b s e nkung des S e d imentare a l s . Da s e n t s t andene Re l i e f  wird m i t 
te l s  f lu v i a t i ler S c hüttungen e i ngeebn e t  u n d  e s  kommt n o c h  i m  
Oberkarbon z u  e i n e r  kur z f r i s t i ge n  ma r i nen I ngre s s ion , d i e  durch 
Fo ramin i f eren nachgewi e sen werden k onn t e . Ab d�r Gren z e  Ober
k ar bon- Unterperm dürf te e s  i n f o lge d e s  E i n s e t z e n s  a r id e r  k l ima
t i s cher Be d i ngungen z u r  Ab l agerung von Ro t s chi chten gekommen 
s e in .  D i es e  Ro t s c h i ch te n  z e igen bis in das Skyth fast durch
gehend f luv i a t i l en Sed imenta t i on s charak ter , l e d ig l i c h  im Unter
perm erfo lgte wi ed erum e i ne kur z f r i s t i ge mar ine I ngre s s i on , d i e  
dur c h  d a s  Au f t reten von Foram i n i f eren ges i chert i s t . D i e  m i kro
f a z i e l l e n  Untersuchungen ergaben F l ach s twa s s erbedi ngunge n für 
die mar ine S e d ime n ta t ion . I m  Unterperm fanden noch dre i z e i t
l�ch von e i nander tr�nnbare vu l k a n i s che Ergü s s e  s t a t t , wobe i e s  
s i c h  be im zwe i ten und d r i tten vu lka n i s chen Ere ign i s  z um Te i l  
u m  G l utwo l kenabsät z e  handelt . A l s  Au f s t ieg s bahnen für d i e  

. s au r en Vu lkan i t e , d i e  n a c h  d e n  chem i s chen Ana l y sen übe rw i egend 
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a l s  Rhyodaci t e  an z u sprec hen s ind , d i enten wahr s c he in l i ch d i e  
t ie fg r e i fenden Bruchs trukturen der pos tvar i z i s chen synsed irnen
tär en Bruchtekton i k . 
Im Obe rperm kam e s  erneut z u  s tärkeren Ver t ik a lve r s te llungen 
zwi s c hen H i n te r land und S e d irnent a t ion sarea l ,  und dami t verbunden 
z ur Au farbe i tung be r e i t s  d epon i er te r  postvar i s z i s c her S e d imente , 
wäh rend s i ch bi sher d i e  k l a s t i s c hen Bes tand te i l e nur a u s  d em 
k r i sta l l inen Unte rgrund und ab dem E i n s e t z en de s Vu lkani smu s 
auch v on Abtr agun g s produ k t e n  de s s e lben z u s arrmen s e t z ten . 
Im Oberperrn / S ky t h  end et d i e  Ro t s e d imen tation mi t dem E i n s e t z en 
von we i ß en Quar z i ten , d i e  wahr s c he i n l ich l i tora l en B i ldung sbe
d ingungen z u z uordnen s ind , und som i t  der kon t inenta l-k l a s t i s chen 
Ab f o lge ein Ende s e t z e n . H i e r  dür f te nach d em geotekton i s chen 
Mod e l l  von KRULL & PAECH auch der Überg ang vorn vorher b e s tehen
den Mo l a s s e s t ad ium z um T a f e lentw i c k lung s s tadium l i egen , wobei 
d i e s e s  T a f e l en twick lun g s s tad ium nur s e hr kur z f r i s t i g  bis i n  das 
An�s e x i s t i er te , wo e s  dann z ur B i ldung der a l p inen Geosynk l i na l e  
kam . 

Geo l og i s che Unter s uchungen im Raum Viehhafen- Z e l l  arn See 
( Nörd l i che Gr auwacken z on e , S a l z bu rg) unter besonderer 

Berück s icht igung der Vu lkan i te und der Ve rer z ungen 

von An t on Ai chhorn 

( I n n s bruck , 1 978 ) 

Im Be r e i c h  Vi ehho fen- Z e l l / See-Thurner s bach wurde e i n e  geolog i s c h
t e k ton i s che D e ta i lkar t i e r ung im Ma ß s ta b  1 : 1 0 000 durchge f ü hr t . 
Dabe i wu rde der Komp l ex d e r  T i eferen Wi l d s c hönauer S c h i e f e r  i n  
Subg rauwac ken unte r s c h ied l i cher Korngrößen , " S e r i z i t " - S chie f e r  
u n d  Lam i n i e rte S c h i e f e r  u n te rg l i edert u n d  d i e  b a s i s chen Vu lka
n i te a l s Laven und Gänge au s g e s chi eden . Auch konnte dabei aufge
z e i g t  we rden , daß die An lage der Ze l l er Furche au s ke inen gro ß 
räumigen tekton i s c he n  Ve r s t e l lungen r e s u lti ert , da der ö s t l ich 
d e r s e lben ber e i t s  bekannte S a t te l - und Mu ld enbau s i c h , über 
d i ese h inwegg r e i fend , auch we s t l i c h  d avon forts e t z t .  

D i e  E rg e bn i s s e au s der g eme i n s am m i t  COL I N S , HOS CHEK & MOSTLER 
durchg e f ü h rten petrograph i s chen und geochem i s chen Bearbei tungen 
der Vu lkan i te l a s s e n  für d i e s e  d i e  geotekton i sche Fö rderpo s i t i on 
e in e s  ini t i a len Ri f t s y s tems im S tadium begi nnender B i ldung o z e a 
n is cher Krus te ann ehmen . Der Ab l agerun g s r aum d e r  Nörd l i c hen 
Grauwacken z one i s t  som i t  a l s  e i n Arm e iner trip l e- j unct ion z u  
sehen , d e s sen E n twi ck lung i m  Z uge der fortschre i tenden k a l edon i 
s chen P l attenbewe gungen früh z e i t ig z um S t i l l s tand k am . D e r  au f 
indirektem Weg vorgenommene Ver s uch e i ner z e i t l i chen E in s tu fung 
ergab , daß d i e s e  E n tw i c k lung den Z e i traum vom ober s ten Kambrium 
b i s  i n s  obe r s te Ordov i z i um in An spruch g enommen h aben d ü r f te . 

D i e  l e t z te me tamorphe Über prägung der Ge s t e ine der Grauwacken
zone i s t au f grund d e s  aktue l l en Minera lbe s ta nd s  der Vu lkan ite 
dem l o w g r a d e s t a g e nach WINKLER z u z uordnen . 
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Gewi s s e An z eic hen deuten aber auf minde s t e n s  e i n e vorange
gangene, höhergr adig e Metamorpho se hin . 

Die Ursache d e s  h e terogenen Au fbau s der Ti eferen Wild s chönauer 
S chie fer i s t  in bodennahen S t römungen und tektonis chen Unruhen 
des Sedimentation sraumes zu s e hen . Du nkle, " g raphitoide " Glie
d e r, wie sie vorwiegend in den L aminier ten S chie f ern a u f t re ten, 
sind An z eichen ein e s  redu zierenden Milieus im f risch abgelag er
ten S edimen t, wodu rch auch die fr ühdiagenetische Bildung der 
viel f ach gehäu f t  au f t r etenden Pyrits phär en begünstig t wu rde . 

Von den im Ar beit sgebiet bek annten E r zlag e r s tätten wurde der 
s t r eng an die pillow-Laven g ebundene n P b - Z n - Cu-Ve rer z ung, die 
au ch in mehrer en, bi s her nic ht bekannten Vorkommen ange t r o f f en 
we rden konn te, b e s onder e s  Augenme rk z ugewandt. 

Sie ist einem mit d em Vulkanismu s in engem Z u s ammenhang s tehen
dem Auf s tieg von E r zlö sungen aus tie feren Kru s ten s to ckwe rken 
z u z u s chr eiben, wobei die ser Ver e r zu n g s typ·einen signifikanten 
Begleiter von Rif t rücken-Ba s alten d a r s tellt . 

Fein s t ratigraphis che Un tersuchung e n  im P ermo s kyth d e s  
Mon tafon ( Vorarlbe rg) 

von Wolf gang Leich t f ried 

( I nnsbr uck, 1 978) 

