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VORW O RT 

Kaum anderswo in den Ni:irdlichen Kalkalpen finden sich landschaft
liche Schi:inheit so sehr mit geologisch-tektonischer Einzigartigkeit 
verkni.ipft als im Wolfgangseegebiet. 

Die Geologische Karte des Wolfgangseegebietes 1 : 25.000 beinhaltet 
vor allem die Schafberggruppe, die Fuschl- und Wolfgangseetalung 
sowie einen Teil der ni:irdlichen Osterhorngruppe und der Gams
feldgruppe. Die touristischen Ballungspunkte dieses Gebietes lassen 
vermuten, daB die Karte und deren Erlauterungen nicht nur dem 
Fachgeologen, sondern auch dem geologisch interessierten Wanderer 
eine willkommene Unterlage, Hilfe und Anregung bieten. 

Beim Zuschnitt der Karte wurde darauf geachtet, daB in ihr die 
bedeutungsvolle, NW- SE-streichende W olfgangseesti:irung zur 
Ganze enthalten ist. Die ni:irdliche Blattgrenze wurde so gezogen, 
daB die Flyschzone und die von ihr gegen Si.iden buchtenformig 
in die K alkalpen eingreifenden Seen, der Mond- und der Attersee, 
noch ausreichend erfaBt werden. Der Westrand der Karte beri.ick
sichtigt den Schnitt des angrenzenden, von S. PREY zusammen
gestellten Blattes Salzburg 1 : SO.OOO. 

Die topographische Unterlage der Karte wurde durch die Nach
tragung einzelner neuer StraBen und Wege wenigstens teilweise 
evident gehalten und farbmaBig so auf die geologischen Aus
scheidungen abgestimmt, daB ein leichtes Orientieren mi:iglich ist. 

Die Erlauterungen zur Karte sind kurz gefaBt und weitgehend 
gegliedert. Die Stratigraphische Tabelle, die Tektonische Skizze 
(Tafel 1) und die Profiltafel (Tafel 2) erlauben einen raschen Ein
blick in die geologische Situation. Bei Behandlung der Schicht
glieder wird jeweils in einem SchluBabsatz der Versuch gemacht, 
einige Worte i.iber mi:igliche Absatzbedingungen auszusagen. In 
einem gesonderten Kapitel werden einige sehenswerte, leicht 
erreichbare Exkursionsziele vorgeschlagen. 

Zu Dank verpfl.ichtet bin ich der Direktion der Geologischen 
Bundesanstalt, den Herren Direktor H. KUPPER und Direktor 
A . RuTTNER, for die Auftragserteilung und Untersti.itzung, den 
Herren Dr. S. PREY und Dr. W. JANOSCHEK for ihre Kartierungs
beitrage in der Flyschzone, zwischen Unterach und Auhof (S . PREY) 
und im Kalkalpenbereich zwischen Kreuzstein und Burgau 
(W. ]ANOSCHEK), sowie for ihre Hilfe bei der Verfassung der 
betreffenden Kapitel. Dankbar bin ich auch for die Oberlassung 
der unter Herrn Prof. E . CLAR durchgefohrten Vorarbeit von Herrn 
Dr. W. FRISCH am Faistenauer Schafberg. 
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Danken mochte ich den Herren Dr. BANNER (Swansea), Dr .Ch. 
DOWNIE (Sheffield), Dr. H . C. ]ENKYNS (Oxford), Dr. A. FENNINGER 
und Dr. G. L. HOLZER for die Klarung einzelner mikrofazieller und 
palaontologischer Fragen, Herrn Prof. D . AGER (Swansea) for 
Brachiopodenbestimmungen, den Herren Dr. W. FucHs, Dr. R. 0BER
HAUSER und Dr. H. STRADNER for die Bestimmung fast aller und 
vielfach bedeutsamer Mikrofossilien, den Herren Dr. L. KRYSTYN, 
Prof. R. SIEBER und Prof. H. ZAPFE for viele Megafossilbestimmun
gen, Frau Dr. G. WoLETZ for einige Schwermineralanalysen und 
schlieBlich auch der Zeichenabteilung, Herrn 0. BINDER, Herrn 
]. KERSCHHOFER, Frau I. ZACK, und dem Eich- und Vermessungs
amt, Herrn ErnL, for ihre Bemi.ihungen bei der Ausgestaltung der 
Karte. 

Fi.ir Hilfeleistungen verschiedener Art sage ich Dank dem Herrn 
Landeshauptmann DDr. H. LECHNER, den Herren Dr. K. BREITEN
EDER und Dr. C. CzERNIN-CHUDENITZ im Arnt der Salzburger 
Landesregierung, den Vertretern der im Kartenbereich gelegenen 
Gemeindeamter, Forstamter und Alpenvereinssektionen sowie den 
Herren Dr. BRANDECKER, Mag. K . BREUER, Prof. W. DEL-NEGRO, 
Prof. G. FRASL, Dr. M. FREIMOSER, Dr. T. GATTINGER, G. HbnL
MOSER, \YI. ]IROKOWSKI, Dr. R. 0EDL, Dr. M . E. SCHMID, 
Dr. R. VoGELTANZ und L. ZILLER. Dern Bundesinstitut for Ge
wasserforschung und Fischereiwirtschaft, Scharfling, verdanke ich 
die Oberlassung unveroffentlichter Untersuchungsergebnisse und 
Herrn Dr. S. PREY bin ich dankbar for die Durchsicht des Manu
skriptes. 

B. Pli:ichinger 

Anschrifc des Verfassers: Chefgeologe Dr. Benno Pliichinger, Geo
logische Bundesansralr, 1030 Wien, Rasumofskygassc 23 
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Formung der Landschaft (Obersicht) 

Die Form der Landschaft ist eng mit dem geologischen Aufbau 
verbunden. Am deutlichsten kommt dies in der Gegeni.iberstellung 
der sanften, relativ niederen Formen im Flyschbereich mit dem 
ausgepragten Relief der kalkalpinen Mittelgebirgslandschaft im 
Schafberg- und Osterhorn-Tirolikum oder dem hochalpinen Relief 
der Gamsfeldmasse zum Ausdruck. Sowohl die Mannigfaltigkeit 
der Gesteine mit ihrer unterschiedlichen Verwitterbarkeit und Aus
raumbarkeit als auch die Art ihrer Lagerung sind for die Vielfalt 
der Formen verantwortlich. Ein schneller Wechsel im Gesteins
verband, Storungen und unruhige Schichtstellung haben eine 
starke Gliederung der Landschaft zufolge, ein anhaltend gleicher 
Gesteinsverband und eine Bache, ungestorte Schichtstellung begi.in
stigen hingegen die Bildung einer wenig gegliederten Landschaft 
mit Terrassen und Einebnungen. 

Dieser selektiven Formgebung ist jene i.iberzuordnen, die bei der 
rhythmischen Heraushebung unseres Kalkalpengebietes entstanden 
ist. Man kann sagen, daB der selektiven Formgebung die ,,Klein
arbeit" zukommt, dem Hebungsrhythmus mit seinen Einebnungs
vorgangen hingegen die Anlage des groBen Rahmens zuzuschreiben 
ist (W. DEL-NEGRO, 1950, S. 285). Auch im kalkalpinen Bereich 
unserer Karte sind Anzeichen alterer, jungtertiarer Einebnungs
(Abtragungs-)Flachen erhalten geblieben. So ist zum Beispiel im 
Blick vom Zwi:ilferhorn gegen Si.idosten in den triadischen Massen 
des Dachstein- und Gamsfeldmassivs die sanft nordfallende Land
oberfl.ache einer jung zerteilten Altlandschaft zu erkennen (Abb. 1) . 
Die Plateaufl.ache, i.iber die einzelne Kuppen hinausragen, entspricht 
einer ,,Raxlandscha~t" im Sinne N. LICHTENECKERS (1924, S. 790). 
Andeutungen alter Talbi:iden sind auch am St. Wolfganger Schaf
berg und in der Osterhorngruppe zu finden. Sie wurden von Kuppen, 
wie der heutigen Gipfelregion des St. Wolfganger Schafberges, des 
Vormauersteines, des Zwi:ilferhornes und des Sparber, i.iberragt 
(F. MACHATSCHEK, 1922, w. LEISCHNER, 1961, S. 178). 

Besondere Bedeutung bei der Oberfl.achengestaltung kommt dem 
Karstphanomen zu (H. TRIMMEL, 1967). Die zur Zeit der alttertiaren 
Faltungs- und Oberschiebungsphasen fast ausschlieBlich oberirdisch 
erfolgte Entwasserung i.iber ein sanft aus dem Meer ragendes Kalk
alpenrelief wurde nach den jungtertiaren Hebungsphasen zum Teil 
von einer unterirdisbhen Entwasserung in Hi:ihlenraumen abgeli:ist. 
Lediglich die gri:iBeren, von den Zentralalpen kommenden Fli.isse, 
wie die Salzach, hatten die Kraft, das Ausma13 der Hebung <lurch 
eine verstarkte Tiefenerosion zu kompensieren (H. TRIMMEL, 
1967, s. 78) . 
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Fast lotrecht ist die Nordwand des 1783 m Hohe erreichenden 
Gipfelzuges des St. Wolfganger Schafberges; sie besteht vorwiegend 
aus massigen Rhat-Liaskalken. Nordlich davon, im Bereich der 
Eisenauer Alm, zeigt sich in den weicheren, tonreichen Raibler 
Schichten eine ausgepragte Verebnung, ehe die mitteltriadischen 
Sockelgesteine am Kalkalpenrand, der Wettersteinkalk und -dolomit 
vor allem, wieder einen beachtlichen Steilabfall bilden. Sie markieren 
am Schafberg-NordfuB, am Schober und an der Drachenwand die 
Oberschiebungsfront des Tirolikums. 

Siidlich der Schafberg-Gipfelzone kommt der Faltenwurf des 
Schafberg-Tirolikums morphologisch teilweise gut zum Ausdruck. 
Die Muldenfi.illung aus Liasfl.eckenmergel und Spongienkalk bildet 
ein sanftes Almengelande. Im Gegensatz dazu baut der ebenso zur 
Muldenfiillung zahlende Plassenkalk, ahnlich den massigen Rhat
Liaskalken der Muldenfl.anken, klotzige Felspartien auf. 

