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Ein landschaftsgeschichtlich bedeutsamer Quellkalk 
im Tiroler Oberinn-Tal 

V o n REINHOLD HUCKRIEDE , M a r b u r g / L a h n 

Mit 2 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Ein am zerfurchten Terrassenhang unterhalb Fendels klebender 
Erosionsrest eines 'Quellkalkes beweist mit Pflanzen- und Tier-Resten, daß hier für das Mittelalter 
nicht mehr mit einem vom Menschen unbeeinflußten natürlichen Wald zu rechnen ist. Die subfossile 
Vegetation zeigt Unterschiede gegenüber der jetzigen an der Lokalität . In seiner morphologischen 
Situation bietet das Dauch-Vorkommen einen Maßstab für die beachtliche junge Hangerosion, die 
auf Entwaldung des Areals zurückzuführen ist. 

S u m m a r y . An erosional relic of tufa, situated on the dissected terrace slope below Fendels 
(Tyrol, Upper Inn Val ley) and containing subfossil plants and gastropods, offers no indication of 
a mediaeval natural forest uninfluenced by man. Vegetation was however par t ly different from 
that growing today around the place. The morphological situation of the tufa shows a great 
extent of slope erosion since mediaeval times, attributed to disforestation. 

Einleitung und Lage des Vorkommens 

Q u e l l k a l k e , d ie nu r hunder te v o n J a h r e n a l t sind, e r regen im a l lgeme inen k a u m das 
Interesse der Geologen. Bei dem hier mi tge te i l t en Ober inn ta l e r Q u e l l k a l k jedoch lassen sich 
Befunde gewinnen , d ie nicht unwich t ig s ind. Sie künden e indr ingl ich v o n H a n g u m g e s t a l 
tungen , d ie in der k u r z e n Zeit seit d e m Mi t t e l a l t e r s ta t tgefunden haben u n d von V e g e 
ta t ions -Verhä l tn i ssen u n d V e r ä n d e r u n g e n , hinter denen E i n w i r k u n g e n der menschlichen 
T ä t i g k e i t e rkennbar w e r d e n . Auch dürften die Pflanzen- u n d T ie r -Res te für die jüngste 
F lo ren- und Faunengeschichte Ti ro l s nicht bedeutungslos sein. Schließlich ist noch zu be
m e r k e n : Mode rne Bearbe i tungen ho lozäne r Quel labscheidungen N o r d t i r o l s stehen noch 
aus . W a s Übersichten über solche B i l d u n g e n anbelangt , so ist m a n noch i m m e r auf jene von 
KLEBELSBERG ( 1 9 3 5 : 6 1 9 — 6 2 0 ) angewiesen . In ihr zeigt abe r a l l e in schon die Mißdeu tung 
tektonisch durchkneteter oberskythischer R a u h w a c k e n a l s q u a r t ä r e Ka lk tu f fe (Ga l r in t a l 
im S t a n z e r t a l ) , w i e w e n i g m a n bisher in der Vie l f a l t der T i ro l e r Geologie den holozänen 
K a l k e n Beachtung geschenkt ha t . 

A m häufigsten s ind ho lozäne Q u e l l k a l k e und S in te r in den K a l k p h y l l i t - G e b i e t e n 
( B u n t e Bündner Schiefer des „Un te r engad ine r Fens ters" : HAMMER 1 9 1 5 : 4 8 6 — 4 8 7 , 5 1 2 — 
5 1 3 ; MEDWENITSCH 1 9 5 3 : 1 8 5 ; 1 9 5 6 , 1 9 6 2 ) zu finden. N e b e n dem k a l k h a l t i g e n Subs t ra t 
w i r d hier g e w i ß auch d a s gegenüber anderen Nord t i ro l e r Gebieten w ä r m e r e K l i m a eine 
R o l l e bei der Entstehung gespiel t haben . Beschrieben w o r d e n s ind sie a l l e i n v o n HAMMER 
( 1 9 1 5 : 4 9 5 — 4 9 6 ) u n d AMPFERER & H A M M E R ( 1 9 2 4 : 3 5 ) , a l l e r d i n g s recht k u r z und ohne 

A n g a b e n über Foss i l inhal t und genaues A l t e r . Die Q u e l l k a l k e seien auf die Züge der Bun
ten Bündne r Schiefer beschränkt und sol len hier s te l lenweise große Ausdehnung und Mäch
t i g k e i t erreichen, eine Aussage , die recht subjekt iv ist. 