Gegen s tand des oben gen annt en Dis se r t a tion s thema s war die Unter
s u c hung permo s ky t his cher Sedimente u nd der die s en zwis chengela
ge r t en Vulkanite im Rell s tal ( Montaf on, Vorarlbe rg) . 
Mit tels lith o s t r a tig r aphischer Arbeit smethod en konn ten die im 
Unter suchun g s ge biet an f allend en Kla s tika in 7 Serien au fgeglie
d e r t  we rden, wobei die s e  Serien z ugleich Fa zie s einheiten ent
sprechen . Grö ß te n teils werden die permo s k y thi s c hen Sedimente 
durch Ro t s chic hten ver treten . 
Die liegend s te S e rie wird durch die Tran sgre s sion s s erie d e s  Ve r 
speller reprä s e n tier t .  B e i  i h r  hand elt e s  s i c h  u m  Bildungen 
alluvialer S ch u t t fäche r . Sie wird v on der k arbon atreichen und 
d er karbon atarmen Tons chie f e r s e rie ü berlag e r t . Die s e  beiden 
S e rien g elang ten auf beckenwärtig en, playa-ar tigen Ebenen z ur 
Ablagerung . Der ka rbona treichen Tons chie f e r s e rie sind drei 
Vulkanitlagen zwi s cheng e s chalte t, wobei die obere und die untere 
Vulkanitlag e durch Qua r zpor phyre repräsentie r t  werd en, während 
die mit tlere Vulkanitlage durch I gn imbrite vertre ten wird . Die
s e n  k ommt wegen ihrer dis seminie r te n  Kupferve r e r z ung ein e b e s on
d er e  Bedeutung, z u . 
Au f die beid en Ton s chi ef e r s e rien f olg t die S e rie d e r  pet romik ten 
Or thokonglomerate, welc he dem fluviatilen Milieu ( mäandrier ende 
Flu ß sy s t eme) z ug e ordne t werden konnten . Die näc h s t  j üngere Se rie 
i s t  d an n  die S e rie der mürben Sand s t eine, welche d a s  P roduk t  
alluviale r  S chut t fächer d ar s tellen .  Die s e  Serie wiede r  wird von 
d e r  S erie d e r  f eld spatfüh rend en Arenite überlage r t, welche als 
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B i ldungen mäand r ier end er F lü s s e  ident i f i z i ert werden konn ten. 
Mit d i e ser S e r i e  ende t  d i e  Rot s ed imentat ion , d ie durch d ie f e st
l änd i s che Verwi tterung und Ab tragung d e s  var i s z i s chen Rumpfge
b i rge s gekenn z e i chnet war , u nd e s  e r f o lgt e in ma rkanter We chs e l  
i n  den Ab lagerungsbed ingunge n :  D i e  S e r i e  der Hangendquar z i te 
n äm l i ch , b e i  d er es s ic h  um d i e  r e l a t iv j üng s te Ser i e  hande lt , 
i s t a l s  B i ldung ana log zu Ab lagerungs bed ingungen e i n e s  E p ikon t i 
nenta lme e r e s  a n z u s prec hen . 
Wegen d e s  F e h l e n s  s trati graph i s ch verwertbarer Fos s i lien i s t  die 
Au f e i nander f o lg e  der oben ange führten S e r i e n  als e i ne r e l a t ive 
b zw. prostra t ig raph i s che au f z u f a s s e n . Grob s tr a t igraph i s ch las s en 
s i c h  nur d i e  Vu lkan i te und d i e  Ser i e  der H angendquar z i te verwer
ten . Der Qua r z porphyrvu lkani smus i s t  der s aa l i schen P h a s e  der 
var i s z i s chen Geb i rg s b i ldung z u z uordnen. D i e  Hangendquar z i te 
s ind d a s  Ergebn i s  der eotr i a s s i s chen Tran sgre s s ion ( obe r s te s 
P erm/ S ky t h) . 

Z ur Geo log ie d e s  Spannage lhöh len s y s tems und d e s sen n äherer 
Umgebun g  ( Z i l l er ta l ,  T i r o l) 

von Erne s t  J acoby 

( I nns bruc k , 197 8) 

Das Spann ag e lhö h l e n s y s t em bef indet s i c h  im j u ra s s i s chen Hoch
s tegenk a l kmarmor der S c h i e f e rhü l le des we s t l i chen Tauern f en s ters 
( we s t l icher T uxerhauptkamm , T i ro l) . Es be s teht aus der Höh le 

b e im S pann age l haus ( 25 2 1  m ü.d.M.) und der Spannag e lmündung s 
hö h le ( 1 9 80 m ü.d . M . )  und e r s t reckt s i ch s ü d l i c h  von H i n tertux 
( 1 500 m ü.d.M . )  im Tuxerta l , e i nem Se itenta l d e s  Z i l l e r t a l e s , 

un terhalb d e s  vom O lperer ( 347 6 m ü.d . M.) k ommenden G l e t s che r s  
( Ge f rorn e-Wand - K e e s) . Das g e s amte Geb i e t  s üd l i c h  v o n  H in t ertux 

b i s  z um Gef rornen-Wand-Ke e s  i s t  z ur Z e i t m i t  1 6  k a t a s te rmä ßig 
e r f a ß ten H ö h l e n  T i ro l s  höh l enre i c h s t e s  Geb i e t , und d i e  Höh le 
be im S pannag e lhaus ist m i t  e i ner der z e i t igen Gesamt länge von 
ca . 2000 m und e inem Ge s amthö henun ter s ch i ed von ca. 240 m d i e  
l äng s t e  u n d  t i e f s t e  Höh l e  von T i ro l .  

D i e  Hauptur s a c h e , daß s i ch d i e s e  Höh l en sowie we i tere K a r s ter
s che i n ungen ( Karr en , Dol inen und u n te r ird i s che E n twä s s e rung) 
im Hochs tegen k a l kmarmor ( über 90% G e s amtkarbon atgeha l t) bef in
den , ist au f d i e  spe z i e l le Tek ton i k  d e s  Geb i e t e s  z ur ü c k z u führen. 
Das Au sma ß der Höh l en i s t  haupt s ä ch l i ch durch G l et s ch e r s chme l z 
wä s s er bed ing t , wob e i  j edoch e ine primäre Korr o s ion d i e  K l ü f te 
und Fug en zu Spa l ten erwe i t e r t  ha t .  D i e  für d a s  im Geb i e t  he rr
s chende hocha lpine K l ima r e l a t i v  i n ten s i ve S i n terbi ldung i s t  
hö c h s twahr s che i n l i c h  während d e r  postg l a z i a len Warm z e i t  ents tan 
d e n  un d i st a u c h  z ur Z eit noch te i lwe i s e  a k t i v . 

Das Spannage lhöh l e n s y s tem i s t  g e o log i s ch s e hr j ung - k aum ä l te r  
a l s  präwürm - und i s t  hö chs twah r s c he i n l i c h  e r s t  s ub - b i s  po s t 
g l a z i a l  n a c h  d e r  Würmvere i s ung e n t s t anden. D i e  Tuxbachk l amm 
s owi e d i e  S c hraube n f a l l hö h l e, die n i cht i n  gene t i s chem Z u s ammen-
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hang mit dem Spannage l hö h len sys tem s tehen , sind ziem lich sicher 
nach der Würmvereisung en ts tanden . Der Hoch s tegenk a lkmarmor i s t  
ü b e r  das k ar ti er te Gebiet hinau s a l s s e h r  verkar s tungs fähig e s  
G e s t ein z u  berücksichtigen . 

Die j ungtertiären bis p l eis t o z änen Ab l agerungen im Nord o s ten 
d e r  I n s e l Rhodos (Griec hen land) 

v on Barbara Poporou 

( I n n s bruc k , 1 97 8) 

Die v or liegende Arbeit b e f a ß t  sich mit den p lio- p l ei s to zänen 
Abl agerungen im Nord o s t en der I n s e l  Rhodos . Sie hat z um Zie l , 
ein e n  Überblick ü ber die Fauna die ser S edime n te z u  geben und 
die Mög lichkeit , ein e s t r a tig raphische G liederung mit Hi l f e  
v on ben thonischen und p l ank toni schen For amini fe ren z u  prü fen . 

An den An f ang der Unter suchungen werden Beobachtungen über die 
Ge o l ogie von Rhodo s  ge s te l l t . Die ein z e lnen S c hichten , au s denen 
die un tersu chten S c h lämmproben en tnomme n wurden , werden be s chrie
b en . Nach den Fo ramini f erenb e s timmungen sind P lio zänge s t eine im 
N o rd en und O s ten der I n s e l  wei t verbreite t .  D a s  ä l tere P l eis to
zän ist vie l leicht durch Ka lke , sicher dur ch Sands tein e , S ande , 
Ton e und Merge l ver treten . 

Bei den Foraminif e ren e n t spric h t  d e r  p l anktoni s che An tei l  quan
tit a tiv wenig e r  dem benthonis chen . Die mei s ten der be s timmten 
p lanktonis chen Ar ten l eben heute in Breit en , .die den gemäßig ten 
bis sub tropi s chen K lima z onen angehören . 

Beme rke n swe r t  i s t  hier vor a l lem da s E r s cheine n  von Hyalinea 

balthica und Globi gerina calida. E r s te re Ar t i s t  unsicher , ob 
P lio-P l ei s t o zän , die zweite Ar t (Gl. calida) i s t  siche r P leis to
z än. 

Bei den Meg a f o s si lien s te l l t  M .  Z ACCARIA ( 1 96 8) nach Un ter suchu n 
gen im NE-Tei l  v on Rhod o s  die A r t e n  Pecten jacobaeus u n d  Chlamys 

(Peplum) i nflexa in s P l eis to zän . Die F r age der Gre n z sic herung 
P lio-P l eisto zän b l eibt damit nach wi e vor of f en . 

Im s y s tema ti s c hen T ei l  der Ar beit werden 69 Ar ten benthoni s cher 
und planktoni s c he r  Foraminif eren behande l t ; z u s ä t z lich k onnten 
acht Formen nur g

'
a t tung smäßig bes timmt werden . 

Bei a l l en Arten wir d  ein e au s führ liche Synonyma lis te ange führ t .  

Ein e Be s c hreibung d e r ;Gehäu s e , Beme rkungeti ü ber Unt e r s chiede z u  
ähn lichen Formen , An gaben ü b e r  die Grö ß e  und Tabe l l en d e r  Häu fig 
keit der ang e f ühr ten For aminiferen werden gegebe n . 

Der grö ß te T ei l  der -be s timmten Ar ten wird abgebi l det . 
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Roh s t o f f k ar t i erung und Ge f a hren z onenp l anung im 
K lo s te r t a l  (Vo rar lbe rg) 

von Geor g i o s  P e t r i d i s  

(Inns bruck , 1 97 8) 

D i e  Grund lage der Roh s t o f fk ar t i erung b i l de t  d i e  E r s t e l lung e i ner 
geo log i s chen Karte . E s  wu rde b e s onde r s  au f d i e  genaue Abg ren zung 
a n s tehender Fe l s - und Lockerma s s e n  We rt ge legt . 