Westlich der Linie St. Gilgen-Scharfling biegen die NW-streichen
den Falten des Schafberges in die Nordrichtung um. Das zeigt 
auch der Verlauf der glazial mugelig geschliffenen, kahlen Plassen
kalkmassen des Plomberg-, Hiitten- und Obenauersteines. 

Das breite Ischl-Wolfgangsee-Trogtal ist an eine vorgosauische 
Sc[\wachezone gebunden. Sie ermoglichte nach dem Mitteleozan 
die Anlage der bedeutenden, durch die Aufschiirfung tieferer 
tektonischer Einheiten ausgezeichneten, NW-SE-streichenden Wolf
gangseestorung. Die Lockerablagerungen der Gosau- und der 
Fensterserien gewahrleisteten die vor allem eiszeitlich erfolgte 
Ausraumung des Tales. 

Ebenso unterstiitzt durch die leichte Erodierbarkeit der Gosau
sedimente wurde die Tiefenlinie des Strobler WeiBenbachtales 
geschaffen, welche dem Westrand der iiberschobenen Gamsfeldmasse 
folgt. Klar herausmodelliert ist auch der durch den Siidostausstrich 
der Wolfgangseestorung vorgezeichnete Einschnitt der Nestler
scharte zwischen Bleckwand und Sparber. Der markante, von 
massigen Rhat-Liaskalken gekronte, hornformige Sparber (Sparber
horn) verdankt seine isolierte Stellung seiner Lage zwischen der 
Wolfgangseestorung und der Oberschiebung der Gamsfeldmasse 
sowie seiner Schuppennatur. 

Von entscheidender Bedeutung fiir die heutige Formenmannigfaltig
keit des Gebietes und damit auch letzten Endes fiir die Gestaltung 
der Kulturlandschaft sind die Erosion der voreiszeitlichen Fliisse, 
die eiszeitliche und die nacheiszeitliche Erosion und Akkumulation. 
So schuf die Vergletscherung des Gebietes wahrend der Eiszeit 
nicht nur eine Vertiefung und Verbreiterung der Taler, sie brachte 
auch die V oraussetzung zur Bildung unserer herrlichen Seen. Ihre 
Wasser haben die Aufgabe, die durch die eiszeitliche Erosion, ge
schaffenen Gefallsunterschiede wieder auszugleichen. Auch die Delta
bildungen, wie etwa das Zinkenbach- und das D ittlbachdelta, 
folgen diesem Ziel. 
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Bei Ischl breitete sich der aus dem oberen Trauntal kommende 
Gletscher facherformig aus . Die Wannen des Atter- und Mondsees 
wurden durch ostlich und nordlich des Schafberges vorbeiziehende 
Arme des Traungletschers ausgehobelt, die Wanne des Wolfgang
sees durch den siidlich des Schafberges westwarts ziehenden Wolf
gangseearm des Traungletschers. Die Bahnen der Eisstrome folgten 
den leicht ausraumbaren Flysch- und Gosauablagerungen. 

Bei Strobl wurde ein Gletscherzweig iiber die Talung des heutigen 
Schwarzensees und bei St. Gilgen ein Zweig gegen Scharfling 
nordwarts gesandt. Der kleine Krottensee N St. Gilgen ist als 
Folgeerscheinung dieser Verbindung mit dem Mondseer Gletscher
arm zu werten. 

Wasser, die bisher in westlicher Richtung abflossen, wurden beim 
Zuriickweichen des Eises im Zungenbecken durch Glazialsedimente 
abgeriegelt. Die Ischl mu13te nach Osten abflie13en und gab damit 
ein Beispiel zentripetaler Entwasserung (G. G6TZINGER, 1939). 
Solange das untere Ischltal von Eismassen erfollt und zur Traun 
hin keine Entwasserung moglich war, soll der Abflu13 des auf 600 m 
Seehohe aufgestauten Sees durch das Durchbruchstal am Krottensee 
erfolgt sein. 

Entgegen der zuerst von A. PENCK (1909, S. 365) vertretenen Auf
fassung, da13 der Wolfgangsee zur Zeit des Riickzughaltes der 
Wiirmeiszeit (Biihlstadium) eine bedeutend gro13ere Ausdehnung 
und Tiefe hatte als heute, gibt es nach K. WICHE (1963, S. 127) 
keine Beweise for hohere Wasserstande wahrend des Spatglazials 
der letzten oder einer alteren Kaltzeit. Die Abschmelzung des 
zusammenbrechenden und funktionslos gewordenen Gletschers 
soll wahrend der ausgehenden Wiirmeiszeit im oberen Ischltal so 
langsam erfolgt sein, da13 sich an den Gletscherrandern die von 
Schmelzwassern, Hangrinnen und Seitenbachen herangebrachten 
Locker mass en stauten; bei den vermeintlichen, um den See ge
legenen Erosionsterrassen handelt es sich demnach vorwiegend um 
Akkumulationsterrassen. 

Der vor allem durch die Endmoranenmassen von Hof aufgestaute 
Fuschlsee (663 m) liegt in einer iiber 60 m tiefen Wanne aus wei13em 
Wettersteindolomit. Es ist das Zungenbecken der gegen WNW 
weiterflie13enden Hauptmasse des Wolfgangsee-Gletscherarmes. 
Die Richtung war vorgezeichnet durch die zum Schober-Westfu13 
streichende Wolfgangseestorung, die Fuschlsee- und die Filbling
storung. Ebenso tektonisch vorgezeichnet war der Verlauf des 
Gletscherzweiges, der sich bei St. Gilgen vom Wolfgangsee
Gletscherarm zur Talung der Tiefbrunnau abspaltete. Die Eis
machtigkeit mag an der Gabelung etwa 1000 m betragen haben 
(SEEFELDNER, 1961, S. 460). 
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Die Talung des Hintersees ist <lurch den kleinen Hinterseegletscher 
ausgestaltet worden, dessen Endmoranen ostlich von Faistenau zu 
suchen sind. Die Machtigkeit der eiszeitlichen Ablagerungen im 
Raume Faistenau_JHof-Ebenau ist dem wiirmeiszeitlichen Zu
sammensto13 der von Osten her stirnenden Traungletscherzweige mit 
den von Westen her stirnenden Zweigen des Salzachgletschers und 
deren Zusammentreffen mit dem Hinterseegletscher zuzuschreiben; 
er verhinderte einen fluviatilen Abtransport der Glazialsedimente 
(SEEFELDNER, 1961, S. 474, 455, Fig. 20). 

Schlie13lich soll noch erwahnt werden, da13 die hoch gelegenen 
Karseen an der Nordseite des Schafberg-Gipfelkammes, die Suissen
lacke (1462 m), der Mitter- (Griin-)See und der Miinichsee (1262 m), 
aus Karen, durch Eisanschliff iiberformte Becken, hervorgegangen 
sind und auch das Wildmoos und der Eibensee (9J 5 m) ostlich von 
Fuschl sowie der Filblingsee (1055 m) SW Fuschl auf eine ahnliche 
glaziale Uberarbeitdng zuriickzufohren sind. 
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STRATI GRAPH I E 

Das Kartengebiet ist fast ausschlief3lich von Sedimentgesteinen 
aufgebaut, die in drei E-W-gestreckten Meerestrogen der alpinen 
Geosynklinale abgelagert wurden (Abb. 2, Fig. 1, S. 45). Es sind 
der helvetische Ablagerungstrog des nordlichen Randgebietes dieser 
Geosynklinale mit den in seinem Si.idteil abgelagerten ultrahelveti
schen Sedimenten der Klippenserie und ihrer Buntmergel-Klippen
hi.ille, der si.idlich anschlief3ende penninische Ablagerungsraum, in 
<lessen vermuteten Nordpennintrog der Flysch zum Absatz kam 
und der weitgespannte ostalpine Geosynklinaltrog, der die permo
mesozoischen Sedimente des Ostalpins, damit auch jene des Ober
ostalpins unserer Ni:irdlichen Kalkalpen in sich aufnahm. 

Die Gesteine werden in der Folge nach ihrer Zugehorigkeit zum 
betreffenden Ablagerungstrog in Serien gegliedert. Die Reihung 
der Serien erfolgt nach der urspri.inglichen Nord-Si.id-Anordnung 
der Sedimentationsriiume, vom stratigraphisch Liegenden zum 
stratigraphisch Hangenden. 

In der stratigraphischen Tabelle auf den Seiten 14 und 15 hin
gegen sind die Schichtserien so angeordnet, wie sie sich heute, 
nach der tektonischen Umgestaltung, von Norden nach Si.iden 
finden. Nicht in diese Reihung einbezogen sind verstandlicherweise 
die Quartarablagerungen. Sie kommen zuletzt zur Sprache. 

J edem Schichtglied ist in Klammern die Zahl beigefi.igt, unter der 
es in der geologischen Karte aufscheint. 

I. Schichtglieder des Ultrahelvetikums 

(Klippen und Klippenhi.ille in den tektonischen Fenstern des 
Wolfgangseetales.) 

1. Roter Tithonkalk und roter Radiolarit (16) 

Altersstellung: Tithon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Ein bis 60 m machtiger, 
dezimetergebankter, zum Teil hornsteinfi.ihrender, rot-graugri.in 
geflammter Kalk, der gegen das Hangende von einem kli.iftigen 
roten Radiolarit mit di.innen roten Kalkzwischenlagen abgelost 
wird, findet sich im bewaldeten Hang N Gehoft Vitzen/Berg (auch 
Vitz am Berg). Im Vorkommen der Mi.ihlpointparzelle N der 
Bleckwand, wo diese Gesteine nur wenige Meter machtig sind, 
schalten sich die nachfolgend erlauterten, bis zirka 5 m machtigen 
basischen Eruptivgesteine ein (siehe Abb. 14). 
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Foss i li nha 1 t: Belemniten und Aptychen; ein Punctap tychus punctatus 
(VOLTZ) aus dem diabasgerollfi.ihrenden, plattigen Kalk im Hangen
den des Eruptivgesteinkorpers der Mi.ihlpointparzelle belegt Tithon. 

