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Von Hans-Joachim Bayer (überkochen) 

Anhand von H ö h l e n p l a n b e i s p i e l e n aus der Schwäbischen Osta lb wird der starke 
E i n f l u ß der Bruchtektonik (= K l u f t - und S tö rungs tek ton ik ) auf Anlage und Verlauf 
von H ö h l e n dargestellt. Es wird gezeigt, d a ß i n Bankka lkhöh len der tektonisebe E i n 
fluß auf die Anlage von H ö h l e n g ä n g e n deutl ich h ö h e r ist als in M a s s c n k a l k h ö h l e n . 
Dies erklärt sich daraus, daß in M a s s c n k a l k h ö h l e n neben tektonischen Bruchf l ä 
chen auch petrographisch bedingte G r e n z f l ä c h e n in hohem M a ß e dem Zugr i l l der 
Verkarstung zur V e r f ü g u n g standen und stehen. 

B y examples o f cave maps f rom the Eastern Swabian A l b (Iura) the important 
influence o f tectonic fracture pattern to format ion ol i aves will be shown. Di f fe ren
ces to the portion o f tectonic influences are considerable between caves in banked 
limestones and limestone of-eef-complexes, because reel-limestones also have faces 
of unconformi ty boundaries, which too can give possibilities to carstification. 

D i e V e r k a r s t u n g i m M a l m g e b i e t ( W e i ß e r Ju ra ) w i r d v o r a l l e m v o n de r 
B r u c h t e k t o n i k , der p e t r o g r a p h i s c h e n G e s t e i n s h o m o g e n i t ä t , d e r h y d r o g e o l o g i -
schen P o s i t i o n ( S c h i c h t l a g e r u n g , V o r f l u t ) , d e m C C > 2 - A i i g c b o t u n d a n d e r e n Fak
toren b e s t i m m t , w o b e i der B r u c h t e k t o n i k s o w o h l i n B a n k k a l k e n als a u c h i n 
M a s s e n k a l k c n e i n e e n t s c h e i d e n d e F u n k t i o n z u k o m m t . D e r n a c h f o l g e n d e 
B e i t r a g w i l l a n h a n d e in ige r B e i s p i e l e z e i g e n , wie stark j edoch d ie B e d e u t u n g der 
T e k t o n i k f ü r d ie H ö h l e n a n l a g e z w i s c h e n B a n k k a l k e n u n d M a s s e n k a l k e n d i f f e 
riert . 

D i e a n g e f ü h r t e n B e i s p i e l e e n t s t a m m e n du rchwegs de r S c h w ä b i s c h e n 
O s t a l b , d ie insgesamt e ine a u ß e r o r d e n t l i c h starke V e r k a r s t u n g ze ig t , was u . a . 
d u r c h d ie sehr w e i t f l ä c h i g e n K a r s t w a n n e n u n d die g r o ß r ä u m i g e n D o l i n e n f e l d e r 
z u m A u s d r u c k k o m m t (vg l . A b b . 1). D a b e i ist z u n ä c h s t in teressant , d a ß de r 
wei taus ü b e r w i e g e n d e T e i l der a n g e f ü h r t e n K a r s t e r s c h e i n u n g e n i n M a s s c n k a l k -
geb ie ten ( = G c b i e t e m i t S c h w a m m r i f f s t o t z e n ) l iegt . 

D i e s ist n i c h t v e r w u n d e r l i c h , da M a s s e n k a l k e o f t sehr r e in s i n d (me i s t ü b e r 
9 5 % C a C O j ) u n d a u f g r u n d ihres S t o t z e n b a u e s e ine sehr t i e f g r e i f e n d e V e r k a r 
s tung e r m ö g l i c h e n . S o s i n d n a h e z u s ä m t l i c h e S c h a c h t h ö h l e n der O s t a l b an 
M a s s e n k a l k v o r k o m m e n g e b u n d e n ; das g l e i c h e g i l t f ü r D o l i n c n u n d K a r s t w a n 
nen . S c h a c h t h ö h l e n u n d D o h n e n , so w e i ß m a n aus E r f a h r u n g , s i n d me i s t auf 
D u r c h k r e u z u n g e n v o n K l u f t b ü n d e l n m i t e ine r o d e r m e h r e r e n Q u e r k l ü f t e n 
angeo rdne t , w ä h r e n d K a r s t w a n n e n m i t i h r e n D e p r e s s i o n s a c h s e n m e i s t sehr 
b e d e u t s a m e n t e k t o n i s c h e n S t r u k t u r z o n e n a u f s i t z e n . S o ist z . B . d ie E b n a t e r 
K a r s t w a n n e i n i h r e m N o r d - S ü d - V e r l a u f i n e i n d e u t i g e r W e i . s e e i n e m b e d e u t e n 
d e n t e k t o n i s c h e n N o r d - S ü d - S y s t e m z u z u o r d n e n . 