Au f s trat igraphi sche P r ob leme konnte n i cht e i ngeg angen werden . 
D i e  U n te r s che idung der G e s t e i ne e r f o lg t e  s te t s  rein l i tholog i s c h . 
D i e  dur c h  d ie Karti erung g ewonnenen Ergebn i s s e e r l auben e in z um 
Te i l  neuar t ige s B i l d  der te k t on i s c hen Ve rhä l tn i s s e  (F a l ten- und 
S chuppenbau , große ü ber s ch ie bungswe i te n) . Gefüge kund l i ehe 
Arbe i t smethoden wurden be i tekton i s c hen De ta i l f ragen z ur H i l f e  
ge z oge n .  We i t e r s  wurden i n  d e n  Ge s te i nen d e s  Alp i nen Mu s c he l k a l 
k e s  b i s  e i n s c h l i e ß l i c h  im H aup tdo l om i t  Prof i l e aufge nommen und 
Pe trograp h i s che und geochem i s che Ana ly s e n  durchg e f ühr t .  

D i e  Ergebn i s s e  s i nd besonde r s  f ür d i e  Z ement indu s tr ie von großer 
Bedeu tung , denn e s  z e igt s i c h , d a ß  im K lo s te r t a l  ans tehende 
k a l k a l p i n e  Ge s t e i n se i nhe i ten sehr woh l a l s  Z eme ntroh s tof fe 
gee ignet wären . D i es be z ieht s i ch nur a� f die geochem i s ch-mine
r a l og i s che E i gnung . E s  wurde auf d e r  Ba s i s  der geo log i s chen Kar 
t i erung und der petrographi s c hen und geochem i schen Ana lysen auf
bauend e ine Roh s to f fkarte an ge f e r t ig t . Für d i e Beurte i lung von 
Ge fahren z onen war d i e  genaue Bes chre ibung und S y s tema t i s i e rung 
der Wi ldbäche und Be schre ibung der Rut s c hungen , S a ckungen und 
Berg s tü r z e  w i c ht ig . 

D i e  Lockerma s s en d e s  Arbe i t sgeb i et e s  wu rden e iner genauen Kar
t i erung unter z oge n ,  we i t e r s  d i e  Kubaturen berechne t .  Im Labor 
wurden Korngrö ßenana lysen d u r c hg e f ührt . Die dabe i gewonnenen 
E rgebn i s se s ind für den Bau d e r  Ar lberg s t r a ß e  (S chotterentnahme) 
von Bed eutung . 

S c h l i e ß l i c h  wurde e ine hydrog e o l og i s c he Karte e r s te l l t , d i e  
säm t l i che Que l len d e s  Arbe i tsgebiete s au f z e ig t . 

Mikrofa z i e l l e  und mikrofaun i s t i s che Unte r s uchungen a u s  
der P e rm/Tr ia sgren z e  i n  Nord i ran ( Z e n tra le l bur z) 

von Moh s e n  Le s s ani 

( I n n s br uc k , 1 979 ) 

Im Z u ge der am I n s t i tu t lau fenden we l twe i ten Untersuchunge n , 
d i e  P e rm/T r i sg r en z e  be tre f f end , wurden im An s c h l u ß  an d i e  wahr
s che in l i ch e i n z igen lücken l o s e n  P ro f i l e  der We l t  i m  Raum. Abad e h  
u n d  D z hu l f a  (Z entr a l- u n d  N ordos tpers ien) , denen e i ne e i gene 
D i s s e r ta tion gewidme t war , nun auch die i n  ver s c h i edenen Ge b i e-
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ten P e r s i e n s  au f t r e tenden Oberperm i s chen und unter t r i a d i s c hen 
S ch i chtfo lgen e i ner f e i n s trat ig raph i s chen Ana l y s e  unter z ogen . 

Vor a l l em ging e s  darum , d i e S e d imentat ions lü cken auf z u z e i gen , 
d i e  s i ch n i cht immer in Form v on Verwi tterungshor i z onten ( Late
r i te , Bau x i te) z u  erkennen g e ben , s ondern auch j e ne z u  e r f a s sen , 
d i e  weder du r c h  E r o s i o n s d i s kordan zen , vor a l l em bed ing t durch 
Ve rkars t ung und ähn l i che E r s che inung e n , noch durch Winke l d i s 
k ordan z en gekenn z e i chnet s ind . 

A l s  Hauptun tersu chun g s e rgebn i s  hat s i ch herausge s t e l l t , daß d i e  
s tärksten S e d imen tat ion s unte rbre chungen wäh rend d e s  Oberperms 
a b l au fen , die Fe rmi Tr iasgren z e  h i ngegen doch e in e  r e l a t i v  kon t i 
n u i e r l i che S e d imenta t i on in F l achwa s s er au fwe i s t . D e r  F a z i e s 
wec h s e l  a l l er d i n g s  i s t a n  d e r  Fe rmi T r i a sgren z e  deut l i ch au sge
präg t , wobei vor a l l em der B i ogenrei ch tum unmi tte l bar vor E i n 
s e t z en d e r  T r i a s  rapid z urü c kgeh t , e ine E r s che i nung , d i e  auch 
bei den Be l l e rophon s c h i c hten der Süda lpen vö l l i g  ana log au f tr i t t . 

D i e  S c h i cht l ü cken innerha lb der Tria s s t e l l en s i ch e r s t  am E nde 
der Unter tr i a s , in den me i s ten Fä l l en im t i e f eren Te i l  der 
M i t te l t r i a s  e i n ; Ober tr i a s  f eh l t , könnte aber im basa len T e i l  
d e r  S hemshak- Fo rma t ion i m  Rang d e s  höh e ren Rhät s , d i e  tran s gre s 
s iv über d i e  t i ef e  Mitte l tr i a s  e i n s e t z t , enthal ten s e i n . 

M i t  d em e r s tma l i gen N a c hwe i s  e iner " e ch ten We r f ener Fa z i e s " 
( f a z i e l l und faun i s t i s ch vö l l ig m i t  den s üd a lpinen We r f enern 

ü b e r e in s t immend) i n  P er s ien ge lan g  es nun , d i e  We r f ener S che l f 
f a z i e s  m i t  e in i gen Un terbre chung en b i s  n a c h  P e r s i en z u  ver f o lgen . 

D a s  Ober perm und Unte r s kyth wu rd en in mehrere mikrofa z i e l l e  
Typen au fgeg lieder t ,  wobe i j eder d i e s er . Typen e i ne Au sdeutu ng 
h i nsi c h t l i ch der Ab lagerungsbed ingungen e r f uh r . D i e  m i t  d i e sen 
Un ter suchungen e inherg e hende mikrofau n i s t i s che An a ly s e  hat , abg e 
s eh e n  v o n  der s t r a t igraph i s chen Ve rwe rtbarke i t , a u c h  e in e  Re ihe 
pa lökolog i s cher P r ob l eme e i n er Lö sung nähergebracht und zum Te i l  
e n t s c he idend zur Abk lär ung e i n i g e r  e n tw i c k lung s ge schi cht l i cher 
Fr agen beige tragen . Im Vordergrund s tanden Conodon tenun tersuchun
gen , d ie durch j ene von Ho lothu r i en ergän z t  wurden . 

Verkar s tung d e r  Ka lkgebi e te im Go l f o  d i  Oro s e i , S ard i n i en 

von Axe l  Mah l er 

( I nns bruck , 1 979) 

D i e  Arbe i t  be f a ß t  s i ch m i t  d e r  Ver k a r s tung d e r  Ka l kge b i e te d e s  
ö s t l i chen Sard i n ien s im Go l f o  d i  Oro s e i . N eben e in ig en k l e inen 
i s o l ier ten Ka lkbergen l i egen h i er zwe i große K a l kkomp l exe , die 
z u s ammen ca . 500 Quadratki lometer umfa s sen . Der ö s t l i che Ka lk
kom p l ex w i rd vom Meer begren z t ,  im Wes ten trennt ihn e i n mehrere 
K i l om eter br e i te s T a l  vom zwe i t en Ka l kg e b i rg e . 

D i e  Abf o lge der me so z o i s c hen Karbonate beg innt m i t  me i s t  do lomi-
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t i s ch em Dogge r  und erre icht ihre grö ß te Mächt igke i t  im Ma lm , 
während Kreide nur s te l lenwe i s e ausgeb i l de t i s t . Da s germanotyp 
bean spruchte Me s o z o i kum tran sgred ierte über paläo z o i s che , z ule t z t  
be i d er var i s z i s chen Oroge n e s e  g e f a l t e te und g r an i t i s i e r te 
Ge ste ine . Im au sg ehenden P l i o zän dur c hdrangen Ba s a l te d a s  ö s t 
l i c he Ka l kgebirge . 

Be i d er obe r f läc h l i c hen Verkars tung wu rden ge s te insau fbauor ien
t i er te Kar s t e r s che inungen von obe r f läche nor ient i erten Kar st er
sche inungen unter s c h i eden . 

D i e  g e s te i n s a u f bauor i en t i er te n  Kar s t f ormen s ind vorwiegend an 
tekton i s ch geö f f n eten K l ü f te n  und Bankung s fugen ange l egt . K lu f t 
karren , P i tkarren , Trenche s ,  Sp l i t-Groovekarren und Mikrokarren 
s ind d i e  typ i schen F ormen . Unte r s ch iede in Chem i smu s und Poro
s i tät d e s  Ka lkg e s te in s  führen z u  Karren , die a l s  Groovekarren 
b e z e i chnet werden . 

Obe r f lächenor i en t i erte Kar s t f orme n we rden durch anorgan i s che 
und b i o l og i s che Ver kar s t ung hervorgeruf en . D i e  anorg a n i s chen 
Karren bi lden i hr en Forme n s ch a t z  unabhäng ig von dem G e s te in s 
au f bau au s .  
D i e  w i c h t i g s ten Formen s ind Ri l len- und Rinnenkar ren . Auc h  d i e  
b i o log i s che Verk a r s tung i s t obe r f lächenori ent ie r t . Durch endo
l i thi s c he Organ i smen , vorwiegend F l echten , wird das Ka l kge s te i n  
korrodie r t .  D i e s e r  ange l ö s te Ka l k  w i rd von Gas tr opoden b e im 
Abwe iden der zu den endo l i th i s chen F l echten gehörenden Algen 
abgera spel t .  Als Forme n e n t s tehen Roc k  Poo l s  und Napf karren . 