Absatzbedingung: Tieferer Meeresbereich. Die aus den Eruptiv
gesteinen stammenden Si02-haltigen Losungen gaben zu reicher 
Entfaltung der im Sediment angehiiuften Radiolarien Anlaf3. 

2. Eruptivgesteine (15) 

Altersstellung: Ausklang Tithon. Das tithone Alter des Lava
flusses geht aus der Lagerung der Eruptivgesteine im Hangenden 
bzw. im Hangendbereich der bunten tithonen Kalke und aus der 
Einstreuung der bis nuf3grof3en Diabasgerolle im fossilbelegten 
Tithonkalk hervor (Abb. 14). 

Beschaffenheit: Nach der mineralogischen Untersuchung von 
E. ZrRKL (in B. PLOCHINGER, 1964, S. 29) wurden folgende Gesteins
typen erfaf3t: 

a) Uralitdiabas, fast nur aus Hornblende, Chlorit, Plagioklas und 
Erz (Ilmenit), hiiufig doleritisiert; feinkorniger Diabas im allge
meinen reich an Plagioklas, arm an Augit, mit Intersertalstruktur; 

b) Uralitgabbro mit Uralit, Augit (Diallag, CAZ 35°), Plagioklas 
(Labrador), etwas Erz (Magnetit). Im Di.innschliff sind serpenti
nisierte und chloritisierte Partien zu erkennen; 

c) Serpentin, aus Chlorit, Augitpseudomorphosen, Picotit; 

d) Ophicalzit (zum Teil Breccie) mit Uralit, Picotit, zum Teil 
vollkommen karbonatisiert; 

e) Polygene Breccie (?Eruptivbreccie) aus Gerollen von Serpen
tin, Ophicalzit, Diabas, entglastem Gesteinsglas (,,Glasbasalt"). 
Die Serpentingerolle sind von Karbonatadern durchzogen und 
auch die glasige Grundmasse, in der idiomorphe Feldspate 
liegen, zeigt Netzspri.inge. 

Vorkommen: Im nur wenige Meter machtigen Eruptivgesteins
korper nachst Vitzen/Berg (Vitz/Berg)' (Abb. 8) ist der grobkornige 
Gabbroanteil nur sehr untergeordnet (F. PAUL, 1869, JoHN, 1899, 
S. 253, B. PLOCHINGER, 1964, S. 27, 28). Er besteht im wesentlichen 
aus feinkornigem Diabas, Serpentin und einer polygenen Eruptiv
gesteinsbreccie. Flachenmaf3ig gro.Bere Eruptivgesteinski:irper aus 
Diabas, Serpentin, Ophicalzit und etwas Gabbro finden sich am 
Nordfuf3 der Bleckwand in der Mi.ihlpoint-Waldparzelle (siehe 
Exkursionsziel Nr. 8). 

Entstehungsbedingung: Der basische Schmelzfluf3 ist langs 
heute nicht mehr erkennbaren Storungen in ein tektonisch stark 
beanspruchtes, schmales, jedoch tiefes geosynklinales Meeresbecken 
emporgedrungen und erstarrte im Zuge des Temperaturgefalles als 
grobkorniger Gabbro mit diallagartigem Augit oder als feinkorniger 
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Diabas mit gewohnlichem Augit. Durch Hydratation (Adsorption 
von Wasser) kam es zur Umwandlung in Serpentin (Serpentini-

sierung) . 

3. Dunkel gefl.eckte Mergelschiefer der hohen Unterkreide (14) 

Altersstellung: Gault 

Beschaffenheit und Vorkommen: Schiefrige und plattige, 
hell- bis griinlichgraue, zum Teil auch rotliche, dunkelgrau gefleckte 
Mergel. Die Flecken sind zumeist zentimeterbreit,. konner: aber auch 
feinastelig-fucoidenahnlich sein. Die Mergelsch1efer bil~en nahe 
Gehoft Vitzen/Berg bei Gschwendt und an der Miihlpomt-Wald
parzelle, am NordfuB der Bleckwand, das zirka 4 m machtige 
Hangendsediment der tithonen Klippengesteine (Abb. 14). 

Foss ili nh a 1 t: Muschelreste, kleinwiichsige, wahrscheinlich gaul
tische Foraminiferen der Gattungen Reeurvoides, Glomospira, Ammo
diseus, Dendrophrya, Plaeentammina, Troehammina (<let. R. 0BER
HAUSER); Nannoplankton mit Coccolithen (Placolithen) ex gr. 
Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN, Nannoeonus globulus 
BRONNIMANN und Parhabdolithus embergeri NoEL (det.H. STRADNER). 

Absatzbedingung: Im Beckenbereich abgelagerter pelitischer 
Schlamm. Die transgressive Stellung iiber der Tithonserie la~t den 
Schluf3 auf eine vorhergehende Heraushebung zur Voraustnschen 
bzw. Austroalpinen Phase zu. 

4. Senone Buntmergel der Klippenhillle (13) 

Altersstellung: Senon 
Beschaffenheit und Vorkommen: Miirbe, untergeordnet 
o-riffelig brechende rote oder auch gelblichbraune bis griinlichgraue 
~nd weif3lich verwitternde, vielfach kalkreichere hartere Mergel 
treten sowohl im St. Gilgener als auch im Strobler Fenster auf. 
Vorwiegend rot sind die Buntmergel im Laimgraben bei St. Gilgen 
und entlang der alten Bundesstraf3e ostlich von Gschwendt. S_W 
Strobl quert der Moosbach zwischen den Geh~ften Miihlpomt 
und Mahdhausl, zwischen 570 und 620 m Seehohe, zuerst vor
wiegend rote, hartere, dezimeter- bis 1

/ 2-m-gebankte 1:ferge~ des 
tieferen Senon und dann, im siidlicher gelegenen Grabente1l, we1f3hch 
anwitternde hellgraue oder gelbliche, vielfach dunkelgrau gefleckt~, 
geschieferte bis gebankte hartere Merl?el des hoheren Se?on. Die 
Fazies der weilllich anwitternden, kalk1gen Mergel entspncht voll
kommen jener der bayerischen Buntmergelserie auf Blatt Ru~
polding (M. FREIMOSER, 1970, S. 104) 1

). Deshalb und auch ~ell 
die genannten Mergel iiberall von Flyschablagerungen begle1tet 

1) Herrn Dr. M. FREIMOSER verdanke ich die Fiihrung zu den Aufschliissen E 
Eisenarzt am Nordrand des Blattes Ruhpoldmg 1 : 25.000. 
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werden, sie E. Gschwendt und am Moosgraben in die Flysch
ablagerungen ei~geschu~pt erscheinen, ist an einer Zugehorigkeit 
zum Ultrahelvet1kum nicht zu zweifeln. Von den auf der Karte 
am Moosgraben verzeichneten Zahlen 13 und 21 ist die Zahl 21 zu 
streichen. 

Fossil.in ha 1 t : !n. den Mergeln des Laimgrabens sind folgende 
Maastnchtforamm1feren vertreten: Reussella szajnoehae (GRZY
BOWSKI), Globotruneana jornieata (PLUMMER) und grobsandige, groB
wiic~sige Flyschsandschaler der Gattungen Dendrophrya, Troeham
mmozdes, Plaeentammina, Ammodiseus usw., E Gschwendt die Maas
trichtformen Globotruneana stuarti (LAPPARENT), Globotruneana ex gr. 
area (CUSHMAN), Reussella szajnoehae (GRZYBOWSKI) und Formen der 
Gattungen Aragonia, Pseudotextularia, Bolivinoides, Heterohelix und 
Eponides (R. 0BERHAUSER in B. PLOCHINGER, 1964, S. 31, 32). 
Im Nannoplankton 1st unter anderem die Obercampan-Maastricht
form Arkhangelskiella cymbiformis VEKSHINA vertreten (H . STRADNER 
m B. PLOCHINGER, 1964, S. 31). Dern Coniac bis tiefen Santon 
gehoren die Foraminiferen des Moosbach-Nordteiles zu: Globo
truneana sehn~egansi (SIGAL), G. ex gr. angustiearinata GANDOLFI, 
G. lapparentz eoronata BoLLI usw., dem Campan-Maastricht die 
Formen a.us dem Moosbach-Siidteil: Globotruneana area (CUSHMAN), 
G . stuartz (LAPPARENT), Stensioeina pommerana BROTZEN, Reussella 
szajnoehae _(G~ZYBOWSKI), Flyschsandschaler (det. R. 0BERHAUSER) 
und als emz1ges Megafossil lnoeeramus sp. . 

Absatzbedingung: Siehe nachstes Schichtglied (Nr. 12). 

5. Eozane Buntmergel der Klippenhillle (12) 

Altersstellung: Unter- bis Mitteleozan 

Beschaffenheit und Vorkommen: Vorwiegend rote, unter
geordnet graubraune, graue oder auch bunt gefleckte, + mergelige, 
glanzende Tonschiefer mit grauen oder braunlichen Mergelschiefer
zwischenlagen, einzelnen zentimeterdicken Sandsteinlagen und 
diinnen, vielfach glaukonitischen Quarzitlagen und -linsen. 

