
Über Dolomitkarst in Österreich 

Von Rudolf Pavuza (Wien) und Helmut Traindl (Wien) 

Verbreitung dolomitischer Gesteine in Österreich 

I n n e r h a l b der z e n t r a l a l p i n e n D e c k e n e i n h e i t e n treten D o l o m i t e v o r a l l e m 
in d e n t r i a d i s c h e n S e d i m e n t p a k e t e n auf . S i n d diese i n der S c h i e f e r h ü l l e des 
Tauernfens te r s n o c h r e l a t i v g e r i n g m ä c h t i g , so e r re i chen sie i n d e n u n t e r o s t a l p i -
nen u n d m i t t e l o s t a l p i n e n E i n h e i t e n (z. B . R a d s t ä d t e r T a u e r n , S t a n g a l m ) berei ts 
e in ige hunde r t M e t e r M ä c h t i g k e i t . W i e i n d e n s p ä t e r b e h a n d e l t e n N ö r d l i c h e n 
K a l k a l p e n h a n d e l t es s i ch a u c h i n d e n Z e n t r a l a l p e n i m w e s e n t l i c h e n u m l a d i n i -
schen W e t t e r s t e i n d o l o m i t u n d n o r i s c h e n H a u p t d o l o m i t . 

I m O b e r o s t a l p i n , der obe r s t en t e k t o n i s c h e n D e c k e n e i n h e i t , s i n d z u n ä c h s t 
die p a l ä o z o i s c h e n D o l o m i t e der G r a u w a c k e n z o n e (z. B. S c h w a z e r D o l o m i t i m 
W e s t e n Ö s t e r r e i c h s ) u n d des G r a z e r P a l ä o z o i k u m s zu e r w ä h n e n . S ü d l i c h de r 
Z e n t r a l a l p e n f i n d e n s i c h m ä c h t i g e l a d i n i s c h e D o l o m i t e u n d H a u p t d o l o m i t i n 
den L i e n z e r D o l o m i t e n u n d i n d e n N o r d k a r a w a n k e n , die g r o ß t e k t o n i s c h n o c h 
zu d e n N o r d a l p e n z u r e c h n e n s i n d ; ih re M ä c h t i g k e i t e n ü b e r t r e f f e n z u m T e i l 
jene der N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n . 

S ü d l i c h der p e r i a d r i a t i s c h e n N a h t hat Ö s t e r r e i c h n o c h e i n e n k l e i n e n 
A n t e i l an d e n S ü d a l p e n ( K a r n i s c h e A l p e n u n d S ü d k a r a w a n k e n ) , i n d e m n e b e n 
p a l ä o z o i s c h e n D o l o m i t e n m ä c h t i g e r m i t t e l t r i a d i s c h e r S c h i e r n d o l o m i t s o w i e 
H a u p t - bzw. D a c h s t e i n d o l o m i t au f t r e t en . 

F l ä c h e n m ä ß i g m i t A b s t a n d a m bedeu tends t en s i n d i n Ö s t e r r e i c h die prak
t i sch n u r aus der T r i a sze i t s t a m m e n d e n D o l o m i t e der N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n 
(siehe a u c h T O L L M A N N , 1976). D i e d o m i n i e r e n d e n S c h i c h t g l i e d e r s i n d 
m i t t e l t r i a d i s c h e r W e t t e r s t e i n d o l o m i t ( b z w . R a m s a u d o l o m i t ) sowie o b e r t r i a d i -
scher H a u p t d o l o m i t ; d a n e b e n t re ten wei te re T y p e n , w ie etwa G u t e n s t e i n e r , 
S t e i n a l m - u n d D a c h s t e i n d o l o m i t , auf. 

E r r e i c h t der W e t t e r s t e i n d o l o m i t i n d e n ö s t l i c h e n K a l k a l p e n e ine M ä c h t i g 
kei t b is z u 800 m , so k ö n n e n f ü r d e n H a u p t d o l o m i t i m K a r w e n d e l g e b i r g e ( T i r o l ) 
2200 m angegeben w e r d e n . 

