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Vorwort
die im Jahr 1986 an der universität salzburg abgeschlossenen, von gün-

THEr frasl und goTTfriED TicHy betreuten dissertationskartierungen von rainEr 
BraunsTingl und Hans EggEr decken etwa ein drittel des Kartenblatts Großra-
ming ab. in der Folge entschloss sich die Geologische bundesanstalt daher die-
ses Kartenblatt in ihr programm aufzunehmen. die bearbeitung des Quartäran-
teiles wurde von Dirk van HusEn übernommen und rasch beendet. die redaktion 
des Kartenblattes wurde PETEr fauPl von der universität Wien übertragen, der 
in den Folgejahren mehrere diplomarbeiten und dissertationen vergab, die sich 
vor allem mit der Fazies der Jura- und Kreideablagerungen auf blatt Großraming 
beschäftigten. im Jahr 1997 wurde Hans EggEr mit der Fertigstellung der flächi-
gen Kartierung und der endredaktion des Kartenblatts betraut, das schließlich im 
Jahr 1999 gedruckt wurde. 

unser dank gilt allen Mitarbeitern, die im Gelände, in den labors, in der abtei-
lung für Kartographie und der adV-abteilung zur Fertigstellung des Kartenblattes 
Großraming und den jetzt vorliegenden erläuterungen beigetragen haben. Für die 
anfertigung der Grafiken bedanken wir uns besonders bei Monika BrüggEMann-
lEDolTEr und Markus koglEr, für die kritische durchsicht des Manuskripts bei 
DiDo MassiMo und dr. irEnE zorn. Für Fossilbestimmungen bedanken wir uns 
herzlich bei dr. lEoPolD krysTyn, dr. gErHarD ManDl, dr. olga Piros, dr. goTT-
friED TicHy, dr. Milos siBlik und erinnern uns in dankbarkeit an den verstorbe-
nen dr. konraD WEiDicH, der viele Foraminiferenproben aus der tannheim- und 
der losenstein-Formation für uns bestimmte. 

Hans EggEr, Dirk van HusEn

september 2011
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1. Die geologie des Kartenblattes großraming im 
Überblick 

(EggEr, h. & van HusEn, d.)

1.1. morphologie, stratigraphie und Paläogeographie
der Großteil der Fläche des Kartenblattes Großraming wird von Gesteinen des 

deckenkomplexes der nördlichen Kalkalpen aufgebaut, deren höchster punkt 
der 1902 m hohe Gamsplan im sengsengebirge ist (abb. 1). die Wände und Gip-
fel dieses Gebirgszuges werden von mitteltriassischem Wettersteinkalk aufge-
baut. dieses Gestein wird von geringmächtigen terrestrischen sandsteinen und 
ton steinen der lunz-Formation überlagert, die im bereich der haselschlucht 
pflanzenfossilien führen. das auftauchen der Wettersteinkalkplattform über den 
Meeresspiegel im Karnium wird auch durch die Verkarstung der Kalkoberfläche 
belegt. in den Karsthohlräumen kam es zum absatz von limonitischen eisener-
zen, die nördlich der enns, am arzberg bei reichraming, auch abgebaut wurden.

Über der lunz-Formation folgt die opponitz-Formation, die einem seichtmari-
nen ablagerungsraum entstammt. die morphologisch auffälligsten Gesteine dar-
aus sind rauhwacken (kalkig zementierte breccien mit zellig auswitternden dolo-
mitkomponenten), die mehrere Meter hohe Felsen (z.b. den „sauzahn“ – s. abb. 2) 
oder, vor allem die Nordgrenze der Nördlichen Kalkalpen markierend, Wände bil-
den können (s. abb. 9). Zahlreiche Funde von artefakten der Mondsee-Kultur be-
legen, dass diese geologischen strukturen (vor allem die langensteinerwand, die 
prücklmauer und die rebsteinmauer in der umgebung des dorfes laussa) von 
der späten Jungsteinzeit (Kupferzeit) bis in die mittlere bronzezeit, also etwa von 
3000 v. chr. bis 1500 v. chr., die ersten begehrten siedlungsplätze im bereich 
nördlich des ennstals waren (s. ruTTkay, 1981).

abb. 1.  
blick vom südhang des trämpl auf den Nordabfall des sengsengebirges. 
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das flächenmäßig am weitesten verbreitete Gestein auf Kartenblatt Großra-
ming ist der obertriassische hauptdolomit (abb. 3), dessen Mächtigkeit von Nor-
den nach süden kontinuierlich zunimmt. auch dabei handelt es sich um flach-
marine ablagerungen, die aus dem Gezeitenbereich und dem angrenzenden 
flachen schelf stammen. Nach der ablagerung des hauptdolomits führten tek-
tonische prozesse im Zusammenhang mit der Öffnung des penninischen be-
ckens zu einer stärkeren topographischen Gliederung des ablagerungsraums. 
durch die bildung dieses ozeanischen beckens wurde die adriatische platte, 
aus deren Gebiet die heutigen Kalkalpen stammen, von der europäischen plat-
te getrennt. der hauptdolomit wird manchmal von obertriassischen fossilreichen 
schelfkarbonaten der Kössen-Formation überlagert, manchmal direkt von unter-
jurassischen echinodermenspatkalken. die starke kleinräumige Gliederung die-
ses Meeresgebiets kommt im gesamten Jura durch vielfältige Faziesausbildun-
gen („bunte Jurakalke“) zum ausdruck. die Jura- und Kreidegesteine sind vor 
allem im bereich von synklinalen, wie z.b. der ebenforstsynklinale (abb. 4 und 
abb. 17), erhalten geblieben. 

in der unterkreide wurden die hellen Mergelkalke der schrambach-Formation 
abgelagert, die nach süden zu mit den siliziklastischen Gesteinen der roßfeld-
Formation verzahnen. Nur im Norden wurden über der schrambach-Formation 
die tannheim- und die losenstein-Formation abgelagert. die typlokalität letzte-
rer liegt auf blatt Großraming, im stiedelsbachgraben östlich der ortschaft lo-
senstein. dort dauerte die sedimentation bis in das späte albium hinein an. Zu 
dieser Zeit wurden Großschollen (olisthoplaka) aus dem hochbajuvarischen Fa-
ziesraum in den ablagerungsraum der losenstein-Formation einsedimentiert, be-
vor die hochbajuvarische reichraminger decke die tiefbajuvarische ternberger 
decke zur Gänze überschob.

abb. 2.   
das Naturdenkmal sauzahn (opponitzer rauhwacke) 2 km südöstlich von laussa.



7

die mehrphasige deformationsgeschichte dieser eoalpinen orogenese dauer-
te zumindest bis ins turonium hinein an. die aus dieser Zeit stammende bran-
derfleck-Formation, die auf blatt Großraming zum ersten Mal in den östlichen 
Kalkalpen nachgewiesen wurde, liegt mit einer erosionsdiskordanz unter der Go-
sau-Gruppe, deren Vorkommen auf die reichraminger decke und die tirolische 
staufen-höllengebirgs-decke beschränkt sind. 

die Gosau-ablagerungen liegen auf einem erosionsrelief, dessen senken 
und hohlräume z.t. mit bauxit ausgefüllt sind. dieses aluminiumerz wurde 
bis 1964 auch bergmännisch abgebaut. die Gosau-schichtfolge reicht vom 
höheren turonium bis ins Maastrichtium (paleozän ist nicht sicher nachge-
wiesen). Mehrere typlokalitäten von Formationen der Gosau-Gruppe (Weiß-
wasser-Formation, hieselberg-Formation, brunnbach-Formation) liegen auf 
blatt Großraming.

im Norden grenzen die Nördlichen Kalkalpen an die Flyschzone, deren 
höchste erhebung der 1000 m hohe spadenberg ist (abb. 5). die Flyschzo-
ne besteht aus zwei deckenkomplexen: der rhenodanubischen Flyschzone 
und dem ultrahelvetikum. die schichtfolge der rhenodanubischen Flyschzo-
ne wird zur rhenodanubischen Gruppe zusammengefasst und besteht litho-
logisch aus sandsteinen und siltsteinen mit unterschiedlichen Karbonatge-
halten und tonreichen sedimentgesteinen mit ebenfalls stark schwankenden 
Karbonatanteilen (tonsteine bis Kalkmergel). Genetisch gesehen, wird der 
überwiegende anteil der rhenodanubischen Gruppe aus turbiditen aufge-
baut, also aus umgelagerten sedimenten, die von trübeströmen in die tief-
see transportiert wurden. die rhenodanubische Gruppe wurde über einen 
Zeitraum von mehr als 70 Millionen Jahren, vom barremium bis ins Ypre-
sium, abgelagert. Während dieser langen Zeit lag der boden des ablage-

abb. 3.  
steilstehender hauptdolomit im tal des schwarzen bachs im reichraminger hintergebirge.
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rungsraumes unter der Kalzitkompensationstiefe, was auf Wassertiefen von 
mindestens 3000 m schließen lässt. paläogeographisch kann die rhenoda-
nubische Flyschzone aus dem penninischen becken hergeleitet werden, das 
vom Jura bis in das paläogen die europäische und die adriatische litho-
sphärenplatte trennte (abb. 6).

die mächtigste Formation (bis 1500 m) der rhenodanubischen Gruppe auf 
blatt Großraming ist die altlengbach-Formation. dementsprechend werden von 
ihr auch die größten Flächen in der rhenodanubischen Flyschzone aufgebaut. 
die typlokalität dieser einheit liegt im östlichsten teil des Kartenblatts Großra-
ming und zwar im Gebiet des ahornleitengrabens. etwas südlich davon tritt im 
bereich des zur Gemeinde Großraming gehörenden pechgrabens die ultrahelve-
tische Grestener Klippenzone zwischen der rhenodanubischen Flyschzone und 
den Nördlichen Kalkalpen zu tage. diese Gesteine wurden ursprünglich am Kon-
tinentalabhang der europäischen platte abgelagert.

der begriff „Klippen“ bezieht sich hier auf morphologisch hervortreten-
de härtlingsrippen, die vor allem von jurassischen sandsteinen und Kalken 
(„Klippenkerne“) gebildet werden. Nach PrEy (1950) sollen darauf mit se-
dimentärem Kontakt die weichen pelitgesteine der buntmergelserie („Klip-
penhülle“) liegen, die einen stratigraphischen umfang vom oberen albium 
bis ins eozän haben. auf blatt Großraming wurde nirgends ein ungestörter 
stratigraphischer Kontakt der buntmergelserie zu älteren Gesteinen beobach-
tet. die jüngste auf dem Kartenblatt genommene buntmergelprobe stamm-
te aus dem Mitteleozän (lutetium, Nannoplanktonzone Np15). im paläogen 
der buntmergelserie treten an verschiedenen stellen sedimentäre Konglo-
merate und einsedimentierte Großkomponenten auf. das bekannteste dieser 

abb. 4.  
blick vom trämpl nach Westen zur rotwagmauer und zum rotgsol. die Namen deuten 
bereits auf die dort anstehenden bunten (oft roten) Juragesteine hin. der weiß anwittern-
de Kalk im Vordergrund gehört zum „oberrhätkalk“, der den trämpl-Gipfel aufbaut (s.a. 
abb. 14)
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Vorkommen ist der Granodiorit des leopold-von-BucH-denkmals im pech-
graben. Von diesem ungewöhnlichen auftreten eines granitischen Gesteins 
inmitten von sedimentgesteinen wurden früh Naturwissenschaftler angelockt. 
die geowissenschaftliche erforschung des Kartenblattes nahm hier ihren aus-
gang, zusätzlich inspiriert durch die dort vorkommenden, damals wirtschaft-
lich interessanten Kohlevorkommen der unterjurassischen Gresten-Formati-
on, die zwischen 1832 und 1882 abgebaut wurden (PrEy, 1945;  PETrascHEk, 
1926; sTErnBacH, 1865).

abb. 5.  
blick vom Willeitenberg nach südosten auf den spadenberg (am linken bildrand). der stei-
le Nordhang des höhenzuges wird von den relativ harten Gesteinen der röthenbach-sub-
gruppe („Zementmergelserie“) gebildet, die hier die altlengbach-Formation überschieben.  

abb. 6.  
paläogeographische rekonstruktion der ablagerungsräume in der späten Kreide.
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1.2. tektonische Übersicht

die tektonischen einheiten auf Kartenblatt Großraming (s. beil. 1) gehören von 
süden nach Norden zum oberostalpin (Nördliche Kalkalpen), zum penninikum 
(rhenodanubische Flyschzone) und zum ultrahelvetikum (Grestener Klippen-
zone). die bewegungen an den nordvergenten Überschiebungsflächen, die die-
se einheiten trennen, waren zwischen dem späten eozän und dem frühen Mio-
zän aktiv.

die internen nordvergenten Überschiebungen und deformationsstrukturen der 
Nördlichen Kalkalpen wurden etwa an der Wende von der frühen zur späten Krei-
de (albium–cenomanium) angelegt, da sie von den Gesteinen der Gosau-Gruppe 
diskordant überlagert werden, deren älteste anteile aus dem turonium stammen. 
die markanteste Querstruktur der Nördlichen Kalkalpen, die Weyerer bögen, ist 
dagegen erst nachgosauisch entstanden, da die bogenstruktur die Gosau-Grup-
pe westvergent überschoben hat.

am aufbau der Nördlichen Kalkalpen sind bajuvarische und tirolische  decken 
beteiligt. das tiefbajuvarikum (tb) der Weyerer bögen wird als Frankenfelser 
 decke bezeichnet, das hochbajuvarikum (hb) als lunzer decke. Westlich der 
Weyerer bögen hat sich für das tb die bezeichnung ternberger decke einge-
bürgert, für das hb der Name reichraminger decke. die hauptüberschiebung 
des hb streicht obertags an der Mollner linie aus (taf. 1 und abb. 42). allerdings 
liegen nördlich davon noch schuppen in hochbajuvarischer Fazies, sodass der 
Nordrand des hb unmittelbar südlich der losenstein- und tannheim-Formation 
der losensteiner Mulde angenommen werden kann. am äußersten Nordrand der 
Kalkalpen tritt als liegendstes element der Kalkalpen noch das Nordrandelement 
(EggEr, 1986) auf, das der Kieselkalkzone im Wienerwald entspricht. diese ein-
heit tritt auch innerhalb der ternberger decke im sauzahnbauernfenster südlich 
von laussa auf.

der interne bau der rhenodanubischen Flyschzone ist durch einen dachziegel-
artig nach süden einfallenden schuppenbau bestimmt. Fünf große schuppen wur-
den von Norden nach süden von BraunsTingl (1986 und 1988) bzw. EggEr (1986 
und 1988) als loidl-schuppe, schädlbach-schuppe, höllbach-schuppe, Knoller-
berg-schuppe und spadenberg-schuppe bezeichnet. Zwischen der loidl-schup-
pe und der schädlbach-schuppe konnte BraunsTingl (1988) an mehreren stellen 
ultrahelvetische schürflinge mit buntmergelserie nachweisen. das östlichste die-
ser Vorkommen (hochhub-Fenster) liegt auf blatt Großraming. 

im Gebiet des spadenbergs ist deutlich zu sehen, dass die spadenberg-schup-
pe auf einer tektonischen rampe der Knollerberg-schuppe liegt. der schup-
penbau ist durch spätere bruchtektonik zerlegt worden. Markant sind dabei vor 
allem NW-se-streichende dextrale blattverschiebungen. die größte dieser dex-
tralen störungen verläuft in etwa parallel dem ramingbach (ramingbach-störung) 
und bewirkt am benachbarten blatt Waidhofen einen Versatz des südrandes der 
rhenodanubischen Flyschzone von etwa 5 km (EggEr in scHnaBEl et al., 2002). 
Gegen Westen werden die dextralen störungen von Ne-sW-streichenden sini-
stralen störungen des isaM-blattverschiebungssystems (EggEr, 1997; EggEr in 
 scHnaBEl et al., 2002) abgeschnitten, die im Nordwestteil des Kartenblatts Groß-
raming, im bereich beiderseits des ennstals, auftreten.

aus dem bereich der Klippenzone berichtet WiDDEr (1988a) von mehreren Über-
schiebungseinheiten (pechgraben-decke, Maria-Neustift-schuppe, arthofberg-
schuppe und höhenberg-schuppe), deren  kartierungsmäßige abgrenzung aber 
großteils problematisch ist.
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1.3. landschaftsgestaltung durch die Eiszeiten

1.3.1. mindel
spuren der älteren eiszeiten sind im bereich des Kartenblattes kaum erhalten. 

einzig die terrassenkörper der Jüngeren deckenschotter entlang der enns sind 
reste der Mindeleiszeit. sie liegen durchwegs einem Grundgebirgssockel auf, 
der über dem oberflächenniveau der hochterrasse liegt (van HusEn, 1971). res-
te dieses Felssockels sind entlang der enns auch nach süden bis zum Gesäuse 
zu finden (sPaun, 1964) und erlauben die rekonstruktion eines breiten talbodens 
entlang des Flusses, von dem auch reste oberhalb des Gesäuses bei Gröbming 
erhalten sind (van HusEn, 1968). dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um 
den präglazialen talboden, der durch die ersten Vereisungen aber endgültig nach 
der Mindeleiszeit zerstört wurde. 

die in ihrer ausbildung, Konglomerierung und Verwitterung typischen reste 
der Jüngeren deckenschotter sind ab Großraming ennsabwärts zu finden, ha-
ben somit offensichtlich die gleiche Verbreitung wie die hochterrasse der riß-
eiszeit. dementsprechend ist anzunehmen, dass der Gletscher der Mindeleiszeit 
eine ähnliche ausdehnung wie der des riß hatte. das steht auch in guter Über-
einstimmung mit der Gletscherentwicklung im steyr- und Kremstal (van HusEn, 
1975; koHl, 2000; van HusEn & rEiTnEr, 2011).

1.3.2. riß
Wesentlich deutlicher ist die ausbreitung der eisströme im ennstal und im üb-

rigen bereich des Kartenblattes bis zur Krummen steyrling im Westen zu rekon-
struieren.

der ennsgletscher erstreckte sich in seiner größten ausdehnung bis in die tal-
weitung bei Großraming. dabei stand der eisstrom im engen ennstal südlich von 
Weyer noch in Kontakt mit den lokalgletschern aus den ostorientierten Karen des 
markanten bergrückens vom burgspitz bis bodenweis. hier belegt z.b. grobes 

abb. 7.   
epigenetischer durchbruch der enns bei breitenfurt (1: Felsaufragung nördlich der enns).
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blockwerk auf dem rücken südlich des Zwieselbaches einen Gletscherkörper bis 
mindestens 800 m höhe, der letztlich den hammergraben erfüllte und einen nicht 
unerheblichen eiszufluss des ennsgletschers darstellte. der letzte Zufluss erfolgte 
dann aus den Ne-orientierten Karen unterhalb von almkogel und burgspitz über 
die steilen Gräben richtung Küpfern. die übermäßig kräftige Vergletscherung die-
ser Kare ist darin begründet, dass sich im lee des bis knapp 1500 m aufragen-
den Kammes bei den vorherrschenden Westwinden große schneemassen (Wech-
tenbildung) ansammelten, die eine übermäßige dotation des Nährgebietes durch 
lawinen sicherstellten. dieser Mechanismus führte auch in der Würmeiszeit zur 
ausbildung der großen Gletscher, z.b. entlang des arz- und Zwieselbaches und 
der anderen täler (taf. 2).

der ennsgletscher erfüllte die talweitung bei Großraming zur Gänze und drang 
auch in den Mündungsbereich des Neustiftgrabens vor. hier zeigen der kleine Wall 
beim Großortbauer und der anschließende bis zum haingraben erhaltene stau-
körper die größte ausdehnung des eises und den rückstau des Neustiftbaches 
an. danach schrumpfte die eiszunge etwas und stabilisierte sich am ausgang 
des Neustiftgrabens, wo an ihrem rand der deutliche Moränenwall beim Ödtbau-
er gebildet wurde. Wie die bändertone im liegenden der schotter nördlich des 
Walls zeigen, bestand auch damals noch ein deutlicher rückstau im Neustiftbach. 
der abfluss erfolgte während beider Gletscherstände immer entlang des orogra-
phisch rechten talhanges, wobei hier ein epigenetischer einschnitt im hauptdo-
lomit und den Jurakalken entstand, da ja das primäre tal auf der linie Großbach-
bauer – Großortbauer – Ödtbauer blockiert war. erst als der einschnitt ausreichend 
tief war, entwickelte sich auch hier die hochterrasse. Weiter südlich wurde sie in 
den unmittelbaren Mündungbereichen des lumpelgrabens und des Neustiftba-
ches aufgeschüttet. diese Kiese wurden noch im Niveau der hochterrasse aber  
bereits beim beginnenden Zerfall der Zunge des ennsgletschers abgelagert, da 
während der akkumulation die abflussverhältnisse noch nicht frei waren. darauf 
weisen bändertone und deltaschichtung der sande und Kiese in den liegenden 
anteilen der terrassenkörper hin.

Wie weit der ennsgletscher während dieser beiden stände in den pechgraben 
und im süden in den lumpelgraben vordrang, ist ebenso unbekannt wie die ex-
akte ausdehnung ennsabwärts. das Gletscherende wird wohl zwischen Wacht-
bauer und dem heutigen KW Großraming gelegen haben, da hier die hochterras-
se dann ansetzt und ennsabwärts ungestört zu verfolgen ist. die in den groben 
Kiesen bis arzberg immer wieder auftretenden großen aber bereits etwas gerun-
deten blöcke weisen auf einen kurzen Flusstransport von einem nicht allzu fernen 
Gletscherende hin. die schüttung der hochterrasse ist dann als breite talfüllung 
ennsabwärts bis zur Mündung in die donau erfolgt. Von den terrassenkörpern in 
den größeren Nebentälern ist nur ein rest bei reichraming erhalten geblieben. 

bei der mit Übergang zur eemwarmzeit unmittelbar mit ende der rißeiszeit ein-
setzenden Zerschneidung sind dann epigenetische talstrecken entstanden, wo 
der Fluss bei der erosion die alte talrinne nicht wieder fand und in den praequar-
tären untergrund einschneiden musste. die spektakulärste stelle stellt die situa-
tion bei breitenfurt an der Mündung des Wendbaches dar (abb. 7). 

die ausgedehnte Vergletscherung in der rißeiszeit betraf im bereich des Kar-
tenblattes nicht nur das ennstal, sondern auch das tal des Großen baches und 
der Krummen steyrling. die Vergletscherung im becken von Windischgarsten 
und an der Nordseite der haller Mauern war so stark, dass das Gebiet um den 
hengstpass völlig von eis bedeckt wurde. Von hier flossen die eismassen einer-
seits über das laussabachtal zum ennstal, andererseits aber auch über die nied-
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rigeren sättel des reichraminger hintergebirges nach Norden ab. diese Flussrich-
tung wurde wohl auch dadurch erzwungen, dass der eisabfluss aus dem becken 
von Windischgarsten durch die mächtigen Gletscher aus den Karen des toten 
Gebirges im stodertal behindert wurde und der rückstau so zu einer übermäßi-
gen Füllung des beckens führte.

die abflussrichtung der eismassen über haslersgatter – ahornsattel wird auch 
durch die Kristallingeschiebe in den Moränen um Jaidhaus oder den erratischen 
Glimmerschieferblock im Graselalmgraben und bei der „Großen Klause“ (EHrlicH, 
1854) belegt. hier kamen offensichtlich eismassen, die aus dem ennstal über 
den pyrhnpass ins Windischgarstener becken übergetreten sind, nach Norden 
zum abfluss, da ihnen der Weg nach NW ins teichel- und steyrtal verwehrt war.

Während der Gletscherstrom im tal der Krummen steyrling, verstärkt durch 
eismassen aus dem sengsengebirge, ein teil des gesamten steyrgletschers (van 
HusEn, 1975) wurde, endete der Gletscher im tal des Großen baches ohne nen-
nenswerten Zufluss noch in dem schluchtartig engen tal. der einzige hinweis auf 
die Mächtigkeit dieser Gletscherzunge gibt der staukörper im rabenbach, der 
auf eine eismächtigkeit von 200–250 m hinweist. Von hier wird die Gletscherzun-
ge noch bis in den bereich zwischen Wasserboden und der Mündung des „Wil-
den Grabens“ gereicht haben.

der Grund für den übermäßig großen unterschied in der ausdehnung der Glet-
scher zwischen der riß- und der Würmeiszeit ist in den topographischen Verhält-
nissen um das Gesäuse zu suchen (van HusEn, 2000; van HusEn & rEiTnEr, 2011). 
unter den klimatischen Verhältnissen und der entsprechenden schneegrenze 
(PEnck & BrücknEr, 1909; licHTEnEckEr, 1938) der Würmeiszeit erfüllte der enns-
gletscher das becken von admont und reichte bis zur buchau am Übergang nach 
st. Gallen. dabei floss auch etwas eis über den pyrhnpass nach Windischgars-
ten ab (van HusEn, 1968; EicHEr, 1979). durch eine deutlichere Klimaverschlech-
terung während des rißglazials und eine dementsprechend um ca. 150 m tiefer 
anzusetzende schneegrenze wuchsen lokal- sowie Ferngletscher etwas stär-
ker an. dadurch wurde dem ennsgletscher der eintritt ins Gesäuse durch dessen 
Gletscher erschwert, wodurch die eisoberfläche westlich davon angehoben wur-
de und vollflächig ins Niveau des Nährgebietes kam. dadurch floss auch mehr 
eis über die buchau und den pyrhnpass ab. im becken Windischgarsten kam es 
durch die Gletscher im stodertal zum gleichen effekt, wodurch eine vollständige 
Füllung des beckens bis zu einer höhe eintrat, die einen eisabfluss nach Norden 
und osten zum ennstal ermöglichte. hier reichte der eisstrom dann, vereinigt mit 
dem über die buchau, bis über Weyer hinaus.

1.3.3. Würm
Während der letzten eiszeit war das Gebiet des Kartenblattes nur von kleinen 

lokalgletschern auf den höchsten erhebungen geprägt. so entwickelten sich in 
den nordorientierten Karen des sengsengebirges Gletscher, die sich im tal des 
blöttenbaches zu einer Gletscherzunge vereinigten, die sich wahrscheinlich bis 
in den raum der lettneralm erstreckte, aber keine endmoränen hinterlassen hat. 

ausgedehnte Gletscher entwickelten sich wieder in den ostschauenden Karen 
des an sich recht niedrigen Kammes nördlich und südlich des almkogels. hier 
hat, wie schon zur rißeiszeit, die durch die Westwinde bedingte Wechtenbildung 
und die dadurch häufigen lawinenabgänge zu starker schneeakkumulation in den 
tiefliegenden Karböden geführt. dadurch entstanden die großen, bis tief  herab 
reichenden Gletscherzungen im arzbach bis ca. 800 m und im Zwieselbach bis 
ca. 700 m. auf den übrigen, in höhen von ca. 1200–1400 m aufragenden bergen 
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kam es wahrscheinlich in Karmulden zur ausbildung kleinerer Gletscherkörper. 
außer der karartigen Überformung der Mulden unterhalb der Gipfel sind aber kei-
ne hinweise oder spuren in Form von Moränen erhalten geblieben, die über die 
ausdehnung dieser Gletscher oder eisfelder aussagen zuließen.

im ennstal wurde im Würmhochglazial die Niederterrasse sedimentiert, die von 
der Waag in hieflau nahezu ununterbrochen bis an die Mündung in die donau zu 
verfolgen ist. Zu dieser Zeit entwickelten sich auch Niederterrassenkörper in den 
großen Nebentälern und auch entlang der Krummen steyrling. die aufschüttung 
des terrassenkörpers hat wohl dazu beigetragen, dass die großflächigen rut-
schungen im pralluferbereich bei lahrndorf nach der unterscheidung im Zuge 
der erosion der hochterrasse wieder etwas beruhigt wurden.

die Zerschneidung des Niederterrassenkörpers unmittelbar mit ende des 
Würmhochglazials formte dann den charakter des ennsflusses zwischen 30–50 
m aufragenden Konglomeratwänden, der mit der errichtung der Kraftwerkskette 
weitgehend verschwunden ist.

2. Erforschungsgeschichte 
(EggEr, h. & van HusEn, d.)

den beginn der systematischen geologischen Kartierung auf ÖK 69 stellen die 
arbeiten von kuDErnaTscH (1850) und czJzEk (1852) dar (abb. 8). sie fanden ein-
gang in die erste geologische Gesamtdarstellung des Gebiets, dem von gEyEr 
(1911a, b) bearbeiteten blatt Weyer. bereits zuvor hat gEyEr (1909) eine zusam-
menfassende darstellung der Kalkalpen im enns- und Ybbstal gegeben. spä-
tere Überblicke über die erforschungsgeschichte von teilen des Gebiets finden 
sich bei rosEnBErg (1959), goTTscHling (1971), TollMann (1976 und 1985) und 

abb. 10.  
der heutige Zustand des BucH-denkmals im pechgraben ca. 4 km nördlich vom ort Groß-
raming.
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 WiDDEr (1986 und 1988a). im vorliegenden text werden daher nur die wesent-
lichsten problemkreise in groben Zügen behandelt.

die ersten geognostischen untersuchungen auf ÖK 69 galten isolierten Vorkom-
men von intrusivgesteinen im Pechgrabengebiet, die zuerst von MorloT (1847a, 
b) in der Fachwelt bekannt gemacht wurden. das größte dieser Vorkommen wur-
de später leopold von BucH als denkmal gewidmet (HauEr & HörnEs, 1858 – s. 
abb. 10 und 11). eine rege diskussion entwickelte sich über die interpretation die-
ser exotikavorkommen, die entweder als sedimentäre Komponenten unterjuras-
sischen oder eozänen alters (z.b. MorloT, 1847a, b; HauEr, 1858; TiETzE, 1885; 
soloMonica, 1934), als aufragungen des kristallinen untergrunds (HocHsTET-
TEr, 1870; gEyEr 1904 und 1910) oder als tektonische schürflinge (sPiTz, 1916; 
 lögTErs, 1937a, b; PrEy, 1980) gedeutet wurden. die arbeiten von WiDDEr (1986 
und 1988b) erhärten die deutung dieser Vorkommen als sedimentäre Komponen-
ten innerhalb eozäner buntmergelserie, allerdings macht van HusEn (s. Kap. 3) da-
rauf aufmerksam, dass das BucH-denkmal selbst und die vielen benachbarten 
blöcke einen ehemals sehr großen heute zergleitenden block darstellen und sei-
ne umgebung als rutschmasse aufzufassen sein dürfte. 

die interpretationen des BucH-denkmals beeinflussten auch die erklärungen 
zur entstehung der bedeutendsten Querstruktur der nördlichen Kalkalpen, der 
Weyerer bögen. gEyEr (1910) ging von einer primären anlage der meridional 
streichenden Fazieszonen an einer aufragenden Kristallinschwelle aus, „welche 
schon bei der anlagerung der mesozoischen sedimente für das streichen der 
uferbildungen maßgebend wurde“. auch nach der etablierung der deckentekto-
nik in den Nördlichen Kalkalpen blieb die annahme einer Kristallinschwelle für die 
deutung der entstehung der Weyerer bögen weiter wichtig. an diesem hindernis 
sollten die sich nach Norden bewegenden Kalkalpen zerrissen und „zurückge-
staut“ worden sein (TrauTH, 1937). im Gegensatz zu diesen dynamischen Vorstel-
lungen geht sPEnglEr (1959) wieder von einer primären anlage der bogenstruk-

abb. 11.   
das BucH-denkmal im Jahr seiner Widmung (aus: HauEr, f. v. & HörnEs, M., 1858).



18

tur aus, die als solche dann nach Norden transportiert wurde. TollMann (1964) 
erklärt die Querstruktur aus der Gleichzeitigkeit der Vorwärtsbewegung und der 
Quereinengung, „woraus sich als resultante die eindrehende einschleppung der 
vorgosauisch angelegten Faltenzüge beim nachgosauischen Vorschub ergab“. 
Ähnlich interpretiert Poll (1972) die ergebnisse seiner umfassenden Gefügeun-
tersuchungen. trotzdem ist auch heute noch die ursache für die eindrehung in 
diesem bereich weitgehend unklar. aufgrund weiterer strukturgeologischer un-
tersuchungen (z.b. PErEsson & DEckEr, 1997; DEckEr et al., 1994; linzEr et al., 
1995; JanDa, 2000) lässt sich zumindest der bildungszeitraum auf das eozän – 
Miozän eingrenzen. die struktur muss jedenfalls jünger als die ablagerungen der 
Gosau sein, da diese von der Frankenfelser/lunzer deckeneinheit überschoben 
wurde, wie inzwischen durch die bohrung unterlaussa (s. Kap. 7 und JanDa, 
2000) eindeutig belegt ist. 

das bajuvarikum der Nördlichen Kalkalpen wird in den Weyerer bögen und öst-
lich davon seit koBEr (1912) untergliedert in die tiefbajuvarische Frankenfelser 
decke und die hochbajuvarische lunzer decke. analog dazu hat TrauTH (1922) 
im Gebiet unmittelbar westlich der Weyerer bögen die tiefbajuvarische ternber-
ger decke und die hochbajuvarische reichraminger decke unterschieden. als 
Nordgrenze des hochbajuvarikums sah TrauTH die von gEyEr (1909) entdeckte 
Mollner linie an. bereits sPEnglEr (1951) vermutete diese deckengrenze weiter 
im Norden und zwar sollen die etwas südlich der losensteiner Kreideablagerun-
gen gelegenen triasgesteine des Gaisberges, des hohen dirn, des schwarzko-
gels und des schiefersteingebietes diese Grenze markieren. da BauEr (1953) die 
seit koBEr (1923) angenommene deckschollennatur der Gaisbergmasse widerle-
gen konnte, sah sPEnglEr später (1959) keinen Grund mehr für die annahme ei-
ner großen Überschiebung zwischen hoch- und tiefbajuvarikum. er interpretiert 
den Gaisberg stattdessen als steil aus der tiefe aufsteigende schuppe. TollMann 
hingegen (1964 und 1985) vermutete die deckengrenze weiterhin im bereich der 
dirn- und Gaisbergantiklinale. BraunsTingl (1985) und EggEr (1985 und 1988) 
rechnen eine stark verschuppte Jura-Kreideabfolge (hirschwaldstein-schuppe) 
nördlich der triasablagerungen noch zum hochbajuvarikum.

bis zu den arbeiten von BraunsTingl (1986) und EggEr (1986 und 1987) wa-
ren der tektonische bau und die stratigraphische Gliederung der rhenodanubi-
schen Flyschzone auf blatt Großraming unbekannt. erst durch diese arbeiten 
konnte die komplizierte schuppen- und bruchtektonik dieses Gebietes entschlüs-
selt werden. später (EggEr, 1995) wurde hier auch das typprofil der altlengbach-
Formation definiert.

bei der erforschung des Quartärs in den tälern der enns und steyr wurde im-
mer auch das Kerngebiet des Kartenblattes mitbehandelt. erste, noch vage er-
wähnungen der glazialen Formen und ablagerungen stammen von czJzEk (1852) 
und sTur (1855), die über erratische blöcke und Moränenablagerungen rund um 
das sengsengebirge berichten. die beobachtung eines Glimmerschieferblockes 
aus dem bereich der „Großen Klause“ von EHrlicH (1854) betraf unmittelbar das 
Kerngebiet des Kartenblattes und belegte erstmals den abfluss von eismassen 
aus dem ennstal bis ins einzugsgebiet der reichraming. diese beobachtung 
konnte durch den Fund eines blocks gleichen Materials weiter südlich bei den 
aufnahmearbeiten von EggEr (1990) bestätigt werden.