Im Strobler Fenster sind die eozanen Buntmergel vor allem am 
Nordfuf3 der Bleckwand, im Bereich der Miihlpoint-Waldparzelle, 
am Fahrweg zur Schartenalm und, als tektonische Einschaltung in 
den Gosauablagerungen, ostlich des Strobler Weillenbachtales 
anzutreffen (siehe tektonische Beschreibung, Abb. 9, 10, 13 
und 14). Auch im St. Gilgener Fenster (siehe Abb. 4) sind die eozanen 
Buntmergel vertreten. An der Markierung 1, in 670 m Seehohe, 
weisen sie Gerolle aus Diabas, Gabbro, Serpentin, Ophicalzit und 
Mergel _ auf. Mitteleozane, hellgraue Mergel mit griinlichgrauen 
Sandstemlagen durchorterte eine in der St. Gilgener Bucht ange
setzte Bohrung dort, wo S St. Gilgen die Bundesstraf3e an das See
ufer herantritt. 
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Foss i li n ha 1 t: Kleinwiichsige Fl yschsandschaler (Foraminiferen) 
des Unter- bis Mitteleozan mit Globigerinen vom bulloides-T yp, 
H antkenina ex gr. mexicana CUSHMAN, Truncorotalia aragonensis 
NUTTALL, stark skulpturierten Uvigerinen und mit umgelagerten 
Oberkreideformen wie Pseudotextularia varians RZEHAK, Globo
truncanen usw. (R. 0BERHAUSER in B. PLOCHINGER, 1964, S. 32, 33). 
Die Nannoflora verweist auf Mitteleozan: Discoaster barbadiensis 
TAN SIN HoK, D. deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL, D. trinus 
STRADNER, D. sublodoensis BRAMLETTE & SULLIVAN, D . nonaradiatus 
KLUMPP, D. colleti PAREJAS, D. binodosus MARTINI, Coccolithus eopelagi
cus BRAMLETTE & RIEDEL, c. gammation (BRAMLETTE & SULLIVAN), 
Spenolithus radians DEFLANDRE und Nannotetrina sp. (det. H. STRAD
NER). 

A bs at z bed in gun g: Die senonen und die eozanen Buntmergel 
wurden als Bestandteil der Klippenhiille durch eine Meeresiiber
flutung iiber die tithonen und unterkretazischen Gesteine der 
Klippenserie im ultrahelvetischen Trog zum Absatz_ gebrac?t . 
R . VoGELTANZ (1970, S. 374) deutet die Buntmergelfaz1es als erne 
an die pravindelizische Inselschwelle anschliel3ende Beckenfazies . 

II. Schichtglieder der Flyschzone, 
einschliel3lich der Flyschfenster im Wolfgangseetal. 

1. Gaultflysch (20) 

Altersstellung : hohe Unterkreide (Gault) 

Beschaffenheit und Vorkommen: Schwarze und graugriine, 
blattrige Tonschiefer mit dezimeter- bis halbmetermachtigen 
Banken aus schwarzlichgriinen Glaukonitquarziten, dunklen Kalk
sandsteinen und fein- bis mittelgroben Breccien mit glaukonitisch
quarzitischem Bindemittel. Die Breccien beinhalten . Ge_rollkom
ponenten aus verschiedenfarbigen dichten Kalken, Cnno1denkalk, 
Mergelkalk, Mergel, Tonschiefer sowie exotische Gerolle aus Quarz, 
Phyllit, Porphyr, Diabas, und Serpentin. 

In der Flyschzone ist der Gaultflysch auf die Aufschliisse am Siidful3 
der Hochplettspitze WNW Unterach beschrankt (S: PREY, 197?) ; 
in den Flyschfenstern bildet er den Hauptbaustern. Instrukt~ve 
Aufschliisse im Gaultflysch des St. Gilgener Fensters befinden s1ch 
unterhalb des Mozartwegbriickerls iiber den Kiihleitgraben 1) , 

unmittelbar NW der St. Gilgener Irlreithsiedlung (Abb. 5 b) und 
im Graben bei Laim (Abb. 6). Vom Strobler Fenster sind die 
Vorkommen an der Zinkenbachbriicke nachst Gasthof Zinkenbach 
und jene von Gschwendt und vom Strobler WeiBenbachtal hervor
zuheben. 

1) Graben E des Sulzberges, 500 m NNE Gehoft Kuhleiten, auch Diebsbach
graben genannt. 
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E Gschwendt wurde beim Bau der Bundesstral3e ein 100 m langer 
Aufschlul3 im Gaultflysch geschaffen (B. PLOCHINGER, 1971, S. 455) 
und der Strobler WeiBenbach legte 150- 200 m WSW Gasthof 
Waldheimat Gaultflyschablagerungen, und zwar ENE-fallende 
schwarze Tonschiefer mit bis iiber metermachtigen, dunkelgrauen, 
stark verwalzten, kieseligen Mergel- und Sandsteinlagen, frei. Die 
harten Sandsteine fohren ein dunkelbraunes zahf!iissiges Erdol, das 
an zum Teil kalzitverheilte Kliifte gebunden erscheint und in bis 
zentimetergrol3en Hohlraumen eingekapselt ist. 

Schwermineralinhalt: Zwei Proben aus dem Gaultsandstein des 
Laimgrabens erb,rachten folgenden durchschnittlichen Schwer
mineralinhalt (Analyse G. WoLETZ): Opake Korner 33% , Biotit 
und Chlorit 11 % , Glimmer 6% , iibrige durchsichtige Minerale 50% . 
Bei den durchsichtigen Mineralen entfallen auf Granat 5% , Rutil 
9%, Anatas 2%, Zirkon 79% , Turmalin 3% , Apatit - /wenige 
Korner, Brookit 1 % und Titanit 1 %-
Foss ilinhal t (in den Tonschiefern) : Sandagglutinierende Fora
miniferen primitiver Art, darunter nach S. PREY Formen der Gat
tungen Recurvoides und einzelne for Gault charakteristische Formen 
der Gattungen Trochammina, Dorothia und Verneuillinoides sowie 
pyritisierte Radiolarien. Als V ertreter der N annoflora ist L itha
strinus sp. zu nennen (H. STRADNER). 

Absatzbedingung : Sowohl die Komponenten als auch die 
kieselige Matrix der klastischen Gaultablagerungen machen nach 
H. WIESENEDER (1967, S. 234) ein Liefergebiet mit lateritischer 
Verwitterung wahrscheinlich. Wie bei allen Flyschablagerungen, 
so handelt es sich auch bei den Sedimenten des Gaultflysches um 
ein orogenes, in grol3erer Tiefe des vermuteten Nordpennintroges 
abgelagertes Sediment. Labil angehaufte Sedimente des K ontinental
schelfes verwandelten sich beim Abgleiten gegen das Beckeninnere 
in eine Suspension, sogenannte turbidity currents. Aus dieser 
Suspension fallt bei Erlahmen der Stromung ein Sandstein mit 
charakteristischer Schichtung aus. Gegeniiber der Ablagerungs
dauer der Schiefer ist die Bildung einer Sandsteinbank ein kurzes 
Ereignis (S. PREY, 1968). 

2. Bunte Flyschschiefer (19) 

Altersstellung: Alb/Cenoman - tiefes Senon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Glattf!achig-splittrige Ton
und Mergelschiefer, haufig mit feiner Sedimentarschichtung 
(Rhythmit), braunrot bis griinlichgrau. Dunne, feinkornige Sand
steinbiinkchen sind den Schiefern eingeschaltet. In der Flyschzone 
treten zwischen In der Au und See, zwischen dem Reiselsberger 
Sandstein und der Zementmergelserie, bunte Flyschschiefer auf, 
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und im Reiselsberger Sandstein W des Ortlergraben-Schuttfachers 
zeigen sich bunte mittelkretazische Schiefer eingeschaltet (S . PREY, 
1970). Obere bunte Schiefer finden sich auch NW Fuschl. 

In den Fenstern des Wolfgangseetales sind die bunten Flyschschiefer 
bei St. Gilgen, E isenstraBe 15, innerhalb des Reiselsberger Sand
steines nachst der Zinkenbachbriicke zwischen Reiselsberger 
Sandst~in und Gaultfiysch und in ahnlicher Position auch SW Strobl, 
NW der Schartenalm, vertreten. 

F o ssilinhalt: 

. a) in der Flyschzone ( det. S. PREY) : 
Armliche ·sandschalige Foraminiferenfauna mit der Alb-Cenoman
Form P lectorecurvoides alternans NoTH und Formen der Gattungen 
D endrophrya, Psammosiphonella, Ammodiscus, Glomospira, Recur
voides, Trochammina usw.; vereinzelt Steinkernbruchstiicke von 
Rotaliporen, gelegentlich Radiolarien und Schwammnadeln; 

b) in den Flyschfenstern (det. R. 0BERHAUSER): 
Zahlreiche Flyschsandschaler, vor allem der Gattung Dendro-

p hrya. 
A bsa tz bedi n g ung: Siebe vorher behandeltes Schichtglied (Nr. 20). 

3. Reiselsberger Sandstein (18) 

Alters s tell u ng : Cenoman-Turon 

Beschaffenheit: Fein- bis mittelki:irniger, selten grobki:irniger, 
glimmerfohrender Sandstein mit mergeligem Bindemitte~ und mit 
grauen bis griinlichgrauen, feinsandig~n, etwas ghmm~ngen Ton
schieferzwischenlagen. Hauptbestandte1le des im verw1tterten Zu
stand miirben Sandsteines sind Quarz, Feldspat, Glimmer und 
verschiedene Gesteinsfragmente. Bei der gelegentlich erkennbaren 
gradierten Schicht_ung kennzeichnet der gri:ibere Sandstein _den 
unteren Bankteil. Ubergange m glimmer- und pfianzenhackselre1che 

Sandschiefer sind haufig. 

Vorkommen: In der Flyschzone ist der Reiselsberger Sandstein 
auf die Vorkommen am HangfuB N des Mondsees zwischen In der Au 
und See, bei Unterach (S. PREY) sowie auf das Vorkommen am 
Siidufer der Seeache E Oberburgau und den kleinen AufschluB am 
Promenadenweg von Unterach nach Oberburgau (W. JANOSCHEK) 

beschrankt. 
Im Strobler Fenster findet sich der Reiselsberger Sandstein SE der 
Fumerguthiitte, am Siidende der Miihlpoint-Waldparzell~ und am 
Steig 34 zur Bleckwandhiitte; im St. Gilgener Fenster ist er am 
Muhlbach, bei H aus EisenstraBe 15, vertreten. 
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Schwe rmineralgehalt (det. G . WoLETZ) von 5 Proben aus dem 
Sa~dste~n _der Flyschfe~ster (Durchschnitt): 37% opake Korner, 
34_Yo B~ot1t und Chlont und unter den iibngen durchsichtigen 
Minerahen ( = 100%) 54°'6 Granat 8°1 Rutil 1301 Zirkon 901 

T 
. / C ' / 0 > / 0 ' / 0 

urmahn, 16% Apatit . 