D a s hier behande l te Q u e l l k a l k - V o r k o m m e n , zu dem d ie Que l l e inzwischen vers iegt 
ist, l i eg t a m H a n g zwischen R i e d und Fendels . Es ist ausgedehnte r a l s d ie dor t igen noch 
in B i l d u n g begriffenen Que l lka lk f lecken und leicht zu finden, w e i l der a l t e F u ß w e g von 
P r u t z nach Fendels es k u r z vo r dem Erreichen des von R i e d he rau fkommenden Serpen-
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t inenpfades anschneidet . Auch f ä l l t der Reich tum an subfossilen Pf lanzenresten und 
Schneckenhäusern sofort ins Auge . 

D i e H ö h e des V o r k o m m e n s be t räg t nach Höhenmesser -Ablesungen e t w a 1 1 4 0 m. Die 
I n n t a l - A u e bei R i e d miß t 8 7 7 m. Die oberha lb des Q u e l l k a l k e s sich erstreckende Vereb-
nungsfläche t r äg t das Dorf Fendels ( 1 3 5 6 m ) . Der Dauch k l eb t somit oberha lb der Hälf te 
des S te i lhanges an einer der Fendler Bachschlucht e t w a p a r a l l e l l aufenden R u n s e (Abb. 1 ) . 
Sicherlich sind die über t r ieben großen E in t r agungen von K a l k s i n t e r im Gebiet zwischen 
R i e d u n d Fendels auf der geologischen K a r t e von HAMMER ( 1 9 1 7 : Taf. 2 5 ) und auf der 
Geol. S p e z i a l k a r t e der R e p u b l i k Österreich 1 : 7 5 0 0 0 , B l a t t Landeck , im wesentl ichen auf 
unser V o r k o m m e n zurückzuführen. 

Abb. 1 . Blick auf Ried (Inntal) und die Terrasse von Fendels; links Kauner Berg. Man erkennt 
deutlich, wie die junge Erosion am Bündnerschiefer-Hang von den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen der Fendler Terrasse aus ihren Ursprung nimmt. Das Kreuz kennzeichnet die Lage des 
beschriebenen mittelalterlichen Quellkalks. Reproduktion eines Photos von Prof. Dr. H. WOPFNER 
( 1 9 5 6 : Taf. 1 7 ) ; dem Universitätsverlag Wagner in Innsbruck sei Dank für die Wiedergabe-

Erlaubnis. 

Beschreibung und Alter des Vorkommens 

D e r Quel lka lk-Eros ionsres t ha t eine Bre i t e von e t w a 1 0 m und eine H ö h e v o n ca. 7 m. 
G e w i ß ist er K a l k p h y l l i t e n ange lage r t , doch ist der K o n t a k t nicht aufgeschlossen. Oberha lb 
und un te rha lb verdeckt Hangschut t das ans tehende Geste in; a m Grunde der Runse finden 
sich Moränen-Schot te r , d ie Bündner Schiefern auf l iegen. Ü b e r das benachbar te Q u a r t ä r 
findet m a n einige A n g a b e n bei AMPFERER ( 1 9 1 6 : 3 0 7 — 3 0 8 ) u n d WEHRLI ( 1 9 2 8 : 3 9 1 ) . 

D i e Que l l absä t ze bestehen tei ls aus dichten oder luckigen festen S in t e r l agen , teils aus 
lockerem, schlämmbaren K a l k g r u s bis M e r g e l . H o h l r ä u m e nach S tengeln u n d Zweigen 
s ind a l lgemein , Abdrücke von Blä t t e rn mehr auf bes t immte L a g e n beschränkt . Moose sind 
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in Nes tern inkrus t ie r t . Die organische S u b s t a n z der ehemal igen Pflanzen ist nicht mehr 
e rha l ten gebl ieben. Gehäuse v o n Mol lusken u n d Os t rakoden haben dagegen i h r e Frische 
b e w a h r t . 