Nach den frühen lokalen beobachtungen erfolgte eine erste geschlossene be-
arbeitung des enns- und steyrtales durch BöHM v. BöHMErsHEiM (1885), der auf 
den sporadischen beobachtungen der früheren arbeiten aufbaute. er beschreibt 
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die damals erfassten erratika und Moränenablagerungen ohne eine altersmäßige 
trennung der einzelnen ablagerungen. Über deren vertikale Verbreitung versuch-
te er die Mächtigkeit der Gletscher zu rekonstruieren und beschreibt auch schon 
die Verzweigungen des Gletschers im steyrtal (Krumme steyrling, Kremstal) ohne 
aber deren längenerstreckung erfassen zu können.

erst bei den arbeiten von PEnck & BrücknEr (1909) wurde die endmoränen-
situation bei Großraming als das ende des rißzeitlichen ennsgletschers erkannt. 
schon wesentlich genauer konnten sie auch die würmzeitliche ausdehnung der 
Fern- und lokalgletscher erfassen, wodurch erstmals der große ausbreitungs-
unterschied der Vereisungen der beiden jüngsten eiszeiten dokumentiert wurde. 

diese damals noch grobe erfassung des glazialen Geschehens wurde später in 
mehreren arbeiten durch detailbeobachtungen ergänzt und verfeinert, wobei aber 
keine Änderung der generellen bilder der Gletscherströme mehr gewonnen wurde.

so gab zEiTlingEr (1954) ein genaues bild der rißzeitlichen ablagerungen im 
tal der Krummen steyrling (Jaidhaus) und belegte den abfluss von eismassen 
des ennsgletschers aus dem becken von Windischgarsten über das haslersgat-
ter. eine beschreibung der quartären entwicklung des gesamten steyrtales und 
seiner Nebentäler wurde von van HusEn (1975) veröffentlicht. eine beschreibung 
der terrassen entlang der enns von Großraming bis rosenau findet sich in van 
HusEn (1971).

eine detaillierte beschreibung der würmzeitlichen Verhältnisse im becken von 
Windischgarsten erfolgte durch EicHEr (1979).

3. Erläuterungen zur Kartenlegende
(EggEr, h., van HusEn, d., WagrEicH, M., lEin, r. & lukEnEDEr, a.)

3.1. nördliche Kalkalpen
92 gutenstein-Formation

aus kartographischen Gründen sind die Gutenstein-Formation, die steinalm-
Formation und der „annaberger Kalk“ auf dem Kartenblatt unter einer signatur 
zusammengefasst. die dunkelgrauen, stark bituminösen Kalke der Gutenstein-
Formation im engeren sinn treten auf dem Kartenblatt kaum auf. die ältesten 
aufgeschlossenen Gesteine der kalkalpinen schichtfolge gehören der steinalm-
Formation an. dabei handelt es sich um helle dickbankige Kalke, deren mikro-
fazielles spektrum mit weitgehend fossilfreien pelsparitischen Grain- bis Wacke-
stones und loferitischen algenmatten einen vom flachen subtidal bis ins intertidal 
reichenden ablagerungsraum belegt. angetroffen wurden Gesteine dieser Forma-
tion einerseits im bereich der raminger antiklinale, andererseits unmittelbar süd-
lich der „Mollner linie“, wo u.a. im oberlauf des Wendbachgrabens (Ne „in den 
Mösern“, 750 m sW sonnkogel) aus hellen algenkalken einer kleinen, tektonisch 
isolierten scholle folgende für das mittlere anisium typische algenflora (o. Piros, 
mündl. Mitt.) gefunden werden konnte: Physoporella dissita (güMBEl), Physopo-
rella pauciforata var. pauciforata BysTr., Physoporella pauciforata var. undulata 
BysTr., Teutloporella peniculiformis oTT. die am osthang des hohen dirn, un-
weit des Gehöftes Klausberger, aus echinodermenschutt führenden diploporen-
kalken geborgene kleine ammonitenfauna (gEyEr, 1911a) mit Ceratites cf. bava-
ricus rEis dürfte unmittelbar aus dem hangenden des steinalmkalkes stammen. 
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annähernd gleichaltrig, jedoch lithologisch von den oben beschriebenen 
algen kalken im Wendbachgraben abweichend, entspricht die im steinbruch 
rastgrub (neben der ennstal-bundesstraße, ca. 2 km südlich von losenstein) 
aufgeschlossene, aus mittel- bis dunkelgrauen bankkalken aufgebaute etwa 
100 m mächtige abfolge dem von TollMann (1976) aufgestellten typus des 
annaberger Kalkes. dessen mittelanisisches alter ist indirekt belegt durch 
die von l. krysTyn (mündl. Mitt.) durchgeführte datierung der darüber folgen-
den abfolge dickbankiger, leicht bituminöser dunkler bankkalke (pelsparitische 
Grain- bis packstones) mit Gondolella bulgarica (BuDurov & sTEfanov). im hö-
heren, durch das auftreten von Gondolella constricta (MosHEr) als oberani-
sisch bis unterladinisch ausgewiesenen teil der abfolge nimmt – wenngleich in 
bescheidenem rahmen – der terrigene sedimentanteil zu. dünne tonbe stege 
zwischen den Kalkbänken sowie detritärer hellglimmer im rückstand von lös-
proben dürfen als hinweis zeitweilig erhöhter erosionstätigkeit im hinterland 
interpretiert werden.

ausschließlich aufgrund ihrer makroskopischen Ähnlichkeiten zu Kalken der 
Gutenstein-Formation s.str. werden traditionellerweise auch dunkle, leicht bitu-
minöse, dünnplattige, gelegentlich von schwarzen tonschieferlagen durchzoge-
ne ammoniten führende mittelanisische Kalke der Binodosus-Zone zu diesem 
schichtglied gestellt. Von den vielfach aus kompaktierten pelletschlämmen her-
vorgegangenen sterilen Mikriten der „normalen“ Gutensteiner Kalke unterschei-
den sich diese radiolarien führenden pelagischen Wackestones vor allem in 
mikrofazieller hinsicht deutlich. dazu gehört die im stirnbereich des sengsen-
gebirgs-tirolikums von EggEr (1989) gefundene tektonisch isolierte scholle, die 
im Jörglgraben, am beginn der Forststraße, die von Kote 568 zur rodelauer alm 
führt, ansteht. aus den dünnbankigen (0,1 – 0,2 m), wellig geschichteten, grauen 
mikritischen Kalken, deren einzelne bänke durch bis zu 20 cm mächtige, blätte-
rig zerfallende tonmergellagen getrennt werden, konnte von G. ManDl (mündl. 
Mitt.) das pelsonium mit einer charakteristischen conodontenfauna von Neospa-
thodus kockeli (TaTgE), Enantiognathus ziegleri (DiEBEl), Neohindeodella triassica 
(MüllEr) nachgewiesen werden.

diese beckensedimente grenzen direkt an die Wettersteinkalkplattform des 
sengsengebirgs-tirolikums. ein vermutlich zwischen diesen beiden plattformen 
gelegener, breit dimensionierter beckenbereich („südbajuvarischer trog“) wurde 
hier vom tirolikum entweder vollkommen überfahren oder zum teil seitlich aus-
gequetscht (reiflinger scholle).

91 reifling-Formation

trotz gewisser Gemeinsamkeiten hinsichtlich Farbe, welliger schichtung und 
hornsteinführung lassen sich die bankkalkabfolgen dieser Formation, abhängig 
von ihrer stratigraphischen stellung und paläogeographischen position, in meh-
rere lithologisch klar unterscheidbare einheiten gliedern. 

das weitgehend zeitgleiche einsetzen der reiflinger bankkalkfolgen im obers-
ten pelsonium bzw. (nach einer sedimentationsunterbrechung) im tiefsten illyrium 
(„reiflinger Wende“, scHlagEr & scHöllnBErgEr, 1974) ist das ergebnis progres-
siver Krustendehnung im untergrund, welche zunächst die absenkung vorhanden 
gewesener Karbonatplattformen (steinalm-Fm.) bewirkte, gefolgt von einer fort-
schreitenden eintiefung der beckenbereiche.
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Folgende lithotypen können unterschieden werden:

1)  basaler abschnitt (oberanisium):  
dunkle, z.t. bituminöse plattige Kalke; Mikrofazies: bioklastische Wacke-
stones mit crinoiden, dickschaligen bivalven und Gastropoden.

2)  oberer abschnitt (ladinium – unterkarnium)  
Meist hell gefärbte Knollenkalke mit hornsteinen; Mikrofazies: pelagische 
Wackestones mit radiolarien und bruchstücken von exemplaren der Mu-
schelgattung Daonella.

3)  allodapische detrituskalke (basales oberladinium bis unterkarnium) im 
randbereich rasch progradierender Karbonatplattformen = raminger Kalk 
(TollMann, 1976).

Gesteine der reifling-Formation sind u.a. im stirnbereich der reichraminger 
decke aufgeschlossen, wo sie die stratigraphische unterlage des schmalen Wet-
tersteinkalk-Zuges (hoher dirn, schwarzkogel, arzberg) bilden. aus dem Gebiet 
unmittelbar nördlich des Gipfelkamms des hohen dirn beschreibt EggEr (1988) 
eine von G. ManDl bestimmte conodontenfauna des cordevoliums: Paragondo-
lella polygnathiformis (BuDurov & sTEfanov), Gondolella inclinata kovacs, Meta-
polygnathus tadpole (HayasHi).

Weitere Vorkommen dieser Formation befinden sich vor allem in einer von stö-
rungen umgrenzten aufbruchzone unmittelbar südlich der Mollner linie, wo die 
bankkalke der reifling-Formation entlang zahlreicher Forststraßen am besten auf-
geschlossen sind. die auf eine Vielzahl von conodontenproben gestützten detail-
aufnahmen konnten hier zahlreiche schuppen von jeweils geringer Mächtigkeit 
(im Zehnermeterbereich) innerhalb der abfolge der reifling-Formation belegen.

die in diesem abschnitt auftretenden reiflinger bankkalke, deren Folge bis zur 
basis der lunz-Formation empor reicht, sind ablagerungen eines zentralen be-
ckenbereiches. dessen weitere erstreckung gegen süden unter der weiträumi-
gen Verhüllung durch den hauptdolomit ist indessen unklar, da am westlichen 
anschlussblatt (ÖK 68), nur 4 km südlich der Mollner linie, in fensterförmigen 
anschnitten des hilgersbaches unter der lunz-Formation bereits lagunäre platt-
formkarbonate (Wettersteinkalk) entwickelt sind. eine rekonstruktion der paläo-
geographie der höheren Mitteltrias gestaltet sich deshalb so schwierig, da deren 
liegendserien vermutlich im Niveau der lunz-Formation von dem als kompe-
tente platte wirkenden hauptdolomit abgetrennt und intern verschuppt wurden.

der begriff „raminger Kalk“ wurde von TollMann (1966 und 1976) für dickban-
kige, helle hornstein führende detrituskalke ladinischen bis unterkarnischen alters 
eingeführt, welche er als Übergangsglied zwischen reifling-Formation (becken) 
und Wettersteinkalk (plattform) ansah. als typlokalität für dieses ausschließlich 
nach makroskopischen Kriterien definierte schichtglied legte er den im rohr-
bachgraben (2,5 km WNW reichraming) gelegenen kleinen steinbruch erl fest.

an der typlokalität ist eine nur ca. 10 m mächtige abfolge erschlossen, die 
sich aus hellen dickbankigen, welligschichtigen Kalken mit hornsteinen zusam-
mensetzt. Neueren untersuchungen zufolge kann als alter dieser Gesteine dank 
einer conodontenfauna mit Gondolella auriformis kovacs (det. l. krysTyn) ein 
hohes unterkarnium (Jul) angegeben werden. Mikrofaziell handelt es sich bei die-
sen Kalken um bio- und lithoklastische Wackestones, in deren Matrix (Wackes-
tone mit radiolarien und Filamenten) unsortierter plattformdetritus eingebettet 
ist (tubiphyten, orthonellen; einzelne ooide). einer Neufassung und erweiterung 
des begriffes „raminger Kalk“ zufolge (lEin,  unpubl.) werden heute unter dieser 
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 bezeichnung alle im bajuvarikum und tirolikum auftretenden resedimente (ober)
ladinischen bis unterkarnischen alters zusammengefasst.

 90 Wettersteinkalk 

obertags ist der Wettersteinkalk am Kartenblatt an zwei stellen aufgeschlossen:

(1) im stirnbereich der reichraminger decke, wo sich in einer schmalen, vom 
Gaisberg über den hohen dirn bis zum ennsberg in der lunzer decke reichenden 
lamelle aus Wettersteinkalk die bescheidenen reste einer ursprünglich flächen-
mäßig bedeutenden Mitteltrias-plattform erhalten haben. (2) im tirolikum  am süd-
rand des Kartenblattes, wo im antiklinalkern des sengsengebirges vor allem der 
oberste abschnitt des Wettersteinkalks  in lagunärer entwicklung erschlossen ist.

der stratigraphische umfang dieses schichtgliedes spannt sich von dessen 
einsetzen über beckensedimenten des reiflinger troges im obersten unterladini-
um bzw. basalen oberladinium bis zum emersionsbedingten ende der Karbonat-
plattformen im höheren unterkarnium. Ältere anteile des Wettersteinkalkes sind 
im bereich des Kartenblattes nicht nachgewiesen. in vielen Fällen muss eine ge-
nauere Festlegung des altersumfanges des Wettersteinkalkes über den umweg 
einer datierung der unter- bzw. überlagernden serien erfolgen, da die meisten im 
Wettersteinkalk auftretenden Faunen- und Florenelemente mit größeren strati-
graphischen reichweiten behaftet sind. im Falle rasch progradierender plattfor-
men lässt sich der beginn ihres forcierten aufbaues nur indirekt über die datie-
rung ihrer randlichen schuttfazies im liegenden festlegen. in den Kalkalpen setzt 
die progradation der Wettersteinkalk-plattformen meist synchron an der Wende 
Fassanium/langobardium ein. im Fall des nördlichsten Wettersteinkalkzuges am 
Kartenblatt (hoher dirn und Fortsetzung) belegt die aus unterlagernden becken-
sedimenten stammende conodontenfauna (s. reifling-Formation),  dass der auf-
bau dieser nördlichsten plattform erst im unterkarnium erfolgte.

der Wettersteinkalk des Kartenblattes weist die übliche fazielle differenzierung 
in Vorriff, riff und lagune auf. infolge der raschen progradierung der Wetterstein-
kalk-plattformen über weite randbereiche der vorgelagerten reiflinger becken 
sind riff und Vorriff, sofern überhaupt aufgeschlossen, auf einen schmalen saum 
beschränkt, während abfolgen der lagune bei weitem dominieren. Nur dort, wo 
durch tektonischen Zuschnitt innere teile der plattform freigelegt wurden, wie u.a. 
in der schmalen Wettersteinkalk-lamelle im stirnbereich der reichraminger de-
cke, können Faziesübergänge zwischen lagune, riff und Vorriff studiert werden.

riffkalke sind am Fuß des hohen dirn im Wendbachgraben aufgeschlossen. 
sie werden im Gipfelbereich dieses berges von loferiten mit typischen lF-Gefü-
gen überlagert. am arzberg (1,3 km N reichraming) sind ebenfalls teile des riffs 
sowie des Vorriffs erhalten. die Gerüstbildnerfauna des riffs ist kalkschwamm-
dominiert (u.a. mit Uvanella irregularis oTT). Wichtiges Faunenelement dieses Fa-
ziesbereiches sind die tubiphyten, die teils durch inkrustierende tätigkeit we-
sentlich zu früher lithifizierung beigetragen haben, teils in dendroider Wuchsform 
als tubiphyten-framestones entwickelt sind. der am arzberg ebenfalls erhalten 
gebliebene proximale abschitt des Vorriffes wird von bioklastischen Grain- bis 
Wacke stones aufgebaut, die als Komponenten in reichem Maß tubiphyten-bruch-
stücke enthalten.

Weite teile der Wettersteinkalk-plattformen werden von lagunären Karbona-
ten eingenommen. Neben loferitischen sedimenten des inter- bis supratidals 
dominieren dasycladaceen-Kalke (flaches subtidal). Kennzeichnend für diesen 
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Faziesbereich sind gesteinsbildende Massenvorkommen von Diplopora annula-
ta (scHafHäuTl).

aus stratigraphisch höheren teilen der schichtfolge tritt die für das Karnium 
 typische Kalkalge Poikiloporella duplicata (Pia) auf. sie wurde u.a. von HolnsTEi-
nEr (1990) von der arzmauer beschrieben.     

89, 88 Partnachkalk; Partnachmergel 

die am Kartenblatt ausschließlich im stirnbereich der reichraminger bzw. lun-
zer decke zu tage tretenden partnachschichten sind vornehmlich aus hell- bis 
dunkelgrauen (gelegentlich auch schwarzen) tonschiefern und Mergeln aufge-
baut. abschnittsweise sind feinkörnige Kalke (meist sterile Mudstones) zwischen-
geschaltet. diese zumeist schlecht aufgeschlossene und zudem zu bodenfließen 
und hangrutschungen neigende serie ist hier – im bereich des lunzer Fazies-
raumes – deutlich geringmächtiger entwickelt als analoge abfolgen im Westab-
schnitt der Nördlichen Kalkalpen. aufgrund ihrer lithologischen inhomogenität 
stellt das Niveau der partnachschichten eine tektonische schwächezone dar, 
entlang welcher die Mitteltrias-schichtfolge vielfach auseinandergerissen wurde. 
die ursprüngliche Mächtigkeit der partnachschichten ist demnach schwer fass-
bar. im bereich des Kartenblattes dürfte sie allerdings den umfang von mehreren 
Zehnermetern nicht überschreiten.

der stratigraphische umfang der partnachschichten reicht vom höheren un-
terladinium bis ins unterkarnium. Zumeist setzt die sedimentation der part-
nachschichten im Grenzbereich unter-/oberladinium im Niveau jenes markan-
ten pietra-Verde-horizontes ein, der als lithologischer leithorizont sowohl in den 
Nördlichen Kalkalpen als auch in den dinariden weit verbreitet ist.

in paläogeographischer hinsicht nimmt die terrigen beeinflusste serie der part-
nachschichten gegenüber den zeitgleichen Kalken der reifling-Formation eine be-
ckenzentralere position ein (BEcHsTäDT & MosTlEr, 1976; niTTEl, 2006). das fast 
völlige Fehlen von biogenresten im basalen abschnitt dieses schichtgliedes ver-
weist auf zunächst ungünstige lebensbedingungen, die nur allmählich eine bes-
serung erfuhren. erst der karbonatreichere oberste abschnitt der partnachschich-
ten enthält datierbare Faunen: so konnten u.a. im obersten Grabenabschnitt des 
riegeltales (1 km N reichraming) aus einer 6 m mächtigen bankkalkabfolge reich-
haltige conodontenfaunen mit Metapolygnathus longobardicus kovacs, Gladi-
gondolella malayensis nogaMi, Gladigondolella tethydis (HuckriEDE) und Paragon-
dolella inclinata (kovacs) gewonnen werden, wodurch für den obersten abschnitt 
der partnachschichten ein oberladinisches alter belegt werden kann.

87 lunz-Formation 

diese abfolge gliedert sich in einen an tonsteinen reichen basalabschnitt in 
pelagischer entwicklung (= reingrabener schiefer) und die lunz-Formation s.str. 
mit liegendsandstein, schiefertonserie mit Kohleflözen und hangendsandstein. 
da dieses schichtglied über einem morphologisch in hoch- und tiefzonen ge-
gliederten untergrund abgelagert wurde, sind hinsichtlich sedimentationsbeginn 
und Mächtigkeitsentwicklung lokale unterschiede zu beachten: im bereich der 
vormaligen reiflinger becken – wie z.b. im Gebiet der antiklinalen aufbruchszone 
entlang der Mollner linie bzw. im rohrbachgraben nordöstlich davon – beginnt 
die karnische schichtfolge mit zumeist gut entwickelten reingrabener schiefern. 
die Mächtigkeit der weiteren abfolge sollte 100 m deutlich übersteigen. die auf 
den hochzonen der ehemaligen Wettersteinkalk-plattformen – teilweise über Ge-
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steinen der „sonderfazies“ – abgelagerten sandsteine der lunz-Formation sind 
dagegen wesentlich geringmächtiger.

die sandsteine der lunz-Formation sind meist gut sortiert, ihre Korngröße 
liegt im Feinsandbereich, die Kornform der sandkörner ist subangular. letzteres, 
wie auch der relativ hohe anteil von Feldspat in der leichtfraktion (groTTEnTHa-
lEr, 1978), wird verschiedentlich als argument gegen einen weiten transport des 
klastischen Materials angeführt. eine im raum lunz / Göstling durchgeführte un-
tersuchung der strömungsmarken im lunzer sandstein (BEHrEns, 1973) hat für 
den lokalen bereich der östlichen Kalkvoralpen einen beckenparallelen sediment-
transport der Klastika aus östlicher richtung nachgewiesen.

analog zu den zahlreichen bergmännisch genutzten Vorkommen von lunzer 
Kohle in den voralpinen einheiten zwischen hainfeld und Göstling wären ähnli-
che Vorkommen auch im faziell gleichartig entwickelten Gebiet der reichramin-
ger decke zu erwarten. doch wurden am Kartenblatt – von bescheidenen schurf-
versuchen im umfeld von reichraming abgesehen – keine abbauwürdigen Flöze 
entdeckt. Für deren Fehlen wird vor allem eine durch intensive tektonische Zerle-
gung hervorgerufene reduktion dieses schichtgliedes angenommen.

86 opponitz-Formation

im Nordteil des Kartenblatts wird die opponitz-Formation zur Gänze von rauh-
wacken (Zellendolomiten) gebildet, die morphologisch oft deutlich hervortreten, 
so wird z.b. der Kalkalpennordrand über weite strecken von einer mehrere Me-
ter hohen Wand aus rauhwacke gebildet (s. abb. 9) und auch isoliert aufragende 
rauhwackefelsen (z.b. der sauzahn – abb. 2) kommen vor.

die bis zu 100 m mächtige rauhwacke ist vor allem durch ihre brekziöse struk-
tur (abb. 12) und erst in zweiter linie durch ihre porosität gekennzeichnet. diese 
kann sehr stark schwanken, da neben zelligen rauhwacken, die ihre entstehung 
der auswitterung dolomitischer Komponenten verdanken, auch Kalkrauhwacken 
existieren, bei denen durch eine mehr oder weniger starke sekundäre Kalzitisie-
rung die Komponenten von der Verwitterung verschont wurden, sodass der an-
teil an auswitterungshohlräumen gering ist. die größten der durchwegs eckigen 
Komponenten erreichen durchmesser von mehreren dezimetern. Korrespondie-
rende trümmergrenzen sind selten. 

trotz der Kalzitisierung lassen in alizarinrot-s eingefärbten schliffen manche 
Komponenten noch die primäre Mikrofazies erkennen. dabei handelt es sich über-
wiegend um Mikrite, die nur selten ostracodenschalen und algenrasen erkennen 
lassen. als ablagerungsraum dieser fossilleeren Mudstones und Mudstones mit 
algenstromatolithen kommt der Gezeitenbereich in Frage. im schliff einer pro-
be aus dem paukengraben bei ternberg, die nur wenige Meter vom Kalkalpen-
nordrand genommen wurde, fanden sich mehrere stark korrodierte idiomorphe 
Quarzkristalle, die als salinarquarze interpretiert werden (EggEr, 1986). auf eine 
gemeinsame ablagerung von dolomiten und evaporiten verweist auch das Vor-
kommen von Gips, das beim bau des Kraftwerks ternberg gefunden wurde (clar 
& HorningEr, 1964). obertägig scheint der Gips durch das regenwasser bereits 
völlig gelöst und abtransportiert zu sein. auf die auslaugung derartiger evapori-
te scheinen auch die zahlreichen kleinen erdfälle im Gemeindegebiet von Groß-
raming zurückzugehen. 

 in anlehnung an MüllEr (1982) wird die entstehung der rauhwacke durch 
die Zerbrechung einer sedimentären Wechselfolge von dolomit und anhydrit 
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bzw. Gips erklärt. durch das extrem unterschiedliche Materialverhalten dieser 
Gesteine kann es bereits bei geringer tektonischer beanspruchung zur brekzie-
rung kommen. das ursprüngliche anhydritzement wurde später oberflächennah 
durch Kalzit ersetzt. 

Gegen süden werden auf dem Kartenblatt die rauhwacken seltener und 
verschwinden schließlich ganz. Nördlich von reichraming konnten nur mehr 
einzelne rollstücke davon beobachtet werden. stattdessen treten dort dünn-
bankige, eben geschichtete, braun anwitternde Kalke auf, in die sich mehr-
mals bis metermächtige stärker mergelige partien („opponitzer Zementmergel“) 
einschalten. in dieser abfolge befinden sich auch mehrere konglomeratische 
lagen, deren mikritische Komponenten schwammnadeln, radiolarien, Filamen-
te und Foraminiferen führen. der die Komponenten umgebende Mikrosparit 
lässt noch häufig reste von ebenfalls sparitischen Komponenten erkennen 
und auch die größeren Komponenten sind randlich sparitisiert („pseudospa-
rit“). Während des straßenbaus zum Gehöft unter-habichl nördlich von reich-
raming konnte rosEnBErg (1965) in diesen aufschlüssen der opponitz-For-
mation lumachellen mit Gonodon mellingi (HauEr) und Lopha montiscaprilis 
(kliPsTEin) entdecken.

Von den zum teil sehr mächtigen rauhwacke-horizonten abgesehen, besteht 
die opponitz-Formation aus hell- bis dunkelgrauen (gelbbraun anwitternden), 
meist dünnbankig (5–20 cm) ausgebildeten feinkörnigen Kalken, die sich mikro-
faziell als weitgehend sterile Mikrite erweisen. im hangend- und zum teil auch im 
liegendabschnitt der schichtfolge – jeweils im Nahbereich der zwischengeschal-
teten rauhwackenlagen – sind diese abfolgen dolomitisiert. ob diese dolomiti-
sierung horizontbeständig oder diffus stockförmig entwickelt ist, kann angesichts 
der starken Verschuppung dieses schichtgliedes nicht eindeutig entschieden wer-

abb. 12.  
opponitzer rauhwacke der rebensteiner Mauer (2,5 km NW laussa).
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den. Vereinzelt auftretende algenlaminite sowie selten entwickelte onkolithische 
lagen sprechen für ein temporär seichtes ablagerungsmilieu (flaches subtidal bis 
intertidal). das weitgehende Fehlen einer diversen Mikro- und Makrofauna kann 
als hinweis auf ökologische extrembedingungen in einem eventuell hypersalina-
ren Milieu gedeutet werden (krisTan-TollMann & HaMEDani, 1973).

85 Hauptdolomit

der hauptdolomit erreicht im Norden des Kartenblatts eine Mächtigkeit von 
bis zu 300 m. die basis wird von geringmächtigen, dm-gebankten, zuckerkörni-
gen dolomiten gebildet (abb. 13), die weiß bis hellgrau gefärbt sind. darüber fol-
gen dickerbankige bräunliche dolomite, die beim anschlag den typischen bitu-
minösen Geruch verströmen. algenlaminite treten häufig auf. in den hangenden 
abschnitten des hauptdolomits schalten sich zwischen die dolomitbänke zuneh-
mend pelitlagen ein, welche bis zu 20 cm mächtig werden können. diese sind 
grau, seltener grün, und vereinzelt sogar rot gefärbt (z.b. am Weg nördlich vom 
Wirtshaus Koglerwirt oder in dem großen aufschluss an der bundesstraße west-
lich von losenstein). diese pelitreiche entwicklung im obersten abschnitt des 
hauptdolomits ist als bunter Keuper (s. TollMann, 1976) im tiefbajuvarikum der 
Nördlichen Kalkalpen weit verbreitet und gilt als Kriterium für die fazielle sonder-
entwicklung dieser einheit.

Gegen süden nimmt die Mächtigkeit des hauptdolomits auf blatt Großraming 
zu und erreicht bis zu 900 m. die einzelnen bänke werden bis zu 4 m mächtig, 
sind allerdings oft durch mehrere Meter mächtige pakete von dm-gebanktem do-
lomit getrennt. letztere scheinen vor allem im obersten abschnitt des hauptdo-
lomits auf. dort wurden auch einige bis metermächtige, dünnbankige (cm), dun-

abb. 13.   
hauptdolomit der ternberger decke am südhang des Mistlbergs nordöstlich von losen-
stein.
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kelgraue, bituminöse einschaltungen in den ansonsten braunen oder hellgrauen 
Gesteinen bemerkt. Keuperartige entwicklungen treten im süden nicht mehr auf. 
Vereinzelt beobachtete schichtflächen mit trockenrissen (z.b. im Wilden Graben 
im hintergebirge) belegen eine ablagerung im Gezeitenbereich. Fossilien wur-
den im hauptdolomit nur an einer stelle (ca. 3 km sse von reichraming) auf dem 
Kartenblatt gefunden. dabei handelt es sich um Neomegalodon cf. complanatus 
güMBEl (det. G. TicHy), der ein norisches alter belegt.

84 Plattenkalk

Während im tiefbajuvarischen Faziesraum der hauptdolomit meist direkt von 
der Kössen-Formation überlagert wird, existiert im südlich gelegenen hochbajuva-
rischen Faziesraum eine Übergangsfazies zwischen diesen beiden Formationen, 
der plattenkalk. er belegt eine allmähliche abtiefung des ablagerungsraums in 
den subtidalen bereich an. beim plattenkalk handelt es sich um eine Wechsella-
gerung von grauen, meist dünnbankigen Kalken mit mittel- bis dickbankigen do-
lomitbänken. bei den Kalken handelt es sich um Wackestones und Grain stones, 
deren Komponentenspektrum vor allem aus peloiden und aggregatkörnern auf-
gebaut wird, seltener sind bivalvenschälchen. die Mächtigkeit dieser Faziesent-
wicklung beträgt im Nordteil des hochbajuvarikums nur wenige Zehnermeter, im 
südteil bis zu 200 m. 

83 Kössen-Formation

die auf dem Kartenblatt bis zu 200 m mächtige Kössen-Formation besteht 
überwiegend aus mittelgrauen, wellig bis knollig geschichteten, mikritischen Kal-
ken, die sehr gut gebankt sind. die bis zu 30 cm mächtigen hartbänke werden oft 

abb. 14.  
dünnschliffbild eines oberrhätkalks vom Gipfel des trämpl.
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durch pelitlagen voneinander getrennt, die Mächtigkeiten bis zu 50 cm aufweisen 
können. häufig können rötliche anwitterungsfarben beobachtet werden. im han-
gendsten abschnitt der Kössen-Formation wurden gelegentlich (z.b. im bereich 
des westlichen Kirchenbergs NW losenstein) wenige Meter mächtige braune Kal-
ke gefunden, die bis zu 3 cm breite Nester von feinkörnigen sulfidischen erzen 
führen. Neben dem schutt dendroider Korallen (stöcke bis 30 cm durchmesser) 
und Gastropodenresten können in der Kössen-Formation vor allem brachiopoden 
und bivalven reichlich vorhanden sein. unter dem Mikroskop zeigen sich vorwie-
gend Wackestones (seltener Floatstones) mit bioklasten und Grainstones mit on-
koiden, ooiden und rindenkörnern. im bereich zwischen Großraming und brunn-
bach konnten lumachellen mit dem brachiopoden Rhaetina gregaria (suEss) an 
der straße im restental und an der Forststraße nördlich der Gschwendtalm ge-
funden werden (M. siBlik, mündl. Mitt.). 

als ablagerungsraum der Kössen-Formation wird ein flaches Meeresgebiet 
mit wenigen Metern bis zu einigen Zehnermetern Wassertiefe angenommen. die 
Fazies eines innenschelfs (Gezeitenbereich) zur Zeit der bildung des hauptdolo-
mits und plattenkalks wurde zur Zeit der ablagerung der Kössen-Formation durch 
eine Mittelschelffazies (z.b. Wilson & JorDan, 1983) abgelöst. die Vielfalt der da-
rin auftretenden sedimenttypen ist vor allem durch das bodenrelief bedingt (s. 
z.b. scHäfEr, 1979).  

82 oberrhätkalk

die Vorkommen des oberrhätkalks sind auf den hochbajuvarischen Faziesraum 
beschränkt. bei diesem Gestein handelt es sich um bräunliche, dickbankige bis 
massige Kalke, die morphologisch meist deutlich als Felswände und steilabfälle 
hervortreten. unter dem Mikroskop zeigt der oberrhätkalk durchwegs eine spa-
ritische Matrix und ein Komponentenspektrum, das sich manchmal zum Großteil 
aus ooiden zusammensetzt, manchmal vorwiegend aus peloiden, aggregat- und 
rindenkörnern besteht (abb. 14). die Faziesmerkmale sprechen für eine ablage-
rung auf einem sehr flachen schelf.

81 Kalksburg-Formation

die Vorkommen der Kalksburg-Formation sind auf das sauzahnbauernfenster 
und den Nordrand der Nördlichen Kalkalpen zwischen laussa und pechgraben 
beschränkt. die besten aufschlüsse wurden beim bau des Güterwegs brettertal 
gefunden und befanden sich gegenüber dem Gehöft brettertal (abb. 15).

der bei weitem überwiegende teil dieser Formation besteht aus grau-grünen, 
dm-gebankten Kalken mit pelitischen Zwischenlagen. die hartbänke zeigen fast 
durchwegs eine deutliche Korngrößengradierung, bei der die basis manchmal 
von Feinkieslagen gebildet wird. die oberen abschnitte der einzelnen bänke wei-
sen intensive bioturbation auf („Fleckenkalke“). unter dem Mikroskop ist eine 
mikritische Matrix, welche häufig fein verteiltes erz enthält, erkennbar. als Kom-
ponenten treten vor allem echinodermenreste und meist fossilleere mikritische 
Kalke auf, während radiolarien, schwammnadeln, Filamente und Foraminiferen 
– letztere nur in schlecht erhaltenen bruchstücken – nur untergeordnete bedeu-
tung haben. detritische Quarzkomponenten machen etwa 3 % bis 5 % des Kom-
ponentenbestandes aus.

in dieser Fleckenkalkfazies treten vereinzelte bis 15 cm mächtige bänke von 
schlecht sortierten Fossilschuttkalken auf. diese sind sparitisch gebunden. cha-
rakteristisch sind mehrere Zentimeter lange, deutlich eingeregelte bivalvenscha-
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len, untergeordnet auch echinodermengrus und vereinzelte, nicht näher bestimm-
bare ammonitenbruchstücke. die häufig zu beobachtende Verkieselung, vor allem 
der Fossilien, führt zu auffälligen Verkieselungsringen auf den ammonitenscha-
len. auffällig sind wiederum geringe anteile von detritischem Quarz und hellglim-
merschüppchen. es können auch bis zu 0,5 m mächtige, Glimmer führende, rote 
tonmergel auftreten, die bereits im handstück Glimmer erkennen lassen. diese 
Gesteine zeigen auch zahlreiche stylolithen, an denen es zur bildung ausgepräg-
ter toniger residualsäume gekommen ist. 

ein weiterer auffälliger Gesteinstyp, der allerdings nur in rollstücken beobachtet 
wurde, ist ein schwarzer bis dunkelgrauer echinodermenspatkalk, der sich unter 
dem Mikroskop als packstone bis Grainstone erweist. Neben dem dominieren-
den echinodermengrus kommen darin auch bryozoen- und Molluskenfragmente 
vor. häufig finden sich auch peloide, die z.t. vermutlich durch Mikritisierung aus 
ooiden hervorgegangen sind, da sich vereinzelt noch konzentrische ooidstruk-
turen erkennen lassen. Gelegentlich wurden auch einfachooide mit peloidker-
nen beobachtet. typisch sind auch in diesen schliffen wieder detritische Quar-
ze und vereinzelt vorkommende Glimmer. Mit diesen Kalken gemeinsam wurden 
dunkelgraue, stark kieselige, braun anwitternde Kalke gefunden. deutlich aus-
witternde Kalzitadern bedingen eine stark zerfurchte („brotkrustenartige“) ober-
fläche dieser Gesteine.

altersweisende Fossilien wurden in der Kalksburg-Formation auf blatt Großra-
ming nicht gefunden. an der typlokalität südlich von Wien wurde sie von solo-
Monica (1935) dem unterjura zugeordnet.

abb. 15.  
das brettertal südöstlich von laussa. die besten aufschlüsse in der Kalksburg-Formation 
entstanden beim bau des Güterwegs im anschnitt gegenüber dem Gehöft brettertal (im 
bild rechts unten). der langgezogene rücken im hintergrund des bildes ist der zur rheno-
danubischen Flyschzone gehörende sonnberg.
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80 schattwalder schichten

aufgrund ihrer geringen Mächtigkeit von nur wenigen Metern und ihrer peliti-
schen ausbildung sind die roten Glimmer führenden tonmergel der schattwalder 
schichten, die auf den tiefbajuvarischen Faziesraum beschränkt sind, nur selten 
aufgeschlossen. ein guter aufschluss wurde zwischen losenstein und tratten-
bach, im kleinen Graben bei Goldgrub unterhalb des Fahrwegs, angetroffen. dort 
war auch der Kontakt zu der Kössen-Formation (mit Rhaetina gregaria) im liegen-
den zugänglich. ein weiterer aufschluss im restenbachtal südlich von Großraming 
wurde von ruHl et al. (2009) beschrieben. die schattwalder schichten wurden 
etwa an der Wende von der trias zum Jura abgelagert. Genauere altersangaben 
liegen wegen des Fehlens von altersweisenden Fossilien nicht vor. 