F_ossilin~alt: Der Sandstein ist steril, die sandigen Schiefer sind 
v1elfach re1ch an kohligem Pfianzenhacksel und fohren nach S. PREY 
einige Radiolarien. 

A~satzbedi_n15ung: Die seltene gradierte Schichtung der Sand
sterne (Turb1d1te) verweist auf die Bildung durch Triibestri:ime 
(turbidity currents) in einem tieferen Meeresraum . 

4. Zementmergelserie (17) 

Altersstellung: Senon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Die in der Flyschzone 
500 m machtige Zementmergelserie laBt eine vielfache Wechsel
lagerung von mattgrauen Mergelschiefern mit hell- bis blaulich
grauen Sandkalk-Kalksandstein- oder auch Mergelsteinbanken 
erkennen. Als Bestandteile sind Quarz, etwas Feldspat, meist viel 
~al~, e~was Gla~koni~, sparlich Glimmer und etwas Pyrit zu nennen, 
die rn em Kalkbmdem1ttel eingebettet sind (S. PREY). Die Gradierung 
geht, wenn vorhanden, vom grobki:irnigen Sandstein im unteren 
Bankteil zum feinki:irnigen Sandstein und Mergel im oberen Bank
teil; dabei zeigt ~ie Basisfiache der Banke haufig erhabene Ausgiisse 
(Sohlmarken), w1e Lebensspuren und Stri:imungswiilste (S. PREY). 

Foss i 1inha1 t: Inoceramen selten, maanderahnliche F raBspuren 
der Helminthoideen und spiralige Lebensspur (Zoophycos) relativ 
selten, zartastelige, pfianzenahnliche Fucoiden und breitere Chon
driten (beides Grabbauten vermutlich von Wiirmern) relativ haufig 
(S. PREY) . In den Schiefern ist nach S. PREY eine Foraminiferenver
gesellschaftung vorhanden, die aus zahlreichen Dendrophryen, 
Ammodiscen, Glomospiren, Recurvoiden, kleinen Trochammi
noiden und Reophaciden sowie gelegentlich aus Exemplaren von 
Globotruncana lapparenti BROTZEN, Hedbergella infracretacea (GLAESS
NER), Heterohelix (Guembelina) globosa EHRENBERG besteht. Wahrend 
diese Fauna hauptsachlich in das Coniac-Santon einzustufen ist, 
weisen seltene Vorkommen von Globotruncana elevata (BROTZEN) auf 
Campan hin. 

Zur Nannofiora (det. H. STRADNER) gehi:iren Lucianorhabdus ccryeuxi 
DEFLANDRE, Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN und 
Micula staurophora (GARDET) STRADNER. 

Absatzbedingung: Unter Mitwirkung von turbidity currents 
entstandenes Tiefseesediment. 

21 



III. Schichtglieder der Nordlichen Kalkalpen 
Die tektonische Einheit in welcher das jeweilige Schichtglied auftritt, ist <lurch 
Anfangsbuchstaben gekennzeichnet (Tb = Tiefbajuvarikum_, Hb = H ochbaju
varikum, S = Schafberg-Tirolikum, 0 = Osterhorn-T1rohkum, G = Gams
feldmasse). 

1. Haselgebirge, Werfener Schichten (48) S, 0 

Altersstellung: Perm-Skyth 

Beschaffenheit und Vorkommen: Hellgriiner Haselgebirgston 
mit ebenso hellgriinen, oft hamatitvererzten Sandstei~brock_en, 
graue, graugriine oder rote glimmerreiche Werfener Schiefer ~ind 
am Sparber-NordfuB vertreten. Graues bis graugriines Haselgeb1rge 
findet sich an der Uberschiebungsflache der Gamsfeldmasse SW 
Strobl und gipsreiche Haselgebirgstone sind_ SW St. Gilgen und 
bei Zinkenbach an der Basis des Osterhorn-T1rohkums anzutreffen . 
D as Haselgebirge, ein klastisches Sediment mit Anhydrit-, 
Gips- und T onkomponenten, findet sich obertags nur ausgelaugt, 
ohne Salz. 

Absatzbedi ngung: Die evaporitfiihrenden Sedimente wurden in 
seichten Meerespfannen iiber einer weitgehend eingeebnete_n Land
schaft des voralpinen, variszischen Gebirges_ abgesetzt. Si: kenn
zeichnen den Beginn der Absenkung der alpinen Geosynkhnale. 

2. Gutensteiner Kalk (47) S, 0 

Altersstellung: Anis (,,Hydasp"-Pelson) 

Beschaffenheit und V 0rko mmen: Dunkelgrauer bis schwarzer, 
bituminoser zentimeter- bis dezimetergebankter, mikritischer, kalzit
durchaderte~ Kalk, 100-200 m machtig. Das tiefste Gutensteiner 
Kalk-Niveau vertreten NE der Drachenwand diinnbankig-plattige, 
mit wurmformigen Lebensspuren erfi.illte Wurstelkalke und am 
Ellmaustein diinnbankige, oolithische Kalke (Kugelkalke). Am 
Schober aeht der dezimetergebankte Gutensteiner Kalk ziemlich 
unvermit~lt, am Ellmaustein allmahlich, durch Pigmentverlust in 
den hellen, hangenden Wettersteinkalk iiber. 

Fossilinhalt: Im allaemeinen biogenarm; Foraminiferen, H olo
thuriensklerite Echino

0

dermenreste und Conodonten im biogen
reicheren zu~ Teil oolithischen Kalk; kurze ?Wurmgangfiillungen 
kennzeichnen die Fazies des Wurstelkalkes. 

Absatzbedingung: Die langsame Absenkung zu Begin~ der 
Triasgeosynklinale schuf in einem schlecht durchliifteten, se1cht~n 
Meeresraum die Voraussetzung for die Ablagerung des zume1st 
biogenarmen Schlammes, aus dem der Gutensteiner _Kalk herv~r
ging. Die konzentrisch-schaligen Ooide ~er ooh_thischen Faz1es 
lassen auf bewegtes \Vasser im Kiistenbere1ch schlieBen. 
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3. Wettersteinkalk (45) S, 0 und Wettersteindolomit (46) S, 0 

Alte rs s tell ung: Anis-Ladin 

Beschaffenheit und Vorkommen: Wenige 100 m machtiger, 
weiBer bis grauer oder auch hellgelblicher, dickbankig-massiger, 
kornig-luckiger Algenkalk, der gegen das Hangende in den ebenso 
weiBen bis hellgrauen, kornigen Wettersteindolomit iibergeht. Am 
Eibenseekopf ist der Dolomit iiber 500 m, am Schafberg nur bis 
etwa 400 m machtig. 

Fossilinhalt: Die an der Ellmaustein-Westseite nachgewiesene 
Dasycladacee (Wirtelalge) Diplopora annulatissima PrA laBt vermuten, 
daB der im Kartenbereich auftretende Wettersteinkalk vorwiegend 
anisischen Alters ist. 

Absatzbedingung: Ein von einem Saumriffumgebenes Lagunen
sediment (E. OTT, 1972). Die gute Durchliiftung des Meerwassers 
gab die Voraussetzung zur Ansiedlung von Riffbildnern, vor
wiegend Kalkalgen. Die Machtigkeit entspricht der langsamen 
Absenkung des Meeresbodens. Durch die Zufuhr von Magnesium
karbonat wurde der Kalk teilweise in Dolomit umgewandelt. 

4. Raibler Schichten (44) S 

Altersstellung: Karn 

Beschaffenheit und Vorkommen: Unter der Bezeichnung 
Raibler Schichten sind auf der Karte die Aquivalente der Lunzer 
Schichten und der Opponitzer Schichten zusammengefaBt. Zu den 
Erstgenannten zahlen die im Eibenseegebiet bis etwa 50 m machti
gen, dunkelgrauen, zum Teil sandig-glimmerigen Tonschiefer und 
Quarz-Feldspat (Plagioklas)-reichen, feinkornig-tonigen Sandsteine. 
Den Opponitzer Schichten konnen die hangenden, dunkelgrauen 
Kalke und die damit wechsellagernden grauen bis braunlichen, 
feinschichtigen D olomitbanke zugeordnet werden, wie sie nach 
W . J ANOSCHEK im Bereich der Eisenauer Alm auftreten. Gegen 
Osten fehlt wieder das Kalkband, und die Schiefer gehen unmittelbar 
in den hangenden, feinschichtigen Hauptdolomit iiber (Bericht 
W. }ANOSCHEK). 

F o s sili nhal t: 

a) in den Schiefern und Sandsteinen: Pflanzenreste wie Equisetites 
columnaris STERNBERG (E. SPENGLER, 1911, S. 190); 

b) im Kalk: die Muschel Ostrea (Alectryonia) montis caprilis KLIP
STEIN (zahlreich), Spongien. Aus einer Rogensteinzwischenlage 
an der Eisenaueralm fiihrt E. SPENGLER (1911, S. 190) Avicula 
aspera PICHLER, Cidaris cf. brauni DESOR, Pecten n . sp. und Pli
catula sp. an. 
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Absatzbedingung: Die Schiefer und Sandsteine der Raibler 
Schichten, die als Aquivalente der Lunzer Schichten zu betrachten 
sind, verweisen auf die weitgespannte unterkarnische Meeresregres
sion, die zu den Opponitzer Schichten zu stellenden Ablagerungen 
auf die schwankenden Absatzbedingungen zu Beginn der zweiten 
triadischen Absenkung. 

5. Hauptdolomit (43) Hb, S, 0 

Alters s tell ung: (Karn)-Nor 

Beschaffenheit und Vorkommen: Ein bis zu wenigen 100 n1 

machtiger, grusig verwitternder, deutlich dezimeter- bis halbmeter
gebankter, hellbraunlichgrauer bituminoser Dolomit im Hangenden 
der Raibler Schichten. Feinstreifige, vielfach dunkler gefarbte 
Gesteine im Liegendniveau des Hauptdolomites dtirften noch 
karnisches Alter haben. Im hoheren Niveau des norischen Dolomites 
schalten sich im Osterhorn-Tirolikum bitumenreichere, mergelige 
D olomite ein . 