Im un te ren Tei l des Profils , bis um 3 m übe r W e g - N i v e a u , f anden sich ve re inze l t sehr 
k l e ine u n d desha lb unbes t immbare Bröckchen v o n H o l z k o h l e , d i e viel leicht v o n L a g e r 
feuern v o n H i r t e n s tammen, d ie an der e h e m a l i g e n Quel le geras te t haben. Die aus v e r 
schiedenen N i v e a u s ausgelesenen Bröckchen u n d F l i t t e r w u r d e n zusammengefüg t , u m eine 
genügende M e n g e für eine 1 4 C - D a t i e r u n g z u e rha l t en . S ie erbrachten ein 1 4 C - M o d e l l a l t e r 
( J a h r e vor 1 9 5 0 ) von 850 ± 4 3 0 J a h r e , w a s d e m dendrochronologisch ko r r ig i e r t en Zeit
i n t e r v a l l 6 5 0 bis 1430 n. C h r . entspricht (P robe H u 1644 = H v 6 7 3 7 des " C - L a b o r a t o -
r iums H a n n o v e r ; Prof. G e y h sei herzlich g e d a n k t ) . Der Kalk tuf f ist also im M i t t e l a l t e r 
gebi ldet w o r d e n . Tro tz der w e i t e n Spanne de r e rha l tenen A l t e r s w e r t e w i r d m a n a m ehe
sten an das Hochmi t t e l a l t e r denken dürfen. Se lbs tvers tänd l ich ist mi t den pf lanzl ichen 
und tierischen Resten des Q u e l l k a l k e s eine g e n a u e r e , gar das J a h r h u n d e r t treffende D a t i e 
rung unmögl ich . Unte r den Funden ist ke ine A r t , d ie der E inordnung ins M i t t e l a l t e r ent
gegenstehen w ü r d e . 

Abb. 2. Tagebuchskizze Quellkalk am Hang unterhalb Fendels. 

Die subfossüen Reste im Quellkalk 

In e iner festeren Pa r t i e s ind B lä t t e r in A b d r u c k e r h a l t u n g recht häuf ig : 
Cory Ins avellana LINNE 
Betula pendula R O T H 
Alnus incana ( L . ) MOENCH 

Sonst fanden sich: vers in te r te Moose 
Stachys sp . 2 Samen 
U m k r u s t u n g e n von ? Compos i t en -Samen , indet . 
Phragmites sp. Abdrücke 
Gramineen -Samen , i n k r u s t i e r t 
Holzkohle-Bröckchen. 
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Durch Zerklopfen des Gesteins und Auswaschen einiger Eimer des dicht über dem Fuß
weg aufgeschlossenen mürben Dauchs (unterer Teil des Vorkommens = Hu 1644) wurden 
an tierischen Resten gewonnen: 

Carychium tridentatum (Risso) 23 Exemplare 
Galba truncatula (O. F. MÜLLER) 1 0 4 Exemplare 
Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLLER) und lubrica exigua (MENKE) 189 
Truncatellina cylindrica (FERUSSAC) 32 
Vertigo pusilla (O. F. MÜLLER) 2 
Pupilla muscorum (LINNE) und cf. muscorum (LINNE) 5 
Pupilla triplicata f. bigranata (ROSSMÄSSLER) 8 
Vallonia costata (O. F. MÜLLER) 522 
Zebrina detrita (O. F. MÜLLER) 4 
Chondrula tridens (O. F. MÜLLER) 1 
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD) 6 
Oxychilus sp. juv. 4 
Vitrea cristallina (O. F. MÜLLER) 32 
Vitriniden-Bruchstück, indet. 
Euconulus fulvus (O. F. MÜLLER) 24 
Iphigena lineolata ( H E L D ) 5 
cf. Cochlodina laminata (MONTAGU) 1 Bruchstück 
Bradybaena jruticum (O. F. MÜLLER) 5 
Trichia sp. und Trichia sp., beide aus der Verwandtschaft von 

T. hispida (LINNE) 11 und 7 

Gastropoden-Eihüllen 
Ilyocypris bradyi G. S. S A R S 1 
Candona sp. h. 