79 allgäu-Formation

dünn- bis mittelbankige, wellig geschichtete, olivfarbene, stark bioturba-
te Kalke mit weißer bis hellgrauer anwitterungsfarbe sind das leitgestein der 
allgäu-Formation. die einzelnen Kalkbänke werden durch bis zu 50 cm di-
cke, deutlich weichere Mergellagen voneinander getrennt. im schliff erweisen 
sich die Kalke als Mudstone mit schwammnadeln und radiolarien. die star-
ke durchwühlung und das völlige Fehlen einer epifauna wurde als hinweis auf 
eine ablagerung im tiefneritischen (JacoBsHagEn, 1965) oder gar bathyalen be-
reich (BErnoulli & JEnkyns, 1970) interpretiert. Nach Wilson (1975) und By-
Ers (1977) kann in sedimentationsbecken mit eingeschränkter Wasserzirkula-
tion diese Faziesausbildung aber schon in wenigen Zehnermetern Wassertiefe 
beobachtet werden.

Für so einen ablagerungsraum spricht auf Kartenblatt Großraming auch die 
enge Verzahnung der allgäu-Formation mit dem seichtmarinen hierlatzkalk im 
Gebiet des Niglgrabens östlich von reichraming (EggEr, 1988; BöHM, 1992). in 
die allgäu-Formation sind dort mehrfach halbmetermächtige bräunliche bänke 
von allodapischen Kalken eingelagert. die mächtigste resedimenteinschaltung 
bildet aber eine 10 m mächtige lage mit matrixgestütztem chaotischem Gefüge. 
als Komponenten dieses debris Flow treten Kalke mit stromatolithlagen (platten-
kalk), Korallen führender rhätkalk, hierlatzkalk und bunte Kalke mit limonitkrus-
ten auf. die Komponenten zeigen oft durchmesser bis zu 0,5 m, vereinzelt aber 
auch bis zu einigen Metern. auffallend ist die Zurundung der kleineren Kompo-
nenten, was auf die herkunft aus einer brandungszone schließen lässt.

im Gebiet des Niglgrabens konnte MüllEr (1987) oberes sinemurium mit am-
moniten belegen. insgesamt sind aus der bis zu 150 m allgäu-Formation auf blatt 
Großraming sämtliche ammoniten-Zonen des unterjura belegt (gEyEr, 1910).

78 scheibelberg- und Kirchstein-Formation

als scheibelberg-Formation werden gut gebankte graue, knollig bis wellig ge-
schichtete Kalke mit grauen hornsteinknollen, manchmal auch hornsteinbändern, 
bezeichnet. selten treten auch gelbliche Kalke mit roten hornsteinen auf. Gegen 
süden nimmt auf dem Kartenblatt der anteil an diffus verteilter Kieselsäure auf 
Kosten der hornsteinknollen zu (Kirchstein-Formation). bei letzterer handelt es 
sich um dunkelgraue bis schwarze, stark kieselige und von schwarzen hornstein-
schlieren durchzogene, dm-gebankte Kalke. die schichtung ist ebenflächig bis 
wellig. im schliff treten neben den dominierenden schwammnadeln auch echino-
dermenreste und schalenbruchstücke auf. die größte Verbreitung der kieseligen 
unterjurakalke liegt mit etwa 150 m im bereich der ebenforstmulde.



31

77 gelbbrauner Kalk

dieser Gesteinstyp tritt im südosten des Kartenblatts, im bereich der Weye-
rer bögen, und im südwesten, im bereich des rotgsols, auf. bei dem massigen, 
gelbraunen, hell anwitternden Kalk handelt es sich um einen bioturbaten Wackes-
tone mit echinodermenfragmenten und schalenbruchstücken. das Gestein, das 
entweder auf rhätkalk (rotgsol) oder direkt auf hauptdolomit abgelagert wurde, 
wurde von gEyEr (1911a) dem hierlatzkalk zugerechnet.

76 „liasbreccie“

diese breccie, die auf dem Kartenblatt vor allem im Gebiet der langlackenmau-
er im südlichen abschnitt der Weyerer bögen vorkommt, liegt dem hauptdolomit 
stratigraphisch auf. sie verzahnt mit roten unterjurakalken und weist selber eine 
rote Kalkmatrix auf. in dieser schwimmen Komponenten von bis zu 20 cm durch-
messer. das Komponentenspektrum wird aus gelbem und weißem dolomit, grau-
em pelsparitischem plattenkalk und sehr selten aus grauem Fleckenkalk aufge-
baut. die breccie wird stratigraphisch von hierlatzkalk überlagert. 

75 Hierlatzkalk

Vorwiegend rote echinodermenspatkalke, die lateral mit dickbankigen mikriti-
schen rotkalken verzahnen, sind die typischen Gesteine des unterjurassischen 
hierlatzkalks. Nach JEnkyns (1971) sind derartige linsenförmige crinoidenkalkkör-
per im unterjura der tethys auf eine anreicherung durch strömungen in höchstens 
wenige Zehnermeter tiefem Wasser zurückzuführen. sie belegen eine schwellen-
fazies bzw. schwellennahe Fazies. 

der hierlatzkalk liegt mit stratigraphischem Kontakt und manchmal der ausbil-
dung einer basalbreccie (z.b. im bereich der habichl-alm sW von Großraming) 
hauptdolomit oder plattenkalk auf. diese Grenze zwischen triassischen und ju-
rassischen Gesteinen kann z.b. am Weg zum schieferstein zwischen hack und 
pfennigstein, am reitnerkogel (3,5 km sW von losenstein) oder an der Kreuzmau-
er beim Gasthof Klausriegler beobachtet werden, wo der hierlatzkalk rund 50 m 
mächtig wird. auch in der großen Gleitscholle, die westlich der Wolkenmauer im 
oberen albium der losenstein-Formation einsedimentiert ist (ca. 5 km e von lo-
senstein), liegt hierlatzkalk unmittelbar über hauptdolomit.

74 adneter Kalk

rote Knollenkalke des unterjura treten wiederholt auf Kartenblatt Großraming 
auf, konnten aber aufgrund ihrer geringen Mächtigkeit nicht ausgeschieden wer-
den. Nur südlich der tannscharte (sW reichraming) ist ein 10 m mächtiges Vor-
kommen auf der gedruckten Karte vermerkt. im bereich des almkogelzugs liegen 
geringmächtige adneter Kalke direkt auf plattenkalk und bilden dort auch spal-
tenfüllungen im plattenkalk und im hauptdolomit. Komponenten dieser triasge-
steine können auch im unterjura auftreten und stecken dann in einer roten Matrix. 

73 massiger rotkalk

dieser bis zu 100 m mächtige Gesteinstyp tritt am schiefersteinkamm und am 
almkogelzug auf. es handelt sich dabei um hellrote mikritische Kalke, die von zahl-
reichen Kalzitadern durchzogen werden und manchmal bis zu mehrere Zentime-
ter breite, mit Kalzit ausgefüllte hohlräume vom stromatactistyp aufweisen. die-
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se haben einen dreieckigen umriss mit einem unregelmäßig ausgezackten „dach“ 
und einem mehr oder weniger ebenen, mit Kristallsilt bedeckten boden. unter 
dem Mikroskop erweist sich der Massige rotkalk als Mudstone mit schwamm-
nadeln, schwebcrinoidenfragmenten und sehr selten auftretenden Foraminiferen-
resten. in diesen mikritischen Kalken gibt es linsen- und lagenförmige einschal-
tungen von roten crinoidenkalken. die Fazies des Massigen rotkalks wurde auch 
aus dem hochbajuvarikum der östlichen bayerischen Kalkalpen beschrieben (Ma-
THur, 1974) und dort als Karbonat-schlammhügel-Fazies (mud mound facies) in-
terpretiert (MaTHur, 1975). aufgrund der stellung im profil wird ein frühes bis mitt-
leres Juraalter angenommen, altersweisende Fossilien sind bislang nicht bekannt.

 

72 Klauskalk

rote Knollenkalke mitteljurassischen alters treten an mehreren stellen auf blatt 
Großraming auf, sind jedoch meist zu geringmächtig, um kartenmäßig dargestellt 
zu werden. daher sind nur ein kleines Vorkommen im oberen teil des Kohlers-
grabens (ca. 2 km Ne der ebenforstalm) und drei kleine Vorkommen südlich des 
rotgsol auf der Karte eingetragen. die letztgenannten Vorkommen haben inso-
fern bedeutung, als am rotgsol eisen-Mangan-Vererzungen auftreten, die dort 
auch bergmännisch abgebaut wurden (s. Kap. 6.1.).

die Vererzungen treten als Krusten und konzentrisch aufgebaute Knollen ei-
nes bis 12 cm mächtigen hartgrundes bereits an der basis des Klauskalks auf 
(MossBauEr, 1989). die Knollen haben durchmesser bis zu 15 cm und enthiel-
ten im Kern mehrfach ammonitenreste (Phylloceras cf. nilssoni), die ein alter von 
toarcium bis aalenium belegen. die chemische analyse der Metallgehalte einer 
Knolle ergab 8,3 wt% Fe, 2,4 wt% Mn, 0,15 wt% Ni, 0,03 wt% co, 0,02 wt% V 
und weniger als 0,001 wt% cu.

die im Klauskalk gefundenen ammoniten (Choffatia sp. und Reineckaia sp.) be-
legen ein calloviumalter. es handelt sich dabei um wellig bis knollig geschichtete, 
dm-gebankte Kalke von roter Farbe. im hangendsten abschnitt können vereinzelt 
hornsteine auftreten. auch innerhalb des Klauskalks können lokale Fe/Mn-Ver-
erzungen auftreten. die ablagerung des Klauskalks beginnt mit schräggeschich-
teten, in weiterer Folge bioturbaten pelspariten und pelmikriten. im oberen ab-
schnitt treten vor allem Filamentmikrite und Filamentsparite auf („reitmauerkalk“). 
die schalenreste stammen vermutlich von der Gattung Bositra. 

71 Vilser Kalk

unter diesem Namen werden die mitteljurassischen echinodermenspatkalke 
und brachiopodenkalke des bajuvarikums zusammengefasst, wobei eine sichere 
abtrennung von den unterjurassischen spatkalken oft nicht möglich ist. litholo-
gisch handelt es sich im arbeitsgebiet um dickbankige bis massige, weiße, graue 
bis rötliche Grainstones und packstones mit echinodermenfragmenten. Von den 
echinodermenspatkalken der chiemgau-Formation, die auf der Karte von gEyEr 
(1911b) zum Vilser Kalk gestellt wurden, unterscheiden sie sich durch das Feh-
len von hornsteinen und durch ihre Massigkeit. altersweisende Fossilien wurden 
nicht gefunden.

 

70 Bunter Jurakalk i.a.

die auf Kartenblatt Großraming unter den legendennummern 71 bis 75 auf-
scheinenden Jurakalke konnten oft kartierungsmäßig nicht mit sicherheit ge-
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trennt werden, da einerseits stratigraphisch brauchbare Fossilien selten sind, 
andererseits durch die teilweise intensive tektonische Zerlegung, vor allem am 
Nordrand der reichraminger decke, keine stratigraphisch ungestörten schicht-
folgen vorliegen.

69 Chiemgau-Formation

die überwiegend grauen bis bräunlichen hornsteinknollenkalke der chiemgau-
Formation sind meist im dezimeterbereich gebankt, können vereinzelt aber auch 
bankmächtigkeiten bis zu 60 cm aufweisen. die hornsteinknollen werden bis zu 
15 cm lang. immer wieder sind in diese abfolge von mikritischen hornsteinknol-
lenkalken auch gebankte bis massige echinodermenspatkalke (Wackestones) 
eingeschaltet. letztere können lateral rasch auskeilen. unter dem Mikroskop zei-
gen auch diese einen teilweisen ersatz der Matrix durch Kieselsäure (Mikroquarz 
und untergeordnet chalcedon). auch die echinodermenreste lassen untergeord-
net Verkieselung erkennen. Manchmal treten in den echinodermenspatkalken 
auch lithoklasten (grünliche Kalkmikrite und intensiv ockerfarbige Kalke) mit bis 
zu 5 cm durchmesser auf. diese Komponenten, das rasche auskeilen der mas-
sigen echinodermenkalke und die gelegentliche Gradierung der Komponenten 
der kieseligen bänke weisen auf eine resedimentäre bildung der echinodermen 
führenden Kalke hin.

die dünnbankigen, kieselsäurereichen, splitterig brechenden Kalke der chiem-
gau-Formation bilden oft langgezogene, im Gelände gut sichtbare härtlingsrip-
pen. Gute aufschlüsse der wenige Zehnermeter mächtigen Formation befinden 
sich im ennstal bei der einmündung des laussabachs und im pechgraben in der 
östlichen Fortsetzung der Wolkenmauer (abb. 16).

abb. 16.  
Gut gebankte echinodermenspatkalke mit dunklen hornsteinen der chiemgau-Formation 
in der zweiten pechgrabenenge, nördlich der einmündung des höllleitenbachs.
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68 ruhpolding-Formation

Vorkommen der bis zu 10 m mächtigen, dm-gebankten, ebenflächig geschich-
teten, überwiegend roten, seltener grauen, stark kieseligen Kalke der ruhpol-
ding-Formation sind auf den südteil des Kartenblattes beschränkt. die Gesteine 
bestehen zu einem großen teil aus radiolarien (spumellarien, seltener Nassela-
rien), die üblicherweise in chalzedon umgewandelt sind, sodass skelettstruktu-
ren kaum erkennbar sind.

67 mikritooidkalk

der bis zu 20 m mächtige Mikritooidkalk tritt im bereich der Weyerer bögen oft 
wandbildend auf. es handelt sich dabei um eine fazielle Vertretung des Klauskalks 
und der ruhpolding-Formation. in dem bräunlichen, manchmal auch blassrot bis 
gelblich gefärbten, massigen, mikritischen Kalk kommen als Komponenten vor 
allem peloide (durchmesser <0,2 mm) in unterschiedlicher häufigkeit vor. im be-
reich des almkogelzugs treten auch sparitische Kalke mit Mikritooiden (durch-
messer 0,2 bis 0,5 mm) auf, die als Kern manchmal schalenreste und echinoder-
menbruchstücke erkennen lassen (DuMfarTH, 1992). altersweisende Fossilien 
sind aus dem Mikritooidkalk nicht bekannt, die stratigraphische einstufung er-
folgte aufgrund der stellung im profil.

66 mühlbergkalk

Gegen das hangende kann die ruhpolding-Formation in einen wenige Me-
ter mächtigen roten, knollig geschichteten, feinspätigen crinoidenkalk überge-
hen, der als Mühlbergkalk bezeichnet wurde (Pavlik, 1989). hinweise auf star-
ke drucklösung sind stylolithen mit ausgeprägten residualen tonhäutchen. im 
schliff besteht das Gestein fast ausschließlich aus rekristallisiertem crinoiden-
schutt, selten sind mikritische intraklasten zu finden. die zwei auf der ÖK 69 

abb. 17.  
die Verteilung der schrambach-Formation (schwarz) in der ternberger und reichraminger 
decke.
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ausgeschiedenen Vorkommen von Mühlbergkalk liegen nordöstlich von Großra-
ming im Gebiet des haingrabenecks bzw. 1,3 km Ne dieser erhebung, direkt am 
östlichen blattschnitt.

65 „tithonbreccie“

die tithonbreccie ist auf ein Vorkommen im osten der Zagelbauernalm be-
schränkt. die besten aufschlüsse finden sich an der Forststraße, die von der Za-
gelbauernalm zum Nesselkogel führt, wo die tithonbreccie den hierlatzkalk unmit-
telbar überlagert (MossBauEr, 1989). dementsprechend setzt sich das spektrum 
der bis zu m3-großen Komponenten vor allem aus echinodermenspatkalken zu-
sammen, die gelegentlich Fe/Mn-Krusten aufweisen. auch Klauskalk-Kompo-
nenten wurden beobachtet, radiolarite der ruhpolding-Formation treten dage-
gen nicht auf. calpionellen führende Mikrite bilden die Matrix der breccie und 
kommen darin aber auch als Komponenten vor. die tintinnidenvergesellschaf-
tung mit Calpionella alpina, Calpionella elliptica, Tintinopsella carpathica und T. 
longa belegt das obere tithonium bis berriasium. calpionellenkalke treten auch 
als ein- oder mehrphasige Füllungen von cm-breiten spalten auf und belegen so 
synsedimentäre bewegungen. ammoniten können reichlich vorkommen, ergaben 
aber keine altershinweise. 

64 Bunter oberjurakalk

dunkelrote knollige tonflaserkalke („tegernseer Kalk“) im liegenden und hell-
rote, dm-gebankte, eben bis wellig geschichtete calpionellenkalke („haselberg-
kalk“) im hangenden wurden auf ÖK 69 zum bunten oberjurakalk („steinmühl-
kalk“) zusammengefasst. aptychen und stark angelöste ammoniten treten nicht 
selten auf. in den tonflaserkalken treten gelegentlich eisenreiche Knollen und 
Krusten auf. die tintinnidenvergesellschaftung des hangenden abschnitts (Cal-
pionella alpina, C. elliptica, Tintinopsella carpathica, Crassicolaria sp.) belegt als 

abb. 18.   
das referenzprofil Klausrieglerbach südlich von ternberg.

Steinmühl-Formation Schrambach-Formation
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alter tithonium bis berriasium. die Grenze zur überlagernden schrambach-For-
mation wird durch den Farbumschlag der Gesteine von rot zu grau markiert.

63 oberalmer schichten

das Verbreitungsgebiet der oberalmer schichten auf Kartenblatt Großraming 
ist auf den bereich der ebenforstmulde beschränkt, die durch die diplomarbei-
ten von MossBauEr (1989) und roHaTscH (1988) bearbeitet wurde. die oberalmer 
schichten entwickeln sich allmählich aus der ruhpolding-Formation und beste-
hen im basalen abschnitt aus roten kieseligen Kalken und radiolariten, in die sich 
grau gefärbte, klastische resedimentlagen (arenite und breccien) mit seichtwas-
serkomponenten einschalten. diese „roten oberalmer schichten“ können eine 
Mächtigkeit von bis zu 15 m erreichen. darüber folgen die typischen grau gefärb-
ten oberalmer schichten, die bis zu 20 m mächtig werden können. sie bestehen 
aus dm-gebankten, ebenflächig geschichteten mikritischen Mergelkalken, die oft 
graue horsteinknollen führen und eine starke bioturbation erkennen lassen. Mik-
rofaziell handelt es sich um pelagische Mudstones mit radiolarien, schwammna-
deln und calpionellen. Calpionella alpina lorEnz belegt ein spättithones alter. in 
die mikritischen Mergelkalke können resedimentlagen von bis zu 2 m Mächtig-
keit eingeschaltet sein, deren Komponenten durchmesser von bis zu 10 cm ha-
ben können (barmsteinkalk). sie belegen die existenz einer weiter im süden ge-
legenen, seichten Karbonatplattform. bei den barmsteinkalken handelt es sich 
um intrasparite mit überwiegend mikritischen Komponenten. charakteristisch ist 
das auftreten der alge Clypeina jurassica favrE, die ein alter von spätem Kim-
meridgium bis spätem tithonium belegt.  

62, 61 schrambach-Formation, „neokommergel“ der anzenbachmulde

die schrambach-Formation ist auf blatt Großraming in ost-West-streichen-
den Mulden des bajuvarikums in der reichraminger decke im süden und tern-
berger decke im Norden vertreten. Von süden nach Norden sind dies die eben-
forst-, die anzenbach-, die schneeberg- und die losensteiner Mulde (abb. 17). 
in der ebenforstmulde begrenzt die schrambach-Formation nur als schmales 
band (wenige Meter) die dominierende roßfeld-Formation (Vašíček & fauPl, 
1996a, b und 1998; lukEnEDEr & rEHakova, 2007). Gegen Norden hin nimmt 
die Mächtigkeit  der schrambach-Formation zu und erreicht bis zu 250 m in der 
losensteiner Mulde. in der losensteiner Mulde wird die schrambach-Formati-
on von den jüngeren tannheimer und losensteiner Formationen begleitet. Nach 
Westen dünnen die Mulden aus und werden durch unterlagernden hauptdolo-
mit ersetzt. in den Weyerer bögen bildet die schrambach-Formation gemein-
sam mit der roßfeld-Formation die kretazische stirn der Nord-süd-verlaufen-
den Frankenfelser decke.

die schrambach-Formation entwickelt sich aus der unterlagernden hornstein-
reichen oberalmer-Formation oder abrupt aus roten Kalken des berriasiums (z.b. 
steinmühl Kalke; lukEnEDEr, 2000; lukEnEDEr & rEHakova, 2004) oder reinen, 
grauen Kalken vom Maiolica-typ (untervalanginium). die obergrenze der schram-
bach-Formation wird durch den Übergang in die untere roßfeld-Formation, wel-
che sich durch turbiditische sandsteine und Konglomerate auszeichnen, gebil-
det (fauPl & WagrEicH, 2000; Vašíček & fauPl 1996a, b und 1998; lukEn EDEr, 
2005a, b, c).

die lithologie zeichnet sich durch cm-dm-gebankte graue Kalke, mergelige 
Kalke und Mergel aus (50–95 % Karbonat-Gehalt). der Kohlenstoffgehalt der se-
dimente (toc) reicht von 0,0 %–1,2 %, kann aber in dunklen, schiefrigen lagen 
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bis zu 10,0 % erreichen. turbiditische sandsteinlagen können vereinzelt einge-
schaltet sein (lukEnEDEr, 2003). ein referenzprofil (abb. 18) ist aus der ternberger 
decke beschrieben (Klausrieglerbach Kb1, e 014° 21’ 10’’, N 47° 54’ 32’’, 750 m; 
K 50, blatt 69 Großraming, lukEnEDEr, 2003 und 2004b).

unter den Fossilien sind ammoniten (lukEnEDEr, 2003, 2004a-d und 2005a; 
Vašíček & fauPl, 1999), belemniten (lukEnEDEr, 2005b), aptychen, rhyncholi-
then, Muscheln, brachiopoden (lukEnEDEr, 2002) und seeigel typisch. die be-
kanntesten ammoniten sind Phylloceras thetys, Lytoceras subfimbriatum, Barre-
mites difficilis, Haploceras grasianum, Neocomites neocomiensis, Neocomites 
neocomiensiformis, Olcostephanus guebhardi (abb. 19), Bochianites neocomi-
ensis, Crioceratites nolani und Karsteniceras ternbergense (abb. 20). in manchen 
schichten können die ammoniten Massenvorkommen bilden. im Valanginium 
mit Olcostephanus (lukEnEDEr, 2004c; lukEnEDEr & HarzHausEr, 2003) und im 
barremium mit Karsteniceras (lukEnEDEr, 2001 und 2003; lukEnEDEr & TanaBE, 
2002). Mikrofossilien sind vorwiegend durch calpionellen (z.b. Calpionellites dar-
deri, Calpionellites major, Tintinnopsella longa, Tintinnopsella carpathica;  siehe 

abb. 19.   
der ammonit Olcostephanus guebhardi (durchmesser 10 cm) aus dem Valanginium des 
profils Klausrieglerbach.
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lukEnEDEr & rEHáková, 2004), ostrakoden, schwebecrinoiden, Foraminiferen 
und radiolarien vertreten. bioturbation und spurenfossilien sind mit Chondrites 
und Zoophycus allgegenwärtig. Nannofossilien sind mit Retecapsa crenulata, Li-
thraphidites carniolensis carniolensis, Micrantholithus cf. obtusus, Nannoconus 
steinmannii, Nannoconus minutus, Watznaueria barnesae und Zeugrhabdotus em-
bergeri nachgewiesen.

das alter der schrambach-Formation kann mittels Fossilien (Makro-, Mikro- 
und Nannofossilien) auf frühes berriasium bis spätes aptium festgelegt werden 
(Subthurmannia occitanica-Zone – Acanthohoplites nolani-Zone). das absatzmi-
lieu der schrambach-Formation war pelagisch bis hemipelagisch mit teilweisen 
turbiditischen schüttungen aus dem süden.

59, 60 roßfeld-Formation; grobklastika

die roßfeld-Formation wurde zuletzt von fauPl & TollMann (1979) an der typ-
lokalität südlich von salzburg charakterisiert. DEckEr et al. (1987) geben einen 
Überblick unter einbeziehung der Weyerer bögen. in der reichraminger decke 
tritt die roßfeld-Formation als jüngste schichteinheit der ebenforstmulde auf. 
es besteht ein deutlicher Faziesgradient von grobklastisch dominierten abfolgen 
der roßfeld-Formation in dieser Mulde im süden über feine turbiditsandsteinla-
gen innerhalb pelagischer Kalke in der anzenbachmulde bis hin zu pelitisch do-
minierten abfolgen innerhalb der schneebergmulde im Norden, die zur schram-
bach-Formation bzw. den „Neokommergeln“ gestellt werden. Kartierungsbezogen 
wird die untergrenze der roßfeld-Formation mit dem aussetzen pelagischer cal-
pionellenkalke bzw. dem erstauftreten grobklastischer lagen gezogen, während 
sandsteinlagen innerhalb von Mikritkalkabfolgen noch zur schrambach-Formati-
on gestellt werden (p. fauPl, pers. Mitt.).

Über der schrambach-Formation in der ebenforstmulde entwickelt sich eine ab-
folge gut geschichteter, 2 – 9 m mächtiger, fein- bis mittelkörniger Karbonatsand-
steinlagen und Feinbreccien und im Folgenden bis 150 m mächtige, mittel- bis 
dunkelgraue, siltige bioturbate Mergel und mergelige siltsteine (40–70 % Karbonat-
gehalt) mit wenigen sandsteinlagen. im hangenden folgt eine bis zu 80 m mächtige 
abfolge von breccien und sandsteinlagen. Matrix- und klastengestützte breccien 
mit Karbonatkomponenten bis zu 2,5 m treten auf. darüber wird die schichtfol-
ge von einer massigen, bis zu 40 m mächtigen Karbonatbreccie abgeschlossen.

Mit ammoniten und calpionellen kann generell ein Valanginium- bis hauterivi-
umalter festgestellt werden. ammoniten des spät-Valanginiums aus dem mergel-
reichen abschnitt sind u.a. vom Nordabhang des hochkogels bekannt (re 538240, 
ho 294 680, Vašiček & fauPl, 1996a, b; siehe auch lukEnEDEr, 2005a und lukE-
nEDEr & rEHáková, 2007).

der ablagerungsbereich wird als synorogene, grobklastische tiefseerinnenfazi-
es während tektonischer bewegungen in der unterkreide interpretiert (DEckEr et 
al., 1987). die schwermineralspektren zeigen mittlere bis hohe Gehalte an chrom-
spinell, die auf den abtrag aus einer südlich gelegenen tethys-suturzone (hall-
statt-Meliata-ozean) zurückgeführt werden (PoBEr & fauPl, 1988).

58 losenstein- und tannheim-Formation 

die losenstein- und tannheim-Formation der Frankenfelser und ternberger 
decke werden hier zusammen mit den Mittelkreidesedimenten der kalkalpinen 
randschuppe („randcenoman“) behandelt, da lithologisch sehr große Überein-
stimmungen herrschen. 
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die tonig-mergelige tannheim-Formation (zacHEr, 1966) folgt innerhalb der lo-
sensteiner Mulde (stiedelsbach-Gebiet) der ternberger decke und den Mulden 
der Frankenfelser decke mit wenigen Metern Mächtigkeit über der schrambach-
Formation. Graue und schwarze, seltener rote dünnschichtige bis laminierte ton-
mergel und Mergel (Karbonatgehalte bis 50 %) sind kennzeichnend, sandsteinla-
gen und Konglomerate fehlen. an der basis können dm-dicke hedbergellenkalke 
(dichtgepackte Foraminiferen-Mikrite und -sparite, aptium) auftreten, die auch 
spaltenförmig in die grauen Kalke der schrambach-Formation eindringen (Wag-
rEicH, 2009). innerhalb der kalkalpinen randschuppe treten stark zerscherte, 
dunkelgraue, schwarze und rötliche Mergel auf. die hangendgrenze zur losen-
stein-Formation ist diachron und wird mit der ersten deutlichen > 5 cm  dicken 
sandstein- oder Konglomeratbank gezogen.

stratigraphische und fazielle daten finden sich in kollMann (1968), kEnnEDy & 
kollMann (1979), iMMEl (1987), WEiDicH (1990), WagrEicH & sacHsEnHofEr (1999) 
und kEnnEDy et al. (2000). die tannheim-Formation wird als eine hemipelagische 
tiefwasserfazies interpretiert.

das alter der tannheim-Formation reicht von spät-aptium bis mittleres/spä-
tes albium (EggEr, 1989; WEiDicH, 1990). dunkelgraue bis schwarze laminierte 
tonmergel mit organischen Kohlenstoffgehalten über 1 % zeigen ein Massenvor-
kommen von ammoniten, u.a. im höllleitengraben, an der Forststraße 100 m s 
lehneralm, mit Leymeriella tardefurcata (abb. 21), Leymeriella pseudoregularis 
und Beudanticeras sp. (L. regularis-subzone der L. tardefurcata-Zone des unte-
ren albiums, kEnnEDy & kollMann, 1979; Hedbergella planispira-planktonfora-
miniferen-Zone). im hanslgraben, einem Nebengraben des pleißabaches, se von 

abb. 20.   
der ammonit Karsteniceras ternbergense (durchmesser 3 cm) aus dem barremium des 
profils Klausrieglerbach.
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brunnbach, belegt der ammonit Hamites cf. simplex D’orBigny mittleres?/obe-
res albium (WagrEicH, 2003).

die losenstein-Formation wurde von kollMann (1968) im stiedelsbachgra-
ben bei losenstein definiert und von WagrEicH (2003) charakterisiert (typprofil 
auf ÖK 69, in 2 seitengräben des stiedelsbachs, beginnend ab 550 m, bMN rW: 
585677, hW: 310063 bis rW: 535736, hW: 310091; rW: 535714, hW: 310020 
bis rW: 535852, hW: 309560). sie überlagert konkordant die tannheim-Forma-
tion und zeigt einen graduellen Übergang durch Zunahme gröberklastischer la-
gen. lithofaziell können hemipelagische Mergel und tonsteine, dünnschichtige 
turbiditische siltstein-Mergel-Wechsellagerungen, dünnbankige bis dickbankige 
klassische turbidite, massive und laminierte tiefwassersandsteine, geröllführen-
de tone und sandsteine, Konglomerate und pelitdominierte rutschmassen un-
terschieden werden. Kennzeichnend sind häufige kalkalpenfremde („exotische“) 
Gerölle, wie etwa Quarzporphyre, Quarzite sowie wenige basische Vulkanite und 
Granitoide, aber auch urgonkalkgerölle (scHlaginTWEiT, 1991). an schwermine-
ralen sind Zirkon und turmalin sowie wechselnde Gehalte von chromspinell und 
geringe prozentanteile von blauen alkaliamphibolen und chloritoid anzutreffen. 
im bereich der kalkalpinen randschuppe kommen zu diesem Material noch häu-
fig Glimmerschiefer-Komponenten dazu, die bis blockgröße erreichen können 
(u.a. EHrEnDorfEr, 1988). schwermineralspektren aus sandsteinen der kalkalpi-
nen randschuppe führen oft höhere chloritoidgehalte (fauPl & WagrEicH, 1992). 
auch matrixgestützte Geröllmergel mit bis zu 0,5 m großen, gerundeten Kompo-
nente treten hier auf.

Foraminiferenfaunen belegen für die losenstein-Formation Mittel- bis spätes 
albium und basales cenomanium (kollMann, 1968; löcsEi, 1974; WEiDicH, 1990: 

abb. 21.  
der ammonit Leymeriella tardefurcata (durchmesser ca. 2 cm) vom aufschluss bei der leh-
neralm.
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primula-Zone des frühen bis mittleren albiums, ticinensis-Zone des mittleren bis 
späten albiums, appenninica-Zone des späten albiums, brotzeni-Zone (= globo-
truncanoides-Zone) des späten albiums bis frühen cenomaniums. daneben kön-
nen Nannofossilien (standardzonen cc8-cc9 mit dem erstauftreten von Eiffelli-
thus turriseiffelli im unteren abschnitt des stiedelsbach-profils, WagrEicH, 2003), 
orbitolinen und sehr selten ammoniten (Hysteroceras cf. orbignyi (sPaTH) und Pu-
zosia cf. lata sEiTz aus dem höllleitengraben, spätes albium der Mortoniceras in-
flatum-Zone, cooPEr et al., 1977) zur biostratigraphie herangezogen werden. um-
gelagerte seichwasserfaunen, wie Gastropoden, bivalven und Korallen, kommen 
ebenfalls vor (kollMann, 1976, 1978, 1979, 1982a).

als ablagerungsbereich lassen sich tiefseefächer mit rinnen, Zwischenrinnen-
bereiche, submarine schuttströme und rutschmassen rekonstruieren. der gene-
relle coarsening-upward-trend zeigt die progradation von linearen hangfächern 
(„slope apron“) in ein pelagisches, langgestrecktes becken, wahrscheinlich auf-
grund erhöhter tektonischer aktivität im nördlichen hinterland. das tannheim-
losenstein-becken kann als früher, tiefmariner, siliziklastischer piggyback-trog 
vor der Front überschiebender höherer kalkalpiner decken interpretiert werden 
(WagrEicH, 2003). 

57 Branderfleck-Formation 

die branderfleck-Formation wurde von gauPP (1982) in den westlichen Kalkal-
pen definiert und von fauPl & WagrEicH (1992) auf blatt 69 erstmals in den öst-
lichen Kalkalpen beschrieben. 

dolomitreiche breccien und Konglomerate sowie blaugraue laminierte 
sandsteine liegen im Gebiet der pichlbaueralm, 1,7 km NNW des berggip-
fels bodenwies, diskordant über vorkretazischen schichten der lunzer de-
cke, welche hier eine e-W-streichende Quereinfaltung innerhalb der einge-
drehten Weyerer bogenstruktur bildet. die gröberklastische entwicklung des 
liegenden wird von einförmigen, grauen, schlecht gebankten sandig-siltigen 
Mergeln bis grauen Feinsandsteinen überlagert (fauPl & WagrEicH, 1992). 
die Gesamtmächtigkeit erreicht 50 m. auf den grauen Mergeln liegen dis-
kordant Gosaukonglomerate (Kreuzgraben-Formation). sie belegen die mehr-
phasige deformationsgeschichte und bestätigen die litho stratigraphische ab-
trennung der branderfleck-Formation von der überlagernden Gosau-Gruppe.

bivalven, Gastropoden und solitäre Korallen treten in den Mergeln auf, 
partienweise häufig sind inoceramen und ammoniten zu finden, die eine ein-
stufung in das mittlere turonium belegen [u.a. Lecointriceras fleuriausianum 
(D’orBigny) und Collignoceras woollgari (ManTEll); suMMEsBErgEr, 1992]. 
in Mergelzwischenlagen belegen praeglobotruncanen der helvetica-praehel-
vetica-Gruppe sowie Marginotruncana schneegansi, ebenso wie Nannofloren 
mit Eiffellithus turriseiffelli, Quadrum gartneri und Lithastrinus septenarius den 
Zeitraum spätes cenomanium –turonium. in den schermineralspektren sind 
neben stabilen Mineralen und chromspinell auffallende Gehalte an chloritoid 
und insbesondere blauen alkaliamphibolen (bis zu 29 %) typisch.

56 sandstein und Konglomerat der kalkalpinen randschuppe   
(„randcenoman“)

lithofaziell können hemipelagische Mergel und tonsteine, dünnschichtige turbi-
ditische siltstein-Mergel-Wechsellagerungen, dünnbankige bis dickbankige klas-
sische turbidite, massive und laminierte tiefwassersandsteine, geröllführende 
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tone und sandsteine, Konglomerate und pelitdominierte rutschmassen unter-
schieden werden. Kennzeichnend sind häufige kalkalpenfremde („exotische“) 
Gerölle, wie etwa Quarzporphyre, Quarzite sowie wenige basische Vulkanite und 
Granitoide, aber auch urgonkalkgerölle (scHlaginTWEiT, 1991) und Glimmer-
schiefer-Komponenten, die bis blockgröße erreichen können (u.a. EHrEnDorfEr, 
1988). an schwermineralen sind Zirkon und turmalin sowie wechselnder Gehalt 
von chromspinell und geringe prozentanteile von blauen alkaliamphibolen und 
chloritoid anzutreffen. 