In einer Schichtfuge des Hauptdolomites an der Stra13e N des 
Hintersees zeigt sich eine 90 cm lange und bis 5 cm dicke, bitumin~s 
riechende Glanzkohlenlinse. Das schwarze, glanzende und schahg 
brechende Gestein hat nach der Untersuchung der OMV A. G. 
92% Gltihverlust 1). Eine 25 cm lange und 1 cm dicke Glanzkohlen
schmitze fand W. JANOSCHEK im Hauptdolomit des Ackergrabens 
S Burgau. 

F oss ilinhal t: Umkristallisierte, schlecht erkennbare Mikrofauna; 
auf den Schichtfl.achen vorwiegend der bituminosen, mergeligen 
Einschaltungen zeigen sich gelegentlich Fischzahne. 

Ab s at z bed in gun g: Das Gestein ist a us einem bitumenreichen 
Schlick hervorgegangen, der wahrend der obertriadischen 1'.-b
senkung unter salinaren Bedingungen in einem _ lagunare~ -~ere1ch 
abgesetzt worden ist (H. WIESENEDER, 1948). Die Dolom1t1Sle:ung 
erfolgte frtihdiagenetisch <lurch die Einwanderung von Magnesmm-
10nen. 

6. Gebankter Dachsteinkalk ( 42) G 

A ltersstellung : Nor- Rhat 

Beschaffenheit: Der vom Strobler Wei13enbachtal aus gut 
beobachtbare metergebankte Kalk der Gamsfeldmasse am ~e:ten
kogel ist braunlichgrau, mikritisch, arenitisch oder auch oohthisch. 

1) Herr Wolfgang JrRIKOVSKI, Hintersee, hat den Verfasser dankenswerterweise 
auf diese Einschaltung aufmerksam gemacht. Dei: Herren Dr. BucHTA u_nd _Ing. 
W ALDHERR, Labor for Aufschlu.B und Produktion der OMV A. G., ist uber 
Vermittlung von Herrn Ing. F. BRIX die Untersuchung zu verdanken. 
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Losungshohlraume zeigen sich haufig von dunkelrotem Sediment 
oder Kalkspat erfollt. Dieses rote Sediment findet sich auch im 
Inneren von Megalodonten und in den Theken der gelegentlich 
auftretenden Stockkorallen; es dtirfte mit jenem in Beziehung 
stehen, das in der Zone Nussensee- Wildenstein den Obergang 
vom lagunaren Dachsteinkalkmilieu in das Milieu der pelagischen 
Hallstatter Zone anzeigt. Der Gehalt an Magnesiumkarbonat 
scheint von Bank zu Bank zu wechseln, wobei erfahrungsgema13 die 
dickeren Lagen reicher an Calciumkarbonat und armer an Ma
gnesiumkarbonat sind. 

Fossilinhalt: Megalodonten, vereinzelt Stockkorallen, Mikro
fauna. 

Abs at z bed in gun g: Der Schlamm des Dachsteinkalkes kam im 
riffnahen lagunaren Seichtwasserbereich zum Absatz (H. ZANKL, 
1971, S. 149, 156). Die langsame Absenkung des Meeresbodens 
erklart seine Machtigkeit. 

7. Bunter Riffkalk S Strobl (41) G 

Altersstellung: Rhat 

Beschaffenheit und Vork ommen: Massiger, hellocker bis 
kirschrot gefarbter Kalk mit dunkelroten Schmitzen. Das Gestein, 
das sich isoliert S der Waidinger Alm findet, wird nach der Spezial
karte 1 : 75.000 Ischl-Hallstatt zusammen mit den bunten Kalken 
im Abschnitt Nussensee- Wildenstein zur Hallstatter Entwicklung 
gestellt; es gehort als rhatischer Riffkalk zweifellos in das strati
graphisch Hangende des gebankten Dachsteinkalkes der Gamsfeld
masse. 

Fossilinhalt: Riffkorallen wie Thecosmilia clathrata EMMRICH, 
Echinodermenreste; im organogenen Detritus sind globifere 
Pedicellarien und Stachelreste von Seeigel sowie der rhatische 
Holothuriensklerit Theelia variabilis ZANKL (det . H. MOSTLER) 
enthalten. 

Absatzb e dingung : Seichter, gut durchltifteter Meeresbereich 
vor der Lagune. 

8. Plattenkalk ( 40) Hb, S, 0 

Altersstellung: Nor-Rhat 

Beschaffenheit und Vork om men : Es ist ein bis zu emigen 
100 m machtiger, deutlich dezimeter- bis metergebankter, grauer bis 
braunlichgrauer, mikritischer bis feinarenitischer Kalk, zwischen 
<lessen Schichtfl.achen sich haufig dlinne, grtinliche bis braunliche 
Mergelschieferlagen einschalten. Im allgemeinen ist der Plattenkalk 
durch Wechsellagerung mit dem liegenden Hauptdolomit verbunden. 
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Am Rannberg finden sich im Hauptdolomit-Plattenkalk-Grenz
bereich sedimentarbrecciose Lagen eingeschaltet. Der Ubergang zu 
den hangenden Kossener Schichten erfolgt allmahlich. 

Im Schafberg-Tirolikum sind die Kossener Schichten wegen ihres 
Kalkreichtums schwer oder gar nicht von den Plattenkalken zu 
trennen; das Kossener Niveau verbirgt sich deshalb oft unter der 
Signatur des Plattenkalkes, so z. B. an der Sudseite des Schwarzen
sees und W der Oberen Hofalm. Auch im Ochsen- und Hofwand
waldo-ebiet des Osterhorn-Tirolikums wurde aus demselben Grund 
die Grenze zwischen Plattenkalk und Kossener Schichten strichliert. 

Fossilinhalt: Im tiefsten Plattenkalkniveau findet sich am Jagd
steig des Rannberges SE Faistenau die for das Nor leitende Schnecke 
Worthenia contabulata COSTA. Auch am St. Wolfganger Schafberg 
sind kleine Gastropoden zu beobachten. Im hoheren Niveau zeigt 
sich dort die Muschel Rhtitavicula contorta (PORTLOCKI). Mikrofauna. 

Abs at z bed in gun g : Der Schlamm des Plattenkalkes kam ahnlich 
jenem des Dachsteinkalkes bei langsamer Absenkung des Meeres
bodens in einem besser durchlufteten, lagunaren Seichtwasserbereich 
zum Absatz. Die im Grenzgebiet Hauptdolomit-Dachsteinkalk am 
Rannberg auftretenden brecciosen Lagen und die moglicherweise 
daran geknupfte Schichtreduktion durften den Beginn der alt
kimmerischen Bewegungen anzeigen. 

9. Kossener Schichten mit Riffkalkeinschaltungen (39) S, 0 

Altersstellung: Rhat 

Beschaffenheit und Vorkommen: 

a) im Schafberg-Tirolikum: Dunkelgraue bis braungraue, gelblich 
anwitternde tonige Kalke, die sich schwer vom Plattenkalk 
trennen lassen. Die muschelig brechenden Kalke weisen vielfach 
wulstig-knollige Schichtflachen auf. 

b) Osterhorn-Tirolikum: Etwa 200 m machtige, dunkelgraue, 
gebankte Mergelkalke mit bis uber metermachtigen, dunkel
grauen bis schwarzen, weichen Mergelschieferzwischenlagen. 
Innerhalb der Kossener Schichten des Osterhorn-Tirolikums 
unseres Abschnittes schalten sich bis zirka 50 m machtige Linsen 
eines hellen, undeutlich metergebankten Riffkalkes (Lithodendron
kalk) ein. 

Die wasserstauende Wirkung der mergeligen Ablagerungen und 
ihre leichte Verwitterung bewirken die Ausbildung sanfter Formen 
mit feuchten, oft moorigen Boden. 
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Fossilinhalt: 

a) im mergeligen Sediment: Muschellumachelle, die Muscheln 
Gervillia inflata ScHAFHAUTL, Lima ex aff. praecursor QuENSTEDT, 
Gervillia praecursor QuENSTEDT, Taeniodon sp., Modiola minuta 
GOLDFUSS, Rhtitavicula contorta (PORTLOCKI) (det. R. SIEBER), 
Brachiopoden, Schwamme, Schnecken usw., 

b) im Riffkalk: Die Stockkoralle Thecosmilia clathrata EMMRICH. 

Absatzbedingung: In den seichten Muldenzonen kam der 
terrigen beeinfluf3te, schillreiche Schlamm der Kossener Schichten 
zum Absatz; auf den Schwellen wuchsen die Riffe. Die Differen
zierung des Meeresbodens entspricht der Umgruppierung am Ende 
der zweiten triadischen Absenkung. 

10. Heller, ± massiger Rhat-Liaskalk, Lias-Crinoiden- und 
Brachiopodenkalk (Hierlatzkalk), Beinsteinkalk (38) Hb, S 

Altersstellung: Rhat-Lias 

Beschaffenheit und Vorkommen: Hangend der Plattenkalke 
und kalkreichen Kossener Schichten folgen im Schafberg-Tirolikum 
hellgraue bis weif3e, dickbankige, zum Teil als Pel-Intrasparite aus
gebildete, kornige Kalke des Rhat-Lias und der davon kartierungs
maf3ig nicht zu trennende und haufig in deren KlUfte eintretende, 
helle, vielfach leicht rotliche calcarenitische Crinoiden-Brachiopoden 
(Hierlatz-)Kalk des tiefen Lias (vgl. E. SPENGLER, 1911, S. 198) . 
Die Machtigkeit betragt 100 m oder mehr. Der zum Hochbajuvari
kum gehCirende Crinoidenkalk an der Ruine Wartenfels ist nur 
wenige 10 m machtig. 