Neben Dol inen und ähn l i chen k lu f tor ient i e rten Kar s t e r s che inun
g en tre ten karäh n l i che H a l btr ichter a l s  e igene morpho l og i sche 
Kar stgro ß f orm au f .  

D i e  unterird i s che Ver ka r s tung i s t  g e s t e i n s au fbauor i e n t i ert . 
Hö h l engänge s ind me i s t  an großen K l ü f ten oder ent l ang der Tran s 
g re s s ion d e r  me s o z o i s chen K a l ke über var i s z i s chen Gran it ange
l eg t . 

P l io zäne Ba s a l te überdecken s t e l le nwe i s e  d i e  verka r s te ten meso
z o i s c hen Ka lke . In die Hoh lräume der Grotta del Bue Marino s i nd 
Ba sa l te e i ngedrungen und dor t e r s tarrt . D i e  Ba s a l te i n  der Höh l e  
z e igen Kar renf ormen , d i e  au f Ero s ion z u rückgehen . 

D i e  me s o z o i s c hen Ka lke s ind im oberen Ma lm a l s  Ri f f e  entwicke l t . 
H i e r  b i lde ten s i ch Spa l ten , d i e  Ansät z e  von Ve rkar s tung z e igen . 
D i e s e  Spa l ten wu rden von mar inen Sed imenten ausge f ü l l t , d i e au s 
d em Jura s tammen , so daß auch d i e  Spa l tenbi ldung und d i e  An sät z e  
der Verkar s tung i n  d i e s e Z e i t  f a l l en . 

I n folge e i n e r  s tarken Bruchtekton ik , d i e  m i t  dem angehenden Eo
zän e i nge l e i t e t  wu rde , und von nun an i n  mehreren tekton i s chen 
Phasen akt iv i e r t  wu rde , kam es z u  e i ner sehr au sgepräg ten Ver� 
kar s tung , d i e  b i s  heute andauer t .  

Während der g r oßen Reg re s s ion im Tyrrhen i s chen Bec ken an der 
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Wende Mio zän/P l io zän begann s i ch durch E in t i e f en der F lu ß täler 
und der bre i ten Gran i t s e nk e zwi s ch e n  d e n  beiden Ka lkkomp l exen 
d i e  heu tige Mor pho log i e  ab z u ze i c hne n . Eine l ebhafte Verkar s tung 
war ber e i t s  vor der Regr e s s ion im Gang . 

Am Ende der Reg r e s s ion , vor ca . 3 Mi l l ion e n  Jahren , ergo s s en 
s i c h  Ba s a lte über d i e  verkars teten mesozoi s chen Ka lke . Z ah lr e i che , 
h e u te noc h ak t i ve H ö h l e n s y s teme waren b e re i t s  d ama l s  vorhanden . 

I n  den wahr s c he i n l i c h  nac heo zänen Kar s t hoh lräumen wurden S e d i 
m en t e  terr igenen U r s prungs abge l ager t .  N eben ka l k i gen Höh l e n s e 
d imenten tre ten a l lochthone S ed imente S i l i ka t i s chen U r s prungs 
au f .  A l s  L i e ferge b i et d i enten die vom Me so zoi kum tran s gr e s s iv 
über lager ten var i s z i s chen Gran ite . Au ch Roterden m i t  Tonminera
l i e n  und Kar s t e r z e n , d i e  sich während feuchter K l imapha sen au s 
s i l i k ati s chem Ma ter i a l  b i ldeten , l i egen i n  z ah lr e i c hen Kar st
s pa l ten und Höh l en . 

Roh s to f f k ar t i er ung und Ge f ahren zonenp l anung im Au ßermen tafon 
und S i l ber tal ( Vorar l berg) 

von Sandor Bertha 

( I nnsbruc k , 1979) 

I n  geolog i s cher H in s i c ht b e f indet s i ch d a s  Ar be i t sgebiet im 
B e r e ich d er S e d imentg e s t e in e  der N ö rd l i chen Ka l k a l pen , wobe i 
G e s t e ine der T r i a s  we itaus vorhe r r s chen . N ac h  Süden a n s c h l i e ß end 
fo lgen a l s  näc h s t e  grö ßere Zone metamorphe S c h i efer , b e s te hend 
a u s  Feld spa tknotengne i s en , G l immer s c h i e f er n  und vere i n z e l t  au s 
Mu s kowtg ran i tgn e i s en , d i e  a l s  P hy l l itgne i s zon e ( -decke) be z e i ch
net werden . E s  hand e l t  s i ch um retrog rad me tamorphes A l tkr i s t a l 
l in .  

An d i ese m etamorphe P hy l l i tgnei s zon e s c h l i e ß t  s i ch ent lang deren 
Südrand das A l tkr i s ta l l i n  d e r  S i lvre ttadecke mit ebenf a l l s  meta
morphen G e s t e i n en an . An der ü be r s ch i ebungs bahn d e r s e lben s i nd 
d i e  Ge s t e i n e  my lon i t i s c h , s t e l lenwe i s e  sogar u l tramy lon i t i sch . 

Au f ihre E i gnung a l s  Roh s to f f e  wu rd en nur d i e  k a l ka lpinen 
G e s t e i n e  und deren Verwi tterungsbi ldungen untersucht . 

D a s Ergebn i s  d i e s er Ana lysen i s t  d i e F e s t s t e l lung , won ach unter 
d i e s en F e s t - und Lockerges t e inen des Au ße rmen ta fon s s i cher sol
c h e  s ind , d i e  a l s  Roh s to f f e  be sonde r s  im S tra ß enbau Ve rwendung 
f i nden könne n . 

S i e  s ind auch in em:::spre chend g
,roßen Me ngen vorhanden . 

E s  muß a ber be ton t werden , d a ß  besonders in den Lockerg e s te inen 
G i p s  in un te r s c h i ed l ichen Me ngen a u f tre ten kann und da ß auch 
e i n  vor hand ener höh erer Ton ge ha l t  d i e  Roh s to f fqu a l i tät h erab
s e t z t . 

D i e  vor l iegenden E rgebn i s s e  können daher nur a l s  Ü ber s i cht d i e -
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nen und mü ßten von Fa l l  zu Fa l l  durch S onde runtersuchungen 
ergän z t  we rden . 

D i e  Ge f ahrenbe re iche wurden in d i e s er Arbe i t  eben f a l l s unter
s ucht . Abg e s e hen von S c hne e l awinen und ör t l i cher Berg s tur zge
fahr s ind d i e �e i s ten Ge fahrenhe rde an Wi ldbächen und an durch 
d i e s e abge l agerten S chuttkege l gebunden . 

Tro t z dem z e ig t  s i ch auch im Monta f on ,  wie au c h  sonst in den 
Alpentä l ern , daß d i e  a l ten S i edlung sgebi ete durchweg s ge rade 
auf S chu ttk ege ln l iegen , d . h . , daß die s i cher s e hr naturve rbun
denen " Ur " - E inwohner gerade so lche a l s  s i chere S tandorte ange
s e hen haben . E ine E instu f ung d i e s e r  ura l ten S i ed lung s räume in 
Ge f ah renz onen von heute s te h t  dami t. in Widerspruch z u  s o l c h  a l ten 
E r f ahrungsg rund sät z en . 

Im Arbeitsge b i e t  s i nd j edoch d ie me i s ten der Ge f ahrenherde bere i t s  
ver bau t oder i s t  i h r e  Ve rbauung in naher Z ukunf t gep l ant . 

E ine abso lute S i cherung g egen n i c ht vorhe r s ehb are Ere i gni s s e , 
d i e  dur ch extreme k l imat i s che Bed ingungen und andere Urs achen , 
auch dur ch d en mode rnen Mens chen s e lb s t ,  hervorgerufen we rden 
können , i s t  kaum mög l i ch . 

Z u r  Mikro f a z i es der oberen We r f ener S c h i c h ten in den 
Süd t i ro l er Dolomi ten 

von Ade lbert H . B .  N i emeyer 

( Inn sbruck , 1979) 

Im Be r e i c h  der Süd t i r o l er Dolom i ten wurden an Hand von f ün f  
P r o f i l en d i e  " oberen "  We r f ener S c h i ch ten s ed imentalogi s c h  
be arbe ite t .  
Im Ge lände wu rd en auf f a l lende S c h i chtg l i eder w i e  ene rg iere i che , 
mit Sed iment s trukturen ver s ehene und k la s t i s ch bee in f lu ß te 
Sed imente z u  einem Korre lat ion sver s uc h  he range zogen . 
Au s den k a l k igen S e r ien konnten acht Mikro f a z i e s typen e r s te l l t  
werden , d ie man grob g l iedern kann i n  s c h l amm i g - k a l kige Merg e l  
a u s  ruhi gem Sed imen tat ionsm i l ieu , Fo s s i l s c huttkalke und Oo l i the 
au s Ab l agerung s be r e i chen mit hoh e r  S trömungsenerg ie , kalkig 
ge bundene S i l t- und S and s t.e ine , d i e  den s tarken Lande inf l u ß  
w i ed e r sp i eg e ln und z u l e t z t  D i smi k r i te , d ie e inem evapor i t i s chen 
Mi l i eu ent s tammen . We itere Rü c k s ch l ü s s e  au f S trömungsene r g i e  
können au s e ini gen Det a i l be s chreibungen. der Mikro f a z i e s g e zogen 
werden . E r o s i ons hor i zonte , au tochthone und a l lochthone Mu s che l 
pf l a s te r  sow i e  Sequenz be r e i ch e  und S e d imen t s t rukturen deu ten 
auf unt er s ch i ed l i ch e  S trömung s inens i tä t . Das Au ftre ten von 
Temp e s t i ten i s t  wahr s che in l i ch . 
B l e ig l anzverer zungen in pyr i t r e i c hen Sed imenten we i s en au f e in 
redu z i er ende s Mi l i eu hin , wobe i d a s  B l e i  mög l i cherwe i s e  aus 
au fgear be i t e ten permis chen Quar zporphyren s tammen könnte . 
Mi t den nur an wenigen Punk ten g e f undenen Conodonten k ann man 
d i e  bearbe i te ten oberen We r fener S c h i ch ten größ tente i l s  z ur 
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v i e r ten von STAE SCHE ( 196 4) ge f orde rten Conodontenzone s t e l len , 
wobe i de ren höch s te r  Abschn i t t  m i t  Polygnathus gardenae be legt 
werden konnte . In e inem ein zigen Fa l l  wur de mi t dem Fund v on 
Hadrodontina aequabi li s d i e  dri tte Conodonten z one ange schni t ten . 
Da s·Mas s e nau f t r e ten der Conodon ten , o f t  in Verb indung m i t�Ophiu
r en s k e l e tte l ementen , w i rd au f F r ach ts onde rung z urückg e f ühr t .  
Spi rorbi s ph lyctaena i s t  r e ichl ich vertre ten und wurde d e s h a lb 
auf ihre Ve rbrei tung hin unt e r s ucht . 