55-46 gosau-gruppe

die ablagerungen der Gosau-Gruppe auf blatt 69 Großraming (Gosau der Wey-
erer bögen, u.a. fauPl, 1983) bilden einen Nord-süd-verlaufenden, beinahe un-
unterbrochenen aufschlusszug auf der reichraminger decke und der staufen-
höllengebirgsdecke, der unter die westvergent postgosauisch überschiebenden 
elemente der Kalkalpinen randschuppe und des Frankenfels-lunzer deckensys-
tems (Weyerer bögen) einfällt. dieser aufschlusszug bietet die einmalige Gele-
genheit, in größerem ausmaß innerhalb der Gosau-Gruppe fazielle N-s-beziehun-
gen zu untersuchen (fauPl, 1983). die vor allem höhere oberkreide umfassende 
schichtfolge (abb. 22) liegt diskordant auf einem bauxitgefüllten erosionsrelief auf. 
Nach der ersten kartenmäßigen darstellung von gEyEr (1911b) erkannte aMPfErEr 
(1931, 1933) die weite Verbreitung von Gosauschichten in diesem Gebiet, nach-
dem frühere autoren noch an eine Flyschtransgression in die Kalkalpen dachten. 
lögTErs (1937a, b) gliederte die Gosauschichten in mehrere abschnitte, gefolgt 
von HaBErfElnEr (1951) und besonders ruTTnEr & WolETz (1956), die eine de-
taillierte Karte und Gliederung des Gebietes Weißwasser-unterlaussa erstellten 
(zur biostratigraphie siehe auch oBErHausEr, 1963). später wurde der gesam-
te streifen von fauPl (1983) neu bearbeitet. Mehrere typuslokalitäten liegen auf 
ÖK 69 (Weißwasser-Formation, hieselberg-Formation, brunnbach-Formation).

der altersumfang der Gosau-Gruppe auf ÖK 69 reicht von spätem turonium 
(Nannofossil-standardzone cc13 mit Marthasterites furcatus) bis Maastrichtium, 
mit fraglichem paleozänanteil (oBErHausEr, 1963). innerhalb der abfolge sind 
diskordanzen im campanium festzustellen, die von ruTTnEr & WolETz (1956) 
detailliert beschrieben wurden. diese intragosauische diskordanz trennt die un-
tere Gosau-subgruppe (oberturonium – santonium) von der oberen Gosau-sub-
gruppe (campanium – Maastrichtium – danium), und stellt damit das typusgebiet 
der „intragosauischen“ phase dar (fauPl, 1983). WolETz (in ruTTnEr & WolETz, 
1956) erkannte in diesem Gebiet erstmals den umschlag von chromspinelldomi-
nierten schwermineralspektren im liegenden der diskordanz zu granatdominier-
ten spektren im hangenden. 

Von der stratigraphie und den Gesteinsmächtigkeiten ausgehend ist eine süd-
liche, ältere beckenstruktur (Weißwasser-Gebiet) mit vorwiegend seichtmariner 
oberturonium-santonium-Füllung von einem nördlichen campanium-tiefwas-
serbecken (Großraming-hieselberg) zu unterscheiden (abb. 21). die brunnbach-
Formation greift dann diskordant über die gestörten und intragosauisch verfalte-
ten, älteren Gosauschichtglieder hinweg (ruTTnEr & WolETz, 1956; fauPl, 1983).

die begriffe „tiefere Gosau“ und „höhere Gosau“ werden heute durch die li-
thostratigraphischen termini „untere Gosau-subgruppe“ und „obere Gosau-
subgruppe“ ersetzt. die untere Gosau-subgruppe („tiefere Gosau“) umfasst 
terrestrisch-seichtmarine ablagerungen (bauxit, Konglomerate, Kohle, sandstei-
ne, Mergel, rudistenkalke), die obere Gosau-subgruppe umfasst ablagerungen 
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des tiefwassers (pelagische Kalkmergel, turbiditabfolgen, tiefwasserbreccien). 
die hieselberg-Formation als Äquivalent zur spitzenbach-Formation wird neuer-
dings zur oberen Gosau-subgruppe gestellt.

abb. 22.  
die schichtfolge der Gosau-Gruppe auf blatt Großraming.
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55 Bauxit

Ältestes und basales schichtglied der Gosau-Gruppe bilden meist rötliche 
bauxite, die im Weißwassergebiet (aschauer alm – blabergalm – prefingkogel) in 
Karsthohlräumen unregelmäßig verteilt auftreten. diese aluminiumerze (vorwie-
gend böhmit mit hämatit, bis 1964 bergmännisch abgebaut) entstanden im mitt-
leren bis späten turonium (fauPl & WagrEicH, 1992) durch subtropische Verwit-
terung als oxidierte Karst-bauxite auf den herausgehobenen Kalkalpen. texturell 
sind sie durch ooidführung und das auftreten von extraklasten inklusive chrom-
spinell gekennzeichnet und stellen transportierte „parautochthone“ bauxite dar 
(u.a. MinDszEnTy et al., 1991).

54 Basales Konglomerat, lokale rotfärbung 

auf bauxit oder direkt auf älterem untergrund bis hin zur branderfleck-Forma-
tion sind rötliche und bräunliche Konglomerate und breccien aus lokalmateri-
al (vorwiegend Kalke und dolomite) mit seltenen rötlichen sandsteinzwischenla-
gen abgelagert. sie erreichen im Gebiet südlich des hieselbergs eine maximale 
Mächtigkeit von über 100 m. sie können in Übereinstimmung mit der typlokali-
tät bei Gosau (WEigEl, 1937; kollMann, 1982b; WagrEicH, 1988) zur Kreuzgra-
ben-Formation gestellt und als alluvial-fluviatile ablagerungen von schwemm-
fächern interpretiert werden. obwohl fossilfrei, lässt sich ihr alter auf spätes 
turonium durch die unterlagerung von mittelturoner branderfleck-Formation und 
die Überlagerung von oberturonen marinen Gosauschichten einengen (fauPl & 
WagrEicH, 1992). 

53 süßwasserkalk, -mergel

stellenweise direkt über vorgosauischem untergrund (z.b. e prefingkogel), auf 
dem bauxit oder auf geringmächtigen Konglomeraten liegt ein bis zu 20 m mäch-
tiger abschnitt von graubraunen bis schwarzen, z.t. bituminösen süßwasser- und 
brackwasserkalken mit algenlaminiten und pisoiden (WagrEicH, 1990; basaler teil 
der liegendserie von ruTTnEr & WolETz, 1956). die Kalke zeigen erhöhte uran-
gehalte (scHErMann, 1980).

52 Kalksandstein, vereinzelt geröllführend 

Kalksandsteine, die zum teil geröllführend sind, bilden im bereich zwischen 
pechgraben und lackenwald das tiefste schichtglied über den basalen Konglo-
meraten der Kreuzgraben-Formation. Mächtigkeiten bis einige Zehnermeter sind 
beobachtbar. Generell sind diese Karbonatsandsteine stark vom kalkalpinen un-
tergrund beeinflusst. rötliche, gelblich verwitternde Kalkarenite mit Geröllagen 
sind häufig, daneben treten auch dolorudite und doloarenite in hauptdolomita-
realen auf. Marine bioklasten wie echinodermenbruchstücke, Molluskenschalen, 
rotalgen und bryozoenfragmente sind feststellbar, siliziklastischer detritus fehlt 
weitgehend (fauPl, 1991). Geringmächtige rudistenkalklagen treten ebenfalls auf. 
chromspinell ist das typische schwermineral.

das alter dieser randmarinen bis neritischen Karbonatsandsteinfazies kann 
auf mittleres bis oberes coniacium durch die Überlagerung von oberconiacium/
untersantonium der Weißwasser-Formation eingeengt werden (fauPl, 1983 und 
1991). sie vertreten faziell die im Folgenden beschriebene, gleich alte, mächtige 
Wechselfolge des beckenbereichs von Weißwasser. 
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51 Wechselfolge von Konglomerat, sandstein und siltigem mergel,   
vereinzelt Kohleflöze 

im beckenbereich von Weißwasser ist diese bis 260 m mächtige heterogene 
abfolge von grauen Konglomeraten mit vereinzelten Quarzporphyrgeröllen, grau-
en sandsteinen, dunkelgrauen Kalken und siltigen Mergeln, kohligen Mergella-
gen sowie Mollusken-schilllagen ausgebildet und zieht bis auf das Kartenblatt 99 
rottenmann („liegendserie“ nach ruTTnEr & WolETz, 1956). es handelt sich um 
eine randmarine Fazies mit groben Fan-delta-ablagerungen, seichtmarinen Mer-
geln und sandsteinen mit sturmschilllagen (WagrEicH, 1990). die schwermine-
ralspektren sind durch dominanz von chromspinell oder Zirkon gekennzeichnet. 
fauPl (1983) beschreibt paläoströmungsindikatoren, die einen sedimenttransport 
von Norden nach süden belegen.

aus den mergeligen partien und den schilllagen sind die ältesten marinen leit-
fossilien bekannt, u.a. die bivalve Didymotis, die den Grenzbereich turonium-co-
niacium belegt (vgl. suMMEsBErgEr & kEnnEDy, 1996). Nannofossilproben zeigen 
oberturonium – unterconiacium (standardzone cc13 mit Marthasterites furcatus), 
in höheren partien dann Mittel- bis oberconiacium (standardzone cc14 mit dem 
erstauftreten von Micula decussata, WagrEicH, 1990).

50 rudistenkalk 

bis zu 50 m mächtige rudisten führende Kalke und sandige Kalke des höhe-
ren coniaciums bilden einen verwitterungsresistenten leithorizont im Weißwas-
ser-Gebiet, von der hörndlmauer bis südlich schneckengraben. es treten sowohl 
vereinzelt rudisten führende Kalksandsteine als auch rudistenschuttkalke und 
gewachsene riffstrukturen/biostrome auf, die von sanDErs & Pons (1999) von der 
Forststraße zur blabergalm beschrieben wurden. hippuriten, radiolitiden, Neri-
neiden und Korallen sind häufig, daneben sind miliolide Foraminiferen in feinkör-
nigeren abschnitten kennzeichnend, die als lagunenfazies interpretiert wurden 
(scHlaginTWEiT, 1992: u.a. Idalina antiqua, Nummofallotia cretacea, Vidalina dis-
coidea). der rasche laterale Faziesübergang in die Kalksandsteine des coniaci-
ums (52) wurde von fauPl (1983) beschrieben.

49 Weißwasser-Formation, „inoceramenmergel“ 

die grauen, siltig-sandigen Mergel und Kalkmergel der Weißwasser-Formation 
(abb. 23) stellen ein Äquivalent zur Grabenbach-Formation des Gosau-typusge-
bietes (WEigEl, 1937; WagrEicH, 1988; „inoceramenschichten“ von ruTTnEr & 
WolETz, 1956) dar. ihr alter kann auf spät-coniacium bis santonium festgelegt 
werden (Dicarinella asymetrica-planktonforaminiferenzone, oBErHausEr, 1963; 
Nannofossil-standardzonen cc14-cc16, WagrEicH, 1990, 1991). die schelfmer-
gelfazies greift transgressiv über das gesamte Gosaugebiet von Weißwasser bis 
zum pechgraben und zeigt mit ansteigenden planktonforaminiferengehalten eine 
deutliche Vertiefung und ausdehnung des Gosaumeeres bis ca. 150 m Wasser-
tiefe an. im liegenden, stärker sandig-siltigen abschnitt wurden mit Inoceramus 
undulatoplicatus und Texanites der Grenzbereich coniacium-santonium im un-
mittelbar südlich benachbarten Gebiet saigerin/breitenberg (ÖK 99 rottenmann) 
nachgewiesen. der hangendste bereich nordwestlich der brücke bei Weißwasser 
(Kote 596) zeigt rötlich-bräunliche Mergel des obersantoniums und damit faziell 
einen Übergang in die Nierental-Formation (oBErHausEr, 1963: „obere inocera-
menschichten“; siehe auch das Vorkommen von Nierental-Formation unmittelbar 
benachbart auf ÖK 99 am breitenberg, fauPl, 1983). innerhalb der bioturbaten 
schelfmergel sind vereinzelte sandsteinlagen zu finden, die als sturmlagen ge-
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deutet werden, und durch hohe chromspinellgehalte in den schwermineralspekt-
ren gekennzeichnet sind (fauPl, 1983). im bereich Klausriegel – lackenwald – an-
laufbodenalm sind metermächtige Karbonat-Konglomeratlagen und blaugraue, 
geröllführende Kalksandsteine einer randmarinen Fazies eingeschaltet (fauPl & 
WagrEicH, 1989).

48 Hieselberg-Formation 

der begriff „hieselbergschichten“ wurde als arbeitsbegriff von fauPl & Wag-
rEicH (1989) für die über 200 m mächtigen polymikten Karbonatbreccien am 
Nordhang des hieselbergs s Großraming eingeführt. diese wohl heute als sub-
formation zur spitzenbach-Formation zu stellende karbonatische breccie bis 
Konglomerat mit Karbonatschollen und vereinzelten grauen und roten Mergel- 
und sandsteinlagen ist ein proximales Äquivalent zu einer mehr mit der Nieren-
tal-Formation vergleichbaren roten und grauen Kalkmergelabfolge mit gradierten 
Karbonatbreccien-sandsteinlagen N Großraming (Kuppe zwischen pechgraben 
und Neustiftgraben sW seitweger). an Komponenten treten trias-, Jura- und un-
terkreidegesteine der reichraminger decke sowie markant graue Kalksandstein-
komponenten aus der branderfleck-Formation auf (WagrEicH, 1990). stellenwei-
se liegen die breccien direkt auf kalkalpinem untergrund, z.b. auf hauptdolomit, 
auf, wobei die Grenze zwischen anstehendem dolomit und den Gosau-breccien 
oft nur schwer zu finden ist. die breccien und Konglomerate repräsentieren sub-
marine debris-flow-ablagerungen, wahrscheinlich an tektonisch aktiven störun-
gen in einem gegliederten beckenhang entstanden. 

Mikrofossiluntersuchungen (Dicarinella asymetrica-Globotruncanita elevata und 
Globotruncanita elevata-planktonforaminiferenzonen; Nannofossil-standardzo-
nen cc17 bis cc18 mit Lucianorhabdus cayeuxii, Micula decussata und Calculi-

abb. 23.  
siltiger Mergelstein der Weißwasser-Formation im unteren sonnbergbachtal. 
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tes obscurus sowie im hangenden Broinsonia parca) belegen spätes santonium 
bis frühes campanium.

47 spitzenbach-Formation 

im Vergleich mit der typlokalität in der spitzenbachklamm bei st. Gallen/alten-
markt (blatt 99 rottenmann) wurde der praktisch ausschließlich aus hauptdolo-
mitschutt bestehende höhere abschnitt der breccienabfolge des hieselbergs zur 
spitzenbach-Formation gestellt (vgl. fauPl, 1983). typisch sind massige, mo-
nomikte breccien mit wenigen, cm-großen, kantigen Komponenten von grau-
em hauptdolomit, die wandbildend im Gipfelbereich des hieselbergs auftreten. 
die dolomitbreccien gehen ohne scharfe Grenze aus den unterlagernden poly-
mikten Karbonatbreccien hervor, sodass eine genaue abgrenzung dieser bei-
den einheiten nur schwer möglich ist (z.b. aufschluss am ennstalradwanderweg 
W rodelsbach, re539526/ho305620). eine Mindestmächtigkeit von 150 m kann 
aus dem Kartenbild rekonstruiert werden, die tatsächliche Mächtigkeit kann we-
sentlich höher liegen. Für diesen abschnitt ist ein campaniumalter anzunehmen 
(WagrEicH, 1991). 

46 Brunnbach-Formation 

diskordant über den älteren Gosauschichtgliedern liegt die brunnbach-For-
mation („Nierentaler schichten“, ruTTnEr & WolETz, 1956), eine bis zu 1000 m 
mächtige abfolge von breccien, sandsteinen und grauen, grünen und roten Mer-
geln und tonen, die eingehend von fauPl (1983) beschrieben wurde. die Forma-
tion ist nach der siedlung brunnbach im lumplgraben s Großraming benannt. 
als typprofil gelten die aufschlüsse von brunnbach in den pleißabach. es han-
delt sich um typische turbiditabfolgen mit klassischen turbiditen und rinnenfül-
lungen tiefmariner Fächer des spät-campaniums bis Maastrichtiums. paleozän 
(danium) ist nur in vereinzelten proben wahrscheinlich (WicHEr & BETTEnsTaEDT, 
1957; PlöcHingEr, 1987). 

auf blatt 69 sind sowohl die sandstein- und breccienreiche Faziesausbil-
dung (u.a. Gebiet sonnberg-Weißwasser) als auch die bunte ton- und mergelrei-
che entwicklung (u.a. Ne bachlbauer; dominierend im liegenden abschnitt der 
brunnbach-Formation nach fauPl, 1983) aufgeschlossen. fauPl (1983) interpre-
tiert aufgrund der unterschiedlichen Faziesausbildung und der unterschiede im 
schwermineralspektrum (granat- und chromspinellreiche typen) zwei sich über-
lappende tiefseefächersysteme innerhalb der brunnbach-Formation. paläoströ-
mungsdaten zeigen auf transportrichtungen gegen N bzw. NW. siliziklastisches 
Material wurde aus dem süden eingetragen und zeigt permische Metamorphose-
alter (fauPl & THöni, 1981; frank et al., 1998). die ablagerung erfolgte im tiefwas-
ser, unterhalb der Kalzitkompensationstiefe, wie kalkfreie hemipelagische tonab-
schnitte belegen (fauPl & sauEr, 1978).

aufgrund der hohen tonanteile neigen die Gesteine der brunnbach-Formation 
zu rutschungen, wie etwa in den Gebieten plaißaberg und sonnberg.

3.2. rhenodanubische Flyschzone

45 tristel-Formation

Gesteine der tristel-Formation konnten im arbeitsgebiet nur an wenigen stel-
len aufgefunden werden und sind auf das Gebiet östlich der enns beschränkt. ein 
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sehr kleines Vorkommen (das deswegen auf der gedruckten Karte nicht vermerkt 
werden konnte) befindet sich beim dorf laussa, unmittelbar nördlich des Kalkal-
penrandes, ein anderes liegt im pechgrabengebiet südlich vom Gehöft Kaltrinner 
(ca. 1 km NW vom BucH-denkmal) an der basis des rhenodanubikums und eine 
isolierte scholle dieser Gesteine wurde inmitten von buntmergelserie etwa 2 km 
nördlich des BucH-Denkmals entdeckt. die erste lokalität wird bereits von gEy-
Er (1909: 64) beschrieben und als Neokomaptychenkalk bezeichnet. das unter-
kreidealter konnte mit hilfe der Nannoflora bestätigt werden: Watznaueria barne-
sae, Micrantholithus hoschulzi und Nannoconus sp.

aufgrund ihrer lithologie müssen diese Gesteine aber im Gegensatz zu gEyEr 
(s.o.) der rhenodanubischen Gruppe zugeordnet werden: im aufschluss domi-
nieren graue Mergel mit hellen anwitterungsfarben, welche z.t. reichlich chondri-
ten führen. daneben kommen dm-mächtige, gelbbraun anwitternde bänke grau-
er Feinsandsteine vor. Kennzeichnend für die tristelschichten sind aber vor allem 
vereinzelt in die schichtfolge eingeschaltete, bis 25 cm mächtige bänke von gra-
dierten, grauen Kalksandsteinen, deren basis aus Grobsandstein oder Feinbrec-
cie (Komponenten 3–4 mm) aufgebaut wird. diese Gesteine werden als tristel-
breccie (s. MüllEr-DEilE, 1940) bezeichnet. 

bedingt durch das Kalzitzement, welches mit etwa 20 % am Gesteinsaufbau 
beteiligt ist, glitzern die bruchflächen spätig auf. an Komponenten überwiegen 
graue, weitgehend fossilleere Karbonate (Mudstones), daneben treten aber auch 
lithische Fragmente von polykristallinem Quarz mit z.t. stark undulöser auslö-
schung, von Quarz-plagioklasaggregaten und von Vulkaniten auf. letztere er-
scheinen als Quarze mit Korrosionsbuchten, welche an den Korngrenzen gele-
gentlich noch reste einer dunklen Matrix erkennen lassen (porphyrquarze). die 
lithischen Fragmente machen mehr als 60 % des Komponentenspektrums aus. 
auch die monokristallinen Quarze zeigen häufig Korrosionsbuchten, sind meist 

abb. 24.  
piesenkopf-Formation im ahornleitengraben (aufschluss ca. 2 km NW BucH-denkmal).
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einschlussfrei und besitzen flächige auslöschung. isolierte Feldspatkörner sind 
selten und kommen fast nur in Form von plagioklas vor. Nur vereinzelt wurde auch 
Kalifeldspat beobachtet. 

44 gaultflysch

WorTMann et al. (2004) haben die höhere unterkreide der rhenodanubischen 
Gruppe (EggEr & scHWErD, 2008) neu formalisiert und als rehbreingraben-For-
mation bezeichnet. die typlokalität rehbreingraben befindet sich in der bayeri-
schen Flyschzone südwestlich von bad tölz. das alter der rehbreingraben-For-
mation wird mit spätes aptium bis spätes albium angegeben (EggEr et al., 2009).

typisch für die rehbreingraben-Formation sind harte, splitterig brechende, 
glaukonitreiche fein- bis grobkörnige Quarzsandsteine, welche meist von zahlrei-
chen Kalzitadern durchzogen sind. daneben kommen dunkelgraue bis  schwarze 
tonsteine, siltige tonsteine und siltsteine vor. das ausgedehnteste Vorkommen 
der rehbreingraben-Formation auf  blatt Großraming befindet sich an der  basis 
des rhenodanubischen Flysches im pechgrabengebiet beim Gehöft Kaltrinner. 
ein weiteres isoliertes Vorkommen wurde von WiDDEr (1988) im Klippenraum 
200 m e des Gehöfts sTrEicHEr gefunden. dort kommen auch Feinbreccien vor. 
aus den begleitenden tonmergeln stammt eine Nannoflora mit Chiastozygus pla-
tyrhetus, Cruciellipsis cuvillieri, Eprolithus floralis, Rhagodiscus angustus und 
Watznaueria barnesae. diese belegt das aptium bis albium. 

43 reiselsberger sandstein

auf blatt Großraming, im Gebiet des ahornleitengrabens, wurde eine in pa-
läogene buntmergelserie eingeschuppte scholle von dickbankigem, glimmerrei-

abb. 25.  
Kalkgraben-Formation im ahornleitengraben (aufschluss ca. 2,5 km NW BucH-denkmal).
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chem sandstein als reiselsberger sandstein auskartiert. Fossilbelege fehlen, die 
Zuordnung ist fraglich. 

42 seisenburg-Formation

im liegenden der „Zementmergelserie“ (röthenbach-subgruppe) bildet eine 
abfolge von dünnbankigen (oft weniger als 10 cm dicken) mit roten und grünen 
tonsteinlagen wechsellagernden siltsteinbänkchen den abscherungshorizont für 
viele der im arbeitsgebiet vorkommenden schuppen des rhenodanubikums. die-
se seisenburg-Formation („obere bunte schiefer“) hat auf dem Kartenblatt ihre 
weiteste Verbreitung an der basis der spadenberg-schuppe. Von dort stammt 
auch eine sandschalerreiche Foraminiferenfauna, in der als planktonart auch Mar-
ginotruncana angusticarinata vorkommt (det. K.F. WEiDicH). die stratigraphische 
reichweite dieser art reicht vom oberturonium bis ins untercampanium. da die 
probe aus dem hangendsten abschnitt der seisenburg-Formation stammt und 
die basis der angrenzenden röthenbach-subgruppe ebenfalls im untercampa-
nium liegt, kann angenommen werden, dass die seisenburg-Formation bis in 
das untercampanium hinaufreicht. die untergrenze liegt vermutlich im coniaci-
um oder turonium.

41 Zementmergelserie

unter dem begriff „Zementmergelserie“ wurden in Österreich und bayern un-
terschiedliche schichtfolgen zusammengefasst. um diese verwirrende situati-
on zu beenden, wurde von EggEr & scHWErD (2008) eine lithostratigraphische 
Neudefinition durchgeführt und der begriff „Zementmergelserie“ durch den neu-
en begriff röthenbach-subgruppe ersetzt. diese subgruppe umfasst drei For-
mationen: die dünnbankige piesenkopf-Formation an der basis (diese wurde in 

abb. 26.   
Inoceramus (Platyceramus) cf. adversus aus dem Wildgrabenbachtal (ca. 1 km Ne laussa) 
(sammlung Gba 2011/001/0001).
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oberösterreich von PrEy in zahlreichen arbeiten als „Zementmergelbasisschich-
ten“ bezeichnet), die Kalkgraben-Formation und die hällritz-Formation. Gemein-
sam ist diesen Formationen der hohe anteil an karbonatischen turbiditen, die 
vom untercampanium (kalkige Nannoplanktonzone cc18) bis Mittelcampanium 
(Zone cc21) abgelagert wurden. die nach oben dickbankiger werdende abfol-
ge von hellgrauen Karbonatturbiditen kann auf blatt Großraming eine Mächtig-
keit von etwa 300 m erreichen und baut oft verhältnismäßig steile hänge und 
auch Geländerippen auf.

BouMa (1962: 136) spricht von einem „calcareous sandstone“ (in der öster-
reichischen Flyschliteratur: Kalksandstein), wenn Karbonat in Form von Zement 
und Komponenten zu mehr als 20 % am aufbau des sandsteines beteiligt ist. 
das trifft auf die sandsteine der Zementmergelserie durchwegs zu. die iithofa-
zielle Gliederung der röthenbach-subgruppe beruht daher auf den unterschied-
lichen bankmächtigkeiten und auf dem wechselnden anteil der Kalkmergel in der 
schichtfolge: die piesenkopf-Formation an der basis der subgruppe ist dünn-
bankig und durch eine rhythmische Wechsellagerung von dezimetermächtigen 
Kalksiltsteinen, Kalkmikriten und Kalkmergeln gekennzeichnet. Gute aufschlüs-
se dieses profilabschnittes befinden sich im ahornleitengraben (abb. 24) und am 
Nordhang des Knollerberges.

die darüber folgende Kalkgraben-Formation (abb. 25) ist durch das häufige 
auftreten von Kalkmergellagen gekennzeichnet, welche oft mehrere Meter Mäch-
tigkeit aufweisen. sie entsprechen meist dem abschnitt td des BouMa-Zyklus. 
die Kalksandsteinbänke können bis 2 m mächtig sein. Gute aufschlüsse befin-
den sich an der ostseite des Mitterberges und im benachbarten Wildgrabenbach. 
(ca. 1,4 km eNe vom dorf laussa). das campane alter ist dort durch kalkige Nan-
noplanktonfloren belegt: Watznaueria barnesae, Micula staurophora, Predisco-
sphaera cretacea, Broinsonia parca, Lucianorhabdus cayeuxi, Calculites obscu-

abb. 27.  
hällritz-Formation im ahornleitengraben. 
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rus, Cribrosphaerella ehrenbergi, Zygodiscus spiralis, Microrhabdulus decoratus 
und Eiffellithus eximius. im basalen teil der unmittelbar an diesen im bach gelege-
nen probenpunkt anschließenden turbiditischen hartbank konnte das bisher ein-
zige Makrofossil der rhenodanubischen Gruppe auf ÖK 69 gefunden werden. es 
handelt sich um reste von Inoceramus (Platyceramus) cf. adversus riEDEl (abb. 
26). Nach sEiTz (1967: 92) liegt die hauptverbreitung dieser art im Zeitraum vom 
oberen santonium bis zum unteren campanium. Weitere gute aufschlüsse der 
Kalkgraben-Formation befinden sich an den Nordhängen des Knollerberges und 
des sonnberges und im ahornleitengraben. 

in der hangendsten Formation der röthenbach-subgruppe, der hällritz-For-
mation (abb. 27), fehlen die zuvor so typischen Kalkmergel fast vollständig. in 
diesem abschnitt werden die bis 0,5 m mächtigen hartbänke nur durch dünne 
bankfugen getrennt. außerdem zeigen diese bänke häufig eine grünliche Fär-
bung, welche auf den Glaukonitgehalt zurückgeht; die Glaukonitkörner liegen 
als klastische Komponenten vor und nicht als authigene bildungen. die bes-
ten aufschlüsse wurden am Nordhang des sonnberges und im ahornleitengra-
ben angetroffen.

40 Perneck-Formation

die besten aufschlüsse der früher als „oberste bunte schiefer“ bezeichneten 
einheit wurden im südteil der Flyschzone, an der Forststraße am Westhang des 
Glasenbergs in 690 m seehöhe gefunden. dort, ca. 3 km nördlich des BucH-denk-
mals,  wird die von peliten dominierte perneck-Formation rund 120 m mächtig. 
Gute aufschlüsse wurden auch in den Grabeneinschnitten im bereich des Knol-
lerbergs gefunden. die Formation wird aus einer abfolge dünnbankiger turbidi-
tischer siltsteine und zwischengeschalteter tonsteine aufgebaut. die turbidite 

abb. 28.  
perneck-Formation im ahornleitengraben.
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bestehen meist nur aus den oberen abschnitten der BouMa-abfolge, sind durch-
gehend gradiert, und zeigen im hangenden teil oft einen dünnen mergeligen ab-
schnitt (td).  Kolkungsmarken lassen longitudinale  paläotransportrichtungen so-
wohl von osten als auch von Westen erkennen. die tonsteine sind grün oder rot 
gefärbt und werden als das nichtturbiditische beckensediment gedeutet. die ton-
steine erreichen eine Mächtigkeit von bis zu 15 cm. Mineralogisch werden sie am 
Glasenberg vor allem von illit und chlorit (zusammen durchschnittlich 84 %) auf-
gebaut (HoMayoun, 1995).

am Glasenberg zeigt die perneck-Formation sowohl im liegenden als auch 
im hangenden Übergänge in die angrenzenden Formationen. im liegenden ent-
wickelt sie sich aus der hällritz-Formation durch die einschaltung dünnbankiger 
abschnitte zwischen den dickbankigen turbiditen (abb. 28), bis letztere schließ-
lich ganz verschwinden. Gegen die hangende roßgraben-subformation treten 
zunehmend häufig dickbankige und grobkörnige sandsteine auf, die zunächst 
noch durch dünnbankige und bunt gefärbte abschnitte getrennt werden. diese 
abschnitte werden immer geringmächtiger und verschwinden schließlich ganz.

in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet zwischen dem Wienerwald und dem bay-
erischen trauchgau liefern die mergeligen turbidite der perneck-Formation kal-
kiges Nannoplankton der Uniplanarius trifidum-Zone (cc22b) des unteren ober-
campaniums. die agglutinierenden Foraminiferenfaunen der hemipelagischen 
tonsteine sind meist durch das häufige Vorkommen von Hormosina ovulum gi-
gantea charakterisiert, die ihre hauptverbreitung vom mittleren campanium bis 
zum ende des Maastrichtiums hat. 

39 – 35 altlengbach-Formation

39 roßgraben-subformation

38 ahornleiten-subformation

37 Kotgraben-subformation

36 acharting-subformation

altlengbach-Formation

Über der perneck-Formation ist das einsetzen der altlengbach-Formation 
durch das auftreten von mittel-bis grobkörnigen, matrixarmen Quarz-Glimmer-
sandsteinen definiert, gleichzeitig schlägt die Farbe der begleitenden pelite 
von rot und Grün auf Mittel- bis dunkelgrau um (EggEr, 1995). lithostratigra-
phisch kann die altlengbach-Formation oft in vier sub-Formationen (s.u.) geglie-
dert werden, die chronostratigraphisch das obercampanium, Maastrichtium und 
das ganze paleozän umfassen. der Kreideanteil wird auf blatt Großraming bis zu 
1500 m mächtig. Vom paleozän konnte nur das danium an einer stelle nachge-
wiesen werden. 

roßgraben-subformation

die typlokalität der roßgraben-subformation (EggEr, 1995) ist der roßgraben, 
ein linksseitiger Zubringer des auf ÖK 69 gelegenen ahornleitengrabens (bMN-
Koordinaten: rW: 541300, hW: 312450). an der typlokalität wird die einheit rund 
300 m mächtig. sie ist gekennzeichnet durch das starke Vorherrschen von mit-
tel- bis dickbankigen (bis 4 m) hellglimmerreichen sandsteinbänken mit manch-
mal feinkonglomeratischer basis (abb. 29). Meist fehlen bankinterne sedimentäre 
strukturen, nur selten lassen sich BouMa-abfolgen erkennen, die den hangends-
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ten abschnitt der massigen sandsteinbänke bilden können. diese braun anwit-
ternden arenite und matrixarmen (< 10 %) Wacken zeigen verhältnismäßig gute 
Verwitterungsresistenz, allerdings kann öfters ein aufspalten der bänke in dezi-
meterdicke platten beobachtet werden. Zwischen den sandsteinbänken treten in 
den bankfugen gelegentlich dünne tonsteinlagen auf. Gegen Norden nimmt die 
Mächtigkeit der roßgraben-subformation immer stark ab und die Formation kann 
dort auch völlig auskeilen. die sedimentation erfolgte vermutlich in einer becken-
parallel verlaufenden rinne (EggEr, 1995). 

die ins obere campanium gehörende subformation (EggEr & scHWErD, 2008) 
erreicht ihre größten Mächtigkeiten von bis zu 400 m in Niederösterreich (s. 
scHnaBEl, 1992: 684), wo diese markanten sandsteinzüge irrtümlicherweise oft 
zum viel jüngeren Greifensteiner sandstein gerechnet wurden (z.b. aBEl & Till, 
1913). außerhalb des Kartenblattes wurden diese Gesteine als Mühlsteine ge-
wonnen (z.b. am sonntagberg und beim Zulehnerschlössl auf dem benachbar-
ten Kartenblatt Waidhofen an der Ybbs) und in kleinen steinbrüchen als lokaler 
baustein abgebaut. 

ahornleiten-subformation

die typlokalität der ahornleiten-subformation (EggEr, 1995) ist der ahornlei-
tengraben auf ÖK 69. das profil durch die etwa 650 m mächtige ahornleiten-sub-
formation beginnt etwas oberhalb von der einmündung des roßgrabens (bMN-
Koordinaten: rW: 541150, hW: 312500). aufgrund der stellung im profil kann 
angenommen werden, dass die ahornleiten-subformation im frühen Maastrich-
tium (Nannoplanktonzone cc24) sedimentiert wurde. Viele der untersuchten 
Nanno planktonpräparate enthalten aber reichlich umgelagerte campane arten.

abb. 29.  
roßgraben-subformation im ahornleitengraben unterhalb der einmündung des roßgra-
bens.
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die abgrenzung zur liegenden roßgraben-subformation ist durch das auftreten 
von harten, hellen, scherbig brechenden Kalkmergeln definiert, welche das leitge-
stein der Formation bilden (abb. 30). die einzelnen Kalkmergellagen können eine 
Mächtigkeit von bis 8 m erreichen. sie entwickeln sich jeweils aus turbiditischen, 
karbonatreichen hartbänken und bilden den abschnitt td des BouMa-Zyklus. 
demgemäß lassen sie in ihren tieferen anteilen häufig noch einen Gehalt an silt-
fraktion erkennen, der gegen das hangende aufgrund der Gradierung allmählich 
abnimmt. einzelne turbiditlagen (karbonatreiche Wacken und siltkalke als hart-
bänke und die dazugehörigen turbiditischen Kalkmergel) können Mächtigkeiten 
von bis zu 10 m erreichen und sind damit die mächtigsten turbidite der rhenoda-
nubischen Gruppe überhaupt. diese „Megabeds“ kommen vor allem im hangen-
den teil der subformation vor, weiter im liegenden schwanken die Mächtigkei-
ten der einzelnen lagen meist zwischen 1 m und 3 m. die BouMa-abfolgen sind 
in der ahornleiten-subformation entweder vollständig oder aber mit fehlenden 
basalabschnitten entwickelt. Weiche tonmergel kommen in der ahornleiten-sub-
formation üblicherweise nur selten vor. in die vorwiegend karbonatreiche abfolge 
sind immer wieder einzelne bänke von Quarz-Glimmer-sandsteinen eingeschaltet. 