Zum heutigen Klima und zur jetzigen Vegetation am Fundplatz 

Man kann die Reste in den Quellabsätzen nur dann richtig bewerten, wenn die heuti
gen Verhältnisse am Fundplatz berücksichtigt werden. Das Areal ist Teil eines sehr be
sonnten trockenen Steilhanges, wie ja auch der Inntal-Abschnitt von Pfunds bis Prutz — 
im Lee des Arlberges und der Verwal l -Gruppe gelegen — zu den niederschlagsärmsten 
und sonnenscheinreichsten Gebieten der Ostalpen gehört. Über den Reschen, über den in der 
Vorzeit so manche Tier- und Pflanzenart unser Gebiet erreicht haben mag, weht v o m 
Vinschgau her ein „Hauch des Südens" ins Inntal, den besonders derjenige spürt, der in 
den kühlen und regnerischen Lechtaler Alpen sein geologisches Arbeitsgebiet hat. 

Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt im Tal nur etwa 6 0 0 bis 
700 mm, ein auffallender Gegensatz etwa zum Paznauntal (um 900 mm), Stanzertal (um 
1000 mm) und Arlberg (1800 mm) (HOINKES 1 9 5 6 : 3 4 0 — 3 4 6 ; KLEIN 1 9 7 2 : 9 7 ; SCHEDLER 

1953) . Für Ried wurden sogar nur 583 bzw. 587 mm angegeben (KIELHAUSER 1954b: 4 4 6 ; 
W I N Z 1 9 3 2 : 1 8 ) . Wegen der relativen Trockenheit w a r und ist vielerorts noch heute im 
Oberinntal künstliche Bewässerung der Wiesen üblich (WINZ 1 9 3 2 : 8 0 — 8 1 ; NEUNLINGER 
1 9 5 6 ; ZELLE 1 9 5 6 ) . 

Über die rezente Pflanzenwelt, insbesondere die Trockenvegetation des hier behan
delten Tiroler Oberinn-Gebietes, informieren KIELHAUSER (1953 , 1 9 5 4 a , b) und B R A U N -
BLANQUET ( 1 9 6 1 : 1 9 8 — 1 9 9 ) . Charakteristisch sind xerotherme Vegetationseinheiten, die 
an das extreme Lokalklima gebunden sind, v o r allem Trockenrasengesellschaften. Der 
Hang unterhalb bis etwas oberhalb des Quellkalk-Fundplatzes zeigt, wenn man von 
durch Quellaustritten und Sickerwasser vernäßten Stellen und schattigeren Teilen der 
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Runsen absieht , Trockenrasen und Buschwerk , d a z u e in ige junge Föhren u n d auch e in ige 
Lärchen u n d Fichten. Die frischeren Eros ionshänge u n d Schuttschleppen w e r d e n v o n 
Betula pendula e rober t . Bei den S t räuchern seien v o r a l l e m genann t : Berberis vulgaris, 
Juniperus communis, Salix caprea, Rhamnus, Crataegus und Rosa. Gewisse H a n g s t e l l e n 
sind überwucher t v o n Hippopha'e rhamnoides oder Pteridium aquilinum. V o n den auf
fa l lenden , W ä r m e oder Besonnung v e r l a n g e n d e n K r ä u t e r n wurden bei den Begehungen 
not ie r t : Astragalus onobrychis, Ononis spinosa, O.rotundifolia, Cynanchum vincetoxi-
cum, Rhinanthus aristatus, Salvia pratensis, Teucrium montanum, Reseda lutea, Dianthus 
sylvestris, Helianthemum nummularium, Daucus carota, Plantago serpentina und Ophrys 
insectifera. Es ist i m wesentl ichen eine Vege ta t ion , d ie sich auf w o h l ehemals s t a rk b e w e i 
deten Hangf lächen , au f den frischen Erosionsanschnit ten u n d Hangschut t anges iede l t ha t . 
Ein forstlich gepflegter F ich tenwald (ke in F ö h r e n w a l d ! ) stockt nach N o r d e n hin auf den 
benachbar ten H a n g t e i l e n und steigt bis z u r Inn -Ta l soh le h inab , und auch d ie Lärchen u n d 
Fichten bei der Funds te l le sind wohl auf diesen W a l d zu beziehen. 