D i e N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n lassen s i c h g rob i n e ine H a u p t d o l o m i t - u n d e ine 
D a c h s t e i n k a l k f a z i e s u n t e r t e i l e n , je n a c h d e m , we lches der b e i d e n S c h i c h t g l i e d e r 
in der O b e r t r i a s d o m i n i e r t ( A b b . 1). D i e D a c h s t e i n k a l k f a z i e s ist d a b e i s ü d l i c h 
der H a u p t d o l o m i t f a z i e s behe ima te t . Sie r e i ch t i m W e s t e n bis i n d e n R a u m v o n 
L o f e r u n d i m O s t e n bis an das W i e n e r B e c k e n . F ü r den W c t t c r s t c i n d o l o m i t 
ergibt s ich e i n etwas d i f f e r e n z i e r t e r e s V e r t e i l u n g s b i l d . Ist se ine B e d e u t u n g i m 
T i r o l e r R a u m n o c h v e r h ä l t n i s m ä ß i g g e r i n g (dort d o m i n i e r e n W e t t e r s t e i n k a l k 
u n d P a r t n a c h s c h i c h t e n ) , so f i n d e t m a n i n der v o r a l p i n e n „ T r a u n a l p e n t a z i e s " 
z w i s c h e n S a l z a c h u n d E n n s i n der M i t t e l t r i a s W e t t e r s t e i n d o l o m i t u n d -ka lk . 
Ö s t l i c h d a v o n , i n der „ L u n z e r F a z i e s " , w i r d die M i t t e l t r i a s i m a l l g e m e i n e n v o n 
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R a i k e n d o m i n i e r t . E i n e A u s n a h m e b i l d e t de r A b s c h n i t t z w i s c h e n A n n a b e r g u n d 
K l c i n z e l l , w o i n der „ R o h r e r F a z i e s " fast d i e gesamte M i t t e l - u n d O b e r t r i a s v o n 
d o l o m i t i s c h e n S e d i m e n t e n g e b i l d e t w i r d u n d d a m i t e i n gutes S t u d i e n o b j e k t f ü r 
d e n D o l o m i t k a r s t dars te l l t . In d e n K a l k h o c h a l p e n z w i s c h e n L o f e r u n d d e m 
G e s ä u s e ist i n der M i t t e l t r i a s ü b e r w i e g e n d W e t t e r s t e i n - bzw. R a m s a u d o l o m i t z u 
f i n d e n ; ö s t l i c h d a v o n i m G e b i e t des H o c h s c h w a b s w i r d die M i t t e l t r i a s j e d o c h 
k a l k i g . 

Lithologie und Geochemie der Dolomite 

P E T T I J O H N (1957) u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n „ D o l o m i t " (19 ,5 -21 ,6% M g O ) 
u n d „ k a l k i g e m D o l o m i t " (10,8—19,5% M g O ) . B e z o g e n a u f das v o n uns z u r 
C h a r a k t e r i s i e r u n g der W ä s s e r v e r w e n d e t e C a / M g - V c r h ä l t n i s ( ausgehend v o n 
d e n G e h a l t e n i n m g / l ) , e n t s p r i c h t e i n W e r t C a / M g < 2 d e m D o l o m i t , W e r t e v o n 
2 bis 4,5 e n t s p r e c h e n k a l k i g e n D o l o m i t e n . C h e m i s c h e A n a l y s e n v o n H a u p t 
d o l o m i t aus der L i t e r a t u r wie a u c h aus e igenen U n t e r s u c h u n g e n ze igen , d a ß bis 
z u e i n e m V i e r t e l der u n t e r s u c h t e n H a u p t d o l o m i t p r o b e n c h e m i s c h - p e t r o g r a -
phisch e i g e n t l i c h als ka lk ige D o l o m i t e a n z u s p r e c h e n w ä r e n . R e i n ä u ß e r l i c h 
k o n n t e n aber ke ine U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e m e i g e n t l i c h e n D o l o m i t (nach der 
D e f i n i t i o n v o n P E T T I J O H N ) u n d d e m k a l k i g e n D o l o m i t beobach te t w e r d e n . 
Es zeigte s i c h fe rner , d a ß der a l l g e m e i n ü b l i c h e Test m i t 5% iger S a l z s ä u r e ke ine 

Abb. 1. 
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Abb. 2. Hydrochemiscbes Faziesdiagramm. 

100% ige Aussage ü b e r d e n D o l o m i t - bzw. K a l k a n t e i l des u n t e r s u c h t e n G e s t e i n s 
e r m ö g l i c h t . 