Kotgraben-subformation

die typlokalität der Kotgraben-subformation (EggEr, 1995) ist der dem ahorn-
leitengraben benachbarte Kotgraben, wo die Kotgraben-subformation ab etwa 
660 m seehöhe (bMN-Koordinaten: rW: 539900, hW: 312980) sehr gute auf-
schlüsse zeigt. auch im ahornleitengraben steht die Formation ab etwa 740 m 
seehöhe an. lithologisch entspricht die an der typlokalität rund 400 m mächtige 
Kotgraben-subformation der roßgraben-subformation, d.h. sie wird zum über-
wiegenden teil von dickbankigen s3-turbiditen aufgebaut, die im top manchmal in 

abb. 30.   
Kalkmergel der ahornleiten-subformation im ahornleitengraben.
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„klassische“ turbidite mit BouMa-Zyklen übergehen. die in der liegenden ahorn-
leitengraben-subformation häufigen Kalkmergel fehlen fast vollständig. das Ver-
hältnis psammite zu pelite ist viel größer als 1. die Verbreitung der Kotgraben-
subformation scheint auf den ostteil des rhenodanubikums beschränkt zu sein, 
da sie westlich des steyrtales bislang nicht sicher nachgewiesen werden konn-
te. dies steht im einklang mit den paläoströmungsrichtungen, die hier auf einen 
transport des turbiditischen Materials von osten nach Westen hinweisen.

acharting-subformation

relativ weiche, mittelgraue turbiditische tonmergel sind neben den siliziklas-
tischen sandsteinbänken das leitgestein der acharting-subformation (EggEr, 
1995). in diesem profilabschnitt kommen auch matrixreiche sandsteine vor, die 
rasch verwittern und dann kaum mehr diagenetisch verfestigt sind („Mürbsand-
steine“). im obermaastrichtium treten einige wenige in die schichtfolge ein-
geschaltete Kalkmikritbänke auf, die bis 0,5 m mächtig werden können. obe-
res Maastrichtium mit Lithraphidites quadratus (kalkige Nannoplankton-Zone 
cc25) wurde in der Knollerberg-schuppe an der Forststraße nördlich des spa-
denbergs unmittelbar unter der Überschiebung der spadenberg-schuppe ge-
funden. unterpaleozäne anteile mit Cruciplacolithus tenuis (danium, Np2) der 
acharting-subformation wurden nur westlich von oberdambach, im Grabenein-
schnitt südlich von sand in 400 m seehöhe gefunden. das paleozän gehört zur 
schädlbach-schuppe und liegt dort unmittelbar unter der Überschiebung der 
höllbach-schuppe.

3.3. grestener Klippenzone und ultrahelvetikum i.a.
das Gebiet des pechgrabens ist ein klassisches aufschlussgebiet der Grestener 

Klippenzone im sinne von TrauTH (1908 und 1909). WiDDEr (1987 und 1988a, b) 
unterschied mehrere tektonische einheiten mit unterschiedlichen schichtfolgen, 
vom hangenden zum liegenden die Maria-Neustift-schuppe, die arthofberg-
schuppe, die höhenbergschuppe und die pechgrabendecke mit geschlossenen 
buntmergelarealen. die stratigraphische Gliederung geht vor allem auf TrauTH 
(1909 und 1954) zurück, neuere arbeiten stammen von fauPl (1975), EggEr 
(1986), DEckEr (1987 und 1990) und WiDDEr (1988a).

34 serpentinit (Element der Ybbsitzer Klippenzone?)

umgewandelte ultramafische Gesteine kommen als tektonische späne an der 
basis der oberösterreichischen Kalkalpen an mehreren stellen vor. das größte Vor-
kommen ist der von soloMonica (1934) entdeckte serpentinit beim Feichtbauer im 
pechgrabengebiet (ca. 1 km westlich des BucH-denkmals), der sich im streichen 
etwa 120 m weit verfolgen lässt (EggEr, 1986). zirkl (1955) gibt eine petrogra-
phische beschreibung dieser serpentite und ophikalzite, die eine Maschenstruk-
tur wie bei olivinfelsen und pseudomorphosen nach einem Mineral mit vollstän-
diger spaltbarkeit (diallag oder bronzit) erkennen lassen. an erzen tritt chromit 
und Magnetit auf. der serpentinit grenzt im Ne an paläogene buntmergelserie 
(WiDDEr, 1988b), im süden an das Nordrandelement der Kalkalpen (EggEr, 1986). 

aufgrund der engen Nachbarschaft von serpentinit und kalkalpinen Gestei-
nen macht lögTErs (1937a) auf die Möglichkeit aufmerksam, dass hier eine östli-
che Fortsetzung der arosazone vorliegen könnte. allerdings wurden bei mit dem 
serpentinit vorkommenden roten Kalken Kontakterscheinungen beobachtet (so-
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loMonica, 1934; lögTErs, 1937a). das von soloMonica angeführte Vorkommen 
konnte nicht mehr gefunden werden, allerdings wurde in blöcken ebenfalls der 
Kontakt von serpentinit zu roten, harten, mikritischen Kalken beobachtet, die der 
Grestener Klippenzone zugeordnet werden können (EggEr, 1986). ein weiteres 
argument für die Zugehörigkeit des serpentinits zu dieser einheit sind die in un-
mittelbarer Nachbarschaft anstehenden, in paläogene buntmergelserie einge-
schalteten Konglomerate, die als Komponenten mikritische Kalke führen, in de-
nen serpentinitkomponenten stecken (s. Nr. 25).

33 gresten-Formation

der begriff der Grestener schichten wurde von HauEr (1853) und TrauTH (1908, 
1909) geprägt und später lithofaziell von fauPl (1975) unter anderem auch auf-
grund von aufschlüssen im pechgraben präzisiert. Vorherrschend sind arkose-
sandsteine, daneben siltige tonsteine, graue Mergel, Konglomerate und sandige 
Kalke. Kohlelagen aus dem liegenden abschnitt wurden im pechgraben abge-
baut. eine basale transgressionsfläche im sinne von lögTErs (1937a, b) ist nicht 
vorhanden, sodass der ursprüngliche untergrund dieser abfolge fraglich bleibt. 
im hangenden abschnitt der bis 150 m mächtigen abfolge treten kalkige lagen 
auf (sW-Fuß des höhenberges). schwermineralspektren sind von Granat, apa-
tit und Zirkon dominiert.

das klastische Material ist von Granodioriten und granitischen Gesteinen so-
wie von Quarziten, Gneisen und Glimmerschiefern abzuleiten. Gerölle vom typ 
des leopold-von-BucH-denkmales sind zu beobachten (fauPl, 1975). die kon-
glomeratisch-sandige Fazies wird als fluviatil interpretiert, die im hangenden teil 
in eine deltaische bis randlich-marine und letztlich vollmarine Fazies übergeht.

abb. 31.   
Waidhofen-Formation im ahornleitengraben ca. 1 km  vor der einmündung in den pechgra-
ben.
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die Fossilführung beschränkt sich auf bivalven (u.a. Gryphaea), wenige ammo-
niten aus den kalkigen abschnitten und pflanzenabdrücke. das alter wird generell 
mit lias angegeben (hettangium?, sinemurium–pliensbachium; TrauTH, 1909).

32 Waidhofen-Formation, „Posidonienschichten“ 

die posidonienschichten wurden erstmals von TrauTH (1922) beschrieben. der 
dafür verwendete begriff „Waidhofen-Formation“ wurde von TollMann (1976, 
1985) eingeführt, umfasst allerdings, ohne genauere definition, verschieden alte 
einheiten sowohl aus den Klippenzonen als auch den Kalkalpen, daher wird die-
ser begriff nur selten verwendet.

die posidonienschichten, benannt nach der häufig vorkommenden, kleinen 
bivalve Bositra buchi („Posidonia alpina“), setzen sich aus einförmigen grauen, 
Glimmer führenden, tonig-siltigen Mergeln und Kalkmergeln mit wenigen grau-
en mikritischen sandkalkbänken zusammen (abb. 31). an tonmineralen treten 
illite, Kaolinite, chlorite und illite-smectite Mixed layers auf. die obergren-
ze der 60 bis 80 m mächtigen einheit ist durch den Wechsel zu Kieselkalken 
und radiolariten der lampelsberg-Formation gekennzeichnet. es handelt sich 
um eine vollmarine feinkörnige schelffazies abgelagert unterhalb der schön-
wetterwellenbasis.

31 lampelsberg-Formation 

die maximal 15 m mächtige lampelsberg-Formation (scHnaBEl, 1985;  DEckEr, 
1987) wurde von WiDDEr (1988b) aus dem pechgrabengebiet beschrieben. es 
handelt sich um cm- bis dm-mächtige, ebenflächige, feinlaminierte und ge-
schichtete Kieselgesteine und radiolarite meist grünlicher Färbung, wechsella-
gernd mit grauen und schwarzgrünen karbonatfreien tonsteinen. die Fazies wird 
als kieselig-hemipelagische tiefwasserfazies, abgelagert unterhalb der ccd, in-
terpretiert. an Fossilien treten radiolarien auf, die im bereich der benachbar-
ten ÖK 70 bei Waidhofen/Ybbs ein frühes calloviumalter belegen ( ozvolDova 
& fauPl, 1993).

30 scheibbsbach-schichten 

die maximal 70 m mächtige scheibbsbach-Formation, die von TrauTH (1950) 
erstbeschrieben und von DEckEr (1987) definiert wurde, setzt sich aus turbiditi-
schen grauen Kieselsandkalken mit radiolariten, tonsteinen und Mergeln zusam-
men. Kennzeichnend sind bis 4 m mächtige, gradierte turbiditlagen in grünlichen 
mikritischen Kieselkalken. Vereinzelt treten komponenten- und matrixgestützte 
polymikte karbonatische breccienbänke auf, die auf den graduellen, diachronen 
Faziesübergang in die überlagernden Konradsheimer Kalke hinweisen. WiDDEr 
(1988) beschrieb die starke Faziesdifferenzierung im Malm vom proximalen grob-
brecciösen Konradsheimer Kalk und feinkörnigen arthofer Kalk über die turbidi-
tischen scheibbsbach-schichten bis zum distalen arzbergkalk. die abfolge der 
scheibbsbach-Formation wird als turbidit- und schuttstromfazies des tiefwas-
sers unterhalb der ccd mit einer transportrichtung von Norden nach süden in-
terpretiert (DEckEr, 1987; WiDDEr, 1988a).

an Fossilien treten radiolarien und Nannofossilien auf (u.a. Watznaueria). das 
alter kann auf spätes callovium–oxfordium–Kimmeridgium eingeengt werden 
(WiDDEr, 1988a).
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29 arzbergkalk 

rote ammoniten führende Kalke werden nach TrauTH (1950, 1954) unter dem 
begriff arzbergkalk zusammengefasst. es handelt sich um bis 5 m mächtige rote, 
auch grüne, welligschichtige Knollen- bis Flaserkalke (biomikrite) mit Zwischen-
lagen und Übergänge in rötliche, harte, dünnblättrige Kalkmergel. selten treten 
Wechsellagerungen von Konradsheimer Kalk und knolligem ammonitenkalk und 
internbreccien auf, die als Knollenkalk-Kalkbreccienfazies von WiDDEr (1988a) 
aus der höhenbergschuppe beschrieben wurden. sonst tritt der arzbergkalk nur 
in der Maria-Neustift-schuppe zwischen arthofer Kalk im liegenden und der 
blassenstein-Formation im hangenden auf. der arzbergkalk vertritt hier teile der 
Konradsheimer Kalke und der blassenstein-Formation. der ablagerungsraum ist 
hochpelagisch, möglicherweise im bereich einer tiefseeschwelle (WiDDEr, 1988a).

Kennzeichnend ist das auftreten von ammoniten und belemniten, aptychen, 
crinoiden und brachiopoden. das alter wird als Kimmeridgium–tithonium ange-
geben, dürfte aber nach WiDDEr (1988a) bis in die tiefste Kreide (berriasium) hi-
neinreichen (u.a. ammoniten, Saccocoma, Globochaeta, Crassicollaria-, Calpio-
nella-Mikrofossilzonen)

28 Konradsheimer Kalk 

aufbauend auf TrauTH (1950) und DEckEr (1987) beschrieb WiDDEr (1988a) 
die Konradsheimer Kalke. charakteristisch sind mächtige, bis 10 m dicke bän-
ke von groben, komponentengestützten, polymikten Karbonatbreccien von grau-
grünlicher Farbe. untergeordnet treten turbiditische Feinklastika, sandige braune 
Kalke und Mergelsteine in dieser zumindest über 100 m mächtigen abfolge auf. 
schwermineralspektren führen viel Zirkon, apatit, turmalin und daneben Granat. 
es handelt sich um eine tiefwasserfazies mit groben bis feinkörnigen mass flows 
in ein becken über der ccd.

Generell sind ammoniten, belemniten und aptychen bekannt. das alter ist auf 
Kimmeridgium–berriasium eingeengt, im höheren bereich treten calpionellen auf 
(Crassicollaria und Calpionella-Zonen). untersuchungen von Höck et al. (2005) 
bestätigen eine stratigraphische reichweite bis in die tiefe Kreide (siehe auch 
Ślączka et al., 2009).

27 Blassenstein-Formation, arthofer Kalk

blassenstein-Formation (TrauTH, 1950) und arthofer Kalk (WiDDEr, 1987, 
1988a) sind dünnschichtige pelagische Kalke, wobei der arthofer Kalk entwe-
der als subformation der Konradsheimer Kalke oder der blassenstein-Formation 
aufgefasst werden kann. 

der bis 40 m mächtige arthofer Kalk, benannt nach dem Gehöft arthofer W Ma-
ria Neustift (steinbruch 250 m Ne Gehöft, 2 km WsW Maria Neustift; e  014°34’37”, 
N 47°56’00”) umfasst dunkelgraue bis schwarze, bituminöse, bioturbate, ge-
schichtete bis laminierte Mikritkalke mit dünnen tonsteinzwischenlagen, durch 
stylolithen verstärkt. selten sind gradierte sandeinschaltungen zu beobachten 
(WiDDEr, 1988a). synsedimentär gebildete, authigene breccien zeigen faziel-
le Übergänge zu den Konradsheimer Kalken. insbesondere der Übergang in die 
blassensteinschichten ist graduell. die arthofer Kalke sind weitgehend fossilleer. 
Chondrites tritt als spurenfossil auf. ein tiefwasserablagerungsbereich mit zeit-
weise sauerstoffarmen (dysoxischen) ablagerungsbedingungen lässt sich rekon-
struieren.
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die mehrere Zehnermeter mächtige blassenstein-Formation umfasst eine 
schichtfolge von im liegenden abschnitt dichten, hellen, dünnbankigen Kalken 
und Mergelkalken des tithoniums, die hangend von grauen Kalk-Mergel-rhyth-
miten und Fleckenkalken der unterkreide überlagert werden. Matrixgestützte 
klastische einschaltungen sind selten (WiDDEr, 1988a). eine pelagische Kalkfa-
zies mit ablagerungstiefen von mehreren 100 m wird angenommen (vgl. DEckEr 
& rögl,1988).

Makrofossilien wie aptychen, ammoniten, belemniten und brachiopoden treten 
auf, daneben Mikrofossilien, insbesondere calpionellen, und spurenfossilien, u.a. 
Chondrites. ein altersumfang von tithonium bis aptium ist belegt.

25 Buntmergelserie 

26 großkomponenten (z.B. granit des l. v. Buch-Denkmals) in der   
paläogenen Buntmergelserie

die buntmergelserie bildet eine pelitische hülle um die jurassisch-unterkre-
tazischen „Klippenkerne“. sie neigt zu einer intensiven Verschuppung und tek-
tonischen durchbewegung, sodass kein längeres profil und keine verlässliche 
Gesamtmächtigkeit angegeben werden kann. WiDDEr (1986, 1987, 1988a) be-
arbeitete die buntmergelserie intensiv mit hilfe von Mikro- und Nannofossilien. 
die grauen, roten und schwarzen, bioturbaten tonmergel, Mergel und Kalkmer-
gel sind, vor allem im Zeitbereich turonium bis Maastrichtium, durch agglutinie-
rende Foraminiferen gekennzeichnet. Nach WiDDEr (1988a) beginnt die abfolge 
(„Waidhofener Fazies“ nach scHnaBEl, 1983) über der blassenstein-Formation 
mit weniger als 20 m mächtigen, hellgrauen gefleckten bioturbaten Kalkmergeln 
und Mergeln des oberen albiums bis cenomaniums, die noch planktonreiche Fo-
raminiferenfaunen, u.a. mit Rotalipora appenninica, aufweisen. darüber folgen 
vom oberen turonium bis unteren campanium rote tonmergel. der bekannte auf-
schluss im pechgraben, beim parkplatz des BucH-denkmals, zeigt wenige Meter 
mächtige rote Mergel und Kalkmergel, die durch die planktonforaminifere Globo-
truncanita elevata und das Nannofossil Broinsonia parca parca (ab Nannofossil-
zone cc18) in das Frühe campanium einzustufen sind. in den sandschalerfau-
nen ist Reussella szajnochae typisch für den Zeitbereich des campaniums. Graue 
und grünliche, seltener rötliche Mergel des Maastrichtiums führen Abathompha-
lus mayaroensis und Lithraphidites quadratus (Nannofossilzone cc25). hellgrau-
er Mergelstein dieser Zone konnte westlich der enns von BraunsTingl (1986 und 
1988) im hochhub-Fenster nachgewiesen werden. im östlichsten teil dieser struk-
tur treten bunte tonmergel auf, die ebenfalls aus dem Maastrichtium stammen.

im paläogen treten blaugraue, seltener rote, öfters planktonische Foraminiferen 
führende Mergel bis tonmergel auf, in denen zunehmend turbiditische gradierte 
Quarzarenitlagen und polymikte Grobklastikaeinschaltungen als olisthostrome 
auftreten (fauPl, 1978). der altersumfang reicht im Gebiet des pechgrabens bis 
ins mittlere eozän (lutetium; Nannofossilzone Np15, Foraminiferenzone e9 in der 
Zonierung von WaDE et al., 2011), wie eine von K. WEiDicH bestimmte, hantkeni-
nen führende probe von grünlichem Mergel belegt (EggEr, 1986): Acarinina pri-
mitiva, A. bullbrooki, Globigerinatheka subconglobata, Globigerinatheka kugleri, 
Guembelitrioides nuttalli, Hantkenina dumblei, Hantkenina liebusi, Hantkenina cf. 
longispina, Parasubbotina inaequispira, Pseudohastingeria micra, Subbotina eo-
caena, Subbotina linaperta und Turborotalia cerroazulensis frontosa. die probe 
stammt	aus	dem	westlichen	Pechgrabengebiet	(47°55´42˝N,	014°32´13˝E).	Leider	
wurde der aufschluss im Zuge von planierungsarbeiten zerstört, genauso wie eine 
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aus der Wiese ragende kleine Konglomeratrippe, die ca. 70 m südlich des Mergel-
vorkommens beprobt wurde. in der arenitischen Matrix des polymikten Gesteins 
konnte ein Nummulites sp. gefunden werden, der das paläogene alter des Kon-
glomerats belegt, in dem Gerölle bis 30 cm durchmesser auftraten. Neben unter-
geordnet vorkommenden gelben dolomitischen Karbonatklasten, die sich unter 
dem Mikroskop als feinkörniger pseudosparit erweisen, treten vor allem granitoi-
de Komponenten auf. die wurden von G. frasl (in EggEr, 1986) näher untersucht. 

die größten und häufigsten Komponenten werden von mittelkörnigen, leuko-
kraten Granitgneisen mit rosafarbenen plagioklasen gebildet. die plagioklase sind 
polysynthetisch nach dem albitgesetz verzwillingt. es handelt sich dabei durch-
wegs um oligoklase, welche eine dichte Füllung mit hellglimmermikrolithen zei-
gen. selten wurden myrmekitische Verwachsungen beobachtet. Gelegentlich tritt 
schachbrettalbit nach Kalifeldspat auf. die Kalifeldspäte sind durchwegs stärker 
verwittert als die plagioklase und zeigen umwandlung in Karbonat und tonmi-
nerale. Quarz tritt zwischen den Feldspäten nur fleckenhaft auf, ist aber entlang 
der schieferungsflächen angereichert. die Korngrenzen innerhalb dieser lagen 
sind durchwegs buchtig ausgebildet, manchmal liegen auch Verzahnungen vor. 
die auslöschung ist hier stark undulös und an den Korngrenzen ist häufig schon 
eine rekristallisierung beobachtbar. auch eine längung parallel zu den schiefe-
rungsflächen ist erkennbar. Neben Quarz tritt in diesen lagen auch untergeord-
net Muskovit auf. die zwischen diesen schieferungsflächen gelegenen Gesteins-
partien lassen ein hypidiomorph-körniges Gefüge erkennen, wobei plagioklas die 
größte tendenz zur idiomorphie zeigt. 

Neben diesen Granitgneisen treten grünliche Granitoidkomponenten auf, die 
keine Gefügeregelung zeigen und im schliff quarzdioritische Zusammensetzung 
erkennen lassen. diese Komponenten entsprechen dem typus „schaitten“. die 
plagioklase lagen wiederum in Form von oligoklasen vor, die dicht mit hellglim-
mermikrolithen gefüllt sind und eine polysynthetische Verzwillingung nur mehr an 
einzelnen Kornabschnitten erkennen lassen. Quarzaggregate liegen fleckenhaft 
zwischen den plagioklasen. die Korngrenzen der Quarzkörner sind gekrümmt, 
manchmal auch buchtig, aber nie verzahnt. die auslöschung ist ganzflächig bis 
schwach undulös. biotit ist in chlorit umgewandelt, welcher braune interferenz-
farben zeigt. braun gefärbte tonminerale stellen umwandlungsprodukte von 
hornblenden dar.

Neben den oben erwähnten Granitoidkomponenten von verhältnismäßig hel-
ler Farbe kommen in dem Konglomerat auch Gerölle von dunkelgrauer Farbe vor. 
es handelt sich wiederum um Quarzdiorite, die aber nicht dem typus „schaitten“ 
zugeordnet werden können. als hauptgemengteile treten plagioklas, Quarz und 
biotit auf, der sehr untergeordnet eine Wechsellagerung mit chlorit zeigt. die bis 
zentimetergroßen klaren (!) plagioklase haben einen anorthitgehalt von etwa 20 % 
und weisen einen sehr schwachen Zonarbau auf. in biotit und vereinzelt auch in 
Feldspäten treten idiomorphe, säulige apatite auf. das Gefüge des Gesteins ist 
hypidiomorph-körnig, eine regelung ist nicht erkennbar.

aufgrund seines alters, seines Komponentenbestandes und seiner quarzare-
nitischen Matrix kann das Konglomerat im westlichen pechgraben der von  fauPl 
(1978) bekannt gemachten Quarzarenit-Konglomerat-Fazies (= schaittener Fa-
zies“) zugeordnet werden. die Gneiskomponenten entsprechen petrographisch 
dem typus des Gesteins des leopold-von-BucH-denkmals, das etwa einen Kilo-
meter weiter südlich liegt. der Granodiorit (bzw. Granodioritgneis) und eine am-
phibolitlage des BucH-denkmals wurde von THöni (1991) mit 378 ± 50 Mio. J. 
(Gesamtgestein) bzw. 360–371 Mio. J. (biotite, Kalifeldspat) mit der rb/sr-Me-
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thode datiert. die i-typ-Granite sind nicht direkt mit jenen der böhmischen Mas-
se vergleichbar (THöni, 1991). 

Weitere Konglomeratvorkommen im pechgrabengebiet weisen einen höheren 
anteil an Karbonaten auf (EggEr, 1986) und können mit der von fauPl (1978) be-
schriebenen bernreither Fazies verglichen werden. allerdings gibt es dazu auch 
unterschiede, da Faupl in seinen proben vor allem lithothamnienbruchstücke be-
obachten konnte, während im pechgraben vor allem echinodermenfragmente und 
Molluskengrus auftreten. als besonderheit treten in diesem Konglomerattypus an 
einer	Stelle	im	Graben	südlich	Feichtbauer	(47°54´59˝N,	014°31´42˝E)	auch	vertalk-
te serpentinitklasten auf (soloMonica, 1934; EggEr, 1986). Gemeinsam mit dem 
Konglomerat treten dort auch mikritische Kalke auf, die mit chloritschieferklas-
ten gespickt sein können. diese Karbonate sind Mudstones bis Wackestones mit 
schwebcrinoiden und Filamenten. Nach soloMonica (1934) sind diese Karbona-
te selbst Großkomponenten des Konglomerats, die heutigen aufschlussverhält-
nisse lassen diesbezügliche beobachtungen nicht mehr zu. interessant ist dieses 
Vorkommen, weil es in unmittelbarer Nähe zu einem der größten serpentinitvor-
kommen der Klippenzone liegt (s. Nr. 34). 

3.4. Quartär
24 Boden mit Kristallinschutt (?tertiär)

an wenigen stellen im bereich des Kartenblattes finden sich lehmige böden, 
die kristalline Gesteine führen. es sind durchwegs stark bindige, rotbraune bis 
dunkelbraune lehme, die bereichsweise eine deutliche sandführung aufweisen. 
in den lehmen finden sich neben schlecht gerundeten Quarzgeröllen oft auch 
splittrige Quarzstücke, die bruchstücke von verwitterten und zerfallenen, ehe-
mals großer Gerölle von Quarzphylliten und Glimmerschiefern darstellen. auffällig 
ist aber, dass sich nur sehr selten Quarzgerölle finden. Neben diesen treten noch 
Quarzite und vereinzelt amphibolite auf. die Komponenten können bis Faustgrö-
ße, manchmal auch größer sein. abgesehen von dem Vorkommen im Niveau des 
talbodens im Weittal (Krumme steyrling) finden sich diese ablagerungen im be-
reich von alten landoberflächen auf plattenkalk. bei diesen isolierten Vorkommen 
dürfte es sich am ehesten um Material der augenstein-Formation (friscH et al., 
2001 und 2002) handeln, das aber keineswegs auf seiner primären lagerstätte 
liegt. besonders das auftreten im bereich des plattenkalkes kann als hinweis auf 
eine primäre ablagerung im bereich der alten oberfläche der Kalkalpen vor der 
bildung der augenstein-Formation gedeutet werden. ihre Nähe zu Verkarstungs-
erscheinungen (dolinenreihe westlich des brunngrabens, opponitzer rauhwacke 
im Weittal) dürfte zum erhalt der kleinen reste beigetragen haben, da durch sie 
eine Verlagerung in tiefere lagen ermöglicht wurde.

23 Kies- und sandkörper der Jüngeren Deckenschotter 

im bereich des Kartenblattes sind entlang der enns nördlich ternberg grö-
ßere reste dieser ehemals das tal erfüllenden Kiese erhalten geblieben. Weiter 
ennsaufwärts finden sich nur noch kleine Vorkommen knapp westlich Großraming 
(oberau) und als unbedeutende reste auf wenigen Verebnungen der talflanken.

die Zusammensetzung der Kiese ist ebenso wie die der jüngeren terrassen-
körper der enns durch die regionalen Karbonate der Kalkalpen dominiert. dabei 
sind ganz lokale monomikte schüttungen in einzelnen bereichen durch örtliche 
Murenschübe zu beobachten. daneben tritt auch ein schwankender aber deutli-
cher Gehalt an Geröllen aus den Niederen tauern (Gneise, amphibolite etc.) und 
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der Grauwackenzone auf. die durchwegs groben, sandreichen Kiese zeigen meist 
undeutliche schichtung. an den terrassenrändern (z.b. südlich KW rosenau) und 
bei den kleineren resten (ringhub, oberau) sind die Kiese zu oft dichten, über 
die Korngrenzen brechenden Konglomeraten verfestigt. die Kiese sowie die Kon-
glomerate weisen eine weit fortgeschrittene Verwitterung auf, die zu veraschten 
dolomiten, hohlen Geröllen und bei den Kristallingeröllen zu „Geschiebeleichen“ 
geführt hat. die durch die intensive Verwitterung gebildeten rötlich-braunen leh-
me finden sich in Klüften und Verwitterungsschläuchen (Geologische orgeln) bis 
in einigen Meter tiefe.

die Kiese des Jüngeren deckenschotters liegen im bereich der Flyschzone 
(südlich KW rosenau wie auch weiter südlich in den Kalkalpen) einem Felssockel 
auf, der gut mit entsprechenden resten weiter ennsabwärts zu parallelisieren ist 
(van HusEn, 1971). dessen oberfläche liegt im alpenvorland ca. 20 m, am südli-
chen rand der Flyschzone ca. 10 m über dem Niveau der hochterrasse. Weiter 
taleinwärts in den Kalkalpen sind dann nur noch schmale reste des Felssockels 
und der überlagernden, verwitterten Kiese zu finden, die hoch über der hochter-
rasse liegen (van HusEn, 1971) und über das Kartenblatt hinaus bis in den raum 
des Gesäuses zu verfolgen sind (sPaun, 1964; van HusEn, 1968). die position die-
ser reste eines ehemaligen talbodens als unterlage der Jüngeren deckenschot-
ter in ihrer lage zur hochterrasse (s. ausscheidung Nr. 19) weist darauf hin, dass 
nach der Zerschneidung der deckenschotter und vor der schüttung der hoch-
terrasse eine Verstellung am Nordrand der Kalkalpen im sinne einer bewegung 
und heraushebung dieser an der Überschiebungsbahn über den Flysch erfolgt 
ist (van HusEn, 1971 und 1981).

22 Endmoräne mit Wall 

endmoränen der rißeiszeit sind nur nördlich Großraming beim Ödtbauer und 
Großortbauer erhalten geblieben. der kleine, undeutliche Wall beim Großortbau-

abb. 32.  
der rißzeitliche endmoränenwall nördlich Ödbauer von südosten gesehen.
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er sowie der große, beherrschende nördlich Ödtbauer (abb. 32) weisen eine glat-
te oberfläche auf, die durch Gelifluktion und die lange landwirtschaftliche Nut-
zung entstanden ist und auf der keinerlei größere blöcke oder Gerölle zu finden 
sind. der oberflächennahe bereich wird von einer intensiven Verwitterungsschicht 
(braunerde) gebildet, in der sich immer wieder kleine bruchstücke von Quarzen, 
Quarziten, hornsteinen und verwitterten Gneisen und schiefern finden. im Gegen-
satz dazu finden sich in dem Graben zum Neustiftgraben zwischen den beiden 
Moränenwällen bis zu kopfgroße erratika von Granatamphiboliten, Gneisen und 
Quarzkonglomeraten der Grauwackenzone. einerseits können sie durch erosion 
aus dem Moränenmaterial freigelegt worden sein und wären somit durch den riß-
gletscher aus dem oberen ennstal antransportiert worden. andererseits können 
sie auch aus den sandsteinen und Konglomeraten des „randcenomans“ (legen-
de Nr. 56) stammen und durch den Neustiftbach bis in den staubereich am rande 
des ennsgletschers transportiert worden sein. in diesem Fall wären sie als driftblö-
cke in den bänderschluffen (legende Nr. 20) abgelagert worden. die aufschluss-
verhältnisse waren aber nicht ausreichend, um diese Frage klären zu können.

im Westen endet der hohe Wall bei Ödtbauer an einem bis hoch über den Neu-
stiftbach aufragenden sockel aus dogger-Kalken und hauptdolomit, der unter 
dem Wall nach e hin abfallen dürfte. bei dem engen, steilufrigen tal handelt es 
sich wohl um einen epigenetischen durchbruch des Neustiftbaches, der durch 
den ennsgletscher erzwungen wurde. das alte praeglaziale tal wäre in der achse 
haingraben – Großortbauer – Ödtbauer bis zur Mündung in die enns zu suchen.

21 grundmoräne 

reste der Grundmoräne des ennsgletschers sind südöstlich Ödtbauer und wei-
ter östlich am hang unterhalb häuserer erhalten. hier finden sich ebenso wie auf 
der endmoräne verwitterungsresistente Materialien in der Verwitterungsschicht, 
die durch ihren höheren tongehalt auf ein feinstoffreicheres substrat hindeuten. 
die in den Moränenablagerungen auftretenden Wannen und senken ohne stau-
ende Nässe sind erdfälle über den Gips führenden rauwacken der opponitz-
Formation, die den rücken im siedlungsbereich von Großraming aufbauen. die 
Formen weisen auf eine eher geringe Mächtigkeit der Moränenablagerungen hin.

im tal der Krummen steyrling ist in der talweitung Jaidhaus der dolomitrücken 
zwischen „in den sanden“ und Weittal von feinstoffreichem Moränenmaterial be-
deckt, das eine tiefgründige Verwitterung aufweist. die sedimente bestehen zu 
einem hohen prozentsatz aus den lokalen Kalk- und dolomitgeschieben, die im 
frischen Zustand fallweise politur und Kritzung aufweisen. Neben diesen Geschie-
ben finden sich immer wieder Quarze, Quarzite sowie Gesteine der Niederen tau-
ern, wie Gneise, amphibolite und kristalline schiefer. die Moränenablagerungen 
werden randlich von den „tanzbodenschottern“ überlagert.

Weiter südlich fand sich in der ehemaligen schuttentnahme gegenüber rabel-
mais beim abbau an der basis des mächtigen, monomikten Gelifluktionsschut-
tes des hauptdolomits kompakt gelagerte Grundmoräne. sie wies dieselbe Zu-
sammensetzung auf wie jene  oberhalb der lokalität Weittal. diese Grundmoräne 
wurde von einem Gletscherstrom abgelagert, der von der Nordseite des sengsen-
gebirges und des reichraminger hintergebirges über bodinggraben nach Norden 
abfloss. dieser stand mit dem eisstrom im Windischgarstener becken und somit 
auch dem ennsgletscher (van HusEn, 1968; EicHEr, 1979) über den sattel beim 
haslersgatter in Verbindung. auf diesem Weg gelangten entweder durch direkten 
eistransport oder durch schmelzwässer die kristallinen Geschiebe ins einzugs-
gebiet der Krummen steyrling.
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20 staukörper am Eisrand

außerhalb des äußersten Walls des rißgletschers schließt eine horizontale Flä-
che an, die bis zum haingraben im osten reicht. Wie an der böschung zum Neu-
stiftbach zu sehen ist, wird sie von mäßig gerundeten Geröllen der Kalke und des 
hauptdolomits der näheren umgebung aufgebaut. diese ablagerungen sind noch 
bis zu dem bachgraben südlich Großortbauer zu verfolgen.

es handelt sich bei diesem sedimentkörper um einen staukörper am N-rand 
des ennsgletschers, der in Verbindung mit dem Maximalstand noch vor der bil-
dung des großen endmoränenwalles beim Ödtbauer gebildet wurde. die außer-
halb des großen Walls beim Ödbauer in dem Graben zum Neustiftbach aufge-
schlossenen bänderschluffe (abb. 33) stellen wohl die liegenden anteile dieser 
stausedimente (bottom set) dar, die später durch geringmächtige Kiese im Niveau 
der hochterrasse überlagert wurden.

im rabenbach, einem orographisch linken Zufluss des Großen baches sind um 
700 m höhe reste einer lockersedimentfüllung des bachgrabens erhalten. es 
sind neben eckigem schutt grobe, schlecht gerundete, sandige Kiese. die de-
zimeter- bis metermächtigen, kaum sortierten lagen werden immer wieder von 
dünnen, schluffigen bändern unterbrochen, die auf kurzfristig ruhigere sedimen-
tationsbedingungen in kleinen staubereichen hinweisen. das Material ist rein lokal 
aus dem einzugsbereich des raben- und Großen baches. auch hierbei handelt 
es sich um reste eines staukörpers, der im Vorfeld der lokalen Gletscherzunge 
aus dem Kar unterhalb des alpsteins und im staubereich der eiszunge im tal des 
Großen baches abgelagert wurde (taf. 2).

im bereich der Grundmoränenbedeckung des sporns nördlich der lokalität 
Weittal (Krumme steyrling) war in zwei kleinen aufschlüssen umgelagertes Ma-
terial der Grundmoräne zu finden, das deutliche schichtung aufwies. die lagen 
zeigten ein einfallen nach se bis NW und belegen die existenz kurzfristiger stau-
seen, als das eis des rißgletschers in der talweitung Jaidhaus abschmolz und 
der Moränen bedeckte rücken ausaperte. 

abb. 33.   
bändertone (stausee-sedimente) und erratika an der außenseite der rißmoräne.
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19 Kies- und sandkörper der Hochterrasse

in Großraming setzt die hochterrasse an, die mit dem großen Moränenwall 
bei Ödtbauer in Verbindung steht. sie umfasst den Moränenwall und ist bis 
südlich der enns an der Mündung des lumplgrabens entwickelt. in dem klei-
nen bachgraben im ortsgebiet sind im liegenden bereich des Kieskörpers mas-
sige bis geschichtete tone entwickelt, die häufig größere Gerölle und blöcke 
(dropstones) enthalten. sie werden von einer nach süden gerichteten delta-
schüttung überlagert. diese sedimente belegen eine kurzfristige seebildung in 
der talweitung im Niveau der terrasse im Zuge des ersten abschmelzens der 
Gletscherzunge. 

die hochterrasse ist dann ennsabwärts in den Kalkalpen neben kleineren und 
ausgedehnten resten bei reichraming sowie breitenfurt und in der Flyschzone 
ab ternberg fast durchgehend erhalten. Generell besteht die hochterrasse aus 
sandreichen Kiesen der enns, die weitgehend aus Karbonaten mit einem wesent-
lichen anteil an Gesteinen der Niederen tauern und der Grauwackenzone gebildet 
werden. entlang der terrassenböschungen sind die Kiese oberflächennahe oft gut 
konglomeriert (talrandverkittung). die Kiese zeigen durchwegs deutliche Klassie-
rung und kleinräumige Kreuzschichtung und sind ablagerungen eines rasch ak-
kumulierenden Flusses im Vorfeld eines Gletschers (braided river).

im bereich Großraming finden sich öfter große blöcke, die offensichtlich aus 
dem direkten Kontakt mit der eiszunge stammen. auch in den hochterrassen-
kiesen bei arzberg sind noch einige dieser blöcke (bis zu 80 cm durchmesser) 
zu finden, die auf eine nahe Gletscherzunge hinweisen. diese zeigen aber schon 
deutliche Zurundung durch den kurzen Flusstransport.

im tal der Krummen steyrling sind in der position der hochterrasse beim 
Jaidhaus (polygon ohne Farbe) am Nordrand des tanzbodens und „in den san-
den“ terrassenkörper erhalten. sie bestehen aus lokalen, groben, gut verkitteten 
schottern, die horizontale schichtung zeigen. sie weisen in ihrem aufbau star-
ke unterschiede zum benachbarten tanzbodenschotter auf, weshalb sie als ei-
genständige Körper aufgefasst werden, die im Niveau der hochterrasse abge-
lagert wurden.