Klima- und landschaftskundliche Auswertung der subfossilen Reste 

Es w ä r e vermessen, aus den wen igen pflanzlichen Res ten des Dauches den Vege t a t i ons 
t y p des ganzen Fend le r H a n g e s rekonst ruieren zu w o l l e n . Sie geben nur A n h a l t s p u n k t e . 
In erster L in ie spiegel t sich j a in den Q u e l l k a l k - F l o r e n r e s t e n der feuchtere Bereich nahe des 
Gewässers w iede r , u n d wenn es zur Ab lage rungsze i t auch a m sonstigen H a n g eine T r o k -
kenvege t a t i on j e t z ige r A r t gegeben haben soll te, brauchen nicht a l l z u v i e l Res te xero ther -
mer Ar t en in den Q u e l l k a l k ge langt sein. Erkennen k a n n man aber t r o t z d e m : W e d e r v o n 
heute a m H a n g sich ausbrei tenden Buschar ten noch v o n Föhren, die man in dieser R e g i o n 
des Inn ta l s w o h l e r w a r t e n kann , ist im Dauch e t w a s zu finden. In der N ä h e der e h e m a l i 
gen Q u e l l e scheinen diese Pflanzen somit gefehlt zu haben . Bei den K r ä u t e r n und bei der 
Dürf t igkei t ihrer Überble ibse l w i r d m a n jedoch m i t Deutungen zurückha l t ender sein 
müssen. 

H ä t t e es a m H a n g natür l iche Waldbes tockung gegeben, sei es aus N a d e l - , L a u b - oder 
M i s c h w a l d , so gäbe es andere Gast ropoden, a ls sie i m K a l k ver t re ten s ind. Die gefunde
nen Gas t ropoden -Ar t en sind meistens solche, die k l ima t i s ch und ökologisch ziemlich indif
ferent s ind. Ein ige leben an nassen S te l l en , an feuchten Felsen, Steinen u n d H o l z , andere 
besiedeln auch W i e s e n h ä n g e und felsiges Ge lände . F inde t der W a l d keinen typischen V e r 
treter , so sprechen Zebrina detrita, Chondrula tridens u n d Pupilla triplicata bigranata 
für offene, beraste u n d sonnige Hangf lächen. 

Hase l s t r auch u n d Grauer len findet m a n h e u t z u t a g e nicht mehr a m H a n g , der den 
Q u e l l k a l k anschneidet , sondern erst w i e d e r in den t ieferen und feuchteren Schluchten u n d 
in der Inn-Aue . Vers tänd l i ch w i r d ihr subfossiles V o r k o m m e n und das des Schilfes so 
hoch a m steilen H a n g , w e n n w i r den Kalk tuf f a ls A b l a g e r u n g in einem ehemal igen , nicht 
zu s t a rk geneigten Quel l t ä lchen deuten, das jetzt durch Hange ros ion erheblich umges ta l te t 
ist. W e n n der ganze H a n g mi t Hase ls t räuchern dicht bewachsen gewesen w ä r e , dann müß te 
die G a s t r o p o d e n - F a u n a eine ganz ande re Zusammense tzung haben. 

Insgesamt w i r d d ie H a n g v e g e t a t i o n den heu t igen Verhäl tn issen mehr entsprochen 
haben a ls e inem natür l ichen W a l d , w i e er sich hier ohne s t ä rke re E i n w i r k u n g des Menschen 
ent fa l te t hä t te . W e n n es W a l d in der N ä h e gegeben ha t , so ist woh l eher an F ö h r e n w ä l d e r 
zu denken (vg l . KIELHAUSER 1954b) a l s an solche, in denen andere W a l d - N a d e l h ö l z e r 
oder ga r Buche oder d ie je tz t w iede r bei Landeck u n d auf der S tanze r Ter rasse sowie i m 
Oberengad in (KELLER 1 9 3 0 : 449) e insetzenden Eichen eine R o l l e gespielt haben könnten . 
Sehr unwahrsche in l ich hä l t man für dieses trockene Gebiet und nach der Gas t ropoden-
fauna B e r g a h o r n w ä l d e r , w i e man sie für das benachbar te obere S t a n z e r t a l auf Grund der 
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N a m e n s d e u t u n g Nassere in „in ace r ina (sc. v a l l e ) " = „im A h o r n t a l " (FINSTERWALDER 
1 9 5 6 : 1 1 2 ) für das M i t t e l a l t e r oder d ie R ö m e r z e i t erschließen könnte. So l l t e j e m a l s im 
H o l o z ä n ein F laumeichen-Hopfenbuchen-Wald v o m Vinschgau bis hier v o r g e d r u n g e n 
sein ( m a n bedenke z . B . d ie O s r r y a - R e l i k t e n p o s t e n bei Innsbruck: G A M S 1 9 3 7 : 1 6 5 ; 
FIRBAS 1 9 4 9 : 2 7 2 ; BRAUN-BLANQUET 1 9 6 1 : 2 0 1 ) , so könn te es doch wohl nur w ä h r e n d 
des K l i m a - O p t i m u m s gewesen sein, aber nicht im M i t t e l a l t e r . 