H o r i z o n t a l h ö h l e n treten z u n ä c h s t g l e i c h e r m a ß e n i n B a n k k a l k e n w i e i n 
M a s s e n k a l k c n auf ; ihre e indeu t ige H o r i z o n t g e b u n d e n h e i t ist j e d o c h i n B a n k -
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kalken größer als in Massenkalken, zumal in Massenkalken oft mehrere quasi
horizontale Stockwerke aultreten, die durch Vertikal- oder Schrägstrecken mit
einander verbunden sind bzw. sein können . Die Bankkalke der I Im hl lächc der 
Ostalb weisen übrigens kaum H o r i z o n t a l h ö h l e n auf — eine Ausnahme bildet 
z. B . die Schre iberhöhlc bei S te inheim/Alb, M a l m Epsi lon I —, während sie am 
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Albtrauf entsprechend der geologischen Situation (Malm-Beta- und M a l m - E p s i -
lon-Höhlen) häuf ig sind. 

Welche Unterschiede H o r i z o n t a l h ö h l e n in Bankkalken und solche in 
Massenkalken in ihrer tektonischen Anlage aufweisen, mögen die auf den A b b i l 
dungen 2 und 3 gezeigten Beispiele veranschaulichen. A u f Abb i ldung 2 ist 
zunächs t offensichtl ich, wie entscheidend die Bruchtektonik für den Verlauf 
von Verkars tungsvorgängen in Bankkalken ist. 

Bankkalke sind in der Regel sehr homogen, dicht und wohlgelagert, so d a ß 
korrosive Angriffsstellen fast nur durch Schichtfugen und Klüf te gegeben sind. 
Kluftaufsetz- oder -durchgangsstcllcn an mächt igeren Schichtfugen sind daher 
die bevorzugten Verkarstungsberciche. Das Kluftgangnetz einer H ö h l e infor
miert nicht nur über die beteiligten tektonischen Anlagerichtungen, sondern 
durch den Entwässerungs t rend der H ö h l e auch über das Einfa l len in der 
Schichtlagerung. Der Vergleich zwischen Felskluftmcssungcn an H ö h l e n e i n 
gängen (in die H ö h l e n p l ä n e der A b b . 2 e ingefügte l°-Kluftroscn) mit dem Ver
lauf des begeh- und v e r m e ß b a r e n Karstgerinnes fällt bei einsystemigen Bruch
netzen (Abb.2.1, F u c h s l o c h h ö h l e / H e u b a c h ) äußers t ü b e r e i n s t i m m e n d aus, 
während bei Beteiligung von zwei (Abb. 2.2 und 2.3) oder mehreren vergittern
den Systemen kleine Unterschiede zwischen Kluf tmaxima und entsprechend 
errechneten richtungsgleichen Höh lengangs t r ecken vorliegen. Die Ursache 
dürf te darin liegen, d a ß durch die Verkarstung auch sehr feine Klüf te korrosiv 
aufgeweitet und damit erkennbar und m e ß b a r werden, während sie in einem 
obertägigen A u f s c h l u ß kaum m e ß b a r und statistisch e r faßbar sind. 

Erwähnenswer t ist im vorderen Mordlochbereich eine N N E - S S W - G a n g -
streckenanlage an einer Kle inverwerfüng (freundl. m ü n d l i c h e Mit te i lung von 
Herrn E. Pechhold), welche, im Gegensatz zur überwiegenden K l ü f t u n g der 
H ö h l e , hier talparallel ver läuf t . Schwäbisch streichende Kluf tgänge in der akti
ven M o r d l o c h h ö h l e s ind eher Entwässerungsverzögerer oder -Stauer (u. a. zahl 
reiche Siphone). Sie werden gegenüber dem Schichtlagerungstrend erst sehr spät 
von N N W - S S E - K l ü f t e n entlastet. Dabei erfolgt in der Regel eine Tieferlegung 
der Entwässerung in einer Bankhöh le . 

Abb.l: Übersieb! über die Schwäbische Os'alb. 
Gekennzeichnet sind Karstwannen und H ö h l e n . Karstwannen (große Zi f fe rn) : 1 — Batten-
au; 2 — Rauhe Wiese; 3 — Amal ienhofebene; 4 — Strut und Nebenwannen; 5 — Ebnater 
Karstwannen, Gesamtsystem; 6 —Falkensteiner Felder; 7 — Sögl inger Feld; 8 — ehemaliges 
Bohnerzabbaugebiet um Nat theim und Oggenhausen. Höhlen (kleine Zif fern) : 1 — 
B r u n n e n s t e i g h ö h l e ; 2— Himmelfelsenschacht; 3 — M o r d l o c h (vgl. A b b . 2.2); 4 — Fore l 
lenloch; 5 — F a l k e n h ö h l e ; 6 — Teufe l sk l ingenbrö l l e r ; 7 — R o s e n s t e i n h ö h l e n ; 8 — 
B r u n n e n h ö h l e ; 9 — W o l l e n l ö c h e r ; 10 — Kohlhauschacht; II — Flessenloch; 12 — Schrei
b e r h ö h l e (vgl. A b b . 2.3); 13 - S töcke lhöh le ; 14 - B i rke lhöh le ; 15 - L i n d a c h h ö h l e ; 16 -
Altheimer K l u f t h ö h l e ; 17 — H ö h l e n im Eselsburger T a l ; 18 — C h a r l o t t e n h ö h l e (vgl. 
Abb . 3); 19 — Hohlens te in im Lonetal . — Die Punkte geben die Lage von Do l inen fe ldc rn 