18 tanzbodenschotter

die hochfläche des tanzbodens orographisch links sowie die Flanke des mit 
Grundmoräne bedeckten rückens orographisch rechts der Krummen steyrling 
werden von randlich teilweise gut verfestigten Kiesen gebildet. es sind dies san-
dige Kiese mit einer Korngröße von 1–2 cm und geringer Zurundung der durch-
wegs lokalen Materialien. sie weisen generell horizontale lagerung mit Kreuz-
schichtung auf und sind als ablagerungen einer ruhigen fluviatilen sedimentation 
in der talweitung zu sehen.

die in den Kiesen immer wieder anzutreffenden, gerundeten blöcke (bis rund 
0,1 m³) verschiedener Kalke und des Kristallins aus dem ennstal deuten auf eine 
bildung während des Zerfalls des rißeises hin, als der abfluss nach Norden noch 
nicht frei möglich war. der dürfte erst zur ablagerung der tiefer liegenden groben 
Kiese im Niveau der hochterrasse entwickelt gewesen sein. die sedimentation 
und Füllung der talweitung erfolgte bis auf die höhe des tanzbodens. die mäch-
tige, lehmige auflage am westlichen rand des tanzbodens sind Verwitterungs-
produkte der opponitz-Formation, die während des Würmhochglazials gelifluidal 
umgelagert wurden.
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17 Endmoräne mit Wall 

deutliche endmoränen der Würmeiszeit haben nur die Gletscher in den Karen 
an der ostseite des Kammes burgspitz – reiflingeck und bodenwies hinterlas-
sen. hingegen sind von der Vergletscherung des sengsengebirges (plöttenbach) 
und den kleinen Karen der höheren Gipfel keine deutlichen spuren erhalten ge-
blieben (Karte).

die endmoränen bei der Menaueralm unterhalb bodenwies, im Zwiesel- und 
arzbach sind grobblockige ablagerungen, die hauptsächlich aus hauptdolomit-
schutt gebildet werden. bis auf die Wälle bei der Menaueralm markieren die Wälle 
im bereich des Kartenblattes nur kurze halte des eisrückzuges im spätglazial. die 
eiszungen in den tälern des Zwiesel- und arzbaches reichten über den ostrand 
des Kartenblattes hinaus. im arzbach wird das Gletscherende von einer mäch-
tigen Moränenrampe in 850–900 m höhe markiert, während im Zwieselbach die 
Gletscherzunge bis auf den almboden der saileralm in rund 720 m reichte (der 
grobblockige Wall wurde aber 2009 zur Weidegewinnung eingeebnet und die gro-
ben blöcke entfernt und südlich des baches gelagert).

16 grundmoräne 

in den nach osten orientierten Karräumen des Zuges burgspitz – reiflingeck 
sind große bereiche mit Grundmoränenmaterial bedeckt. es sind dies im Gegen-
satz zu den endmoränen feinkornreichere ablagerungen, die aber wenig glaziale 
aufbereitung der Geschiebe zeigen. der dolomitschutt zeigt kaum bearbeitung, 
während die Kalke manchmal glaziale Formung (Facettierung) und Kritzer zeigen. 
Nur im bereich der längeren Gletscherzunge im Zwieselbach findet sich südlich 
der saileralm (außerhalb des Kartenblattes) ton- und schluffreiche, gut verdich-
tete Grundmoräne, die häufig gekritzte Kalkgeschiebe führt.

15 Blockgletscher mit Wall 

im tal der Krummen steyrling findet sich südlich steyern am ausgang des 
Grabens zwischen Vorder- und hinterreuterstein eine 50–70 m mächtige, ram-
penartige Masse aus schutt, die das tal der Krummen steyrling erfüllt und den 
Fluss ans orographisch rechte ufer drängt. die von einem perennierenden Gerin-
ne zerschnittene Masse überragt die Krumme steyrling mit einer ungegliederten, 
gleichmäßig steilen böschung, ohne dass diese vom Fluss unterschnitten wäre. 
Gekrönt wird diese von einer deutlichen Wallform, die unterhalb des hinterreu-
ter steins ansetzt und in weitem bogen ins haupttal vorstößt. eine gleiche etwas 
undeutlichere Form setzt auch unterhalb des Vorderreuter steins an. innerhalb 
dieser Wallform ist das becken mit einer mächtigen schuttmasse mit unruhiger 
oberfläche (Wälle, senken) erfüllt. die lockergesteinsmasse besteht zu einem 
hohen prozentsatz aus ungerundetem hauptdolomitschutt, der auch sandstei-
ne und Mergel der lunz-Formation enthält. dazu kommt noch grober schutt des 
Wettersteinkalkes, der mit oft riesigen blöcken die oberfläche der Wälle und Mul-
den oft geschlossen bedeckt.

die Masse stellt einen blockgletscher dar, der sich während des Würmhoch-
glazials im Wirkungsbereich des permafrostes in der höhenlage von 600 m ent-
wickeln konnte. die starke schuttbildung im hauptdolomit am Nordhang des 
rotgsols und am Vorder- und hinterreuter stein waren aber die Voraussetzung. 
besonders die bergzerreißung und strukturauflösung im Wettersteinkalk am tal-
ausgang haben letztlich für die hauptmasse des groben schutts gesorgt.
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14 Erratischer Block 

in den nach osten orientierten Karräumen des Zuges burgspitz – reiflingeck fin-
den sich immer wieder große erratische blöcke der letzten eiszeit, die leider beim 
endgültigen druck aus technischen Gründen nicht dargestellt wurden. 

im oberen Graßlalmgraben wurde beim bau der Forststraße ein Glimmerschie-
fer-block gefunden, der, gemeinsam mit den Geschieben aus den Niederen tau-
ern in den Moränen im tal der Krummen steyrling, den rißzeitlichen eistrans-
port dieser kristallinen Materialien aus dem ennstal über das Windischgarstener 
becken in die täler der Kalkvoralpen und auch ins einzugsgebiet des Großen 
baches belegt.

13, 12 Kies- und sandkörper der niederterrasse (höheres und tieferes 
niveau)

die enns floss im bereich des Kartenblattes vor der errichtung der Kraftwerks-
kette in einem 30–40 m tiefen, schluchtartigen tal, dessen ufer über lange stre-
cken von den vertikalen böschungen der Niederterrasse auf einer oder beiden 
seiten begleitet wurde. ebensolche reste sind auch im Mündungsbereich des 
reichraming- und Neustiftbaches in die enns erhalten geblieben.

die terrassenkörper werden generell von groben, sandreichen Kiesen aufge-
baut, die eine deutliche schichtung zeigen. die überwiegenden, sandreichen, in 
sich schlecht sortierten lagen werden immer wieder von sandarmen bis sand-
freien lagen unterbrochen, wodurch die allgemein horizontale lagerung abwech-
selnd mit enger Kreuzschichtung erkennbar wird. die Gerölle sind überwiegend 
Kalke und dolomite sowie Flyschsandsteine nördlich ternberg. Zu diesen lokalen 
Komponenten kommt noch ein nicht unerheblicher anteil von Kristallingeschieben 
von oberhalb des Gesäuses, wie Gneise, amphibolite, die aber eher in den gro-
ben Fraktionen auftreten. die Kiese zeigen bis auf die talrandverkittung an den 
vertikalen böschungen zum Fluss kaum Verkittung.

abb. 34.   
abgebrochene teile der verkitteten Niederterrassenschotter im lauf der enns bei ternberg.
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die talrandverkittung führt zu einer selektiven Verfestigung der terrassenschot-
ter, die zu vorspringenden bänken und halbhöhlen führt. die verfestigten berei-
che brechen immer wieder ab und bleiben als widerstandsfähige blöcke im Fluss 
liegen wie im ennstal unterhalb des Kraftwerks ternberg (abb. 34). im bereich 
von siedlungen wird immer wieder zum schutz der infrastruktur und bebauung 
versucht das abbrechen der Konglomerate durch stützung oder andere techni-
sche Maßnahmen zu verhindern und damit die rückböschung der terrasse hint-
anzuhalten (abb. 35).

im Gegensatz zur tiefergreifend verwitterten hochterrasse zeigt die Niederter-
rasse nur nahe der oberfläche Verwitterungserscheinungen (korrodierte Karbo-
nate, kaolinisierte Kristallingeschiebe), die nicht tiefer als 30–50 cm in den ter-
rassenkörper eingreifen.

sedimentaufbau und Geröllzusammensetzung der beiden stufen der Nieder-
terrasse sind völlig übereinstimmend, sodass die deutung der tieferen stufe als 
erosionsform und kein eigenständig akkumulierter terrassenkörper naheliegt. 
die akkumulation der Niederterrassen erfolgte – ebenso wie die der hochter-
rasse im riß – in einem rasch sedimentieren Fluss (braided river) während der 
Würmeiszeit.

die abhängigkeit der terrassenbildung von der Klimaentwicklung war in einer 
Kiesgrube und benachbarten aufschlüssen an der Mündung des laussabaches 
in die enns schön dokumentiert. der damals über die volle Mächtigkeit des ter-
rassenkörpers reichende abbau belegte einen wechselnden einfluss der beiden 
Gerinne (abb. 36). die eindeutig der enns zuzurechnenden Kiese im unteren be-
reich reichen bis in den laussabach hinein und belegten dort durch ihr einfallen 
mit rund 30° nach Norden eine schüttung aus dem ennstal in den Mündungsbe-

abb. 35.   
stützungsmaßnahmen an der Niederterrasse im ortsgebiet von reichraming.
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reich des laussabaches, was eine vorherrschende Kiesakkumulation der enns 
anzeigt. erst später kommt es offensichtlich auch im laussabach zu vermehrtem 
Kiestransport und vermehrter ablagerung. die in ihrer Zusammensetzung gut ab-
grenzbaren Kiese (starke Führung von sandsteinen und Mergeln der Flyschzone) 
werden dann zunehmend weiter nach süden transportiert und mehr oder weni-
ger gleichberechtigt mit denen der enns abgelagert.

Gegen ende der akkumulation greift die sedimentation der schotter des laus-
sa-baches dann bis weit ins ennstal aus und bedeckt schließlich die ennsschot-
ter randlich mit einem schwemmkegel. 

in dieser sedimentabfolge der Niederterrasse dokumentieren sich klar die zu-
nehmende Klimaverschlechterung und die dadurch zunehmende Frostschuttbil-
dung während des Würmhochglazials. anfänglich waren hauptsächlich die hohen 
berge um das Gesäuse und ennsaufwärts davon betroffen, wodurch die enns eine 
verstärkte schuttzufuhr und -sedimentation aufwies. Mit der zunehmenden Kli-
maverschlechterung wurden dann auch die niedrigeren Kalkvoralpen und letzt-
lich auch die Flyschzone mit einbezogen.

unmittelbar mit dem ende des Würmhochglazials und dem abschmelzen des 
ennsgletschers wurde die Niederterrasse wieder zerschnitten.

epigenesen: entlang der enns bildeten sich bei der Zerschneidung der ter-
rassenkörper und dem jeweiligen abrupten ende der eiszeiten an vielen stellen 
epigenetische durchbrüche (sPaun, 1964; van HusEn, 1971), wenn der Fluss 
im Zuge der tieferlegung die alte Flussrinne nicht wiederfand und ausräumte, 
sondern in den Fels des untergrundes erodieren musste. der auffälligste die-
ser durchbrüche findet sich auf dem Kartenblatt bei breitenfurt südlich tern-
berg (abb. 7). hier erhebt sich südlich der ennstalbundesstraße gegenüber der 
Mündung des Wendbaches eine zahnartige Felsaufragung aus buntem Jura-
kalk ca. 15 m über die terrassenfläche der Niederterrasse. sie erreicht annä-
hernd die höhe der hochterrasse weiter nördlich. die bunten Jurakalke bilden 
hier beide Flanken sowie die Flusssohle, während einige 100 m flussaufwärts 
und -abwärts die ufer von den terrassenschottern aufgebaut werden. die-
se epigenese muss im Zuge der Zerschneidung der hochterrasse angelegt 
worden sein, als die enns ja bereits bis auf das heutige Niveau der Felssoh-
le eingeschnitten hatte (sPaun, 1964; van HusEn, 1971). Während der Zer-
schneidung der Niederterrasse wurde der durchbruch weiterhin benutzt und 
wohl auch ausgestaltet.

abb. 36.  
skizze des Kiesgrubenaufschlusses im ennstal bei der einmündung des laussabachs.



71

11 Hangbreccie

am Nordhang des schiefersteins finden sich ausgeprägte rücken westlich und 
östlich des Gscheids, die unterhalb der steilhänge und Felsstufen im Gipfelauf-
bau ansetzen. sie erstrecken sich über die Gesteine der schrambach- und lo-
senstein-Formation im osten bis zur hausereralm, im Westen bis auf die höhe 
Miesriegl. an der oberfläche finden sich der grobe Karbonatschutt des schiefer-
steins und große blöcke, die über die ganze länge aber besonders in den höhe-
ren teilen auftreten. im östlichsten rücken finden sich unterhalb der Forststraße 
zwei riesige blöcke, die entweder junge, abgeglittene riesenblöcke oder ebenso 
wie die Kalke weiter östlich (Wolkenmauer) schon im cenomanium eingelagerte 
schollen (s. Nr. 62 + 58) darstellen.

entlang der rücken, die aufgrund des groben blockwerks nur mit Wald bedeckt 
sind, sind die aufschlussverhältnisse sehr schlecht und so gut wie keine einblicke 
in den aufbau möglich. entlang der heutigen Forststraßen ist zu erkennen, dass 
die rücken aus matrixarmem Kalkschutt bestehen, in dem offensichtlich neben 
stark korrodierten Komponenten mitunter gut verkittete breccienbruchstücke zu 
finden sind. diese und ein großer breccienblock in 660 m höhe auf der Forststra-
ße Miesriegl – Gscheid haben zur ausscheidung als hangbreccie geführt. diese 
auffälligen Formen sind jedoch schuttströme, die zu Zeiten des dauerfrostbodens 
der letzten eiszeit aktiv waren und zu denen auch die wellige oberflächenformung 
durch die damalige differenzielle Fließbewegung gut passt.

10 rutschmasse

 9 abrisskante

in allen Gesteinszonen, die stark durch feinkörnige, meist auch gering verwit-
terungsresistente Mergel, tone und sandsteine geprägt sind, treten oft oberflä-
chennahe rutschungen auf. so sind neben den Gesteinen der Flyschzone und der 
Gosau hauptsächlich die Züge der losenstein- und tannheim- sowie der lunz-

abb. 37.  
Zergleitende Kluftkörper beim BucH-denkmal.
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Formation betroffen. Ganz besonders sind derartige erscheinungen im ultrahel-
vetikum nördlich Großraming verbreitet. Meist sind die mehr oder weniger mäch-
tigen Verwitterungsschichten in bewegung, wobei durchwegs eine abhängigkeit 
von der durchfeuchtung bei der aktivität besteht. 

in manchen bereichen (z.b. ultrahelvetikum, tannscharten, südöstl. des hohen 
dirn) sind auch ausgedehnte Felsformationen von den Massenbewegungen be-
troffen und es haben sich deutliche abrisskanten und bergzerreißungserscheinun-
gen gebildet. hier entstanden teilweise aktive bewegungsbereiche mit blockwerk 
(ultrahelvetikum), die zu weit ausgreifenden schuttströmen (hoher dirn, tann-
scharten) und großflächigen, mächtigen rutschmassen führten. 

die bergzerreißungsbereiche und die daraus resultierende Zerlegung des Wet-
tersteinkalkes am Vorder- und hinterreuter stein dokumentieren sich in dem gro-
ben blockwerk des blockgletschers aus der Zeit der dauerfrostperiode während 
des Würmhochglazials.

ein schönes beispiel der Zerlegung von Felsmassen auf einem weichen, was-
serempfindlichen untergrund stellt das l.-v.-BucH-denkmal im pechgraben dar. 
der riesige Granitblock des eigentlichen denkmals zeigt eine fortschreitende Zer-
legung entlang von Klüften (abb. 37). die in der umgebung zu findenden blöcke 
stellen ebenfalls ehemalige Kluftkörper des hauptblockes dar, die schon weiter 
hangabwärts bis zum kleinen Nebenbach des pechgrabens abgewandert sind. 

8 murenkörper

als ablagerungen einzelner großer Murenschübe sind mehrere Vollformen (Mu-
renkröpfe) in den Karräumen des almkogels erhalten geblieben. hier, nördlich und 
südlich des Übergangs und weiter südlich bei der Menaueralm (bodenwies) sind 
große schuttmengen (z.b. hauptdolomit) wahrscheinlich mit auflösung des dau-
erfrostbodens im spätglazial in bewegung geraten und formten die Murenströ-
me. dabei wird wohl auch der tongehalt des schuttes im bereich der opponitz-
Formation nördlich des Übergangs hilfreich gewesen sein.

7 Blockwerk

unterhalb von Felswänden, besonders im abrissgebiet von Massenbewegun-
gen (z.b. höhenberg) finden sich ausgedehnte blockfelder mit teilweise riesigen 
blöcken massiger Kalke.

6 sumpfige Wiese, niedermoor

Über tonigen, wasserdichten Gesteinen bilden sich in Verebnungen und Mul-
den durch die stauende Nässe häufig sumpfige Wiesen und Niedermoore. ausge-
dehnte Vorkommen, wie östlich des spadenberges in der Flyschzone, im Moos-
boden im ultrahelvetikum und „in den Mösern“ sind in der Karte berücksichtigt.

ein kleines Moor (auf der Karte nicht ausgeschieden) befindet sich in 1140 m 
seehöhe, im Nordteil der ebenforstalm im reichraminger hintergebirge. der 
torf ist bis zu 1,75 m mächtig und an der basis mit 6850 Jahren datiert (krisai 
&  WiMMEr, 2000). 

5 Hangschutt

bereiche mit mächtiger schuttbildung, die das untergrundgestein völlig ver-
deckt, ist in der Karte als hangschutt ausgeschieden.
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4 schwemmkegel

am ausgang vieler Gräben zu größeren Gerinnen sind durch die bäche oder pe-
rennierenden Gerinne kegelförmige ablagerungen des bei großer Wasserführung 
transportierten schuttes entstanden. besonders deutlich entwickelt sind diese 
Kegel auf den terrassenflächen entlang der enns, denen sie deutlich abgrenzbar 
aufgelagert sind (z.b. ternberg, Meisenedt, arzberg).

3 Erosionskante

deutlich ausgebildete terrassenränder sind durch diese signatur hervorgeho-
ben und folgen der Kante zwischen terrassenfläche und dem durchwegs sehr 
steilen bis vertikalen abfall zur nächst jüngeren Form.

2 ablagerungen in talsohlen und talkerben

dabei handelt es sich um die jüngsten ablagerungen der kleineren und größe-
ren Gerinne, die oft noch im Überflutungsbereich liegen. ihre Korngrößenzusam-
mensetzung ist, besonders bei kleineren Gerinnen, stark von der Zusammenset-
zung der Gesteine in deren einzugsgebiet abhängig.

1 Deponie, aufschüttung

umfangreiche deponien von Müll oder aushubmaterial sind auf dem Karten-
blatt nicht bekannt.

Neben einer kleinen deponie beim sattler oberhalb des KW Großraming fan-
den sich im Gebiet der Karte noch abraumhalden ehemaliger bergbaue auf Koh-
le im Kohlgraben se des BucH-denkmals und auf Mangan am rotgsol nördlich 
des sengsengebirges.

4. seismotektonik
(lEnHarDT, W.)

der bereich des Kartenblattes „Großraming“ überstreicht die erdbebenzonen 
1 und 2 entsprechend dem eurocode 8 (2004). die erdbebenaktivität im be-
reich des Kartenblattes „Großraming“ ist daher als gering einzustufen. seit 1900 
haben sich drei erdbeben auf dem Gebiet des Kartenblatts ereignet, die stark ge-
nug waren, um von der bevölkerung bemerkt zu werden (tab. 1). ingesamt sind 
aber allein seit 1990 elf erdbeben messtechnisch erfasst worden. 

datum uhrzeit (utc) Mag. io epizentrum

20.05.1908 08:25 2,5* 4 reichraming

01.06.1990 20:21 3,5 4-5 breitenau

26.05.1996 06:04 2,1 3 losenstein

tab. 1.  
erdbeben mit epizentren im bereich des Kartenblatts Großraming.  
 

legende: Weltzeit in universal time co-ordinated (utc). Für die lokalzeit sind 2 stunden 
während der sommerzeit hinzuzurechnen bzw. während der Winterzeit 1 stunde.  
Mag. = Magnitude, io = epizentralintensität nach der europäischen Makroseismischen 
skala (eMs-98), „*“ = geschätzt.
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als beispiel dafür wird hier ein erdbeben der Magnitude 2,9 angeführt, das 
sich am 6. august 2002 westlich von reichraming ereignete. abb. 38 zeigt den 
Mechanismus dieses erdbebens, der auf eine südost-nordwest-gerichtete Kom-
pression schließen lässt. Welche der möglichen bruchflächen tatsächlich aktiv 
war, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. die nahezu Nord-süd-verlaufende und 
leicht gegen Westen einfallende bruchfläche würde für den Verlauf einer tiefenstö-
rung sprechen, die sich von laussa über losenstein nach anzenbach erstreckt, 
was auch die Verlaufsänderung der enns erklären würde. die zweite Möglichkeit 
– eine ost-West-orientierte, steil stehende störung – könnte mit dem erdbeben 
von Molln im Jahr 1967 in Verbindung gebracht werden, das sein epizentrum 
in der breitenau bei Molln hatte und dessen streichen der herdfläche (DriMMEl 
& TraPP, 1975) mit der abgebildeten herdfläche bis auf 10° übereinstimmt. es 
spricht also einiges für diese zweite interpretationsmöglichkeit. Jedenfalls muss 
das hypozentrum mindestens 8 km tief, wenn nicht noch tiefer gelegen haben, 
da ansonsten die auswirkungen an der oberfläche in reichraming deutlich be-
merkt worden wären. 

Knapp westlich des Kartenblattes (auf ÖK 68) ereignete sich östlich von Molln 
im Jahr 1967 ein schadensbeben (HaMMErl & lEnHarDT, 1997). dies ist ein hin-
weis, dass das Gebiet dort seismotektonisch leicht aktiv ist.

abb. 38.  
herdflächenlösung des erdbebens am 6. august 2002 bei reichraming (Quelle ZaMG).
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5. geophysik
(aHl, a. & slaPansky, P.)

Flächendeckende geophysikalische untersuchungen am Kartenblatt 69 Groß-
raming liegen einerseits in Form der aeromagnetischen Vermessung Österreichs 
(aMVÖ) (HEinz et al., 1986, 1987a und 1987b; sEiBErl, 1991) vor, andererseits in 
Form gravimetrischer untersuchungen, die hauptsächlich im Zuge der Kohlen-
wasserstoffexploration der oMV wie auch anderer detailuntersuchungen durch-
geführt wurden (zycH, 1988; zycH & MEurErs, 2001a, 2001b, 2006a und 2006b).

diese daten wurden im rahmen der von der Gba herausgegebenen themen-
karten „Molassezone Niederösterreich und angrenzende Gebiete“ und „Molas-
sezone	Salzburg	–	Oberösterreich“	überarbeitet	und	in	Karten	1 : 200.000	darge-
stellt (zycH & MEurErs, 2001a; sEiBErl & oBErlErcHEr, 2001; MoTscHka et al., 
2006, zycH & MEurErs, 2006a). 

die abschnitte über regionale Magnetik und regionale Gravimetrie stützen sich 
vor allem auf diese Karten, sowie auf die zugehörigen erläuterungen von kröll et 
al. (2001a) und kröll et al. (2006a). die hier erstmals publizierten Karten abb. 39  
und 40 wurden auf Grundlage der oben erwähnten datenbasis, aber z.t. mit et-
was anderen parametern, von a. aHl bzw. W. sTöckl neu erstellt bzw. bearbeitet.

ein Verständnis der geophysikalischen strukturen von Magnetik und Gravimet-
rie ist nur in einem regionalen Zusammenhang möglich. deshalb wird hier ein grö-
ßerer bereich, der deutlich über den des Kartenblatts ÖK 69 Großraming hinaus-
geht, betrachtet (abb. 39 und 40). 

ein dritter abschnitt widmet sich kurz aspekten der angewandten Geophysik 
auf blatt ÖK 69 Großraming.

als geologische Grundlage dienten neben dem blatt ÖK 69 Großraming vor al-
lem die geologischen Karten 1 :  200.000 von Niederösterreich (scHnaBEl et al., 
2002) und von oberösterreich (krEnMayr & scHnaBEl, 2006).

5.1. aeromagnetik 

die aufnahmen zur aeromagnetik (aMVÖ) wurden in den Jahren 1978 bis 1982 
mittels eines Kernpräzessionsmagnetometers, das in einer sonde unter einem 
tragflächenflugzeug mitgeführt wurde, durchgeführt. die befliegung erfolgte im 
Gebiet von ÖK 69 Großraming in konstanter höhe von 3000 m über adria Null mit 
Messprofilabständen von etwa 2 km, der Messpunktabstand entlang der Mess-
profile beträgt dabei etwa 100 m. angaben zur Mess- und auswertemethodik fin-
den sich bei HEinz et al. (1986, 1987a und b) und guTDEuTscH & sEiBErl (1987). 

die ergebnisse wurden in Form von isanomalenkarten der magnetischen total-
intensität	in	den	Maßstäben	1 : 200.000,	1 : 500.000	und	1 : 1.000.000	dargestellt	
(HEinz et al., 1986; 1987a; guTDEuTscH & sEiBErl, 1987; sEiBErl, 1991; sEiBErl 
& oBErlErcHEr, 2001; MoTscHka et al., 2006). 

in diesen Karten sind die durch die magnetischen eigenschaften der oberen 
Erdkruste	bedingten	Abweichungen	der	Totalintensität	des	Erdmagnetfeldes	(ΔT)	
vom globalen „international Geomagnetic reference Field“ (iGrF) als anomali-
en	erkennbar.	Die	magnetische	Totalintensität	ΔT	(Delta	T)	wird	als	magnetische	
Flussdichte bzw. magnetische induktion in [nt] (Nano-tesla) angegeben.

die inklination des magnetischen hauptfeldes (in Österreich etwa 63°) bewirkt, 
dass die geographische lage der Maxima der magnetischen anomalien nicht un-
mittelbar mit der lage der störkörper im untergrund korrelieren. dieses problem 



76

tritt nicht auf, wenn das Magnetfeld mit 90° einfällt. Werden die Messwerte unter 
der fiktiven annahme eines mit 90° einfallenden Feldes (polreduziert) berechnet, 
kommt das Maximum der anomalie im allgemeinen direkt über dem Zentrum des 
störkörpers zu liegen. liegt keine remanente Magnetisierung vor, verschwindet 
das im N vorgelagerte Minimum (BlauMosEr, 1992). Falls der störkörper aller-
dings eine remanente Magnetisierung besitzt, die in deklination und inklination 
vom hauptfeld abweicht, trifft dies nicht mehr zu.

die magnetische totalintensität am blatt Großraming und seiner umgebung 
ist	in	Abb.	39	polreduziert	dargestellt,	die	Werte	von	ΔT	liegen	zwischen	-30	und	
80 nT.

das Muster der magnetischen anomalien ist im betrachteten bereich ziemlich 
monoton. das blatt 69 Großraming liegt an der ostflanke des Maximums der regi-
onal bedeutenden berchtesgadener anomalie. aufgrund der tiefen lage des ma-
gnetischen störkörpers von mindestens 13 km unter der oberfläche (siehe unten) 
verschiebt sich die position der magnetischen anomalie zwischen nicht polredu-
zierter berechnung (die mittlere magnetische inklination betrug zum Zeitpunkt der 
befliegung auf blatt Großraming 63,5°) und polreduzierter berechnung (die ma-
gnetische inklination wird mit 90° theoretisch angenommen) um etwa 20 km ge-
gen Norden. die anomalie entzieht sich aufgrund dieser tiefenlage einer direkten 
interpretation anhand von bekannten, kartierten oder eventuell durch bohrungen 
erfassten geologischen strukturen. 

die magnetische Großstruktur der berchtesgadener anomalie ist seit den 30er 
Jahren aus der erdölexploration bekannt und wurde von graEngEr (1954) erst-
mals detailliert bearbeitet, wobei die ursache der anomalie im kristallinen unter-
grund unter den alpinen deckenkörpern und der subalpinen Molasse vermutet 
wurde. Weitere bearbeitungen zogen entweder basische bis ultrabasische Gestei-
ne der böhmischen Masse, die sich bis weit unter den alpenkörper erstrecken, 
oder ophiolitische Gesteine einer suturzone, eventuell reste eines alten ozean-
bodens der tethys am südrand der europäischen platte, oder auch den einfluss 
eines mesozoischen plutonischen Körpers als mögliche störkörper in betracht 
(BlEil & PoHl, 1976; PucHEr & HaHn, 1979). 

die von BlEil & PoHl (1976) und PucHEr & HaHn (1979) durchgeführten Modell-
berechnungen ergaben hypothetische magnetische störkörper, die nach heuti-
gem Kenntnisstand deutlich zu seicht liegen, wobei allerdings festzuhalten ist, 
dass zum Zeitpunkt der berechnungen die gesamte anomalie, insbesondere das 
nördliche Minimum, noch nicht hinreichend genau erfasst war. 

berechnungen des magnetischen störkörpers durch rEisnEr (1988) und HüBl 
(1991) wurden hingegen auf basis der daten der aMVÖ durchgeführt. es ergab 
sich nach rEisnEr (1988) eine serie von profilschnitten durch einen in N-s-rich-
tung etwa 50 bis 70 km breiten störkörper, der mit Winkeln von etwa 5 bis 20° 
gegen s einfällt. die suszeptibilitätswerte für die Modellierungen wurden für ver-
mutetes serpentinisiertes ultrabasisches Material mit κ =	75 x 10-3 (SI),	bzw.	κ = 
28 x 10-3 (SI)	angenommen	(rEisnEr, 1988; HüBl, 1991).

die position des störkörpers wird anhand der Modellierung von rEisnEr (1988) 
für den bereich der umgebung des blatt Großraming im Folgenden näher be-
schrieben. die nördliche begrenzung des gegen N ausdünnenden Modellkörpers, 
die etwa parallel zu den isolinien des abtauchens des Molasseuntergrundes W–e 
streicht, liegt ungefähr in der Mitte von blatt Großraming in 13 km unter adria Null, 
während die oberkante des Molasseuntergrundes hier zwischen 4 und 5 km un-
ter adria Null liegt (kröll et al., 2001b und 2006c). der Nordrand des störkör-
pers liegt somit 8 und 9 km unter der Molassebasis, somit innerhalb des Kristal-
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abb. 39.  
Anomalien	der	magnetischen	Totalintensität	ΔT	 im	Bereich	von	Blatt	ÖK	69	Großraming	
und seiner umgebung, anhand der daten der aMVÖ, polreduziert neu berechnet von a. 
aHl. das Koordinatensystem ist österreichisches bMN M31. die generalisierten tektoni-
schen Grenzen zwischen Molassezone, rhenodanubischer Flyschzone, helvetikum, Nörd-
lichen Kalkalpen und Grauwacken zone sind nach  krEnMayr & scHnaBEl (2006) in weiß 
eingetragen. 



78

lins der gegen süden unter den alpenkörper abtauchenden böhmischen Masse. 
der Modellkörper selbst taucht mit 5 bis 20° gegen süden ab, seine südliche be-
grenzung wird hier 10 bis 15 km südlich des ennstales in etwa 15 bis 16 km tie-
fe unter adria Null angenommen (rEisnEr, 1988).

insgesamt muss die Natur der berchtesgadener magnetischen anomalie aller-
dings immer noch als wenig geklärt bezeichnet werden. 

die am südrand der abb. 39 angeschnittenen anomalie ist auf südlich der Nörd-
lichen Kalkalpen situierte störkörper zu beziehen, sehr wahrscheinlich serpenti-
nite im altkristallin, die in Zusammenhang mit dem serpentinit des hochgrößen 
stehen könnten (HEinz et al., 1987b).

5.1.1. magnetische suszeptibilität

die magnetische suszeptibilität κ (Kappa) eines Gesteinskörpers stellt das 
Verhältnis zwischen der magnetischen Feldstärke des erdmagnetfeldes und der 
durch dieses Feld induzierten Magnetisierung des Gesteins dar, kann somit als 
Größe für die Magnetisierbarkeit des Gesteins betrachtet werden. im si-system 
ist κ ein dimensionsloser parameter.

sehr hohe magnetische suszeptibilitäten besitzen die stark ferrimagnetischen 
Minerale, vor allem Magnetit und pyrrhotin (Magnetkies). 

typische Werte der magnetischen suszeptibilität für verschiedene Gesteinsty-
pen werden u.a. von scHön (1983) angegeben. 

Mittelwerte der magnetischen suszeptibilitäten für geologische Großeinheiten 
des vorliegenden untersuchungsgebiets wurden von zycH (1985) ermittelt (tab. 2).

Geologische Einheit Magnetische Suszeptibilität

Kristallin (böhmische Masse) 5 x 10-4 (si)

Molasse 6 x 10-5 (si)

Flysch 7 x 10-5 (si)

Kalk 2 x 10-5 (si)

tab. 2.  
Mittelwerte der Magnetischen suszeptibilität, die anhand von 2100 gemessenen Gesteins-
proben errechnet wurden (zycH, 1985). die angegebenen Werte sind von cgs- in si-einhei-
ten umgerechnet.