Die Verhä l tn i s se zu r Abscheidungszei t unseres Dauches k a n n man sich fo lgendermaßen 
vors te l l en : Eine que l l ige H a n g m u l d e , a l so e ine begrenz te Feuchtstelle, mit Grauer len- , 
H a s e l n u ß - u n d Schi l f -Beständen. Sonst a m H a n g — und das zeigen die B i r k e n b l ä t t e r und 
ein Tei l der Gas t ropoden — offene Flächen, d ie tei ls edaphisch, vor a l l em aber w o h l durch 
W e i d e n u t z u n g bedingt w a r e n , d a z u eine B i rk e n -P ion i e rvege t a t i on , besonders an den der 
Erosion s t ä rke r ausgesetzten H a n g p a r t i e n . 

Gern möchte man Nähe re s wissen über d ie mi t te la l t e r l i chen K l i m a - V e r h ä l t n i s s e und 
- S c h w a n k u n g e n bei R i e d , a lso für die Dauch-Ab lage rungsze i t . Gab es nicht in jenen Zeiten 
Dür ren und Heuschreckeneinfäl le in den Trocken tä le rn der A l p e n ( G A M S 1 9 3 7 : 1 6 9 ) und 
einen v o m K l i m a begünst ig ten mi t te la l t e r l i chen W e i n b a u v o m Nord t i ro le r U n t e r l a n d über 
Innsbruck (GRABHERR 1 9 3 4 : 2 7 2 , M A Y E R 1 9 5 2 , STOLZ 1 9 5 5 : 2 6 0 — 2 6 1 ) bis mögl icher

weise sogar S t a n z e r t a l (KATHREIN 1 9 7 1 : 3 1 3 ) ? Kenn t m a n nicht das Schwanken der Glet
scher von wen i g e r großen S tänden des 1 0 . / 1 1 . J a h r h u n d e r t s zu größeren im S p ä t - und 
Hochmi t t e l a l t e r ( M A Y R 1 9 6 4 : 2 7 9 ; PATZELT 1 9 7 3 : 5 9 — 6 0 ) ? Sicherlich sind aber für solche 
Fragen die Befunde unseres Q u e l l k a l k s überforder t . Vie l le icht könnte man gene ig t sein, 
aus dem Fehlen von Res ten e rkennbar x e r o t h e r m e r Pf lanzen im Dauch auf ein K l i m a zu 
schließen, das wen ige r trocken a ls das heu t ige w a r . Auf fa l l ende rwe i se fehlen j a auch bei 
den Funden die heute auf den Rasenflächen a m H a n g neben Zebrina detrita, Chondrula 
tridens und Pupilla triplicata sehr häufigen w ä r m e l i e b e n d e n Schnecken Jaminia quadri-
dens (O. F. MÜLLER) , Helicella obvia ( H A R T M A N N ) und Candidula unifascita (POIRET). 
Sol l ten diese Ar ten , d ie sogar je tz t das un te re S t a n z e r t a l erreicht haben, erst in den letzten 
J a h r h u n d e r t e n e i n g e w a n d e r t sein? Macht m a n aber nicht doch den Fehler , eine möglicher
weise recht bruchstückar t ig überl iefer te F l o r a u n d F a u n a auswer t en zu wo l l en , a l s l ä g e die 
gesamte ehemal ige Lebewe l t des P la tzes v o r unseren A u g e n ? Viel leicht lassen sich d ie Be
funde besser ausdeuten unter Berücksicht igung der immer s tä rker we rdenden und sich 
summierenden E i n w i r k u n g e n des Menschen auf die ökologischen Verhä l tn i sse a m Fendler 
H a n g . 