D a s ä u ß e r e E r s c h e i n u n g s b i l d v o n H a u p t d o l o m i t u n d W e t t e r s t e i n d o l o m i t 
— d e n wie bereits e r w ä h n t bedeu tends t en D o l o m i t e n i n d e n N ö r d l i c h e n K a l k 
a l p e n — re ich t v o n d ü n n g e b a n k t b is mass ig . Im G e g e n s a t z z u K a l k e n d o m i n i e r t 
die F e i n k l ü f t i g k e i t . E b e n diese ist s o w o h l f ü r das h y d r o g e o l o g i s c h e V e r h a l t e n 
v o n D o l o m i t k a r s t g e b i e t e n wie a u c h f ü r die i m a l l g e m e i n e n ger ingere H ö h l e n 
b i l d u n g v o n B e d e u t u n g . 

I n d e n t e k t o n i s c h t i e f e r en k a l k a l p i n e n D e c k e n e i n h e i t e n ist f ü r d e n H a u p t 
d o l o m i t die Z w i s c h e n s c h a l t u n g bun te r , t o n i g e r „ K e u p e r l a g e n " t y p i s c h . 
Bere ichswei se k o m m t es f e rne r z u E i n s c h a l t u n g e n b i t u m i n ö s e r T o n s c h i e f e r 
( T y p „ S e e f e l d e r Ö l s c h i e f e r " ) , d ie w i e d ie v o r h e r e r w ä h n t e n K e u p e r l a g e n als re la 
t ive S tauer w i r k e n u n d z u r B i l d u n g l oka l e r Kars twasse r spe icher f ü h r e n k ö n n e n . 

Zur Hydrocbemie der Dolomite 

D e r u n t e r s c h i e d l i c h e A n t e i l an M a g n e s i u m i m Q u e l l w a s s e r e r m ö g l i c h t 
eine h y d r o c h e m i s c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n K a l k - u n d D o l o m i t w ä s s e r n . 
D e r M a g n e s i u m a n t e i l w i r d d u r c h das C a / M g - V e r h ä l t n i s — a u s g e h e n d v o n d e n 
G e h a l t e n i n mg/1 — a u s g e d r ü c k t ( A b b . 2). 

D a b e i stell t s i c h d ie Frage, w i e w e i t die m o r p h o l o g i s c h e u n d h y d r o l o g i s c h e 
E n t w i c k l u n g v o n D o l o m i t k a r s t g e b i e t e n m i t der „ V e r k a r s t u n g s f ä h i g k e i t " d iese r 
G e s t e i n e i n Z u s a m m e n h a n g steht. D a ß z w i s c h e n K a l k k a r s t u n d D o l o m i t k a r s t i n 
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Abb. 3. Lösungsversuch von Kalken und Hauptdolomit. Ermittlung der Konzentrations-
zunähme der Lösung durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit, 

dieser Hinsicht be t rächt l iche Unterschiede bestehen, ist bekannt, d a f ü r führ t 
T H R A I L K I L L (1977) drei mögl iche G r ü n d e an: 
a) die Wässer sind im Schnitt eher in be/.ug auf Do lomi t als in bezug auf Calc i t 

gesättigt; 
b) Dolomi te zeigen eine andere — langsamere — Lösungskinet ik; 
c) die lithologischen und kleintektonischen Verhältnisse beeinflussen die Ver

karstung in hohem M a ß e . 
Hins ich t l i ch des ersten Punktes ergaben die Berechnungen von T H R A I L 

K I L L (1977), d a ß der Großteil der von ihm untersuchten Wässer aus Karstge
bieten der ös t l ichen Vereinigten Staaten — auch die Wässer aus Dolomitgebie
ten — eher in bezug auf Kalk als auf D o l o m i t gesättigt waren. Eigene Unter
suchungen in den Kalkvoralpen Nieder- und Oberös te r re ichs ergaben fü r D o l o -
mitwässer ebenfalls Werte, die zeigen, d a ß unter normalen Bedingungen (Mine
ralisationen unter 1000 mg/1 und Temperaturen unter 15 °C) die Calc i tsä t t igung 
praktisch immer höher ist als die Do lomi t sä t t igung . Dadurch ist erwiesen, daß 
die Ursache für die Verschiedenartigkeit der Verkarstung in Kalken und in D o l o 
miten anderswo liegen m u ß . 