5.2. gravimetrie
Gravimetrische daten aus verschiedenen datensätzen, überwiegend aus 

der Kohlenwasserstoffexploration (zycH, 1988), aber auch aus anderen unter-
suchungen, wurden von zycH & MEurErs (2001a und 2006a) zusammengeführt 
und in Form von Übersichtskarten im Maßstab 1 : 200.000 dargestellt. Zu den 
daten und zur auswertemethodik siehe zycH & MEurErs (2001b und 2006b).

als Kartendarstellungen der regionalen schwereverteilung sei neben der er-
wähnten	Schwerekarte	1 : 200.000	auch	auf	die	Darstellungen	der	„Bouguerano-
malie nach subtraktion des schwereeffekts der Krusten-Mantelgrenze (Moho)“ 
und „horizontal gradient der bougueranomalie des Molasseraumes oÖ und an-
grenzender Gebiete“ (zycH & MEurErs, 2001b und 2006b) verwiesen.
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typische Werte der Gesteinsdichte für verschiedene Gesteinstypen werden 
u.a. von scHön (1983) angegeben. eine Übersicht über durchschnittswerte der 
Gesteinsdichten für die wichtigsten Gesteinstypen, die auch im bereich des Kar-
tenblatts 69 Großraming und seiner umgebung auftreten (nach zycH & MEurErs, 
2006b), gibt tab. 3.

die gravimetrische Karte der isanomalen der bouguerschwere (abb. 40) ist ein 
ausschnitt der Karte des schwerefeldes der Molassezone Niederösterreich und 
angrenzende Gebiete (zycH & MEurErs, 2001a) und der Molassezone salzburg - 
oberösterreich (zycH & MEurErs, 2006a), die von W. sTöckl zusammengeführt 
wurden, mit einigen zusätzlichen eintragungen, die topographie betreffend. die 
Karte geht im ostabschnitt südlich etwas über die ursprünglich publizierte Karte 
hinaus. der Kartenausschnitt entspricht dem der Magnetikkarte. 

Gravimetrische anomalien können theoretisch sowohl auf rein strukturelle ur-
sachen als auch auf lithologisch bedingte dichteinhomogenitäten zurückzufüh-
ren sein. anomalienscharungen werden oft mit tektonischen störungen in Zusam-
menhang gebracht (zycH, 1988). 

die isanomalen der bouguerschwere zeigen einen generellen trend der abnah-
me der Werte zwischen -39 mGal im Ne und -109 mGal im sW des blattes Groß-
raming, wobei zusätzlich zu diesem generellen trend einige lokale deutliche po-
sitive und negative anomalien auftreten. der in der Karte erkennbare regionale 
trend spiegelt das abtauchen des Kristallins der böhmischen Masse wider. die-
sen trend überlagert die abnahme der bouguerschwere zum Minimum des tau-
ernfensters hin (beV, 2006; MEurErs & ruEss, 2007). 

profilschnitte, die den aufbau des untersuchungsbereichs verdeutlichen, fin-
den sich in WEssEly (1993b, profil 3) und kröll & WEssEly (2001, profil e–F).

das Kristallin der böhmischen Masse, das am nördlichen rand der Karte (abb. 
40) stellenweise an der oberfläche ansteht, sinkt gegen s unter die alpine Vortie-
fe der Molassezone und die weiter südlich darüber überschobenen tektonischen 
einheiten ab. der kristalline untergrund der Molasse ist durch brüche in becken 
und schwellen gegliedert und in großen bereichen tritt eine oft mehrere 100 m 
mächtige mesozoische sedimentbedeckung unterhalb der eigentlichen Molasse-
sedimente auf (kröll & WEssEly, 2001; kröll et al., 2006c). 

Nördlich der donau ist das Kristallin von nur geringmächtigen sedimenten be-
deckt. Vereinzelte Kristallinaufschlüsse finden sich auch südlich der donau. 

Geologische Einheit, bzw. Schichtglied Dichte [g cm-3]

Molasse 2,40

Flysch 2,55

haselgebirge 2,70

Kalkalpen 2,70

hauptdolomit 2,75

autochthones Mesozoikum 2,75

Kristallin der böhmischen Masse 2,80 (2,60 bis 2,90)

tab. 3.  
durchschnittswerte der Gesteinsdichten für lithologische einheiten im bereich von Molas-
sezone, Flyschzone, Nördlichen Kalkalpen, sowie deren untergrund, nach zycH & MEu-
rErs (2006 b).
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abb. 40.  
schwerekarte (isanomalen der bouguerschwere), isolinienabstand 2 mGal. die Karte 
beruht auf den Grundlagen von zycH & MEurErs (2001a und 2006a), die von W. sTöckl 
kompiliert wurden. die generalisierten tektonischen Grenzen zwischen Molassezone, rhe-
nodanubischer Flyschzone, helvetikum, Nördlichen Kalkalpen und Grauwackenzone sind 
nach krEnMayr & scHnaBEl (2006) in Weiß eingetragen. 
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im bereich der Molassezone wird das allgemeine WNW-ese-streichen der isoli-
nien der bouguerschwere, das für die Molassezone in oberösterreich bis ins west-
liche Niederösterreich typisch ist (zycH & MEurErs, 2006a), im untersuchungs-
gebiet durch lokale strukturen unterbrochen. 

das im bereich von traun und enns angeschnittene lokale schweremaximum 
ist durch einen unter sedimenten begrabenen NNW-sse-streichenden horst des 
Kristallins, der durch Grabenstrukturen begrenzt ist, bedingt (kröll et al., 2006b). 
das gegen osten anschließende Minimum ist durch eine lokale Zone verstärkter 
absenkung des untergrundes verursacht, die an deren südrand durch antitheti-
sche brüche begrenzt ist (kröll et al., 2006b).

Nördlich von bad hall sind die ausläufer einer zwischen Wels und bad hall 
gelegenen negativen anomalie zu erkennen („bad haller becken“, zycH & MEu-
rErs, 2006b). diese negative anomalie ist gegen s durch eine positive anoma-
lienzone abgegrenzt, die hier im Zug steyr – sierning – bad hall zu erkennen ist, 
und die an ihrer Nordflanke offenbar tektonisch begrenzt ist (zycH & MEurErs, 
2006b; kröll et al., 2006b).

die Grenze zur südlich an die Molassezone anschließenden Flyschzone, mit 
z.t. vorgelagertem, z.t. aufgeschupptem helvetikum, tritt trotz eines deutlichen 
dichte kontrastes nicht wie erwartet in erscheinung (siehe auch zycH & MEurErs, 
2006b). auffällig ist die N-s-richtung der isanomalen im bereich bad hall – Molln. 
es ergibt sich keine Korrelation mit der strukturkarte der Molassebasis (kröll et 
al., 2006b) oder der Geologischen Karte der Molassebasis (kröll et al., 2006c), 
sodass die ursache dieser struktur wohl im tieferen untergrund zu suchen ist. 
Für die auffällige rundliche negative anomalie östlich Garsten liegt derzeit keine 
plausible erklärung vor.

der Nordrand der Nördlichen Kalkalpen (NKa) ist aufgrund des dichtekontras-
tes zur Flyschzone vielfach durch positive anomalien regionalen charakters ge-
prägt (zycH & MEurErs, 2006b). das deutliche Maximum, das vom steyrtal bis 
über das ennstal hinausreicht, dürfte eine dieser anomalien sein. 

deutliche Minima innerhalb der NKa bewirken die Windischgarstener Gosau 
und das glazial übertiefte ennstal. auch das kleine Minimum am Zusammenfluss 
von steyr und teichl könnte glazial bedingt sein.

ansonsten ist das anomalienmuster sehr inhomogen und dürfte z.t. durch die 
lokale lithologie bestimmt sein. die isanomalen zeichnen bereichsweise das ge-
nerelle streichen der schichtglieder nach, WNW–ese westlich, sW–Ne östlich der 
Weyerer bögen. die Weyerer bögen selbst treten bestenfalls durch einen leicht 
unruhigen isolinienverlauf in erscheinung. 

Massive dachsteinkalk- und z.t. auch Wettersteindolomitstöcke scheinen mit 
positiven anomalien zu korrelieren (z.b. priel, hochmölbing, pyhrgas, buchstein).

im östlichen teil des untersuchungsgebiets, östlich des Kartenblattes ÖK 69, 
etwa unter Weyer, tritt eine sehr markante sW–Ne streichende einbuchtung im 
Molasseuntergrund auf, die sich in einer stark gebogenen rinnenstruktur bis Ne 
Großraming fortsetzt (kröll et al., 2001b). diese depression des untergrundes 
bewirkt ein deutliches gravimetrisches Minimum.

Völlig unklar ist die bedeutung der sehr markanten N-s-streichenden negati-
ven anomalie, die sich vom Windischgarstener becken gegen N und s fortsetzt 
(vgl. auch zycH & MEurErs, 2006b). 
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5.3. angewandte geophysik
im rahmen des projektes o-a-30 Geohydrologische und hydrogeologische, 

geochemische und tektonische Grundlagenstudien in den oberösterreichischen 
Kalkvoralpen NE der Enns wurden begleitende bodengeophysikalische Messungen 
durchgeführt. die Messgebiete lagen im Gaflenztal (etwa 3 km NW Weyer Markt) 
und im dürrenbachtal (etwa 3 km se Weyer Markt). es kamen Methoden der Gleich-
stromgeoelektrik und transientelektromagnetische Verfahren (teM) zum einsatz.

im Gaflenztal liegt mit etwa 400 m tiefe eine starke glaziale Übertiefung vor. 
anhand der Widerstände kann auf mehr oder weniger schluffiges, sandiges, z.t. 
schotteriges Material der talfüllung geschlossen werden.

im dürrenbachtal wurde im s eine max. 20 m mächtige sandig-schluffige tal-
füllung festgestellt. im N handelt es sich offenbar um ein übertieftes tal, eine ge-
naue tiefe der talsohle konnte nicht festgelegt werden. unter dem schüttbereich 
des dürrenbaches treten schichten auf, die als grobes blockwerk gedeutet wer-
den könnten. 

details zu den untersuchungen finden sich in den berichten von PflEiDErEr 
et al. (1998 und 1999).

6. mineralische rohstoffe
(HEinricH, M., MosHaMMEr, B. & scHEDl, a.)

6.1. steine, Erden und industrieminerale

6.1.1. Festgesteine
Vorkommen hochwertiger Karbonatgesteine sind auf diesem Kartenblatt aus 

dem Wettersteinkalk (90) bekannt. es handelt sich um chemisch hochreine Kalk-
steine, die eine Weiße von nahezu 90 % Y (hellbezugswert bei d 65/10° cie 
1964) erreichen. untersucht wurden sie nordwestlich von rastgrub in den Weg-
aufschlüssen westlich der enns in ca. 400 m sh sowie auf der gegenüberliegen-
den talseite nördlich des steinbruches Grossauer bis in ca. 700 m sh (PoscHEr, 
1991; MosHaMMEr, 1999). im steinbruch Grossauer selbst werden bräunliche, 
teilweise kieselige Kalksteine der Gutenstein- und reifling-Formation (92 und 91), 
darunter auch raminger Kalk (Nr. 91), abgebaut. letzterer lieferte sehr reine Kalk-
steine, die bis in die 1980er Jahre in der papier- und Zuckerindustrie eingesetzt 
wurden. seither werden in diesem steinbruch vorwiegend brecherprodukte sowie 
Flussbau- und Mauersteine, die hauptsächlich zum straßenbau verwendet wer-
den, gewonnen. der besprochene Zug aus Wettersteinkalk gehört tektonisch zur 
struktur der dirn-antiklinale im stirnbereich der bajuvarischen reichraminger de-
cke. an seinem ost- und Westende beherbergt er alte eisenerzabbaue (arzberg-
reichraming und Wendbach) im stratigraphisch jüngsten anteil des Wetterstein-
kalks. Für die angesprochene hochreine Qualität ist hingegen der stratigraphisch 
etwas ältere Wettersteinkalk von interesse. in vergleichbarer stratigraphischer 
und tektonischer position befinden sich, westlich der GK 69, die steinbrüche 
am Gaisberg und pfaffenkogel nordnordöstlich von Molln, wo die hohe Qualität 
des Wettersteinkalkes evident ist. aus ihm wird unter anderem branntkalk herge-
stellt, aus dem hochwertige produkte – z.b. zur entschwefelung oder Füllstoffer-
zeugung – generiert werden.

Weitere ausgedehnte Wettersteinkalk-areale der tirolischen staufen-höllenge-
birgs-decke bauen die Gipfellandschaft des sengsengebirges und reichramin-
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ger hintergebirges auf. es sind darin weitere chemisch reine Vorkommen zu ver-
muten, aber eine rohstoffnutzung ist aus hydrogeologischen Gründen und der 
Widmung als Nationalpark ausgeschlossen.

auch dem Vilser Kalk ist ein sehr reiner chemismus eigen, jedoch hat er etwas 
geringere Weiße, wenn er als crinoiden-brachiopoden-sparit ausgebildet ist und 
keine kieseligen oder mergeligen bestandteile enthält (71, partim 70). aufgrund 
seiner geringeren Mächtigkeit (Meter bis wenige 10er-Meter) ist er für sich allein 
kaum wirtschaftlich, etwa für die Zement- oder Kalkerzeugung, bedeutend. in-
nerhalb des bajuvarikums tritt er in mehreren Vorkommen auf, die auf blatt Groß-
raming mit ausnahme der Vorkommen bei losenstein (östlich des schönstein, 
„bahnhofswand“, Klausgraben) kaum untersucht sind (MosHaMMEr, 2009). auf-
grund guter Festigkeitswerte (durchschnittliche druckfestigkeit an 4-cm-Würfeln 
von 1960 kg/cm3, angabe bei kiEslingEr in einem unveröffentlichten Manuskript 
zu den dekorsteinen oberösterreichs. – Kieslinger Nachlass, inst. f. ingenieurgeo-
logie tu Wien) und dekorativer lichtgelbbrauner bis lachsroter Färbung und orna-
mentierung wurde er als polierfähiger Werkstein gewonnen und kam als „losen-
steiner Marmor“ in umlauf. circa 500 m südöstlich des bahnhofes am abhang 
des schönstein wurde an einem schon bestehenden alten Gewinnungsstandort 
zwischen 1938 und 1945 sowie vorübergehend noch einmal 1947 eine ansehnli-
che brucherweiterung mittels seilsäge und abtransport über einen neu errichte-
ten bremsberg vorgenommen. Mit hereingewonnen wurde der hangende rötliche 
tithon-Flaserkalk. in dem unveröffentlicht gebliebenen Manuskript „dekorsteine 
oberösterreichs“ von a. kiEslingEr, verfasst in den 1960er Jahren, werden fol-
gende Verwendungsbeispiele des losensteiner Marmors angeführt:

Graz: arbeiterkammer: halle: innenverkleidung.

innsbruck: „Montana“ privathaus: stufenspiegel poliert.

Klagenfurt: Kammer der Gewerblichen Wirtschaft: halle: Wandverkleidung   
 und säulenverkleidungen polygonal (beides poliert).

linz-Nord: spallerhofschule: stiege.

linz: brückenkopfgebäude: türverkleidung, bodenplatten, stiegenstufen.
 landhaus: teile des großen renaissanceportales
 bürgergasse 11: portal bürohaus hambauer (feingespitzt)
 Goetheschule südtirolerstraße: schrifttafel
 unfallkrankenhaus: plattenverkleidung
 handelskammer

losenstein [anmerkung: Großraming]: uferbauten und straßenbrücke über   
 den ausgang des pechgrabens.

losenstein-leiten schloss: säulen.

Neuhofen an der Krems: pfarrkirche Nordseite außen: Grabstein tobias   
 rosenkranz † 1648.

st. Florian: stift.

salzburg: Fordhof rainerstraße 25: portalwände und halle.
 dreifaltigkeitsgasse: Geschäftsfassade „Farben stuböck“ (poliert).

Wien: rotenturmstraße restaurant linde.
 Verschiedene Geschäftsverkleidungen.
 Vi. Mariahilferstraße 69a: arabia espresso.

berlin: angeblich ab 1938 sehr viel für die reichskanzlei geliefert worden   
 (heute nicht mehr überprüfbar).
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die Mehrzahl der Gewinnungsstellen auf rohstoffe für den straßen- und We-
gebau liegt in mehr oder weniger aufgelockerten hauptdolomit-Vorkommen (85). 
die abbaue sind im bereich der Kalkalpen, mit ausnahme des Nationalparkge-
bietes, fast regelmäßig über das ganze blatt verteilt. Wasserbausteine werden, 
neben dem oben erwähnten steinbruch Grossauer, im steinbruch pechgraben in 
großem stil in buntem (rotem) Jurakalk (70) gewonnen. Früher wurden für loka-
len baubedarf auch Gesteine der opponitz-Formation (86), der Kössen-Formati-
on (83), der roßfeld-Formation (59) und der schrambach-Formation (62) sowie, 
in der Flyschzone, der Kotgraben-subformation (37) genutzt. 

6.1.2. lockergesteine
unter den nutzbaren lockergesteinsvorkommen sind insbesondere die hoch-

qualitativen Kiessande der Niederterrasse (13) entlang der enns zu erwähnen, 
die unterhalb reichraming in mehreren größeren abbauen abgebaut wurden. ak-
tive abbaue liegen nordöstlich und südlich dürnbach. bedarfsabbaue liegen in 
schwemmkegeln (4) mit einzugsgebiet im hauptdolomit, z.b. nördlich Jaidhaus 
im tal der Krummen steyrling, in verschiedenen hangschuttvorkommen (5) bzw. 
schuttkegeln, z.b. bei der ennser hütte und bei der hubertuskapelle südöstlich 
Kienberg. aus dem reichramingbach wird gelegentlich kurz oberhalb der Mün-
dung in die enns rezentes Geschiebe entnommen, das auch für bauzwecke ver-
wendet werden kann. die bestandsaufnahme der abbaue von lockergesteinen 
beruht auf unterlagen im lagerstättenarchiv („steinbruchkartei“) der Geologi-
schen bundesanstalt, die auf erhebungen zwischen 1980 und 2010 zurückgehen. 
Zu lehm- bzw. tongewinnung ist im bereich des Kartenblattes nichts bekannt. 

6.2. Erze
Mit ausnahme des bauxitbergbaues unterlaussa – des letzten erzbergbau-

es in oberösterreich (geschlossen 1964) – befinden sich im Gebiet des Karten-
blattes keinerlei weiteren erzvorkommen von überregionaler rohstoffwirtschaft-
licher bedeutung.

Eisen und stahlveredler

Kleinere Vorkommen von eisen- und Manganerzen unterschiedlicher Genese 
treten in verschiedenen stratigraphischen Niveaus auf. abbaue auf limonitische 
eisenerze sind im raum arzberg/reichraming (16. Jh.) und Wendbachgraben (17. 
Jh. bis 1. hälfte 19. Jh.) bekannt, die hier an Karsthorizonte des obersten Wet-
tersteinkalks gebunden sind. letzterer war wirtschaftlich der bedeutendste aller 
oberösterreichischen eisenerzbergbaue (frEH, 1949).

Wegen ihres hohen Fe-anteiles (13–35 %, in den bohnerzreichen partien bis 
zu 45 %) wurde die bauxitlagerstätte unterlaussa vor der Zeit der bauxitgewin-
nung mehrfach auch als eisenerzbergbau betrieben (gruBEr, 1998). Genetisch 
hängen diese eisenerzvorkommen mit den bauxit führenden Gosausedimenten 
zusammen. die bekanntesten abbaue (blahberg, sandl) liegen aber bereits auf 
dem benachbarten Kartenblatt ÖK 99. 

linsen bzw. reste von manganreichen eisenerzen sedimentärer herkunft sind 
auch in den Klauskalken des Mittleren Jura eingeschaltet, wo ausfällungen von 
eisen- und Manganoxyden auf einer korrodierten sedimentoberfläche (dachstein-
kalk) als ursache der anreicherung angenommen werden (WErnEck, 1980). Ver-
treter dieser art von Vorkommen ist der kurzzeitig betriebene Manganerzbergbau 
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auf der Glöcklalpe/rotgsol im bodinggraben bei Molln, der infolge der hohen 
transportkosten wirtschaftlich unrentabel blieb. die hauptabbauphase erfolgte 
zwischen 1859 und 1884, wobei die größte produktion an Manganerzen im Jahr 
1879 mit 93 t erreicht wurde (kösTlEr, 1993). abgebaut wurden im Wesentlichen 
pyrolusit, psilomelan, Manganit und „Wad“ (HuBEr & HuBEr, 1977).

häufig auftretende konkretionäre sideritbildungen in der steinkohle des pech-
grabens waren als rohstoffressource hingegen ohne bedeutung.

Blei

im oberen reichraminggraben gibt es unter der plöschalm östlich Grösten-
berg mehrere stollen, die wahrscheinlich im 18. Jh. auf eine bleiglanzvererzung 
im obersten Wettersteinkalk angesetzt waren (WErnEck, 1980).

Bauxit

die wirtschaftlich bedeutendste erzlagerstätte des Kartenblattes ist die bauxit-
lagerstätte in unterlaussa, der wichtigste bauxitabbau in den ostalpen. die bau-
xitlagerstätte ist wie alle anderen bauxitvorkommen der ostalpen an die basis der 
Gosauablagerungen geknüpft. die lagerstätte besteht aus mehreren linsenarti-
gen, achsial verformten Körpern, die diskordant auf voroberkretazischen kalkal-
pinen schichtfolgen auflagern. randlich sind diese bauxitkörper mit Konglome-
raten verzahnt und werden im hangenden von Kohlenschmitzen und -schiefern 
der überlagernden Gosaubasis begrenzt (ruTTnEr, 1970).

bei den in unterlaussa auftretenden bauxiten handelt es sich um einige Meter 
mächtige allochthone Karstbauxite, die durch umlagerungen lateritisierter Klas-
tika aus einem höher gelegenen einzugsgebiet sowie durch chemische ausfäl-
lung in schwach alkalischem Milieu entstanden sind (ruTTnEr, 1970). hauptmi-
nerale sind vor allem böhmit, hämatit, Goethit und Kaolinit. im revier Gräsern 
sind höhere urangehalte bemerkenswert, die hier auf sekundäre uranminerale, 
wie tujamunit, Metatujamunit und Metazeunerit zurückzuführen sind (BraunEr & 
gröglEr, 1957). Für hochwertige bauxiterze sind die Gehalte an al2o3 zu niedrig 
(40 bis 60 % freies al2o3 ) und die eisen- und Kieselsäuregehalte meist zu hoch. 

Mit den ersten schurfarbeiten im raum unterlaussa (prefingkogel) wurde 1919 
durch die Firma stern & hafferl begonnen. erste abbaudaten liegen aus dem Jahr 
1920 (262 t) vor (kösTlEr, 1994). 1923 bzw. 1930 wurden erste Grubenfelder im 
bereich des präfingkogels und am blahberger hochkogel (ÖK 99) bzw. im bereich 
der schwarzaklause und am sonnberg verliehen (kösTlEr, 1994). der abbau blieb 
aber mit ausnahme des Jahres 1923 bis zum beginn des 2. Weltkrieges gefris-
tet. Von 1940/41 bis zum Kriegsende bestand ein bescheidener bergbau der Ver-
einigten aluminiumwerke aG (berlin) in den revieren präfing, Gräser, sonnberg 
und schwarza. 1946 ging der bergbau (bauxit, Kohle) schließlich in österreichi-
schen staatsbesitz über. Von 1946 bis zur schließung 1964 wurden in den re-
vieren Gräser, präfing, sonnberg und schwarza insgesamt rund 258.000 t bau-
xit gewonnen, wobei 1960 mit rund 26.000 t die höchste Jahresförderung erzielt 
wurde. der verkaufsfähige bauxit ging – abhängig vom sio2-Gehalt – je zur hälfte 
in die heimische eisenhütten-, Zement- bzw. schleifmittelindustrie sowie zwecks 
tonerdeerzeugung ins bayerische schwandorf (kösTlEr, 1994). 

die schwierigen abbauverhältnisse, der relativ hohe Kieselsäuregehalt des bau-
xits und zunehmende absatzschwierigkeiten waren die hauptgründe für die end-
gültige schließung des bergbaues unterlaussa im Jahr 1964.
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6.3. Energierohstoffe
im bereich des Kartenblattes ÖK 69 befinden sich mehrere kleinere Kohlen-

vorkommen, die zeitweilig auch abgebaut wurden. Wegen ihres hohen heizwer-
tes und der guten Verkokungseigenschaften waren diese Kohlen für die lokale ei-
senverarbeitende industrie von besonderer bedeutung. bei den Kohlen handelt 
es sich durchwegs um mesozoische Kohlen, die unterschiedlichen geologischen 
Formationen angehören.

gresten-Formation

die meist geringmächtigen und häufig stark gestörten Flöze treten im unteren 
abschnitt der Gresten-Formation (33) auf. im pechgraben bilden sandige schie-
fer das liegende und schiefertone das hangende der (einschließlich Kohletonla-
gen) bis zu einem Meter mächtigen, stets aschereichen Kohlen (sacHsEnHofEr, 
1987). als Zwischenmittel treten im pechgraben auch Kalke mit mariner Fauna 
auf. die Flöze sind häufig durch taublagen lateral stark aufgespalten. 40 % der 
Kohlensubstanz besteht aus liptiniten (sacHsEnHofEr, 1987). sphärosiderite sind 
häufige begleiter in den Flözen. hinsichtlich inkohlung liegt im pechgraben eine 
Flammkohle vor. als bildungsraum der liptinitreichen (bituminösen) Kohlen wird 
ein stagnierendes, sauerstoffarmes Gewässer angenommen.

der bergbau im pechgraben wurde zwischen 1830 und 1882 unter wechseln-
den besitzverhältnissen betrieben (WErnEck, 1980). produktionsdaten liegen je-
doch nur aus dem Zeitraum 1841 bis 1877 vor.

lunz-Formation

die lunz-Formation (87) enthält im hangenden schieferton-Komplex an zahl-
reichen stellen Kohlenflöze mit hochwertiger steinkohle, die im bereich des Kar-
tenblattes aber nur geringe Mächtigkeiten erreichen. die Kohle ist vitrinitreich, der 
durchschnittliche liptinitgehalt beträgt 5 % (sacHsEnHofEr, 1987). Neben ton ist 
vor allem siderit ein typischer aschebildner. der inkohlungsgrad der lunzer Kohle 
nimmt von osten gegen Westen deutlich ab. die lunzer Kohlen des Kartenblat-
tes entsprechen im Wesentlichen Glanzbraunkohlen. 

Kleinere schurfbaue auf lunzer Kohle bestanden in raum reichraming (Mit-
te 19. Jh., 1922) und im sulzbach- bzw. schneeberggraben (Mitte des 19. Jh.).

7. Kohlenwasserstoffe 
(WEssEly, g.)

7.1. tiefbohrungen der omV ag 
(angaben in bohrmetern)

Kürnberg 1 (sh. 516,7 m)
Koordinaten (bMN):  rW: 542349, hW: 315422

- 2170 m Flyschzone
- 2364 m helvetikum
- 2953 m Molasse inklusive schuppenzone
- 2981 m Kristallin der böhmischen Masse

oberdambach 1 (sh. 495,6 m)
Koordinaten (bMN):  rW: 530550, hW: 316500

- 1997 m Flyschzone
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-  2698 m Molasse (- 2460 m puchkirchen-Fm., - 2670 m Kiscellium: 
„rupel“mergel, bändermergel, heller Mergelkalk, - 2678 m schönecker 
Fischschiefer, - 2698 m obereozän)

- 3010 m autochthone oberkreide (coniacium bis cenomanium)
- 3020 m Kristallin der böhmischen Masse

Molln 1a –d: (sh. 589,1 m)
Koordinaten (bMN): rW: 528809, hW: 296776

- 4665 m Kalkalpin
- 4710 m helvetikum
- 5271,6 m Molasse
- 5500 m autochthone oberkreide
- 5595 m autochthoner Jura
- 5618,5 m Kristallin der böhmischen Masse

 7.2. interpretation des subalpinen und alpinen tiefbaues
die bohrungen zeigten einmal mehr die große Überschiebungsweite der al-

pinen decken über ihr Vorland an, das sehr flach mit kristallinem Grundge-
birge, autochthonem Mesozoikum und Molasse unter die alpen abtaucht und 
hier nur durch relativ geringfügige abschiebungen gestört ist (abb. 41 und 
42). unter der großen Masse der Kalkalpen wurden die Klippenzonen stark 
verschliffen und selbst der Flysch wurde nicht nur überschoben, sondern zu 
einem großen teil einhergeschoben, wie sein Fehlen in Molln 1 nahelegt. in 
den Kalkalpen bestätigte sich der angenommene bau im mittleren Kalkalpen-
abschnitt mit der nachgosauischen eindrehung von Frankenfelser und lunzer 
decke in Form der Weyerer bögen und aufschiebung auf die gosaubedeck-
te reichraminger decke.

 

autochthones mesozoisches stockwerk

die unterlage des subalpinen baues bildet das Kristallin der böhmischen 
Masse. 

die bohrung Kürnberg 1 kommt noch auf dem randlichen südsporn der böh-
mischen Masse zu liegen und traf unter Molasse direkt Kristallin an. 

in der bohrung oberdambach 1 transgrediert darüber bereits außeralpine ober-
kreide. Jedoch nicht, wie angenommen, mit fluviogenen deltaischen schüttungs-
fächern wie im raum steyr, sondern mit einer marinen beckenfolge vom ceno-
manium bis ins coniacium, mit einer glaukonitischen sandsteinserie im turonium. 

in der bohrung Molln 1 wurde die oberkreide in ähnlicher mariner beckenfazi-
es mit einer für den Vorlanduntergrund typischen abfolge erschlossen: zuoberst 
mit einer tonig-mergeligen strecke, die Wirnzberger Megelformation, darunter 
einem sandsteinkomplex, der dem Neuhofener hauptsandstein entspricht, dar-
unter einer mergelig/sandig/glaukonitischen strecke, der piberbacher glaukoni-
tischen Formation. im liegenden folgt oberjura in kalkiger plattformentwicklung, 
unterlagert von karbonatisch-sandiger Fazies und schließlich sandiger deltafazi-
es des Mitteljura (abb. 43).

autochthone und verschürfte molasse 

der tiefere Molasseabschnitt fügt sich in die im oberösterreichischen Vorland 
geläufige entwicklung, mit sandigem basalem obereozän, gefolgt von typischen 



88

 

-800

-1000

-1400

-1800

-2000

-2200

-2
4
0
0

-2800

-3000

-3200

-2800

-4000

-5000

-5000

-4000

-3000

-2000

-2000-2000

-2400

-2800

-1000

-1200
-1400

-1600

-1200

-1800

2

1

s
s

s
s

s

s

s

s
s

s
s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

E RG  R DEB EN CRE KT E

R E I C H R A M I N G E R 

D E C K E

L U N Z E R

D E C K E

M O L A S S E Z O N E

F L Y S C H Z O N E

ÖK69

K

K

K

K

K

K

K

Ste 2

Beh 1

MOLLN 1

GR 1
Ste 1

KÜRNBERG 1

Sei 1

850m

1069m

2142m

SI 1

OBERDAMBACH 1
AS 1

4076m

1040m

1480m

2130m

845m

2436m

885m

UNTERLAUSSA 1

Steyr

310m

1963m
Hoher Nock

Windischgarsten

Ternberg
341m

Weyer
 399m

 Markt

GROSSRAMING

S
t e

y r

E
n

n
s

E
n

n
s

Niede rös te r r e i ch

Obe rös te r r e i ch

NÖ
4 km

Autochthone Oberkreide, 
Deltafächer

Authochthone Oberkreide, marin

Kristallin der Böhmischen Masse Markierung der obertägigen
alpinen Deckengrenzen und Störungen

Verwerfungen an der Molassebasis

Tiefenlinien 1000m / 200m 
der Molassebasis

Tiefbohrung bei -1040m AN
Molassebasis erreicht

Lage der Profile

GR 1
1040m

s

s

2

abb. 41.  
ausschnitt aus der Karte des Molasseuntergrunds (kröll et al., 2001b) mit der lage der 
profilschnitte 1 (s. abb. 42) und 2 (s. abb. 44).

oligozänen schichtgliedern, z.b. lithothamnienkalk, schönecker Fischschiefer, 
bändermergel, heller Mergelkalk, tonmergelstufe und puchkirchen-Formation. in 
Kürnberg 1 liegt die tonmergelstufe direkt auf Kristallin.
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alpines stockwerk

Kürnberg 1 und oberdambach 1 
durchbohrten an die 2 km mächti-
gen Flysch, während die bohrung 
Molln 1 überhaupt keinen Flysch an-
traf. Verschliffenes helvetikum liegt in 
oberdambach 1 und Kürnberg 1 vor, in 
Molln scheint sich mit Fragmenten von 
Klippenjura und diabasen auch eine 
südlichere Klippenzone anzudeuten.

die Kalkalpen wurden in der boh-
rung Molln 1 durchbohrt, unterlaussa 1 
verblieb im Kalkalpin. 

die schichtfolge in Molln 1 gehört 
der reichraminger decke an. es wur-
den verschuppt hauptdolomit, lunz-
Formation, Wettersteinkalk und -dolo-
mit sowie Gutensteiner/steinalmkalk 
durchbohrt. 

in unterlaussa 1 konnte, wie vor-
hergesehen, der westvergente bau 
der Weyerer Querstruktur nachgewie-
sen werden (abb. 44): über Karnium 
mit anhydrit führender opponitz-For-
mation der reichraminger decke liegt 
transgressiv Gosau des turoniums bis 
santoniums, darüber turbiditabfolgen 
des campanium/Maastrichtiums. ein 
schubspan von Frankenfelser decke 
enthält hauptdolomit und Jura, dar-
über ist lunzer decke geschoben mit 
einer abfolge von reichenhall/Gu-
tenstein-Formation, reiflinger/part-
nachkalk, Wettersteinkalk und -dolo-
mit, lunz- und opponitz-Formation, 
hauptdolomit, rhät, Jura und Neokom 
im obersten teil verschuppt.

7.3. Öl- und gasnachweise
durch die bohrung Molln 1 wur-

de erstmals im Kalkalpenkörper der 
Nordalpen außerhalb des Wiener be-
ckens erdgas in erheblicher, im Fal-
le günstigerer infrastruktur vermutlich 
auch ökonomischer Menge getestet. 
die Gaszone liegt in 3235 m bis min-
destens 3520 m tiefe in steilstehen-
dem, grobklüftigem Mitteltriaskalk 
(anisium vom plattformtyp) und wird 
überlagert von mächtiger lunz-Forma-a

b
b
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abb. 43.  
die schichtfolge des autochthonen 
stockwerks  in der bohrung Molln (nach 
WEssEly & ziMMEr, 1993).
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tion. casingtests aus den 2 ausgewählten perforationsstrecken 3298,8 m – 3316 
m und 3458,5 – 3469 m erbrachten Gasraten um die 80.000 bis 100.000 Nm3/tag 
bei Normaldrücken bei leichtem druckabfall. es handelt sich um Methan mit ge-
ringem Gehalt an co2 (0,12 %) und h2s (0,11 %). insgesamt wurden 621.150 Nm3 
Gas und 133,4 m3 ligroin gefördert (WEssEly, 1991 und 1993b). als Muttergestein 
ist die lunz-Formation in erwägung zu ziehen.

Ölanzeichen in bemerkenswertem ausmaß wurden in den oligozäntonen über 
dem Kristallin in Kürnberg 1 festgestellt. dies mag als hinweis gelten, dass bei 
entsprechendem speichergestein und Fallenbedingungen dieser raum auch wei-
terhin als erdölprospektiv anzusehen ist.

die testinformationen mit salzwasserzuflüssen aus verschiedenen strecken 
des subalpin und Kalkalpin in den angeführten bohrungen fügen sich in die er-
fahrung, dass im subalpin die klastischen speichergesteine mit der tiefe poro-
sität verlieren und dass es die herausforderung sein wird, im Kalkalpin mit sei-
nem günstigen Kluftporenraum die geeigneten Fallenbedingungen zu erkunden. 
im Fall unterlaussa 1 wurden als caprock beispielsweise dichte Gesteine der Go-
sau über einer hochlage der reichraminger decke angetroffen, die allerdings an 
ihrem top dicht war. eine derartige struktursituation enthält ja im Wiener becken 
das größte untergrundgasfeld schönkirchen Übertief.