Der Fendler Hang, quasinatürlich umgestaltet 

W i e oben ausgeführt , ha t es zur B i ldungsze i t des Dauches einen natür l ichen, von Men
schenhand unbeeinflußten W a l d un t e rha lb Fende ls nicht mehr gegeben. Sicherlich w a r da 
ma l s der H a n g schon l änge re Zeit beweide t , w a s bei der N ä h e von Fendels , R i e d und 
P r u t z zu e r w a r t e n ist. Die Orte Fendels u n d P r u t z sind schließlich recht a l t e S ied lungen , 
w o r a u f ih re N a m e n vordeutschen, j a vorrömischen U r s p r u n g s hinweisen, w i e j a auch die 
Funde zu r V o r - und Frühgeschichte des obersten Ti ro le r Inn ta l s (WIESER 1 8 9 2 , MENGHIN 
1 9 5 6 ) und des Engad in (LUNZ 1 9 7 3 : Abb . 1 0 ) auf eine nicht zu dürftige vorze i t l i che Be
siedlung schließen lassen. Die Eingriffe des Menschen in d ie Be rgwe l t des Inn-Gebietes 
werden , w i e i m nahen Vinschgau, schon in der V e r g a n g e n h e i t beträchtlich gewesen sein. 

Nach SCHMID ( 1 9 5 5 : 5 2 ) und GRACANIN ( 1 9 7 2 : 1 8 7 ) zeugen im oberen Inn t a l a l te 

Acker ter rassen davon , d a ß früher der A c k e r b a u auf B r a u n e r d e n fast bis in d ie Höhen
lagen von 2 0 0 0 m über N N betrieben w u r d e . Gerade d ie von SCHMID ( S . 2 4 — 2 5 , 2 8 , 
8 8 — 8 9 ) für das benachbar te Engad in z u s a m m e n g e t r a g e n e n Befunde zeigen, w i e intensiv 
diese Eingriffe w a r e n . U n t e r den für den W a l d schädlichen Tä t i gke i t en (die von FROMME 
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1 9 5 7 : 2 1 — 2 2 zusammenges te l l t w o r d e n s ind) w a r e n w o h l die auswirkungsre ichs ten die 
W a l d w e i d e und a l l d i e Tä t igke i t en , d ie m a n unter den Begriffen Brennen u n d Schwenden 
(WOPFNER 1 9 2 0 : 5 8 ; 1 9 2 9 ; W I N Z 1 9 3 2 : 8 7 ; GRABHERR 1 9 3 4 : 2 6 4 — 2 6 9 ; 1 9 4 9 ; STOLZ 

1 9 5 5 : 2 5 8 ; FROMME 1 9 5 7 : 6 1 — 6 2 ) zusammenfassen k a n n . Besonders ist an den mi t te l 
al ter l ichen L a n d a u s b a u zu denken ( A n f a n g der W a l d r o d u n g im Gebiet des T i ro l e r Ober
inn ta l nach KLIEN 1 9 7 2 : 2 1 Ende des 1 1 . J a h r h u n d e r t s ; besonders rege S i e d l u n g s t ä t i g k e i t 
in T i ro l v o m 1 1 . bis 1 4 . J a h r h u n d e r t : WOPFNER 1 9 2 9 ) . 

Manche Eingriffe in die N a t u r w e r d e n aber viel f rüher anzusetzen sein. D a ß A l p w i r t -
schaft b z w . H o c h w e i d e n u t z u n g schon in vorrömischer Zei t verbrei te t w a r e n , w i r d in der 
L i t e r a tu r immer w i e d e r betont (PITTIONI 1 9 3 1 ) , zumindes t gibt es im west l ichen N o r d 
t i rol zahl re iche A l m e n romanischen N a m e n s . Für das n a h e Vinschgau g l aub t man , d a ß 
r a u b b a u a r t i g e Sch läge rungen in vorgeschichtliche Zei ten zurückgehen und h ie r künst l iche 
Bewässe rungsan l agen schon vor J ah r t ausenden in p r i m i t i v e r Form bestanden haben ( K Ö L L 
1 9 5 5 : 3 1 4 — 3 1 5 ; W I N K L E R 1 9 6 9 : 5 2 6 ) . Auch für ande re Gebiete des a l ten R ä t i e n s werden 
solche a l ten W a l d r o d u n g e n angenommen (GRABHERR 1 9 3 4 : 2 6 5 — 2 6 6 ; FROMME 1 9 5 7 : 3 5 ) , 
im Gegensa tz zu HEUBERGER ( 1 9 3 2 : 3 9 ) , der für die Zei t der R ä t e r noch v o n den „Ur
w ä l d e r n des Ober inn- , S t a n z e r - und S i l l t a l e s " schrieb. 