Zur weiteren Klärung dieser Frage wurde nun die Lösungsgeschwindigkeit 
der Dolomite im Vergleich zu jener von Kalken untersucht. Es wurden jeweils 
mehrere Proben von Hauptdolomit , Dachsteinkalk und Opponi tzer Kalk aus 
den n iederös ter re ichischen Kalkvoralpen in C 0 2 - h ä l t i g e s destilliertes Wasser 
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Abb. 4. Lösungsversuch von Kalken und Hauptdolomit. Leitfähigkeitsänderung pro Zeiteinheit 
für Dachsleinkalk (DK). Oppenilzer Kalk (OK) und Haupt dolomit (HD). 

e i n g e b r a c h t u n d die K o n z e n t r a t i o n s z u n a h m e der L ö s u n g mi t t e l s M e s s u n g der 
e l e k t r i s c h e n L e i t f ä h i g k e i t v e r f o l g t ( A b b . 3). 

D e r w e r t m ä ß i g e U n t e r s c h i e d ist d a b e i k a u m als K r i t e r i u m h e r a n z u z i e h e n , 
da er v o n v e r s c h i e d e n e n F a k t o r e n wie e twa der K o r n g r ö ß e der (pu lve r i s i e r t en ) 
P r o b e b e e i n f l u ß t w i r d . W e s e n t l i c h ist j e d o c h d ie Ta t sache , d a ß b e i m D o l o m i t — 
i m G e g e n s a t z z u den K a l k e n — a u c h n o c h n a c h S t u n d e n e in n e n n e n s w e r t e r 
R e a k t i o n s u m s a t z e r fo lg te . D i e s k o m m t i n A b b i l d u n g 4 z u m A u s d r u c k , i n d e r d i e 
L e i t f ä h i g k e i t s ä n d e r u n g p r o Z e i t e i n h e i t i n b e z u g a u f d ie V e r s u c h s d a u e r aufge t ra 
g e n ist, jewei ls a u f die M i t t e des B e o b a c h t u n g s i n t e r v a l l s b e z o g e n . D a b e i zeigt 
s i c h die l angsamere R e a k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t des H a u p t d o l o m i t s sehr deut
l i c h . 

A u s d i e s e m B e f u n d m ü ß t e m a n z w a n g s l ä u f i g s c h l i e ß e n , d a ß b e i g l e i c h e n 
ä u ß e r e n B e d i n g u n g e n wie T e m p e r a t u r , C O > - P a r t i a l d r u c k u n d V e r w e i l z e i t d ie 
W ä s s e r aus d e m D o l o m i t i m D u r c h s c h n i t t e ine ger ingere M i n e r a l i s a t i o n auf
we i sen als Q u e l l w ä s s e r aus d e m K a l k k a r s t . E i n i g e B e i s p i e l e aus e i g e n e n U n t e r 
s u c h u n g e n i n d e n N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n (Tabe l l e 1) z e i g e n aber, d a ß dies 
du rchaus n i c h t der Fa l l ist. 
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Tabelle l: Durebsebnittlicbe Gesamtmineralisalivn in mg/1 von Quellwässern 
aus Einzugsgebieten im Kalkkarst (K) und im Dolomitkarst (D) 

Gebiet K D 

Kalkvoralpen im Raum Waidhofen 
an der Ybbs — Weyer, 

ös t l icher Teil 340 340 
westlicher Teil 390 340 

Westteil der Lechtaier Alpen 320 310 
Nordost tei l des Untersberges, Salzburg 320 280 
Ostl iches Wettersteingebirge, T i ro l 200 310 
Nordwestteil des Karwcndelgebirges, T i ro l 220 340 
Nordwestteil des Kaisergebirges, T i ro l 450 360 
Almta l , O b e r ö s t e r r e i c h 300 290 