8. Hydrogeologie
(scHuBErT, G.)

8.1. Bemerkungen zur Datenlage

das Kartenblatt 69 Großraming befindet sich in einer Gegend, die schon seit 
langem für die Wasserkraftplanung von besonderem interesse war und in der da-
her bereits seit Jahrzehnten auch hydrogeologische untersuchungen durchge-
führt wurden. BEurlE (1951) berichtet beispielsweise, dass bereits in den zwan-
ziger Jahren der plan bestand, in der innerbreitenau (diese liegt am westlichen 
Kartenrand, rechtsufrig der Krummen steyrling) einen speicher zu errichten.  WEigl 
(1952) gibt einen Überblick zu zahlreichen Wasserkraftprojekten an der enns, die 
zum teil auch das gegenständliche Kartenblatt betreffen. Neben dem speicher in 
der innerbreitenau war zu dieser Zeit auch eine sperre im tal des Großen bachs 
im reichraminger hintergebirge sowie Wasserzuführungen (vorwiegend in stol-
len) aus der enns bei selztal und aus dem Gesäuse in planung. BauMgarTnEr et 
al. (1991) enthält ein umfangreiches literaturverzeichnis betreffend das einzugs-
gebiet der Krummen steyrling, wobei untersuchungen bezüglich des in den 60er 
und 70er Jahren geplanten pumpspeicherkraftwerks Molln aus dem archiv der 
ennskraftwerke aG einen schwerpunkt bilden. Zur Zeit betreibt die ennstalkraft-
werke aG in rosenau, ternberg, losenstein und Großraming Wasserkraftanlagen 
an der enns (postzahl 415/1254, 415/1321, 415/1569, 415/1449).

in jüngerer Zeit wurden auf dem Kartenblatt auch mehrere Forschungsarbeiten 
durchgeführt, die den umweltschutz bzw. die sicherung von Wasserreserven zum 
Ziel hatten. HasEkE (1991a, 1991b und 1995a) nahm im sengsengebirge und im 
reichraminger hintergebirge Quellen und die Geomorphologie auf. darauf auf-
bauend führte HasEkE (1995b, 1997, 2000 und 2004) mehrere Markierungsversu-
che durch, die auch das Kartenblatt betreffen. BEniscHkE & zoJEr (1995) enthält 
eine detailliert dokumentierte Quellaufnahme zum einzugsgebiet der Krummen 
steyrling nördlich der linie rotgsol – Nesselkogel – rotwagmauer. PflEiDErEr 
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et al. (1997 und 1998) führten im oberösterreichischen anteil an den Nördlichen 
Kalkalpen östlich der enns eine Quellaufnahme sowie hydrochemische und iso-
topenhydrologische untersuchungen durch.

die im literaturverzeichnis zitierten unveröffentlichten berichte sind – mit aus-
nahme der unterlagen zu den siedlungswasserwirtschaftlichen erhebungen der 
80er Jahre – im archiv der Geologischen bundesanstalt einsehbar. letztere stam-
men aus dem archiv des Wasserwirtschaftskatasters des lebensministeriums. 
Jene informationen, die mit einer Wasserbuch-postzahl versehen sind, stammen 
aus dem Fachinformationssystem Wasser & Geologie des amtes der oberöster-
reichischen landesregierung (http://doris.ooe.gv.at/fachinfo/wasser/), wobei die 
abfrage am 25. und 26. Jänner 2011 durchgeführt wurde.

8.2. unterirdische abflussverhältnisse
der Großteil des ÖK-blattes 69 Großraming wird von decken der Nördlichen 

Kalkalpen eingenommen, wobei das bajuvarikum mit seiner mächtigen hauptdo-
lomitplattform das dominierende element darstellt. Für den hauptdolomit ist im 
allgemeinen ein oberflächennaher abfluss typisch. in seinem Verbreitungsgebiet 
treten in der regel zahlreiche kleine Quellen auf, die in Gräben aus der schutt-
bedeckung oder oberflächennahen Klüften zusammensickern (HasEkE, 1091b: 
63; BErka et al., 2009: 25). Mitunter weist der hauptdolomit jedoch eine gewisse 
Verkarstung auf. ein beispiel dafür ist die dolinengasse östlich des langmooses 
(850 m nordöstlich des ochsenkogels; HasEkE, 1991b: 77 und 1995a, tb 5430-
100 ebenforstalm).

im hauptdolomit des bajuvarikums sind W-e-streichende, im e des Karten-
blattes, im bereich der Weyerer bögen, auch etwa N-s-streichende Mulden mit 
abwechslungsreichem kalkalpinem Gesteinsbestand (u.a. plattenkalk, allgäu-
Formation, bunte Jurakalke, oberjurakalke und klastische unterkreide) und anti-
formen mit anisischen bis karnischen sedimentgesteinen (vor allem reifling-For-
mation, Wettersteinkalk, lunz-Formation und opponitz-Formation) eingeschaltet. 
die Kalke dieser syn- und antiklinalen können stark verkarstet sein, wie beispiels-
weise das Maulaufloch westlich der rotwagmauer (höhle mit Karstquelle) und 
die westlich des rotgsols und nördlich des alpsteins gelegenen schwinden be-
legen (taf. 3). im Gegensatz dazu ist im Verbreitungsgebiet der wasserhemmen-
den klastischen sedimentgesteine der syn- und antiklinalen ein sehr oberflächen-
naher abfluss zu erwarten.

den größten zusammenhängenden Karstwasserleiter auf blatt 69 Großraming 
stellt die etwa ost-West-gerichtete Wettersteinkalkantiklinale des sengsen-
gebirges und Größtenberges dar, die bereits dem tirolischen deckensys-
tem angehört. HasEkE (1991a: 7-8) berichtet, dass das sengsengebirge zur 
 Gänze intensiv verkarstet ist und in seinen hochlagen eine extreme Wasser-
losigkeit auftritt.

auf blatt 69 Großraming wird dieser Karstwasserleiter von drei bächen durch-
schnitten: der Krummen steyrling, dem sitzenbach und dem haselbach. auffällig 
ist, dass die höher gelegene Krumme steyrling und der sitzenbach im bereich der 

abb. 44.  
profilschnitt von der bohrung Molln 1 zur bohrung unterlaussa (lage der profillinie s. 
abb. 41) (nach WEssEly & ziMMEr, 1993).
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Wettersteinkalkantiklinale Wasser verlieren, während im tief eingeschnittenen tal 
des haselbaches, im umfeld des tiefst gelegenen aufschlusspunktes des Wetter-
steinkalks, die ergiebige Quellgruppe der haselquellen austritt (taf. 3). die Krum-
me steyrling weist laut HasEkE (1991b: 29) im klammartigen durchbruch keine 
Wasserzutritte auf und versickert noch innerhalb der Wettersteinkalkantiklinale 
im alluvium der Krahlalmweitung (HasEkE, 1995a, tb 5330-103 rumplmayrreut). 
ob sickerwasser der Krummen steyrling auch in den darunterliegenden Wetter-
steinkalk gelangt, kann nur vermutet werden. der sitzenbach hingegen alimen-
tiert nach den angaben von HasEkE (1991b: 31) den verkarsteten Wetterstein de-
finitiv. er versickert in diesem auf höhe der hetzgräben (taf. 3).

die knapp außerhalb des Kartenblattes situierte rettenbachquelle im Westen 
und die haselquellen im osten bilden offensichtlich die Vorflut für die in den Wet-
tersteinkalk versickernden Wässer – auch jene des sitzenbaches und gegebe-
nenfalls jene der Krummen steyrling (taf. 3). die rettenbachquelle stellt mit einer 
mittleren schüttung von 1109 l/s und einer maximalen schüttung von 37720 l/s 
im beobachtungszeitraum 1991 bis 2007 (bMlFuW, 2009, Q51) die ergiebigste 
Vorflut des ostabschnitts der Wettersteinkalkantiklinale dar.

HasEkE (1991a: 77, 94) nimmt eine Karstwasserscheide innerhalb der stark ver-
karsteten Wettersteinkalkantiklinale des sengsengebirges an. er vermutet, dass 
„größere teile der hochlagen und der nordschauenden Kare“ auf dem gegen-
ständlichen Kartenblatt größere Quellen am blöttenbach und die am ausgang 
des Klausgrabens gelegene steyernquelle nähren. aufgrund des umstandes, 
dass der Wettersteinkalk – im unterschied zum nördlich anliegenden hauptdo-
lomit – stark zur Verkarstung neigt und nur im süden des sengsengebirges ent-
sprechend große Karstquellen auftreten (rettenbachquelle und teufelskirche i; 
bMlFuW, 2009, Q51 und Q52), ist ein stärkerer Karstwasserdurchbruch nach 
Norden aber unwahrscheinlich.

die größten Karstquellen des Kartenblattes sind die genannten haselquellen, 
die steyernquelle und die predigtstuhlquelle. die Quellgruppe der haselquellen 
gliedert sich nach HasEkE (1991b: 33) in drei abschnitte: der oberste und stärks-
te austritt „bricht breitflächig aus liegenden Fugen hervor, die mit der ‚hasel-
höhe‘ (Goldloch) bis auf begehbare ausmaße geweitet sind“. bei Niederwasser 
beträgt hier die schüttung 50–60 l/s. die beiden tiefer liegenden Quellstränge ha-
ben zusammen eine schüttung von etwa 20 l/s. die steyernquelle liegt südlich 
der Mündung des Klausgrabens in die Krumme steyrling. bei ihr ist die Mess-
stelle 39579 des hydrographischen dienstes eingerichtet. in bMlFuW (2009, 
Q54) wird für den beobachtungszeitraum 1998 bis 2007 eine minimale schüt-
tung von 0 l/s, eine mittlere schüttung von 251 l/s und eine maximale schüttung 
von 29420 l/s angegeben. die predigtstuhlquelle – sie hat mehrere teilaustritte 
– hat bei Niederwasser eine Gesamtschüttung von gut 150 l/s. bei hochwasser 
wird zusätzlich zu den beiden hauptaustritten (Klüfte im plattenkalk) u.a. auch 
eine begehbare siphonhöhle aktiv. der Gesamtabfluss kann dann 1000 l/s über-
steigen (HasEkE, 2004: 79–81).

HasEkE (1995b, 1997, 2000 und 2004) führte mehrere das Kartenblatt 69 Groß-
raming betreffende Markierungsversuche durch. eine auswahl der ergebnisse ist 
in taf. 3 sowie in tab. 4 wiedergegeben. auffällig sind hier vor allem die Nachwei-
se in der steyernquelle und den predigstuhlquellen. Zwischen den einspeisungs-
orten und den beiden Quellen tritt mächtiger hauptdolomit auf, der im Gegensatz 
zu den diversen Kalken kaum zur Verkarstung neigt –, und trotzdem waren hier 
rasche tracerdurchgänge zu verzeichnen.
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Markierungs-
versuch

Nr. in 
Abb.  1

Einspeisungsort Traceraustritt Distanz
Erst-
nach-
weis

Maximale 
Abstands-
geschwin-
digkeit

Mieseck 1995 1
Testfläche	II
(1135 m ü. a.)

predigtstuhl-
quelle Nord 
(Mie21; 445 m 
ü. a.)

3875 m 240 h 16,1 m/h*

sengsengeb. 
1997

2
Merkensteinbründl
(1615 m ü. a.)

rettenbach -
quelle (hrQ4; 
618 m ü. a.)

2300 m 209 11,0 m/h

Zöbelboden 
1999-2000

3
doline
(880 m ü. a.)

Quelle Nr. 
1613
(585 m ü. a.)

510 m 20 h 25,5 m/h

Zöbelboden 
1999-2000

4
intensivplot 1
(890 m ü. a.)

Quelle Nr. 594
(510 m ü. a.)

1140 m 16 h 71,3 m/h

Zöbelboden 
1999-2000

5
intensivplot 1
(890 m ü. a.)

Quelle Nr. 524
(470 m ü. a.)

995 m 22 h 45,2 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

6
Feichtaualm West
(1350 m ü. a.)

steyern quelle
(545 m ü. a.)

3675 m 113 h 31,7 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

7
Feichtaualm West
(1350 m ü. a.)

Nicklbach-
quelle
(915 m)

1890 m 161 h 11,4 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

8
Feichtaualm West
(1350 m ü. a.)

hilgerbach 
Quelle
(620 m ü. a.)

3535 m 116 h 29,8 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

9
Feichtaualm West
(1350 m ü. a.)

sulzgraben 
Quelle
(965 m)

3525 m 138 h 25,4 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

10
Feichtau ost-
Jaidhaustal
(1355 m ü. a.)

steyernquelle
(545 m ü. a.)

2860 m 120 h 22,8 m/h

Nationalpark 
Kalkalpen 
2004

11
ebenforstalm
(1040 m ü. a.)

predigtstuhl 
Quellen
(445 m ü. a.)

3895 m 290 h 13,3 m/h

im Norden des Kartenblattes 69 Großraming bildet die rhenodanubische 
Flyschzone einen 4 km bis 8 km breiten streifen. in diesem sind lokal kleinere 
Vorkommen von ultrahelvetikum eingeschuppt, nur im raum nördlich Großra-
ming tritt ein ausgedehnteres Vorkommen von ultrahelvetikum unter dem Flysch 
hervor. da im Verbreitungsgebiet dieser tektonischen einheiten vorwiegend klas-
tische sedimente auftreten, ist hier ein überwiegend oberflächennaher abfluss 
zu erwarten.

tab. 4.  
ausgewählte ergebnisse der Markierungsversuche HasEkE (1995b, 1997, 2000 und 2004); 
es sei darauf hingewiesen, dass bei Markierungsversuchen im Karst abstandsgeschwin-
digkeiten stark von der gegebenen Niederschlagssituation abhängig sind.  
 

* die maximale abstandsgeschwindigkeit zwischen testfläche ii und predigtstuhlquelle 
Nord wurde nachträglich ermittelt.
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8.3.  Wasserversorgung
die siedlungswasserwirtschaftlichen erhebungen der 70er und 80er Jahre 

(büro loHBErgEr, 1981 und büro kErnsTock, 1981) zeigen auf, dass auf dem 
Kartenblatt 69 Großraming größere zentrale Wasserversorgungen nur entlang 
des enns tals vorhanden sind. diese beziehen ihr Wasser vorwiegend aus brun-
nen in den terrassen und alluvionen entlang der enns. Wasserversorger mit grö-
ßeren entnahmemengen sind der Wasserverband Gruppenwasserversorgung 
Mittleres enns tal (postzahl 415/370, brunnen Meißenedt mit 10 l/s und brunnen 
Kleintessen mit 4 l/s maximale entnahmemenge; letzterer liegt 0,6 km NNW der 
bahnhaltestelle trattenbach), die Marktgemeinde ternberg (postzahl 415/1527, 
sparrbrunnen, 350 m3/d maximale entnahmemenge), die Gemeinde reichraming 
(postzahl 415/1513, brunnen schneeberg, 2,5 km sW reichraming, brunnen 
schallau, 0,8 km sW reichraming und Zentrum-Quellen in reichraming; für die 
beiden brunnen beträgt die gemeinsame maximale entnahmemenge 8,05 l/s, für 
die brunnen und Quellen zusammen 11 l/s), die Gemeinde losenstein (postzahl 
415/486, bichelbauer Quelle, 1,5 km sW losenstein, maximale entnahmemenge 
6 l/s) und die Gemeinde Großraming (postzahl 415/2332, brunnen bzw. Quellen 
im restental mit einer maximalen entnahmemenge von 7 l/s und im pechgraben 
mit einer entnahmemenge von 73 m3/d). die wohl größte Grundwasserentnahme 
des Kartenblattes ist jene der Firma eisvogel hubert bernegger Gmbh (postzahl 
409/3076). aus den auf dem talboden der Krummen steyrling, 0,5 km WNW des 
Forsthauses Jaidhaus gelegenen drei brunnen dürfen bis zu 35 l/s, 65 l/s bzw. 
8,2 l/s Grundwasser gefördert werden.

9. Höhlen 
(Pavuza, r.)

das Kartenblatt 69 wird in höhlenkundlicher hinsicht vom landesverein für höh-
lenkunde in oberösterreich (Katasterführung) zusammen mit dem höhlenverein 
sierning sowie vom Verein für höhlenkunde in Wien und Niederösterreich (nord-
östlicher Kartenteil) betreut.

Mit stand Juni 2010 waren auf dem blattbereich knapp über 100 höhlen be-
kannt, fast die hälfte davon liegt im sW-teil des Kartenblattes im bereich des 
Nationalparks „Kalkalpen“. die höhlen liegen administrativ in 9 verschiedenen 
Katastergruppen des österreichischen höhlenverzeichnisses. in 4 weiteren auf 
dem Kartenblatt vertretenen Katastergruppen sind bis dato noch keine höhlen 
bekannt geworden.

die höhlen finden sich im voralpinen bereich, beginnend von der Flyschzone 
bis über den bewaldeten Grünkarst der Kalkvoralpen bis in den hochalpinen be-
reich des östlichen sengsengebirges. 

eine liste (tab. 5) der zehn längsten höhlen des Kartenblattes (stand Juni 
2010) gibt einen guten Überblick über das derzeitige höhlenkundliche potential.

die mit abstand bedeutendste und längste höhle des Kartenblattes ist die im 
östlichen sengsengebirge liegende Klarahöhle (Kat.Nr. 1651/xx), deren genaue 
lage aufgrund des Naturschutzbescheides der landesregierung nicht bekannt 
gegeben werden darf. dies hat auch zur Folge, dass diese derzeit an 13. stel-
le der längsten und tiefsten höhlen Österreichs liegende, großräumige höhle zur 
Zeit noch keine Katasternummer innerhalb der Gebirgsgruppe 1651 (sengsen-
gebirge) führt. sie ist unter anderem gekennzeichnet durch großräumige Gänge 
und riesige, zum teil auch außergewöhnliche tropfsteinbildungen und sedimente.
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in derselben höhlenreichen Katastergruppe liegt mit dem Kraterschacht (Kat.Nr. 
1651/24) auch eine bedeutende eishöhle, deren mächtige höhleneisvorkommen 
Gegenstand derzeit laufender wissenschaftlicher untersuchungen sind.

Östlich des sengsengebirges, in der Gruppe 1653 (Krestenberg) liegt der über 
400 m tiefe, teilweise wasserführende Krestenbergschacht (Kat.Nr. 1653/1), die 
nach den vorliegenden angaben derzeit tiefste und zweitlängste höhle des Kar-
tenblattes. in der rabenmäuerhöhle (Kat.Nr. 1653/8) ist eine jungpleistozäne höh-
lenbärenfundstelle wissenschaftlich bearbeitet worden (DöPPEs & raBEDEr, 1997). 

Ganz im süden hat das Kartenblatt einen kleinen anteil an der Guppe 1652 
(langfirst-Kampermauer). hier liegt die haselquellhöhle (= Goldloch), eine kleine 
Wasserhöhle. der kleine anteil des Kartenblattes am Katastergebiet 1654 (boden-
wies-Kühberg) im südosten weist keine höhlen auf.

im flächenmäßig größten Gebiet 1655 (almkogel-ennsberg) sind die geschütz-
ten und versperrten, sehr tropfsteinreichen objekte in den arzmäuern (tropf-
steinhöhle, Kat.Nr. 1655/6 sowie schichtfugenhöhle, Kat.Nr. 1655/7) zu nennen.

Westlich davon, im Gebiet 1656 (Fahrenberg) liegt die preissner höllucke (Kat.
Nr. 1656/3), eine 800 m lange, wasserführende höhle, noch etwas weiter im Wes-
ten ist im Gebiet 1665 (schreindlmauer – schneeberg – hoher dirn) vor allem 
das Nixloch (Kat.Nr. 1665/1), eine jungpleistozäne bärenhöhle zu erwähnen, die 
auch ältere, fossilfreie sedimente vermutlich weit höheren alters enthält (DöPPEs 
&  raBEDEr,1997). interessant sind auch die ehemaligen bergbaue im Wendbach 
(Kat.Nr. 1665/2), die natürliche hohlräume angeschnitten haben. das Maulaufloch, 
wenige Meter über der Krummen steyrling rund 1 km südlich der ehemaligen boh-
rung „Molln 1“ der oMV ist eine bei Niederwasser auf mehrere hundert Meter be-
fahrbare Wasserhöhle, die nach Niederschlägen jedoch bis zu 500 l/s schütten 
kann. der hier besonders gut sichtbare unterschied zwischen trockenzeiten und 
Niederschlagsperioden ist ein hinweis auf eine Wasserführung in großräumigen 
höhlenräumen auch hinter den befahrbaren Gangstrecken.

tab. 5.   
die 10 längsten höhlen auf Kartenblatt 69 Großraming.

Kat.Nr.
Vermessungs-
länge

Vertikal-
erstreckung

Klarahöhle 1651/xx 26017 302

Krestenbergschacht 1653/1 1789 412

Kohlenrutsche 1651/39 1438 k.A.

Preissner Höllucke 1656/3 805 139

Bullencanyon 1651/40 400 k.A.

Kraterschacht 1651/24 373 235

Maulaufloch 1665/9 361 k.A.

Schichtfugenhöhle in den Arzmäuern 1655/7 255 91

Tropfsteinhöhle in den Arzmäuern 1655/6 217 18

Imposiaschacht 1651/36 156 101
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im Gebiet 1664 (ramsauer Größtenberg-rotgsol) dominieren eher kleinere 
höhlen, darunter die steyernquelle (Kat.Nr. 1664/16), eine weitere eindrucksvolle 
höhlenquelle im Klausgraben.

im Norden des Kartenblattes finden sich in den Gruppen 1668 (schoberstein), 
1672 (Flyschgebiet zwischen enns und Krems) und 1872 (Gebiet zwischen ra-
mingbach und Ybbs), soweit sie das Kartenblatt betreffen, derzeit keine höhlen, 
auf dem kleinen anteil von 1829 (spindeleben-stubau) nur eine kleine schacht-
höhle.

hingegen sind aus der Gruppe 1871 (Gebiet zwischen enns und ramingbach) 
24 höhlen bekannt geworden, wobei die größten, die drei Kohlergrabenhöhlen 
(Kat.Nr. 1871/5 bis 7) in Flyschgesteinen liegen, wo höhlen außerordentlich sel-
ten sind. 

in Österreich sind derzeit nur knapp über 20 höhlen in der Flyschzone bekannt. 
die „Mittlere Kohlergrabenhöhle“ misst immerhin 72 m Ganglänge. die längs-
te höhle im  Flysch in Österreich ist allerdings das damberg-Windloch (Kat.Nr. 
1871/1), das jedoch rund 100 m nördlich des blattrandes bereits auf dem Karten-
blatt 51 steyr liegt und 92 m lang sowie 37 m tief ist.

10. geologische naturdenkmale 
(HofMann, th.)

auf der geologischen Karte sind die Naturdenkmale mit den Nummern 1 bis 8 
versehen, sie finden sich in der legende mit der bezeichnung „Geologisches Na-
turdenkmal“. diese stehen laut oberösterreichischem Naturschutzgesetz per be-
scheid unter gesetzlichem schutz. der Nachweis der Naturdenkmale erfolgt im 
s.g. „Naturdenkmalbuch“ mit einer fortlaufenden Nummer; konkret sind die Num-
mern oÖ-100, oÖ-283, oÖ-289, oÖ-333, oÖ-334, oÖ-335, oÖ-337 und oÖ-413 
zu nennen. das Naturdenkmalbuch ist sowohl bei der zuständigen bezirkshaupt-
mannschaft als auch beim amt der oÖ. landesregierung (abteilung: Naturschutz) 
in linz einsehbar. eine bundesweite darstellung geologischer Naturdenkmale er-
folgte durch HofMann (2000).

das bekannteste und auch bedeutendste Naturdenkmal des Kartenblattes 
ist das „leopold-BucH-denkmal“ (abb. 10 und 11) in der Gemeinde von Groß-
raming (oÖ-100; bescheid: 17. November 1977). seit dem 19. Jahrhundert sind 
diese Granitblöcke bei nationalen und internationalen tagungen Ziel von exkur-
sionen. die lage der blöcke verbunden mit der Frage der herkunft war über lan-
ge Zeit Grund für unterschiedliche geologische Meinungen (WiDDEr, 1986). die 
größte der Granitklippen trägt die inschrift: „Dem Andenken an Leopold von Buch 
geweiht, nach dem Beschluß am 20. September 1856 in der XXIII. Versammlung 
deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien unter Mitwirkung zahlreicher Freunde 
der Naturwissenschaften in Deutschland, Italien Belgien, Frankreich, England, ...“. 
die idee zu dieser Gedenkstätte stammt vom linzer Kustos am landesmuseum 
F. carl EHrlicH (1808–1886), dem die Fremdartigkeit der blöcke in dieser umge-
bung aufgefallen war, so beantragte er in der Versammlung der deutschen Natur-
forscher und Ärzte am 20. september 1856 diese Felsgruppe aus subventionsgel-
dern zu kaufen und mit einer inschrift den bekannten Mineralogen und Geologen 
leopold von BucH (1774–1853) zu würdigen. diesem antrag wurde einstimmig 
stattgegeben, damit konnte diese Granitblockgruppe vor der Zerstörung gerettet 
werden. dieses Naturdenkmal (Nr. 8) hat in der geologischen Karte eine eigene 
signatur [26]. das rote dreieck symbolisiert „Großkomponenten (z.b. Granit des 
l.-v.-BucH-denkmals) innerhalb der paläogenen buntmergelserie“. eine umfang-
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reiche darstellung mit historischem hintergrund dazu gibt WiDDEr (1986); siehe 
dazu auch rEiTEr (2006) bzw. HofMann (1999). absolute altersdatierungen (rb-
sr) dieses Granits, wie auch des tonalits von schaiten (Naturdenkmal in Nieder-
österreich), liegen von THöni (1991) vor. 

insgesamt fünf weitere Naturdenkmale befinden sich an der Überschiebungs-
stirn der Nördlichen Kalkalpen (bajuvarikum) auf die rhenodanubische Flysch-
zone. es handelt sich hier um morphologisch auffällige höhenrücken (s.g. Mau-
ern) der opponitz-Formation mit der signatur [86], die insbesondere „im Norden 
vorwiegend aus karnischen rauhwacken“ bestehen. 

die Gemeinde Garsten besitzt mit den „rebensteinermauern“ (oÖ-283; be-
scheid: 12. dezember 1984) ein Naturdenkmal. dieser morphologisch auffallende 
(ca. 1 km lang, bis zu 60 m hoch und bis zu 50 m breit) höhenzug liegt im Gebiet 
des Mühlgrabens, ca. 2 km nordwestlich von laussa (Nr. 2, bMN-Koordinaten: 
rW: 531400, hW: 314300). 

im Gemeindegebiet von laussa sind vier weitere Naturdenkmale. die „sau-
zähne in laussa“ (oÖ-333; bescheid: 9. dezember 1985) befinden sich ca. 2 km 
südöstlich von laussa (bMN-Koordinaten: rW: 535510, hW: 311770). sie er-
reichen höhen von 30 bis 35 m und werden als Klettergarten und aussichts-
punkt genutzt (Nr. 5). sie sind mit Föhren und Fichten bewachsen, ebenso fin-
den sich hier schneerosen (DunzEnDorfEr et al., 1980). die „thalsteinmauer 
in laussa“ (oÖ-334; bescheid: 9. dezember 1985) liegt ca. 2 km südlich von 
laussa (Nr. 6, bMN-Koordinaten: rW: 533440, hW: 311500). der „prücklerstein 
in laussa“ (oÖ-335; bescheid: 6. dezember 1985) liegt ca. 3 km südöstlich von 
laussa (Nr. 4, bMN-Koordinaten: rW: 536180, hW: 312020). die „langsteiner-
mauer in laussa“ (oÖ-337; bescheid: 10. Jänner 1986) liegt ca. 2 km nordwest-
lich von laussa (Nr. 3; bMN-Koordinaten: rW: 532500, hW: 314200). sie bildet 
eine Fortsetzung der „rebensteinermauern“ und ist nur von diesen durch einen 
ca. 200 m breiten Graben getrennt. 

Zwei weitere Naturdenkmale befinden sich im ennstal. beim „Fallerbach in 
ternberg“ (oÖ-413; bescheid: 18. september 1990) handelt es sich einen „Fluß-
abschnitt des Faller- bzw. sieberlbach[es] mit Wasserfall“ der bei Flusskilometer 
44.3. linksufrig in den stauraum des Kraftwerkes rosenau mündet (Nr. 1; bMN-
Koordinaten: rW: 526450, hW: 315500). der rund 20 m hohe Wasserfall wird 
durch konglomerierte Niederterrassenkiese des höheren Niveaus der Würmzeit 
verursacht; signatur [13].

der „pilsenfelsen in der Gemeinde ternberg“ (oÖ-289; bescheid: 21. Jänner 
1985) liegt über dem ufer der enns neben der straße ca. 3 km südöstlich von 
ternberg (Nr. 7; bMN-Koordinaten: rW: 528020, hW: 310440). dieser markante 
Felsen besteht aus „buntem Jurakalk“ (signatur [70]), seine unterschutzstellung 
wird seitens der behörde wie folgt begründet: „Der Felsen verleiht der Landschaft 
ein besonderes Gepräge.“

diese Naturdenkmale sind im sinne von look et al. (1996) als Geotope zu be-
zeichnen: „Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Er-
kenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des Lebens vermitteln. Sie umfassen 
Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien, sowie einzelne Natur-
schöpfungen und natürliche Landschaftsteile. Schutzwürdig sind diejenigen Geotope, 
die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit auszeichnen. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre, sowie für Natur- und 
Heimatkunde sind sie Dokumente von besonderem Wert. Sie können insbesondere 
dann, wenn sie gefährdet sind und vergleichbare Geotope zum Ausgleich nicht zur 
Verfügung stehen, eines rechtlichen Schutzes bedürfen“.
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11. Exkursionsvorschläge
(EggEr, H. & WagrEicH, M.)

11.1. Knappenweg Pechgraben – großraming

ausgangspunkt ist das Gasthaus „steigerwirt“ der Fam. schraml im pechgra-
ben, Gemeinde Großraming (ausstellungsraum mit Gesteinen der umgebung 
gegenüber Gasthof). die Wanderung dauert bis zu 4 stunden, schautafeln infor-
mieren über den ehemaligen Kohlenbergbau in der Gresten-Formation und die 
arbeits- und lebensverhältnisse der bergarbeiter im 19. Jahrhundert (abb. 45). 
entlang des Güterwegs am hang des höhenbergs ist eine schichtfolge der Gres-
tener Klippenzone aufgeschlossen (WiDDEr, 1988b), mit blassenstein-Formation 
(Mikritkalke bei straßenkehre im Kohlgraben), Konradsheimer Kalk (steinbruch 
und aufschlüsse an der straße mit Kalkbreccien), scheibbsbach-Formation (Kie-
selkalke mit sandigen lagen), geringmächtiger lampelsberg-Formation (grüne 
Kieselschiefer), Waidhofen-Formation (posidonienschichten: siltige Mergel mit 
sandsteinbänken) und sandsteinen der Gresten-Formation als rollstücke. beim 
rückweg ist die besichtigung des Granitblocks des leopold-von-BucH-denkmals 
ein höhepunkt dieser geologischen Wanderung. im Graben N des denkmals fin-
den sich aufschlüsse der buntmergelserie (graue Fleckenmergel der Mittelkrei-
de, rote Mergel des campanium–Maastrichtiums mit dünnen turbiditlagen, graue 
tonmergel des paleozäns bis eozäns).

www: http://www.kalkalpen.at/

abb. 45.   
Mundloch des Mittleren Klausrieglstollens am Knappenweg in pechgraben.
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11.2. rhenodanubische-gruppe im ahornleitengraben  
(Pechgraben, großraming)

im ahornleitengraben ist ein profil durch die röthenbach-subgruppe („Zement-
mergelserie“), die perneck-Formation und den unteren abschnitt der alt lengbach-
Formation, die hier ihr typprofil hat, mehr oder weniger gut aufgeschlossen. Vom 
BucH-denkmal ausgehend folgt man der landstraße zunächst nach Norden. Nach 
etwa 500 m nimmt man die rechte abzweigung, die hinein in den ahornleiten-
graben führt und zunächst ein stück dem Knappenweg (s.o.) folgt. etwa 2,5 km 
vom BucH-denkmal entfernt befinden sich die ersten aufschlüsse von nordfal-
lenden dünnbankigen turbiditen der piesenkopf-Formation. darüber folgen die 
Kalkgraben-Formation (z.b. bei den letzten häusern, bevor die Forststraße be-
ginnt), die hällritz-Formation, die perneck-Formation und schließlich die altleng-
bach-Formation. letztere setzt mit den dickbankigen sandsteinen der roßgra-
ben-subformation ein, die vor allem unterhalb der einmündung des roßgrabens 
gut aufgeschlossen sind. die roßgraben-subformation wird überlagert von kalk-
mergelreicher ahornleiten-subformation, die in etwa 700 m seehöhe von der von 
sandstein dominierten Kotgraben-subformation überlagert wird. der hin- und 
rückweg vom BucH-denkmal bis zur basis der Kotgraben-subformation dau-
ert etwa 2,5 stunden.  

11.3. gosau-gruppe und Branderfleck-Formation  
des Weißwassergebietes

Gut zugänglich ist die Gosauschichtfolge des Weißwassergebietes von süden 
her, von unterlaussa (ÖK 99 rottenmann). Mit dem pKW kann man von unterl-
aussa (sehenswertes bergbaumuseum im Knappenhaus) über die Mooshöhe bis 
zu einem parkplatz vor der einmündung des sonnbergbachs fahren (Kote 670). 
Von dort sind in einer mehrstündigen Wanderung zunächst entlang des Weißwas-
ser-baches aufschlüsse in der brunnbach-Formation (dickbankige turbiditsand-
steine) zu finden, gefolgt von Weißwasser-Formation (graue Mergel in bachanris-
sen im typusgebiet, dem bereich der abzweigung richtung saigerin, Kote 596 
und Jagdhütte richtung aschauer alm). der aufgelassenen Forststraße richtung 
schneckengraben und blabergalm folgend gelangt man ins liegende der unteren 
Gosau-subgruppe. unter der Weißwasser-Formation sind mehrmals rudistenkal-
ke im bereich des schneckengrabens aufgeschlossen, darunter folgen Fan-del-
ta-Konglomerate und sandsteine bis zu den graubraunen süßwasserkalken und 
roten bauxiten im Gebiet s prefingkogel (ruTTnEr & WolETz, 1956; fauPl, 1983). 
am rückweg kann auch die branderfleck-Formation besucht werden. ausgehend 
von der Forststraße zur Jodlbaueralm (809 m) gelangt man in den leerensack-
bach. aufschlüsse finden sich entlang der Forststraße von der pichlbaueralm bis 
zum leerensackriedel (siehe Karte fauPl & WagrEicH, 1992: abb. 2).
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Grau hinterlegt sind jene Zeitbegriffe, die in diesen erläuterungen und in der dazu-
gehörigen Geologischen Karte blatt 69 – Großraming Verwendung finden und somit 
den zeitlichen umfang der Gesteine und geologischen prozesse dieses Kartenblat-
tes widerspiegeln (zusammengestellt nach: graDsTEin et al., 2004;  PillEr et al., 
2004; giBBarD et al., 2010)
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?  Ende 
unbekannt

Rißzeitliche
Gletscher-
ausdehnung
?  Ende 
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Weitester 
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Fließrichtung
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Topographie: BEV – 2011, 
vervielfältigt mit Genehmigung 
des BEV – Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen 
in Wien, T2011/79455.

Reliefschummerung abgeleitet 
aus SRTM-90 Daten 
(Shuttle Radar Topography 
Mission USGS 2003).
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Quellen, mittlere Schüttung

Ausgewählte 
Ergebnisse 
der Tracerversuche 
von Haseke (1995b, 1997, 2000, 2004)

Quartär

Gosau-Gruppe

Unterkreide i. A.

Jura i. A. 

Rhät i. A. 

Plattenkalk

Hauptdolomit

Opponitz-Formation

Lunz-Formation

Wettersteinkalk

Störung

Deckengrenze

Schuppengrenze

5 - 50 l/s

50 - 500 l/s

>500 l/s

Bachschwinde

Einspeisungsort

Farbdurchgang, stark

Farbdurchgang, schwach

Nähere Angaben Tab.4

Lage des Schnittes

W-E-Schnitt durch die 
Wettersteinkalkantiklinale 
des Sengsengebirges 
mit den bedeutendsten 
Bachversickerungen und Karstquellen. 
Schnittlage siehe oben.

Die Krumme Steyrling versickert im 
Alluvium der Krahlalmweitung (Haseke 
1991b, S. 31 und 1995a, TB 5330-103 
Rumplmayrreut). Ob von der Krummen 
Steyrling Sickerwasser auch an den 
Wettersteinkalk abgegeben wird, ist nicht 
bekannt. Die Rettenbachquelle und die 
Haselquellen bilden offenbar die Vorflut 
für die im verkarsteten Wettersteinkalke 
versickernden Wässer.
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