W a n n die A n f ä n g e dieser L a n d n u t z u n g im Ober inn t a l auch liegen mögen, w ie sollte 
bei e inem so ausgedehnten Landausbau v o n den Tä le rn her und von der W a l d g r e n z e hin
ab ein nur wen ige h u n d e r t Meter über der Inn-Talsoh le gelegener H a n g unbeeinf lußt ge
blieben sein, ein H a n g , über den a u ß e r d e m noch die V e r b i n d u n g s w e g e v o m T a l nach Fen
dels ve r l i e fen! G e w i ß h ä n g t mit der E n t w a l d u n g — w i e sie auch im einzelnen erfolgt sein 
mag — und der d a m i t verbundenen Aust rocknung des Bodens das ab, w a s sich dem Geo
logen erschließt ( A b b . 2 ) : Trockenlegung der ehema l igen H a n g q u e l l e , Anschneiden des 
Q u e l l k a l k s und ein Tiefer legen der Runse um 3 5 Mete r . 

W i r k l i c h e indr ing l ich zeigt diese j u n g e Hange ros ion das in Abb. 1 w iede rgegebene 
Photo von WOPFNER ( 1 9 5 6 : Taf. 1 7 ) . Zur Zeit der w o h l J a h r z e h n t e zurückl iegenden Auf
n a h m e w a r der H a n g noch nicht so sehr von Buschwerk erobert w ie je tz t u n d die l a n d 
wirtschaftl iche N u t z u n g auf der Fendler Terrasse noch j ene r der vergangenen J a h r h u n d e r t e 
verg le ichbar . M a n sieht , d a ß die Erosion a m R a n d de r landwirtschaft l ich genutz ten und 
vom W a l d nahezu en tb lößten Fläche der Fendler Ter rasse beginnt . Die s t a r k e Zerschnei
dung der Hangf läche ist somit letzt l ich anthropogen oder quasinatür l ich , w e n n auch die 
steile H a n g l a g e und d i e r e l a t i v leichte Erod ie rbarke i t de r mürben K a l k p h y l l i t e (PLANKEN
STEINER 1 9 5 6 : 3 5 1 ) B o d e n a b t r a g und d ie Entstehung v o n M u r e n begünst igen ( w i e e t w a 
die berücht igte „Fend le r M u r " von 1 8 7 4 : KLEBELSBERG 1 9 3 5 : 3 9 3 , MUTSCHLECHNER 1 9 3 7 : 

1 2 4 ) . 

Führ t man die klassischen Erosionsnarben der O s t a l p e n an , die von unbedacht gero
deten u n d abgeb rann t en Flächen, von künstl ichen W i e s e n und Weiden oder von mi t te l 
a l ter l ichen Wegen aus ihren Anfang genommen haben ( z . B . Schesatobel bei B l u d e n z : 
FLAIG & FLAIG 1 9 7 1 : 6 0 — 6 1 ; S ü d t i r o l e r E r d p y r a m i d e n a m Ri t ten und bei S te inegg : 
M A U R E R 1 9 6 5 ) , dann sol l te man nicht vergessen, den H a n g un te rha lb Fendels h inzufügen. 
Er ist g e w i ß ein lehrreiches Beispiel für d ie auch für d a s Alpengebie t gü l t i ge ( K A R L & 
D A N 1 9 6 9 ) Sch lußke t t e : „Einfluß des Menschen auf V e g e t a t i o n und Wasse rhausha l t — 
Einfluß von V e g e t a t i o n und Wasse rhausha l t auf das Erosionsgeschehen". 
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