Gesamtdurchschnitt 318 321 

Ganz ol lensicht l ich spielen demnach die geologisch-tektonischen Verhält
nisse eine entscheidende Rolle für die Kalk- und D o l o m i t l ö s u n g . Je nach dem 
Grad der Tektonisierung des Dolomi ts wird die langsamere Reaktionskinetik 
gegenüber dem Kalk durch e rhöh te Fcinklüft igkeit mehr oder weniger wett
gemacht, die zu geringerer Fl ießgeschwindigkeit führ t . Für jedes Karstgebiet 
ergibt sich so ein spezifisches Zusammenspiel dieser beiden Faktoren. Im allge
meinen ist aber der unterirdische Lösungsabtrag in Dolomitgebieten nicht signi
fikant kleiner als jener in Kalkkarstgebicten. Aus hydrochemischer Sicht ist also 
eine Hohl raumbi ldung auch im Dolomi t mögl ich ; welche E inschränkungen 
h i e fü r jedoch bestehen, wird im Abschnitt über die H ö h l e n b i l d u n g in Do lomi t 
karstgebieten zu erör tern sein. 

Quelltemperaturen 

Untersuchungen im Raum Waidhofen an der Ybbs — Weyer (Nieder- und 
Oberös te r re ich) ergaben, daß sich bei sommerlichen Trockenperioden die 
Quelltemperaturen (T) mit der nach geologischen und hydrologischen Daten 
abgeschä tz ten mittleren Seehöhe des Einzugsgebietes (SE) in Zusammenhang 
bringen lassen. Kalke und Dolomite verhalten sich dabei in diesem Abschnitt 
der Kalkalpen sehr ähnl ich , so daß eine fü r beide Gesteine gültige 
Gesamtfunktion angegeben werden kann: 

T (in °G) = 11,23 —0,0051. SE 
Die Quelltemperaturen liegen dabei in der Regel 1° bis 1,5 °C ü b e r d e r jeweiligen 
durchschnittl ichen Jahrestemperatur der Luft . 

Interessant ist, d a ß diese Feststellungen zu Befunden aus hochalpinen 
Gebieten in Gegensatz stehen, in denen Dolomi twässe r im allgemeinen wärmer 
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waren als Kalkwässer aus einem gleich hoch gelegenen Einzugsgebiet. Es m u ß 
allerdings angemerkt werden, d a ß Angaben über das Einzugsgebiet im H o c h 
gebirge mit s e i n e r m ä c h t i g e n vadosen Zone wesentlich schwieriger zu machen 
sind als in voralpinen Karstgebieten. 

Einzelbemerkungen zur Hydrogeologie des Dolomits 

In Dolomitkarstgebieten ist auf Grund der größeren Zahl von Quel len die 
Erstellung von Kars twasserschichtenplänen häuf iger mögl ich als in Kalkgebie
ten (Abb. 5). Voraussetzung d a f ü r ist die Ausklammcrung von Quel len, die loka
len Karstwasserkörpern angehören . Dies ist zumeist auf Grund des hydrochemi-
schen und hydrodynamischen Verhaltens dieser Quellen mögl ich . 

Isolierte, kleine Karstwasserkörper können dann auftreten, wenn im 
Gestein isolierende Zwischenlagen eingeschaltet sind. So zeigt der Hauptdolo
mit der Kalkvoralpen nicht selten Einschaltungen von tonigen „Keuper lagen" , 
die lokale Karstwasserkörper voneinander trennen. Ein Beispiel d a f ü r konnte 
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fsj Sonnberg 5 

M y l o n i f h o r i z o n r 

Abb. 6. Schematischer bydrogeologiscber Schnitt durch den Sonnberg südwestlich von Waid-
bqfen an der Ybbs (Niederösterreich). 

am Sonnberg südwestl ich von Waidhofen an der Ybbs (Niederös ter re ich) 
beobachtet werden (Abb. 6). 

In den Kalkvoralpen südwestl ich von Waidhofen an der Ybbs konnten 
auch Beobachtungen hinsichtl ich des unterschiedlichen hydrodynamischen 
Verhaltens von Quellen gemacht werden, die aus Kalken und Dolomiten mit 
teilweise ähn l ichen Strukturen kommen, wie dies besonders für das System 
Opponi tzer Schichten — Hauptdolomit gilt. Im allgemeinen zeigen die Kalk
quellen größere Schü t tungsschwankungen ( M a x i m a l s c h ü t t u n g / M i n i m a l s c h ü t -
tung: 3 bis 22) als die Dolomi tquel len ( M a x i m a l s c h ü t t u n g / M i n i m a l s c h ü t t u n g : 
2 bis 5). 