Am Gipfelzug des Schafberges vollzieht sich gegen Westen in 
Form spongienfohrender Crinoidenkalke der allmahliche Ubergang 
des Crinoidenkalkes in den Liasspongienkalk (siehe unten, Legen
den-Nr. 37). Der wandbildende Crinoidenkalk wird durch ein 
Gestein abgelost, for das ein sanftes Almengelande kennzeichnend 
ist. Auch am Sparber besitzen der helle Rhat-Liaskalk und der damit 
zusammen ausgeschiedene Crinoidenkalk weite Verbreitung. Sie 
bauen dort unter anderem den Gipfelfels auf (vgl. A. FENNINGER 
& H. HOLZER, 1972, S. 117). 

Die braunlichen, massigen, teilweise oolithischen Kalke des 
Beinsteinkogels, die im Beinsteinkogel NW St. Wolfgang ihren 
locus typicus haben l(E. SPENGLER, 1911, S. 205), ruhen am Sudufer 
des Schwarzensees normal dem Liasspongienkalk auf. Trotzdem 
wird im Beinsteinkalk nicht die V ertretung des Mittel- bis 0 berj ura 
(E. SPENGLER, 1911, S. 206), sondern noch liassisches Alter ange
nommen. 
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Fossilinhalt: In Di.innschliffen des hellen Rhat-Liaskalkes finden 
sich die Foraminiferen Triasina hantkeni MA]ZON, P ermodiscus sp. 
und die Algen Griphoporella curvata GUMBEL, Heteroporella crossi 
OTT, Thaumatoporella aff. parvovesiculifera (sensu ZANKL) und 
Solenoporaceen (det. A. FENNINGER, H. L. HOLZER). 

Im Lias-Crinoiden-Brachiopodenkalk des Schafberges (Spinnerin, 
K. 1719) treten zahlreich die Brachiopoden Terebratula helenae 
RENZ, Prionorl?Jnchia greppini (OPPEL) und Zeilleria alpina (GEYER) 
auf (det . D. AGER). 

A b sa tz bedingu ng: Das bioklastische, aus Crinoidenstielgliedern 
gebildete Sediment kam im Hangenden einer Karbonatplattform und 
in deren tektonischen Spalten zum Absatz. Nach JuRGAN (1969) 
und C. J ENKYNS (1970, 1971) waren die Spalten nicht zur altkimme
rischen Heraushebung, sondern <lurch Absenkung zu Beginn der 
J uraformation entstanden. 

11. Liasspongienkalk mit Ubergangen zum Crinoidenkalk, 
Hornsteinknollenkalk (37) S, 0 

Beschaffenheit und Vorkommen: Es ist ein 150-200 !JJ 

machtiger, di.innplattiger, dunkelgrauer, mit schiefrigen Mergeln 
wechsellagernder Kalk, eine Serie, die <lurch hohen Kieselgehalt 
ausgezeichnet ist. Der mikritische bis calcarenitisch-oolithische 
tonige Kalk ist reich an Hornsteinknauern und -lagen. 

Zwischen dem Spongienkalk und dem Crinoidenkalk bestehen im 
Schafberg-Tirolikum alle Dbergange vom spongienfi.ihrenden 
Crinoidenkalk bis zum crinoidenspatigen Spongienkalk. Das auf 
der Karte kenntlich gemachte Dbergangsgestein ist weiB, hellgrau, 
rotlich oder auch dunkelgrau und zeigt Hornsteinausscheidungen. 
Hauptverbreitung finden die Spongienkalke in den Muldenzonen 
des Schafberges, vor allem in der N St. Gilgen einsetzenden Schaf
bergsynklinale. An der Vormaueralm, in erster Linie aber E des 
Schwarzensees, trifft man auf brachiopodenfi.ihrende Spongienkalke. 
Neben dunklen Hornsteinauswitterungen treten hier N der Appes
bacher Alm und W der Hoheneckalm im mikritischen Kalk einge
kieselte Brachiopoden auf. 

Der nur 10-30 m machtige Hornsteinknollenkalk des Oster
horn-Tirolikums tritt im Hangenden der Liasfleckenmergel und der 
sandigen Plagiostomenkalke auf (siehe Legenden-Nr. 36). Es ist ein 
hellgrauer bis braunlichgrauer, dezimetergebankter, mergeliger 
Kalk mit dunkelbraungrauen Hornsteinknauern, die aus einem 
spongienreichen Schlamm hervorgegangen sind (Spiculit). 

Wie kompliziert und wechselvoll die Schichtfolge ist, zeigt z. B. 
das Machtigkeitsprofil im Saubachgraben, an der Westseite des 
Zwolferhornes (siehe Exkursionsziel Nr. 5). Bemerkenswert ist 
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hier auch ein metermachtiger intraklastischer Foraminiferen-Bio
sparit im unmittelbar Hangenden des Hornsteinknollenkalkes ein 
Turbidit mit allochthonen, mortelumkranzten Komponenten. ' 

Fossilinhalt: 

a) im Spongienkalk des Schafberg-Tirolikums: Die Ammoniten
form Sc~lotheimia marmorea OPPEL und Brachiopoden, z. B. 
Lobotl?Jns punctata SOWERBY des unteren Lias (E. SPENGLER, 1911, 
S. 196-:-198, G. GEYER und 0. ABEL, 1922, S. 20). Eingekieselt 
findet s1ch vor allem die Brachiopodenform Cirpa briseis (GEM
MELLARO) (det. D. AGER); es ist eine Leitform des tieferen Mittel
lias (Pliensbac~ien). Nicht verkieselt sind die Brachiopoden im 
Dbergangsbere1ch Hornstein-(Spongien-)Kalk-Crinoidenkalk 
(E. SPENGLER, 1911, S. 195). In Di.innschliffen sieht man die 
Spongienn~deln vor:viegend nach dem sedimentaren ,,s" einge
regelt. Im mtraklastlschen Oosparit NW der Vormaueralm sind 
Koprolithen, wie Favreina sp., enthalten. 

b) Im Hornsteinknollenkalk des Osterhorn-Tirolikums wurden 
keine Brachiopoden gefunden. Der graue Sandkalk in seinem 
unmittelbar Liegenden enthalt die Lias Alpha Ammoniten-Leit
form Schlotheimia angulata OPPEL, die sandigen Mergel in seinem 
Hangenden die Foraminifere Pseudonodosaria multicostata (BORNE
MANN) . und. einen Saurierwirbel (col. W. ]IRIKOWSKI) (siehe 
Exkurs10nsz1el Nr. 5) . Dern Hornsteinknollenkalk der Pillstein
Si.idflanke entstammt ein capricorner Ammonit des Lias Alpha 
( det. R . SIEBER). 

A bsatz-u n d Bild ungs bedingung: Der spongienreiche Schlamm 
wurde bei Absenkung des Meeresbodens im marinen Beckenbereich 
abgesetzt. An den Hornsteinknollenkalken konnte unter dem Mi
kroskop eine nach der Schlammbewegung erfolgte Einkieselung 
erkannt werden; sie durchdringt die FlieB-(Fluidal-)Struktur. 
Zweifellos kam es im Laufe der Diagenese zur Hornsteinbildung 
(vgl. H . FucHTBAUER & G . MULLER, 1970. S. 473). 

12. Liasfleckenmergel und Plagiostomenkalk (36) O 

Altersstufe: Lias 

Beschaffe_nheit 1:1nd Vorkommen: Bei den Fleckenmergeln 
han~elt _es s1ch ~m emen hell- bis gri.inlichgrauen, zum Teil kieseligen 
Calcilut1t, der 1m Schafberg-Tirolikum nur stellenweise, vom Lias
spongienkalk getrennt, ausgeschieden werden konnte. Im Oster
horn-~irolikum unseres Abschnittes bilden sie das Liegendsediment 
des. Liasknollenkalkes. Verwalzte Bracken eines Biosparites und 
F!Uldalstrukturen verweisen hier auf Schlammbewegungen. Hell
b1s dunkelgraue, sandig-spatige, glaukonitreiche, plagiostomen-
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fohrende Kalke (Plagiostomenkalke) losen im Osterhorn-Tirolikum, 
so z. B. am Nordfui3 des Illinger Berges, an der Schafbachalm und 
an der Breitenberg-Si.idseite, die Fleckenmergel seitlich ab. 

Fossilinhalt : In den Fleckenmergeln der Meislalm liegt die Fund
stelle eines H ildoceras bifrons (BRUGUIERE) ( det. SIEBER), einer Am
moniten-Leitform des Obersten Unter T oarcien, Lias E 3, im Sau
bachgraben jene der Lias a-Form Schlotheimia marmorea (OPPEL) 
und von Arietitinen in der leicht rotlich-braunlich verfarbten 
Hangendkalkbank der Fleckenmergel. Eine reichere liassische Fauna 
fohren E. SUESS & E. v. Mo;sosovics (1868, S. 186, 187) aus dem 
grauen, mergeligen Kalk der Breitenberg . Si.idseite . a:i. Nebe_n 
Brachiopodenschalen sind hier im Di.innschlrff Foram1mferen w1e 
Involutina liassica (JONES) (det . R. 0BERHAUSER) zu erkennen. 

Absatzbedi ngung: Der pelitische Schlamm der Fleckenmergel 
wurde im schlecht durchli.ifteten marinen Beckenbereich abgesetzt. 

13. Bunte Lias-Doggerablagerungen (35) S, 0 

A ltersstellung: Lias- (?Dogger) 

Beschaffenheit und Vorkommen: 

a) Im Schafberg-Tirolikum weist der bis zirka ~O m machtige 
b unte Mittelliaskalk eine sehr eigenstandige Ubergangsfazies 
zwischen dem Crinoiden-Brachiopodenkalk und dem Cephalo
podenkalk auf (E. SPENGLER, 1911, S. 201). Das sedim_enta~
brecciose Gestein ist meist intensiv rot, selten hell und we1st bis 
i.iber kopfgroi3e, wenig gerundete Komponenten aus dichtem 
rotem Liaskalk, Crinoidenkalk, Spongienkalk und Obertrias
kalk auf. 

b) Im Osterhorn-Tirolikum sind der nur bis zu wenigen Metern 
machtige ockerfarbige Enzesfelder Kalk des tiefen Unterlias 
(Lias Alpha) und hangend, bis zu wenigen 10 JJJ machtig, der 
rote, flaserig-knollige Adneter Kalk des Unter- bis Oberlias 
entwickelt. 