an. 
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Die flächenhaften Inkasionen in der Schre iberhöhlc bei Steinheini am 
A l b u c h (vgl. Abb.2.3) erklären sich durch scitwärtige Zusatzverkarstung an 
Grenz f l ächen von Kieselknollenlagen zum einbettenden Kalk und durchTiefer-
legung des Karstsystems an Kluftkreuzschlotten, vor deren Eingängen f lächen
wirksame Verkarstung stattfinden konnte. 

In Massenkalken sieht die h ö h l e n f ö r m i g e Verkarstungssituation erheblich 
anders aus. Schichtfugen fehlen nahezu völlig, wäh rend petrographischc Intern
grenzf lächen ( Inhomogen i t ä t s f l ächen) in reichem M a ß e vorhanden sind und 
zusätz l ich zur Normal - und Stteuklufttcktonik (letztere an sich schon petrogra-
phisch bedingt) vor allem flache, schräge, aber auch steile, verkars tungsfähige 
Flächen bieten konnten. Der Antei l tektonischer Elemente an der Verkarstung 
ist daher, wie auch die Abbi ldung 3 beispielhalt zeigen soll, weitaus geringer als 
bei Bankkalken und hält sich oft mit dem Ante i l petrographischer Intern
grenzf lächen die Waage. Auch die tektonisch angelegten H ö h l e n a b s c h n i t t e 
(vgl. Fotografien zu A b b . 3) sind unsystematischer und lassen nur wenige größe
re Richtungstrends erkennen. Vergleiche zur E ingangs tc l senk lü l tung ergeben 
auße r R i c h t u n g s ü b e r e i n s t i m m u n g e n fast keine Gleichartigkeiten der Kluf tma-
xima mehr. Aufgrund des Riffstotzcnbaues zeigen viele Massenka lkhöh len 
sogar eine horizontale, vertikale und schräge Variationsvielfalt an Flöhlcngang-
und H ö h l e n r a u m a u s b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n , die an unsystematischer Verlaufs-
f ü h r u n g unter abwechselnder Benutzung von tektonischen und petrographi-
schen In t e rn f l ächen , teilweise auch zur ehemaligen Stellung des phreatischen 
Bereiches, kaum übe r t r e f fba r ist. Lediglich bedeutsamere tektonische Elemente 
v e r m ö g e n es, derMassenkalkverkarstung geordnetere Leitmotive anzubieten, so 
daß beim Vorhandensein von G r o ß k l ü f t e n , G r o ß k l u f t b ü n d e l n und Verwerfun
gen der tektonisch bestimmte H ö h l e n a n t e i l bis zu 90% betragen kann. 

Abb. 4: Kluftdiagramme von Vogelherdböhle im Lotietal (Ziffer I. Katasternummer 
7427/01) und Bockstein im Lotietal (Ziffer 2. Kalaslerniimmer 7426/01-04). Erläuterung 

im Text. 
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U m ein M a ß für den Ante i l der tektonisch bedingten Höh lens t r ecken in 
Massenka lkhöh len zu geben, ist es am einfachsten, ein kombiniertes Diagramm 
der Kluf tpolpunkte und -Streichrichtungen von h ö h l e n u m g e b e n d e n Felsberei
chen zu erstellen (Abb. 4). Der Grad der Kluftaufstrcuung im Diagramm zeigt in 
der Regel schon, wie hoch der Ante i l an petrographischen I n h o m o g e n i t ä t e n ist, 
die neben den tektonischen verkars tungsfähigen Bruchf lächen eigene Grenzf lä
chen zur Verkarstung anbieten k ö n n e n . Für die beiden Beispiele der Abb i ldung 
4 bedeutet dies z . B . , d a ß der Bocksteinfels, obwohl er einen hohen Ante i l an 
Massenka lkschrägklüf ten aufweist, einen h ö h e r e n Antei l an tektonischen Weg-
samkeiten bietet als der Vogelherdfels, der neben seinem hohen petrographi
schen Grenz f l ächenan te i l auch noch eine leichte G e f ü g e k i p p u n g (ca. 7° nach 
Ost) des Gesamtfelsens aufweist, was fü r eine beginnend randliche Riffstotzen-
lagc spricht. 
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