Wasserwirtschaftlich ist die größere Ausgeglichenheii der Schü t tung von 
Karstquellen aus Dolomitgebieten ein Vorteil gegenüber von Karstquellen aus 
Kalkgebieten; andererseits fehlen aber den Dolomitgebieten meist die ganz 
großen Quel len. 

W i e sich das unterschiedliche Auslaufverhalten von Karst- und von D o l o 
mitspeichern in der Hydrochcmic der Quellwässer äußer t , konnte im Gebiet des 
Hochsalm bei Grünau im Almta l (Oberös ter re ich) überprüf t werden. In diesem 
Gebiet werden Gerinne von Karstwasserspeichern sowohl im Dolomi t als auch 
im Kalk gespeist. A u f Grund des im allgemeinen ausgeglicheneren Auslaufver
haltens von Dolomitspeichern ist in Trockenperioden der Antei l an „Dolomi t 
wasser" im Bachwasser (ausgedrückt durch das Ca/Mg-Verhä l tn i s ) wesentlich 
h ö h e r als nach Regenfallen. Aber auch auf Grund der langsameren Reaktions
geschwindigkeit bei der D o l o m i t l ö s u n g , die sich besonders beim raschen 
Durchsatz des Wassers im Zuge von Nieilcrschlagsereignissen auswirkt (vgl. 
dazu die Aus füh rungen über die Hydrochcmie der Dolomite) , m u ß das C a / M g -
Verhäl tnis von Bachwasser, das aus kombinierten Kalk-Dolomi t -Komplexen 
stammt, nach Niederschlägen ab dem Zeitpunkt, an dem das durchsetzende 
Niederschlagswasser die Quelle erreicht, zunächs t zwangsläufig etwas steigen. 
Da bei längeren Verweilzeiten, die dem Trockenwet te rabf luß entsprechen, die 
Auswirkungen des reaktionskinetischen Unterschiedes der Kalklösung einer
seits und der D o l o m i t l ö s u n g andererseits immer geringer werden, verschiebt 
sich das Ca /Mg-Verhä l tn i s wieder in Richtung zu niedrigeren Werten, was eben-
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falls im Gebiet des Hochsalm beobachtet werden konnte ( P A V U Z A & 
T R A 1 N D L , 1982). 

Zur Geomorphologie von Dolomitgebieten 

Der karstspezifische Formenschatz in Dolomitkarstgebieten ist i n der 
Regel bescheiden im Vergleich zur Formenvielfalt in Karstgebieten. Typische 
Karstformen wie etwa Dohnen sind im Dolomitkarst eher selten. Im allgemei
nen ist der Formenschatz von Karstgebieten zu einem guten Teil vom Zerklüf
tungsgrad des jeweiligen Karstgesteines abhängig. Infolge der im Vergleich zu 
Kalken g roßen Zahl gleichwertiger Klüf te der Dolomi te gibt es bei diesen selte
ner bevorzugte Lösungsstel len. Der Lösungsabtrag scheint demnach eher flä
chenmäß ig zu sein. 

Eine besonders typische Karstform in Dolomitkarstgebieten dü r f t en Trok-
kentäler darstellen; ihre Physiognomie unterscheidet sich deutlich von jener der 
Trockentäler i n Kalken. Für die Entwicklung der Trockentä ler im D o l o m i t — vor 
allem im voralpinen Raum — ergibt sich folgendes B i l d : Ihre Anlage erfolgt in 
erster Linie in tektonischen S c h w ä c h e z o n e n . D a es in solchen (stärker geklüf te-
ten und daher besser wasserwegsamen) Schwächezonen bevorzugt zu Q u e l l 
austritten kommt (wenn die geologischen Rahmenbedingungen dies ermögl i 
chen), verursachen diese Wasseraustritte eine durch die „Feinklüf t igkei t" begün
stigte fortschreitende Bi ldung von Tä lchen durch rückschre i tende Erosion. 
Wenn die Tieferlegung des Karstwasserspiegels rascher vor sich geht als das 
erosive Einschneiden der Täler, kommt es zum Versiegen der Quel len . Sobald 
dieses Entwicklungsstadium erreicht ist, ist eine Erweiterung oder Ü b e r f o r m u n g 
der nunmehrigen Trockentä ler nur mehr durch Nachsackung nach Lösungsvor
gängen im Untergrund, durch Obe r f l ächene ros ion nach Starkregen oder durch 
glaziale Vorgänge mögl ich . 