D i e  im Wer f ener F lachs che l fmeer ent standenen Sed imente ent s tammen 
d em subt ida len Bere ich in Ve rbindung mi t e inem au sgeprägten 
Re l i e f  d e s  Me eresbodens . I n  wann enfö rmigen Ve r t i e fungen bi lde ten 
s ich sch l ammige Sed imente , währ end Fo s si l schu t t  und O o l i the au f 
s trömung s inten s ivere Hoch l agen h inwe i s en. Nur regional verbre i 
t e te Evapor i te deu ten a u f  Sedimen t a t i on s bere iche , die mö g l icher
weise durch Ooid s anddühen von d e r  Wa s s e r z i rku l ation abge sch l o s 
sen waren . 

Ma s s enbewegungen an Wi ldbächen in O s t tirol 
( E ine ingeni eurgeologi sche Ana l y s e  im Raum 

der nörd l ichen Schobe rgruppe) 

von He inrich Winkler 

( Inns bruck , 1979) 

Vorau s s e t z ung für d i e  Bearbe i tung von Mas s enbeweg ungen im Raum 
v on K a l s  am Großg l ockner war e ine geologi sche K a r t i erunq im 
Maß s tab 1 : 10 000 , d i e  we i t  über das e igen t l iche Ein z u g s g e b i e t  
d e r  Mas s enbewegungen d e s  L e s ach ta lbe r e iche s h inau s g i n g . Den 
Schwerpunkt der Arbe i t  b i lde te der Ta l z u schub am Le s achbach . 
Ü be r  d i e s e n  Schwe rpunkt h i nau s wurd en a l l e  ingenieurgeo log i sch 
wichtig en P arameter e r f aßt und i n  e iner Erosion s - b zw .  geotek
t on i schen K arte im s e lben Maßstab darge s te l l t .  Für den Schwe r
punk t "Ta l z u schub" wu rde e in überbl ick übe r die bi she r i ge L i t e 
r a tur z u s ammeng e s te l l t ,  womi t der Rahmen für d i e  Bear beitung 
d e s  Ta l z u schube s am Les achbach ge geben war . Der Ta l z u schub am 
L e s achbach be s i t z t  e ine L änge v on 2250 m ,  e i n e  Bre i te von 10 50 m ,  
e ine Höhe v on 6 60 m , 3e i ne T i ef e  b i s  etwa 200 m und e ine G e s amt
ma s s e  von 100 Mi o .  m . Im Hangenden ist s e ine l i s trische Abr iß
f l äche au f der we s t l ichen S e i te an das S tre ichen der we ichen 
G l imm e r sch i e f e r  angelehnt , der z en t r a l e  und ö s t l iche T ei l  hat 
s ich vom An ste hend en l o s ge l ö s t . Im L i eg enden dür f te e ine S ackung 
info lge g l a z i a le r  U -Ta l b i ldung aus lösend e s  Moment gewe sen s e in , 
wodu rch s ich der hangende Bere ich b i s  heu te um e twa 250 m abge
s e t z t  hat . D i e  Ba s i s  d e s  Ta l z u schubes hat b e i  d i e s e r  Bewegung 
den Le sachbach im Mete r z e hnerbere ich über f a hren , s o  daß d a s  
Bachbett angehob en und zum Gegenhang ged räng t  wurde . D a s  i n  
d i e s em Ber e ich vö l l ig au fge l ö s t e  T a l z u schubma te r i a l  bi ld e t  
dabe i e i n e  eros i on s an f ä l l ige , n i cht verbaubare Bach s oh l e  s amt 
weitreichend en U f e ranbrüchen . D e r  großräumig e T a l z u schub am 
Le s achbach wurde e iner geologi schen , tektoni schen und f e l sme-
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chan i schen Ana ly s e  unter z ogen ( E r f a s s ung phys i ka l i scher P arame
te r ,  tek ton i sche An a ly s e  in Form von Gefüged iag rammen da rge
s te l l t ,  bod enmechani schen Untersuchungen des vö l l ig au f g e l ö sten 
T a l zuschubma te r i a l s  sow i e  hydrogeolog i sche E i n f lüs s e  und Berech
nung e i ner Ma s s enbi l an z ) . Daraus ergaben s ic h  fo lgende wich t ige. 
Te i l a spekte wie e ine ge s te i n s - und ko rngrößen unabhäng ige ( zwi
schen G l immer sch i e f e r  und Hornb le ndeg l immerschi e f e r) g l e ichb l e i 
bende Scher f e s t i g ke i t ,  i m  Ba s i sbereich i n f o lge s t ärkerer Durch
bewegung mehr Fe i nkornan te i l e und e i ne we sent l ich ger i ngere 
Wa s s e rdurch l ä s s i gk e i t . We iters i s t m i t  der Au f locke rung e ine 
Va lums z unahme der T a l zu schubma s s en und e i n Porenvo lumen d e s  
Ta l z u schubma te r i a l s  v o n  1 3, 2% b i s  2 1 , 2% verbunden . D i e  Ta l zu
schubma s s en s i nd daher be i höherem Wa s s ergeha l t  für Bewegung 
und Eros ion s e hr anfä l l ig und s t e l len som i t  d i e  Haup tma s s e  d e s  
Le s ach bachg e schiebe s . E i n e  bau l iche Sohles icherung ( S ta f f e lu ng) 
i s t  im Ber eich d e s  Ta l z u schubes wegen der Ta l z u schubbeweg ung 
n icht mö g l ich . E i n e  d irekte S a n i eru ng des Ta l z u schubs i s t n ich t 
mög l ich . L ed ig l ich f l ankier ende Maßn ahmen w i e  Ab l e i tung d e s  
Wa s s e r s  au s dem Herdbe r e ich s owie d i e  Err ich tung e i n er 5 0  m 
hohen Ge schieberückha l te sperre , um das Eros ionsn iveau anz uheben , 
können d i e  Au swi rkungen d e s  T a l z u schubes mi ldern . S i e muß an 
e i ner fre ige l age r ten ( e rod ier�en) F e l s r inne err icht e t  werden , 
dam i t  das abzu l agernde Ge sch iebe sowoh l e i ne An hebung d e s  Bach
n iveaus a l s  auch e i n na tür l iches Wider lager für den T a l zu schub 
bewi r k t . Sehr wah r sche in l ich wird auch d i e  Gefahr des Ta l zu
schube s e twa s e i ng e schränk t , z uma l die T i efeneros ion d e s  Wi ld
b ache s we g f ä l l t  und dami t e i ner Ver s te i lung im un teren Bere ich 
d e s  T a l z uschubes entgegengewirkt wird . Au f lange S icht nimmt 
d am i t  d i e Ge f äh r l ichke i t  de s Wi ld bache s  ab . 

Z u r Geolog i e' d e s  B lühn bach t a l e s  ( S a l z burger Ka lka l pen) 

von Thorna s D i ehrn 

( Inns bruck , ·  1 979 ) 

P hotogeologi sche Interpr e t a t i on hat s ich du rch d i e . s t arke Bewa l
dung , die gr oßf l ächige Bed eckung du rch Mor änen und Schu t t f l ächen 
und durch den Mi tte lgeb irgscharakter im vorderen B lühnbachta l 
z u r  E r s te l lung e in e s  geolog i schen Ge s amtbi ldes a l s  n icht we i
terfü h rend erwi e s e n . 
E i ne umf angreiche Begehung m i t  d a z ugehör i ge r  Karti erung korr i 
g i e r t  und erwe i t e r t  d a s  b i s he r ige Wi s sen über d a s  B l ühnbachta l .  
Dabe i wurde d a s  Au f t r e te n  der Ha l l stätter G e s t e i n e  im vord eren 
B lühnbachta l sowoh l tektoni sch a l s  auch s tr a t igraphi sch a l s  
Be s t a nd te i l  d e s  T i ro l ikurn s e i ng eordnet . 
E i nen we iteren Te i l  der D i s s e r t a t ion b i ldete d i e  He rau s s te l lung 
der te k ton i schen Schuppen arn B l ühn tegg zug mi t der Erkenntn i s , 
d aß schwar ze Sch i e f e r  vorn Typu s Re ingrabener Sch i e f e r  in den 
un teren Ber e ichen des Gu te n s te i ner Dolom i t s  an tektoni schen 
Bewegungs z onen auf tre ten . 
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NACHTRÄGE 

Geolog i e  d e s  Ve z z ano-Te r l ago-Ge b i etes 
( P rovi n z  Tr i ent/ I ta l ien) 

von D im i t r io s  T so l ak i s  

( I nn s bruck , 1970) 

D i e  ä l t e s te Ab lagerun g  im Arbe i t sg e b i e t  i s t  d e r  Sch l erndolomi t .  
D a s  Lad i n  i s t au s k r i s t a l l i n i schen , f e in- b i s  mitte lkörnigen , 
h e l lgrau en Dolom i ten , d i e  durch Z u nahme der Sch ichtmäch tigke i t  
i n  e i nen grü n l ich z ucker kör n igen Dolom i t  übergehen , z u s ammenge
s e t z t .  

