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A. N W H a n g L e i t h a g e b i r g e , M a n n e r s d o r f — H o f a. L. 

1. T e g e l g r u b e n a h e d e m F a b r i k s g e b ä u d e d e r P e r l m o o s e r 
A. G. M a n n e r s d o r f (Mittelpannon). 

An der Sohle sind mit geringem Neigungswinkel von 7° (beckenwärts) blau
graue Tonmergel mit massenhaftem Auftreten von C o n g e r i a z s i g m o n d y i 
H a i . und L i m n o c a r d i u m c o n j u g e n s P a r t s c h aufgeschlossen. In den 
auflagernden, graugrünen, festen Tegeln finden sich für Mittelpannon charak
teristische weiße Kalkkonkretionen. Der oberste Horizont wird von gelb
braunen, spröden Tegeln gebildet, denen als beckenfazielle Entwicklung des 
südlichen Wiener Beckens cardienreiche Bänke eingelagert sind (Inzersdorfer 
Niveau). Die überaus reiche Ostracodenfauna spricht für Zone D. Das Pannon 
wird durch grobsandiges bis schotteriges Pleistozän mit Windkantern bedeckt. 

2. K a l k S t e i n b r u c h d e r P e r l m o o s e r Z e m e n t w e r k e A. G. 
o b e r h a l b M a n n e r s d o r f (Siehe Abbildung). 

a) östliche Bruchwand. Praetertiäres Ufergestein: Stark brekziöser, dunkler 
Dolomit. Im oberen Teile Aufarbeitung und neuerliche Verkittung zu massiger 
Brekzie. Darüber mitteltortoner Schotter-Sandkomplex, dessen Hangendschich
ten weiter nördlich stark fossilführend aufgeschlossen sind (P e c t e n, O s t re a, 
C l y p e a s t e r usw.). In höheren Lagen Einschaltungen von Nulliporenkalk-
linsen mit Makrofauna. Im Hangenden vorerst hellbrauner, mürber Kalk, der 
mit scharfer Grenze in massigen Leithakalk übergeht. Schleppstrukturen und 
Versetzungen. Spalten und Karstschläuche gefüllt mit Lehm z. T. Terrassen
schotter, der vom Plateau des Scheiterberges stammt. 

b) Westliche Bruchwand. Über dem Leithakalk mit Diskordanz Transgres-
sionsfläche des Mittelpannon in Form gut gebankter Sandsteine. Untersarmat 
vorher wegerodiert, an der Basis des Pannon noch in Ablagerungsresten vor
handen. Nahe dem Förderhaus eine Bank mit reicher Fossilführung (Melano-
psiden): z. T. Kreuzschichtung. 
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3. S t e i n b r u c h B a x a a n d e r W - S e i t e d e s G e m e i n d e w a l d e s 

a) östlicher Steinbruch mit tortonem Leithakalk (= Weißer Bruch). Massiger 
Kalk aus Nulliporen, knolligen Bryozoenkolonien, Mollusken usw. aufgebaut. 
In tieferen Lagen charakteristischer Gehalt der nahe anstehenden Kalk-Dolo
mitküste (vorderer Teil). Breite, oft lehmerfüllte Spalten durchziehen das Ge
stein; darüber z. T. Solifluktionsschutt. 

b) Mittlerer (= Blauer) Bruch. Brandungssedimente des Mitteltorton. Im 
mittleren Teil des Bruches tritt mesozoischer, brekziöser Kalk mit karstartigem 
Relief zutage. Darüber Leithakalk, an der Basis Aufarbeitung des Küstenge
steins und Verkittung zu Strandbrekzie. Löcher von Bohrmuscheln an der ehe
maligen Küste. Mit der Entfernung von der Küste geht Brekzie in bankigen, 
fossilreichen Leithakalk über. Altes Karstsystem mit Höhlensinter. 

c) Westlich anschließender Steinbruch. Sarmatisches Serpel- und Bryozoen-
riff. Über brekziösem Leithakalk, teilweise über Vortertiär Untersarmat in Form 
von Brekzien, Kalke mit mergeligen Zwischenlagen in unregelmäßiger Lage
rung. An der Basis Konglomerate, gekennzeichnet durch sandiges Bindemittel 
und völlig gerundete Komponenten von mesozoischem Kalk. Riffpartien mit 
Röhren von H y d r o i d e s p e c t i n a t a ( P h i 1.), Steinkernerhaltung der flä
chigen Kolonien von C r y p t o s u l a t e r e b r a t a (S inz . ) ; doppelklappige 
Modiolen und Cardien. 

4. S ü d h a n g d e s L i m b e r g e s ; H o f a . L. 

Torton. Poröse, detritäre Leithakalke wechseln mit dünnen geschichteten La
gen, durch lockere, mergelige Bänder getrennt. Fehlen von Brandungssedimen
ten. Überlagerung des Mitteltorton durch Untersarmat ohne sichtbare Sedimen
tationsunterbrechung in Form von Sandsteinen und detritären Leithakalken. 
Darüber Pannon mit basaler Blockfolge lokaler Herkunft (Torton, Sarmat) in 
kalkiger Verkittung. Hangend in unsteter Lagerung (stark gestaucht) Mergel 
mit unterpannoner Mikro- und Makrofauna und umgelagerten Untersarmat-
formen. Im höheren Teil eine Bank umgelagerter Nulliporen mit Grundge-
birgsgeröllen aus mesozoischem Kalk. Schichten neigen sich mit Verstellungen 
stark gegen W, letztere enden an der Unterkante des Pannon. 

B. S E H a n g L e i t h a g e b i r g e , D o n n e r s k i r c h e n — B r e i t e n 
b r u n n 

5. D o n n e r s k i r c h e n , O r t s a u s g a n g a n d e r H o f e r s t r a ß e 
Steilstehende, hauptsächlich detritäre „Leithakalke" der tieferen Sandschaler-

zone, fallen mit etwa 40° gegen das Becken zu ein. Dm-mächtige, mergelige 
Zwischenlagen liefern eine gut erhaltene Mikrofauna. 

6. Massig gebankte, detritäre „Leithakalke" mit cm-mächtigen Mergelzwischen-
lagen mit Mikrofauna der tieferen Sandschalerzone. Diese Sedimente zeigen 
an der T i e r g a r t e n m a u e r v o n D o n n e r s k i r c h e n ein System von 
antithetischen Verwerfern. 

7. S t e i n b r u c h u m B r e i t e n b r u n n . 

Strandhaldenbildungen im tieferen Sarmat. Halbmetermächtige Zwischenmer
gel der Elphidium reginum-Zone mit reicher Mikrofauna. Eindrucksvolles Bild 
antithetischer Längsverwerfer. 
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Die Verwendung der Steine von Breitenbrunn im Bereich der Wiener Archi
tektur wurde von Prof. Dr. A. K i e s l i n g e r erläutert. 

Den Abschluß der Exkursion bildete eine Aussichtserläuterung vom Ausgang 
der Steinbrüche mit dem Blick auf Hackeisberg und den Neusiedler See. 

ca. 25 Teilnehmer. 
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