Es wäre allerdings falsch, in Dolomitgebieten nur Trocken tä le r zu ver
muten. Je nach den jeweiligen geologischen und hydrogeologischen Verhäl tn is 
sen k ö n n e n wasser führende Täler in Dolomitgebieten auch sehr verbreitet sein. 
Täler mit O b e r f l ä c h e n g e r i n n e n sind in zwei Fällen mögl ich. Eine Mögl ichkei t 
dafür liegt dann vor, wenn der Karstwasserspiegel (noch) im Bereich des Ta l 
niveaus liegt. A n Stellen, an denen der Karstwasserspiegel durch das Tal ange
schnitten wird, erfolgt ein Austritt von Quellwasser, In vielen Fällen diffus im 
Bachbett. E i n gutes Beispiel d a f ü r liegt im Gebiet des Brcnntenberges südwest
l i ch von Opponi tz (Niederös ter re ich) vor (Abb. 5). 

Eine zweite Mögl ichkei t des Auftretens wasse r führender Täler bietet die 
Anspeisung von Quellwasser aus lokalen, „hängenden" Karstwasserkörpern, 
während eine nachfolgende Versickerung im Talbereich durch die Feinklüf t ig
keit des Dolomi ts stark gebremst wird. Zuweilen kann aber auch eine 
abschnittsweise Abdichtung des Bachbettes durch feinkörniges Verwitterungs
material, durch Ablagerungen aus tonigen Zwischenlagen oder durch noch vor
handene quar täre Sedimente beobachtet werden. E in typisches Beispiel d a f ü r 
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bietet der zur Gänze aus Hauptdolomit aulgebaute Sonnberg nordös t l ich von 
Weyer (Oberös te r re ich , Abb . 6). Durch eine Vie lzahl übere inander l iegender , 
lokaler Karstwasserkörper, deren Auftreten durch die Zwischenschaltung 
toniger Keuperlagen bedingt ist, erfolgt ein dauernder, diffuser Zutritt von 
Quellwasser zum Bach. In den zwischen den einzelnen lokalen Karstwasserspei
chern im Tal durchflossenen Strecken kommt es zu keiner merkbaren Ver
sickerung. 

Zur Höhlenbildung in Dolomitgebieten 

Aus hydrochemischer Sicht wäre eine Hohlraumbi ldung in Dolomi t ana
log zu jener in Kalken zunächs t durchaus denkbar, da — wie im Abschnitt über 
die Hydrochemie der Dolomi te gezeigt werden konnte — beim Durchtritt des 
Wassers durch das jeweilige Gestein im allgemeinen ähn l iche Kalk- bzw. D o l o 
mitmengen gelöst werden. Nach den Über legungen von B. W H I T E (1977) wird 
aber bei reinklüft igen Gesteinen, zu denen in den Ostalpen im allgemeinen 
sowohl der Hauptdolomit wie auch der Wettersteindolomit zu rechnen sind, bei 
gleichem C O r P a r t i a l d r u c k und bei gleichen hydraulischen Gradienten die „kri
tische Distanz" — jene Distanz, die das Wasser im Gestein zurücklegen m u ß , um 
eine 90% ige Sät t igung zu erreichen — geringer sein als in grobklüf t igen Gestei
nen. Das bedeutet aber, daß der Groß te i l der Lösungskapazi tä t des Wassers im 
Do lomi t relativ kurz nach dem Eintritt in den Karstwasserkörper verbraucht 
wird, während bei den grobklüf t igeren Kalken die haup tsäch l iche Kalklösung 
aut eine längere Strecke verteilt ist, was an sich bereits eine günst igere Voraus
setzung für die Bildung größerer H ö h l e n r ä u m e darstellt. Überd ies wirken die 
aggressiven Wässer bei den Dolomi ten auf viele feine Klüfte , während bei den 
Kalken eine relativ geringe Anzahl größerer Klüf te erweitert wird (Abb. 7). 
Dadurch wird das geringere Ausmaß der H ö h l e n r a u m b i l d u n g in Dolomi t 
erklärbar; die Entstehung von Kars thoh l räumen in Dolomi t wird aber durch das 
unterschiedliche Lösungsverhal ten nicht ausgeschlossen. 