D a s  Karn be steht au s gut ge sch ichteten , h e l l- b i s  dunke lgrauen 
ton igen Do lomiten und au s den f e in schichti gen rot- grünen Do lo
m i tmerge ln . 

Der Hau p tdolom i t , wic h t i gs ter F e l sbi ldner im E t schbuchtgebirge 
m i t  s e i n e r  Lad i n - K arnbas i s , ist e i n  he l l- bis dunkelgrauer , 
m i t te l kör n ig er , kr i s t a l l iner Do lomi t .  

D i e  Rhä t schich ten im Kar ti erungs gebiet f e h l e n , s i e  könnten aber 
do lom i t i s i e r t  vorhanden s e i n . 

D i e  Lia ska lke s ind von der Umge bung T r i e n t s  b i s  z um Ga z z a zug 
v erbre i te t . Ihr u n terer Teil be s teht au s s tark kompak ten grauen 
K a lken , im Han genden werden sie a l lmähl ich h e l l er und s ind s te l 
l e nwe i s e  oo l i th i sch . Sed imentc log i sche Unter s uchungen we i s en 
au f , da ß zur Z e i t  der Ab lager ung s tarke Wa s s e rbewegung s t attge
funden hat . 

D a s  Ma lm b e s teht a u s  roten , mikr i ti sche n , we l l ig-kno l l igen K a l
k e n  d e s  Ammon i tico ro s so und den he l lge lb l ich b i s  rö t l ichgrauen 
h ar ten K a l ken des T i thon s . 

Der B iancon e i s t  e in he l l - b i s  dunk e lgrau e r , por ze l lanar t i ger , 
d ichter Ka lk , m i t  oder ohne Hor n s te in . N ac h  der Mi krof auna 
r e icht das A l ter des B i ancon e von Gau l t  b i s unte r e s  Senon. 

D i e Scag l i a  be s t eht a u s  ro ten , sandigen K a l kmerg e ln und hat 
s e noni sche s Alter . 

D a s  Altter t i är i s t  aus den s a nd igen , grünen , merge l i gen K a l ke n , 
d i e  t e i lwe i s e  schwa r z e  K i es e lg e l e  f ühren , und aus d en Nummu l i 
tenka lken z u s ammen g e�e t z t .  

Ri ß - Würm interg l a z i a l e Ab lagerun gen , br ecc iö se Bi ldungen, s ind 
b e i Cad ine a u f g e sc h lo s s en . 

D i e  Würmmor änen e n t h a l ten Lehm , ebenfa l l s  große und kleine 
gekr i t z te G e sch i ebe a u s  K arbon atge s t e i nen. Die Krista llinkompo-

22 



nenten treten s tark z u rück . 

Der tektoni sche Bau d e s  Arbe i t sgebie t e s  i s t  j ud ikar i sch , d . h. 
a l l e  Haup t s törungen s tre ichen NNE-S SW und f a l len nach W e in .  

P a r a l l e l  zur Jud ikarien l in i e  l ä u f t  d i e  Hau p t s tö rung P agane l la
l inie . Sie s t r e icht 50° NE und f ä l l t nach NW mit ca . 40° e in . 

P a r a l l e l  zur P agane l l a l inie l äu f t  d i e  Ter lago l inie . Ferner tr e
ten and ere s e kundäre S tö rungen auf , d ie d a s  g l e iche S treichen 
w i e  d i e  P agane l la l inie haben . 

E s  g ib t  B-Ach sen , d i e  in E - W- Richtung s tre ichen und B-Achsen , 
d i e  N E - SW s t r e ichen . 

Das An i s  d e r  O l anger Dolom i ten ( S ü d t i r o l) 

von Ra ine r Brandner 

( Innsbruck , 1970) 

Au s gehend von d en hervorragenden Unters uch ungen P IAs (1937) 
wu rd e das An i s  der O langer Do lom i ten nach f e ins tr a t i g r aphischen 
und mikrof a z i e l l en Ge s ich t s punk ten neu bearbe itet und e ine 
Fa z i e s ka r t i e rung vorgenommen . 

Darau s ergaben s ich d r e i  lateral ve r z ahnende und s ich z . T .  über
l agernde Großf a z i es räume : e ine &chwe l l en f a z ie s  mit e iner r e ichen 
D i p l oporenf lora , e ine Beckenf a z i e s und e ine kü s tennahe F l achwa s 
s er f a z i e s . 
Unbekannt war b i s her im Ani s  d e r  S üda lpen d i e  En twick lung e ines 
Ri f f e s . D i e s e s  wurde nur z u  e inem ger ing en T e i l  ans tehend ange 
tro f f en . D e r  zentr a l e  R i f fbere ich m i t  d en v3r sch iedens tartigen 
B i o zöno sen i s t  in den ö f t e r s  mehrere 1000 m großen Ru t schb lök
ken erhal ten geb l i eben . Be i den r i f fbauenden Fos s i l i en hand e l t  
e s  s ich g roBte i l s  u m  bi sher unbekannte Formen . E ine neue 
S p h inc t o zoen f am i l ie wird be schr i eben . 

M i t  d en Rut schb löcken und den d r e i  ver sch i edenen K ong lomerat
hori z·on ten , die vom An fang d e s  Ani s  bis ins Unt e r i l ly r  re ichen , 
s teht e ine s y snsed imentäre Tekton i k  in Z u s ammenhang , d i e f ür 
d i e  l ateral und ver t i k a l  s o  s tark wech s e lnde S e d imentat ion und 
d i e  großen Mäch t i gke i t s un te r sch iede verantwor t l ich gemach t wird . 
A l s  s tä r k s te Au swir kung d i e s er s yn s ed imentären tek toni schen 
Bewegungen i s t d i e  unte ri l ly r i sche Ve r landung im W des Arbe i t s 
gebie te s an z u s e hen ; d i ese w i rd durch e ine re iche Fährtenf auna 
( u . a .  Chiroterium) be legt . 

Unter den s pe z i e l l en Unt e r s uchungen i s t  be sonde r s  d i e  D i p l opo
renver te i lungs ana l y s e  hervor zuheben , aus der s ich e ine deut
l iche F a z i esabhäng igke i t  versch iedener D ip l oporen erg ibt . 
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Das Ani s  der P ragser Dolom i ten ( S üdt i ro l) 

von T h i lo B ech s t ädt 

( Innsbruck , 1 97 1 )  

D i ese Arbe i t  baut · auf den h ervorr agenden Unt e r s uchungen P IAs 
auf ( 1 9 37) . Das An i s  der P ragser D o lom i ten wurde e iner mikro
s t r a ti g raphi schen und m i k r ofa z i e l l en Unter suchung un ter z ogen , 
auch wu rde e ine F a z i e skar t i erung v orgenommen . 

H i e r a u s  wu rden ver schi ed ene Fa z i es räum e  erkennb a r : 

1 )  d ie landfe rne , b i o s tromartige D i ploporenfa z i e s  d e s  S a r l 
L angkofe l ge b i e te s , 

2 )  d i e  Beck enfa z i es im P ragser Raum , d i e im oberen P e l son we i t  
nach W vor s t i eß ,  

3 )  e in e  Schwe l l enfa z i e s  e iner s ta r ken D ip l opor enentw ick lung , 
die a ber , zum Un t e r schied vorn S ar lkofe l ,  we s ent l ich l and
näh er war und d e s h a l b  h äufi g  s tark von T on verunr e inigt i s t . 

D e r  Obe r e  S ar l do lom i t  d e s  S a r lkofe l s  konnte e r s tma l s  unte rg l i e� 
der t we rden , e in g rößerer kal k ig e r  Ante i l  wu rde ausge schi ed�n 
und wi rd a l s  " Hauptd i p l oporenk a l k " be z e ichn et . 

B i s l ang unbekannt wa r d i e  Au sbi ldung e ine s an i s i schen Riffe s ,  
d a s  in me inem Arb e i t s gebiet j edoch nu r im un teren P e l s on in 
e r s ten Ans ä t z en auft r i t t  ( Kühwie s enkopf) , im Unte r i l l yr nur 
mehr in Ru tschb löcken , den C i p i t k a l ken ver g l e ichbar , vor l i egt . 
BRAN DNER ( 1 970) be sch r e ibt j edoch a u s  den O l anger Do lomi ten 
unte ri l lyr i sche Au s l äufer e ines Riffkomp l ex e s . 

In den Ru tschb löcken fand s ich auch e ine neue Sph incto zoenfa
m i l i e ( O l angocoe l i idae) , d i e  in e iner geme ins amen Arbe i t  m i t  
R .  BRAN DNER ( 1 970) be schri eben wu rde . 

M i t  den Ru t schb löcken und K ong lomerathor i z on ten , d i e  vom Beg inn 
d e s  Ani s  an bi s ins Unter i l ly r  r e i chen , s t eht e ine s ynsed imen
t ä re Tek ton ik in F orm v on He bung s - und Senkung s bewegungen , v i e l
l e icht auch Br üchen , in Z u s ammenhang . 

Unter den s pe z i e l len Unte r s uchungen · i s t be s onders d i e D i p l oporen
v e r t e i lung s ana l y s e  beme r kenswe r t , au s der s ich e ine d e u t l iche 
Fa z i e s abhäng igke i t  e inz e ln er D i p loporeng ruppen e r g i b t . D i e  
"Gy t t j a " verhä l tni s s e de s Beckens w i e  auch Druck lösungen bewirk
ten die Ent s tehung von Kno l lenka l ken , d i e  i n  e inem e igenen 
K ap i te l  au sführ l ich behande l t  wurden . 