Sättigung 

Abb. 7. Sättigung der Sickerwässer in Kalk- bzw. Dolomitkarstkomplexen (nach B. WHITE, 
1977, schematise/)). 
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D a ß i n D o l o m i t g e b i e t e n n e b e n k l e i n e n H ö h l e n r ä u m e n u n d n i s c h e n a r t i 
gen A u s b r ü c h e n m i t u n t e r a u c h ausgedehntere , „ e c h t e " K a r s t h ö h l e n z u f i n d e n 
s i n d , geht e inerse i t s a u f das g e l e g e n t l i c h e A u f t r e t e n k a l k i g e r D o l o m i t e , anderer
seits a u f e ine s t e l l enwe i se G r o b k l ü f t i g k e i t des D o l o m i t s z u r ü c k , d ie m i t 
v e r s c h i e d e n starker t e k t o n i s c h e r B e a n s p r u c h u n g u r s p r ü n g l i c h e i n h e i t l i c h e r 
D o l o m i t v o r k o m m e n i m Z u g e der G e b i r g s b i l d u n g s v o r g ä n g e e r k l ä r t w e r d e n 
k a n n . Im a l l g e m e i n e n s i n d aber g r o ß r ä u m i g e u n d ausgedehntere H ö h l e n i n 
D o l o m i t , w i e e twa T e i l e des G e l d l o c h s i m Ö t s c h e r ode r das G o l d l o c h i m 
T ü r n i t z e r H ö g e r (beide N i e d e r ö s t e r r e i c h ) , eher se l ten a n z u t r e f f e n . 

Z us a m m enfassung 

D i e D o l o m i t e der N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n s i n d p r i n z i p i e l l gu t ve rkars tungs-
f ä h i g . S t ä r k e u n d A r t der V e r k a r s t u n g e rgeben s i c h aus d e m Z u s a m m e n w i r k e n 
v o n K l ü f t i g k e i t u n d L ö s l i c h k e i t des D o l o m i t s . D i e langsamere R e a k t i o n s k i n e t i k 
des L ö s u n g s v o r g a n g s b e i m D o l o m i t w i r d z u m e i s t d u r c h e ine h ö h e r e V e r w e i l z e i t 
au sgeg l i chen . 

D o l o m i t e s i n d bessere Kar s twasse r spe i che r als K a l k e , da das G e s a m t h o h l 
r a u m v o l u m e n des D o l o m i t s g r ö ß e r ist u n d d ie genere l l e F e i n k l ü f t i g k e i t a u ß e r 
d e m e i n l angsameres A u s l a u f e n des S p e i c h e r s g e w ä h r l e i s t e t . U r s a c h e d a f ü r ist 
d ie V i e l z a h l f e i n e r K l ü f t e g e g e n ü b e r e iner r e l a t i v ge r ingen Z a h l „ g r o b e r " K l ü f t e 
i n K a l k e n , w o d u r c h s i c h s c h o n r e i n r e c h n e r i s c h b e i m D o l o m i t e i n g r ö ß e r e s 
K l u f t v o l u m e n ergibt . A u f G r u n d d ieser F e i n k l ü f t i g k e i t steht der D o l o m i t a q u i -
fer h i n s i c h t l i c h seines h y d r o g e o l o g i s c h e n V e r h a l t e n s z w i s c h e n d e m L o c k e r s e d i -
m e n t a q u i f e r (Sande u n d K i e s e ) u n d d e m „ k l a s s i s c h e n " K l u f t a q u i f e r de r K a l k e . 

D i e g e g e n ü b e r K a l k e n i m a l l g e m e i n e n stark z u r ü c k t r e t e n d e T e n d e n z z u r 
H ö h l e n b i l d u n g i n d e n N ö r d l i c h e n K a l k a l p e n ist d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n , d a ß 
die meis t starke T e k t o n i s i e r u n g d ie S t a n d f e s t i g k e i t v o n —aus h y d r o c h e m i s c h e r 
S i c h t m ö g l i c h e n — H o h l r ä u m e n stark v e r m i n d e r t . 
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