Au s der detai l l i e r t  r e kons tru i erbaren P a läogeographie i s t  e s  
a uch mö g l ich , d i e  i m  Ladin kommend e  Fa z i e sheterop i e  vorau s z u
s ag en . 
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Geolog i e  d e s  Gebietes S tenico-T ione 
P rovin z T r i ent - I ta l i en 

von Pav l o s  T s amant ou r id i s  

( Innsbruck , 1 97 1 )  

Morpho logi sch z e ig t  das unt e r s uchte Geb i e t  zwe i  ver sch iedene 
E inhe i ten : den durch j unge geo log i sche Ere igni s s e  bed ing ten 
Verlauf d e s  T a l e s  und der T a l f orm der S arca ( Beck en von T i one) 
sow i e  die Mu lde von S ten ico . 

D a s  E ros ions becken von T i one s t r e icht E -W und i s t  mi t po s tg la z i 
a l em T e r r a s s enschotter aufge f ü l l t . D i e  Mu l de von S ten ico s t r e icht 
NNE - S SW und enthä l t  ä l tere interg l a z i a l e  Schotter ( Riß-Würm) und 
Re s t e  ehema l s  we i tverb re i te te r  g l a z i a l er Ab lagerungen ( Würm
Gr undmor äne) . 

A l s  s t r a t igraphi sch Ä l t e s t e s  t r i t t  im Au fnahmegeb i e t  d e r  Quar z 
porphyr a u f  m i t  se inen T u f f e inscha l tung en . I gnimb r i te tre ten 
z urück . 

Der Grödene r S and s t e in i s t e in roter b i s  grauer , g robkörnige r 
und quar z r e icher , in den t i e f e ren Schichten g l immerre iche r und 
f e inkö rniger S and s te in ,  der in den obe ren P a rtien s icher e in 
Au f a rbei tungs produ k t  ä l terer Sch ichten i s t .  

D i e  T r i a s  beg innt m i t  d em bun tg e f ä rbten ( grau , rot , braun) 
S e rvino- S and s te in , der den unte ren We r f ener Sch ichten ent s pr ich t . 
Mi t d em Z e l lenka lk ( porö s e , ze l l ige Ka l ke und Dolom i te m i t  
G i p s-Anhydr i t e inscha l tungen a l s  Ab lage rungen e ine s lagunären 
B e r e ichs) sch l i eßt · das S ky th ab . 

Da s Ani s  i s t  in unteren P a r t i en haup t s äch l ich d o l om i t i sch aus
gebi ldet . Darüber fo lgen Brachi opodenka lke ( m i t t l er e s  und obe
r e s  Ani s) . 

Lad ini sch- k arn i sche s A l ter hat der Sch l erndo lomi t :  e in he l lweißer 
bis grauer , gut gebank te r D o l omi t ,  me i s t  f o s s i larm , ö r t l ich m i t  
Ka lken wech s e l� agernd . I m  Gegen s a t z  z u  den S üd t i r o ler Do lomi ten 
f e h len vu l kani sche E inscha l tungen ode r Gänge ( m i t  e iner Au snah
me) . E in vu l kan i scher Gang wu rde nur an e ine r e in z igen S te �le 
( unte rha lb d e s  Mte . Durmonte) beobach t e t . Die son s t  we i t  ve r-

bre i te te k la s t i sche karni sche F a z i e s  konnte nirgends g e funden 
we rden . 

Der H aup tdo lom i t  ( Nor) i s t im l i eg enden T e i l  a l s  e in dunke l 
schwä r z l icher , b i tuminö ser Dolom i t  entwick e l t , d e r  i m  ganzen 
Un ter suchung s gebiet e inhe i t l ich i s t . In obe ren T e i len i s t  er 
e in rö t l icher , grauer Rhythmi t ,  manchma l gut gebank t . Im Gren z 
bere ich z um Rhä t  t r i t t e ine Wech s e l l agerung von Do loaphani ten , 
Lamini ten und Do loareno s i l t i ten auf , w i e  s i e  a l lgeme in e inem 
S e d imentationsr aum von unter subt idal b i s  hoch supra t id a l  ent
s p r ich t . 

Ge s t e ine , d i e  b i s her dem Rhät in vene t i ani scher F a z i e s  z uge rech
net wurden , s ind nach i hrer Mikrof auna eher a l s  L i a s  an z u s e hen , 
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au c h  die Meg a f auna we i s t  au f d i e s e s  Alter . 

D a s  untere Rhä t  tr i tt a l s  A v i c u l a  c o n t o r t a - H o r i z o n t  auf . E s  
l ä ß t  s i ch f e s t s te l len , daß das Rhät im we s t l i chen Te i l  d e s  
Gebi ete s z . T .  re� c h  an Fo s s i l i en i s t  u n d  s t är k er e , v o n  unten 
nach oben z unehmende ter r igene Bee i n f l u s s ung z e ig t . Nach O s ten 
hin nimm t d i e  L i e f er ung d e s  terr igene n  Mater i a l s  mehr und mehr 
a b  ( s iehe P ro f i le Arno lo-Cor t- Ri o  d ' A lgone ) . Es werden zwe i ver
s c h i edene S edimen t a t i on sbere i che angenommen : im W ein terr igen 
b e e i n f lu ßter , me hr l ag unär geken n z e i chneter Ab lagerungs raum m i t  
Mu sche l anhäufungen und s e s s i len Foram i n i f er e n ; i m  E d agegen 
t r i t t  das terr igene Ma ter i a l  stark zurück , e s  h e r r s chen haupt
s ä c h l i ch B i o s i l t i te und Dolom i te vor , ein H i nwe i s  auf e in e twas 
t i e f e res o f fen e s  S e d imen ta t i on s be cken . 

D a s  obere Rhä t  wird durch d a s  L i thodend ron -Ka lkn i veau und den 
Gren zdo l om i t  vertreten . Wie erwähn t , s i nd ab dem L ia s  z we i  
G ro ß f a z i e s r äume deut l i ch e rk ennbar : im vene t i an i s chen L i a s  
h e r r schen d i e  grau en Ka lke u nd Oo l i thka lke v o n  K a p  S .  Vig i l i o 
vor ( F l a chwa s ser ) .  Im l ombard i s chen L i a s  dagegen we i s t  e ine 
p e l a g i s che Fa z i e s  mit Rad iolarien u nd Fo rami n i fe ren au f e i nen 
t i e f eren , f re i eren Sed iment at ions raum h i n . 

D i e  oberen T e i l e  der Cma . S e r a , d i e  L .  T REVI SAN ( 1939 ) a l s  Dogger 
ange sehen hat , s i nd l i a s s i s chen Alters ( du r c h  Tr o ch a l i n a  a l p i n a  
LE UPOL D )  . _  I m  Bere i c h  der Va l Laon e  tr i t t  v on We s ten her er s tma l s  
z w i s chen d e n  Harn s t e i n l i a ska l ken e i n  H o r i z on t  grauer , oo l i th i 
s c he r Ka lke auf , d e r  vene tian i schen Fa z i e s  ent sprechend . 

Der Dogger i s t  i n  der lombard i s chen F a z i e s  dur c h  d i e  k ompakten 
Ka lke und K i e s e l s c h i e f e r  im Bere ich des Mte . S .  Mar t ino ve r tre
ten ; im Raum der vene tian i s chen Fa z i e s  fehlt der Dogger . 

Apty chenschi chten , Arnrnon i t i co ro s s o  u nd T i thonk alke e n t sprechen 
d e m  Ma lm . Der Arnrnon i t i co ro s so leg t s i c h  im B e r e i c h  der venetia
n i s c hen Fa z i e s  mit e in e r  S ch i cht lücke au f den L i a s , im Ber e i ch 
d e r  lombard i s chen Fa z i e s  l i egen te i lwe i s e  Ap ty che n s chi chten auf 
Dogger , te i lwe i s e l i egt Arnrnon i t i c o  rosso au f H orn s t e i n l i a s  auf , 
ü ber dem Arnrnon i t i c o ro s s o  f o lgen T i thonka l ke ,  d i e  ö r t l i ch aber 
auch f e h len können . 

D e r  Biancone ( un tere K re i de ) f e h l t  im O s ten de s Gebi ete s vö l l i g . 
Im We sten ( Mte . Brugno l i  und Mte . S .  Mart i n o ) d agegen e r re i ch t  
e r  e i ne e r s taun l i c he Mäch t i g k e i t  ( c a .  250 m ) . 

D i e  obere Kre ide ( S ag l i a  ro s s a )  i s t  charakte r i s i e r t  d u r c h  z i eg e l
r ote Mer g e l k a lke m i t  mehrer en Transgr e s s i on s - ( und ( ? )  Reg r e s 
s i o n s - ) kong l omer a thor i z on ten ( tu ronis chen A l ter s )  s üd l i c h  
S te n i co . D i e  S c ag l i a  ros s a  f ü l l t  t a s ch en f örmige E r o s i on s formen 
i m  L i a s  be i S ten i c o .  

D a s  Tertiär i s t  i n  der Mu lde von S ten i c o  durch p a l eo z än e  Me rge l 
k a l k e , eo z äne Ka l kmer g e l  und Nummu l i tenka l ke ver tre te n . Wi cht i g  
f ü r  das E o z än i s t  de r Vulkan i smu s , der i n  zwei ver s c h i edenen 
Ba s i s tu f f lagen au f tr i t t . 

T e k ton i k : Der tekton i s che Bau i s t  d u r c h  e ine Re i h e  um N - S  ver
l au f ende durchgre i fende S törun gen gekenn z e i chnet , an denen ört
l i ch die S ch i ch ten auch s t e i lge s te l l t  sein könn e n . Au f f a l l end 
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i s t ,  d a ß  d i e s e  bedeutenden S törunge n m i t  o f t  s e hr be trä c h t l ichen 
Ver s c h i ebungsbe träge n s ic h  n i cht in d i e  ter t i ären Ab lagerungen 
der Mu lde von S te n i c o  h i n e i n  verfo lgen l a s s e n , obwohl d i e s e  
S töru ngen , d i e  j a  auch das Tertiär rand l i e h untergre i f en , ohne 
Z we i f e l j ünger a l s  d i e  T e r t i ä r s chichten der Mu lde s i nd . 

Geo log i e  d e s  Ge b i e te s  von Eppan-Kal tern-Mende lp a ß  ( Süd t i ro l) 

von H e i n z  Georg Krämer 

( I nn sbruck , 1973) 

D i e  Ge s t e ins f o lge d e s  Geb i e te s  rund um d en Me nde lpaß beg innt 
m i t  dem perm i schen Qu ar z porphyr . 
Darübe r f o l g t  der Grödener Sand s te in . E r  ent h ä l t  P f lan z enres te 
und wi rd haup t s ä ch l i ch a l s e in ter r e s t r i s che s Seq iment ange sehen . 
E s  f i nde n  s i ch aber auch aquat � s c he E i n s c ha l tunge n . Er be steht 
i n  se inen t i e f s ten T e i len me i s t aus d i ckgehankten Lagen von 
ro tem bis gr auem Sandste i n . Nach oben h i n  werden merg e l ige Lagen 
z ah l r e i cher . 
D i e  Be l l erophon s c h i c hten werden durch dolomi t i sche und harte 
b laue , te i lwe i s e o o l i th i sche Ka lke ver treten . 
D i e  We r f e n er S c h i c h ten s ind im Liegenden dur c h  s andig-merge l ige 
Ge ste i ne vertreten , darüber fo lgen p l attige K a lke . Nach oben 
fo lgen bun t g e f ä rbte ( me i s t  r ote ) merge l i ge Lagen und K a lksand
s te ine . Das Hangende bi l de t  Z e l lend o lom i t . 
Der " Mu s che lka l k "  s e t z t  m i t  e inem Kon g l omer a t  e i n ,  übe r dem rote 
S and s te ine , bunte Me rge l u nd s c h l ie ß l i ch k no l l ige K a lke f o lgen . 
De r S c h lerndo lom i t  i s t  porö s - zuckerkörnig ausgebi ldet . Morpho lo
g i s c h t r i tt e r  i n  der S t e i lwand de s Mende lge b i rges s t ark hervor . 
D i e  Ra i b l e r  S c h i c hten s ind e i ne Ge s te i n s s e r i e  m i t  me rge l ig 
k a l k i gen Ge s t e inen , zu d e n e n  v i e l fach vorhe r r s chend vu lkan i s che 
kommen . Merge l ,  T u f f e  und T u f f i te überw i egen aber s tark gegenü
ber der nur rein ö r t l i c h  aufge s c h l o s s enen Lava ( Nones i t ) . 

Der Hauptdo l om i t  i s t  de r H aupt f e l s b i l dner d e r  Non sberger Abda
chung . Oft z e i g t  e r  e i ne gute Bankung . S e i n e  G e s te i n s f arbe we ch
s e l t  v on grau über he l lbraun bis z u  l i cht-g rün l i ch . S te l lenwe i s e 
s i e h t  er dem Sch ler ndo lom i t  s e hr ähn l i c h . Er i s t  d a s  j üngste 
im Ar be i t s g e b i e t  vorhandene Ge s te i n .  
Ab l age rungen d e s  Qua r t ä r s  s ind besonde r s  i m  Übe r e t s cher Geb i e t  
u n d  ö s t l i c h  von Fondo ve rbr e i te t . D i e  Terra s s e n s ed imente d e s  
ü be r e t s ch f ü l l e n  e in a l te s  E t s chta l . S i e we rden i n  d a s  R i ß /  
Würm I nterg l a z i a l  g e s te l lt . 
Darübe r l i eg t  d i e  Würmgr undmoräne . Am Fuß d e s  Me nde lg e b i rge s 
i s t  s i e  am mä c ht i g s ten . 
Der tekton i s che Bau im großen i s t  gegeben dadurch , daß der 
Mende lrücken der O s t s chenk e l  der großen Nonsberger Mu lde i s t . 
D i e s e  s tö ß t  im We s ten än ct i e Jud ikar i en l i n ie , längs der die 
E t s chbucht ( Süda lpen) nach R.  STAUB ( 1 949) rund 1 20 km gegen 
NNE vorges choben wo rden i s t . Di e sem Vor s chub s ind auch a l le 
S törungen im Arbe i t s g eb i et z u z uordnen . Dabe i treten d ie z ur 
Jud ikar ien l i n ie � para l l e l  lauf enden zurück und d i e  Quer s törun-
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g e n  h ervor . D i e s  i s t  s i c her auch z um T e i l  durch d a s  j ud i kar i s c he 
S tr e i c hen de s Mende l z ug e s  s e lb s t  verur sacht . Von den j udika ri sch 
s t r e i chenden Läng s s tö rungen t r i tt d i e  Grauner Übe r s c h i e bung von 
Süden her be i Sö l l  i n s  Arbe i t sgeb i et e i n .  I h r  Ve r l auf i s t  dur ch 
j üngere S chuttab l agerungen verdeckt . Wahr s che i n l i ch z i eht aber 
d i e s e  S törung we s t l i ch des Ma t s cha t s ch nach N orden . S i e  hat 
d am i t s i cher ent s c he i denden An te i l  - z u s ammen mi t der H e raushe
bung de s Pene g a l b l oc k s  an den Que r s törunge n  - ,  d a ß  am Mat s c hatsch 
der Quar z porphyr um mind e s tens 200 m gehobe n  i s t .  
Dem j ud i k ar i s chen S törungsbünde l dür fte auch d i e  S tö rung ange
hören , die die S c h l erndolom i t s c ho l l e von Ru f f r e  im We s ten 
begren z t .  
D i e  que r über den Mende l z ug hinweg lau fenden Quers törungen tre
ten be sonders am O s t abhang de s s e lben s tark hervor . Du rch s i e 
wi rd der Mende l z ug in e i n z e lne S chol l en z er l egt , d i e  durch d i e s e  
S t ö rungen gegene in ander gehoben b z w . abge senk t  s ind : 1 .  Peneg a l 
s cho l le zwi s chen Purg lauer- u n d  Mende lpaßs törung , 2 .  Roen s c ho l l e 
s üd l i ch der Mende lpa ß s tö rung . 
Aber au ch d i e s e  b e i d e n  S cho l le n  s i nd ihrer s e i t s  durch k le in ere 
Qu erbrüche weiter unterte i l t . 
D i e  Morpho log i e  d e s  Geb i e te s  i s t  z um Groß tei l s e l e k t iv bedingt 
im G e s t e i n s verha l ten ge genüber eros ivem Ang r i f f . Im Übere t s ch 
herr s cht s tark g l a z i a le Über formung . 

Mikrof a z i e s  u nd Mikro f auna der Mi l a- Forma t i on 
(K ambr i um/Ordov i z i um) im E lbu r z  (I ran) 

von A l i  Mos l eh- Ya zdi 

(I nnsbruc k , 1 975) 

Da s Kambr ium b z w . t i e f e r e  O rdovi z ium de s E lbur z g ebirge s nörd l i ch 
von Teheran wurde e r s tma l s  mikrofaun i s t i s ch und roikr of a z i e l l 
u n t e r sucht . I n f o lge r e l a t iv s tarker Mäc ht igke i t en (700 m und 
darüber) war es z u er s t  notwend i g , gut e r s c h l o s sene Pr o f i l e au s 
f i nd i g  z u  machen . A l s  be s onde r s  gee ignet h a t  s i ch das Prof i l  von 
F a s hand angeboten , das ern-we i s e  au fgenomme n  und f e i n s trat igra
ph i s ch bearb e i te t  wu rde . E in zwe i t e s  P r of i l  wurde ebe n s o  genau 
i n  der Umg ebung vo n G e i rud bemu s ter t . 

D i e  mikrof a z i e l le An a l y s e  hat gan z k l ar ergeben , daß d i e  f a z i e l 
l en Unter s chi ede zwi s chen d e n  beiden P ro f i len im K ambr ium r e l a 
t i v  ger ing s ind u n d  s i ch e r s t  i m  Ordov i z i um s tärker d i f f e ren
z i eren . 

Mikrofa z i e l l  brauchten d ie in Ser i en gegl i eder ten P ro f i lbere i 
c h e  durchwe g s  F l achs twa s serbere iche , d i e  a l l erding s i n tere s 
s an t e  Mi l i e u s tud i en , vor a l lem f ü r  d i e  k ambr i s chen Por i f e ren , 
e rg aben . Au ch d i e  Armu t an Conodonten (d i e s e  treten nur in 
höheren P r o f i l ab s chn i t ten au f) geht au f das für Conodonten 
ungüns t i ge Mi l i eu z u rück . 
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E i n  be s onder e s  Augenme rk wurde au f die kambr i s chen S chwämme 
. ge legt , wobe i e i ne neue Gat tung und zwe i  neue Arten aufge s te l l t  

we rden konnten . E s  hande l t  s i ch h iebei um Ve rtreter der Chance l
lor idae , daneben wurden noch we i tere neue Typen g e s e hen . E i ne 
P or i fer engruppe ( r eg ens c h i rmförmige S chwamm s p i c u l ae ) wurde h i e r  
nur rand l i eh g e s tre i f t , d a  darüber e ine e i gene Arbe it ( MOSTLE R ,  
H .  & A .  MOSLEH - YAZ DI , 197 5) z u r  Z e i t  abgedruckt wi rd . D i e  Por i 
feren e rmögl ic hten e i ne r e l a t iv genaue s t r a t i g raph i s che E i nord
nung , und in Ver b i ndung mit der an s i ch armen Conod onten f auna 
k onnte die K amb r i um/Ordov i z i umgren z e  gut e r f a ß t  werden . 
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