Im Hangenden der grauen unterliassischen Serie tritt im Saubach
grabenprofil der Zwolferhorn-Westseite ein etwa 10 JJ~ mach~iges 
Paket eines deutlich gradierten, ziegelroten, sch1efng-plattigen, 
biogenschuttreichen Mergels auf, der nach der Di.innschliff
untersuchung von Dr. BANNER (Ozeanographisches Institut der 
Universitat Swansea) vornehmlich aus Bryozoenbruchstiicken auf
gebaut ist. Das bier den Adneter Kalk vertretende bioklastische 
Sediment fohrt Ammoniten des Unter- bis Obertoarcien (siehe 
Exkursionsziel Nr. 5, Abb. 12). 

Rote, Mn-Fe-reiche, knollig-flaserige Biomikrite bis Biosparite mit 
zahlreichen unregelmai3igen Subsolutionsflachen, mit Mn-Fe
Oxydknollen und -krusten und mit Fe-Mn-Oxyd inkrustierten 
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Ammoniten, die <lurch Subsolution weitgehend zerstort worden 
sind, bilden im Saubachgrabenprofil das Hangende von Mn-reichen 
dunkelgrauen Mergelschiefern und Kalken; sie sind als Klauskalk 
anzusprechen. 

Fossilinhalt: 

a) im Schafberg-Tirolikum: Zahlreiche Ammoniten (Cephalopo
den) und Brachiopoden des Mittellias (BbsE, 1898; G. GEYER, 
1893; E. SPENGLER, 1911, s. 201). Zu den Erstgenannten zahlen 
Harpoceraten, Amaltheen, Aegoceraten, Rhacophylliten, Lyto
ceraten usw. (E. SPENGLER, 1911, S. 203, 204). Neu hinzu kommen 
ein Fuciniceras cf. poscense REYN ( det. R. SIEBER) und die Brachio
poden Lobothyris subpunctata (DAVIDSON) (det. D . AGER) von der 
Kluftfollung am Mittersee, Lobothyris sp. vom Zuisensee und 
Lobothyris punctata (SOWERBY), Cirpa sp., Spiriferina sp., Zeilleria 
mutabilis (OPPEL), Prionorhynchia greppini (OPPEL) (det. D. AGER) 
vom Sparber. P. greppini (OPPEL) gibt nach D. AGER Oberes 
Pliensbachien an; 

b) im Osterhorn-Tirolikum: Die bekannteste Fundstelle im Enzes
felder- und Adneter Kalk unseres Abschnittes befindet sich im 
heute aufgelassenen Steinbruch der Breitenberg-Si.idseite. Der 
Unterlias ist hier mit Formen der Gattungen Arietites, Arnioceras, 
Asteroceras, Phylloceras usw. belegt (E. SUESS & E. MOJSISOVICS, 
1868, W. LEISCHNER, 1960, S. 182). Aus dem Adneter Kalk der 
Pillstein-Si.idseite sind Belemniten und die oberliassische Am
monitenform Phymatoceras cf. bcryani (DuMORTIER) anzugeben. 
Zur Mikrofauna in den bunten Liasablagerungen gehi:iren 
Pseudonodosarien, Semiinvolutinen, Lenticulinen, Fronclicula
rien, Vaginulinen, kugelige Radiolarien und glatte Ostracoden 
(det. R. 0BERHAUSER), zur Nannoflora Schizosphaerellen (det. 
H. STRADNER) . 

Aus dem unterliassischen Enzesfelder Kalk der Zwolferhorn
Westseite sind Schlotheimia angulata OPPEL (det. KRYSTYN), Alsadites 
proaries (NEUMAYR), Alsadites seebachi (NEUMAYR), Psiloceras (Curvi
ceras) frigga WAHNER und Lytoceras sp. (col. W. JrnrKOWSKI, det. 
L. KRYSTYN) anzufi.ihren und aus dem oberliassischen Biomikrit bis 
bioklastischen Calcarenit die Ammonitenvergesellschaftung des 
Unter-Toarcien mit Dacrylioceras commune (SOWERBY), Catacoeloceras 
sp., Coeloceras sp., Calliphylloceras capitanoi (CATULLO), Belemnites sp. 
und des Ober-Toarcien mit Phymatoceras sp. und Grammoceras sp. 
(col. W. JrRIKOWSKI, det. L. KRYSTYN) ; siehe dazu Abb. 12. 

D ern roten, flaserigen K lauskalk entstammt die Dogger-Ammoniten
form Stephanoceras cf. humphriesianum (SOWERBY) (det. R. SIEBER). 
Der Kalk ist erfi.illt von Filamenten, bei welchen es sich moglicher
weise um Bruchsti.icke der Muschel Bositra buchi (ROEMER) 
( = ,,Posidonomya alpina") handelt. 
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Absatzbedingung: Zur roten Karbonatsedimentation mit der 
benthonisch-pelagischen Fauna kam es unter EinfluB einer Mangel
sedimentation, einer Subsolution und einer synsedimentaren Um
lagerung . Fur die Knollenbildung und die darauf folgende Ver
flaserung wird gravitatives Gleiten im fri.ih- und spatdiagenetischen 
Zustand, for die Manganoxydhaute und -knollen Fe-Mn-Ausfallun
gen auf einer korrodierten Sedimentoberflache angenommen 
(H . JuRGAN, 1969, S. 464, 485, 486; R. GARRISON & A~ FrscHER, 
1969, S. 20). Fur die Entstehung der ,,Filamentkalkfazies" kann ein 
relativ seichtes und starker bewegtes Wasser angenommen werden 
(L. KRYSTYN, 1971, S. 501). 

14. Bunte Kiesel- und Radiolaritschichten (Malmbasisschich
ten) (34) S, 0 

Alt ersst ell ung: (?Dogger)Tiefer Malm 

Beschaffenheit und Vorkommen: 

a) im Schafberg-Tirolikum : 10- 20 m machtige, rote bis gri.in
lichgraue, schiefrige bis di.innbankige Radiolarite an der Schaf
berg Nordseite, Breccienspuren an der Falkenstein-Si.idseite. Am 
Sparber wird eine metermachtige Radiolaritlage von einem 
ebenso nur metermachtigen Klauskalk begleitet. 

b) im Osterhorn-Tirolikum: 100- 150 m machtige, pelitische, glatt
flachige, kieselige Mergel und Kalke. D as Gestein ist zentimeter
bis dezimetergebankt, grau, gri.inlich bis ri:itlich und zeigt 
vielfach eine feine, durch raschen Wechsel von Pelit zu feinem 
Kalksand gegebene Schichtung (Rhythmit) . Ein etwa 10 bis 
maximal 40 m machtiger roter bis gri.inlichgrauer Radiolarit 
bildet in der Regel den tiefsten, fraglich tiefmalmischen Teil. 
N ur an der Westseite des Faistenauer Schafberges, wo sich in 
die kieseligen Malmbasisschichten Breccienlinsen einschalten 
und in verschiedenen Niveaus Radiolaritlagen auftreten, liegt 
eine deutliche Beziehung zu den durch machtige Breccien
einschaltungen gekennzeichneten untermalmischen Tauglboden
schichten des si.idlicher gelegenen Osterhorn-Tirolikums vor 
(vgl. M. SCHLAGER, 1956; M. & . W. SCHLAGER, 1969). Eine 
sicherlich stratigraphische Einschaltung bunter Kieselschiefer 
in den Oberalmer Schichten ist am Pillstein zu beobachten. Sie 
sind mit den ,,oberen buntenKieselschiefern" M. ScHLAGERS 
(1959, 1965, S. A 43) zu vergleichen. 

D ie Verdopplung der jurassischen Serie im Saubachgrabenprofil 
(Abb. 12) di.irfte durch die untermeerische Eingleitung eine 
GroBscholle (Olistholith) zu erklaren sein. 

F o ss i linhalt : Radiolarien, zum Teil gesteinsbildend (Radiolarit), 
Belemniten im Radiolarit (vgl. R. FISCHER, 1969), Punctaptychus 
punctatus (VOLTZ) und L amellaptychus rectecostatus (PETERS) im rot 
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geflammten, gelb und grau durchmischten, plattigen Mergelkalk 
des Maadgrabens (800 m Seehi:ihe), Schalentri.immer di.inner pelagi
scher Bivalven in den kieselig-plattigen Kalken der Loibersbach
hohe. 

Eine metermachtige, fraglich als Olistholith zu wertende, graue 
Onco-bio-sparit-Einschaltung in den kieseligen Ablagerungen an 
der Breitenberg-Almhi.itte fohrt Dasycladaceen, Codiaceen, die 
Foraminifere Protop~neroplis striata WEYNSCHENCK und miliolide 
Foraminiferen ( det. FENNINGER). 

Absatzbedingung: Tieferes Meeresbecken ni:irdlich des am 
Si.idrand der Osterhorngruppe angezeigten triadischen Schwellen
bereiches. Das gelegentliche Auftreten sedimentarer Breccienlinsen 
und Schollen in diesen Ablagerungen laBt, ahnlich der Erklarung 
der breccienreichen Tauglbodenschichten durch M. & W. SCHLAGER 
(1 969), an von dieser Schwelle ausgehende untermeerische Gleit
massen (Olisthostrome) denken. Die Gradierung des feinki:irnigen 
Sedimentes verweist auf Tri.ibestri:ime (turbidity currents) (vgl. 
A. FENNINGER & H. L. HOLZER, 1972, Taf. 7, Fig. 4). 

Eine Beziehung der radiolarienreichen Sedimente zu submarinen 
magmatischen Vorgangen ist mi:iglich, jedoch in unserem Raum 
nicht nachzuweisen. Die Rotfarbung des Radiolarites, aber auch der 
kieseligen Mergel di.irfte von einer lateritischen Verwitterung auf 
dem Festland abzuleiten sein (vgl. H. FtiCHTBAUER & G. MtiLLER, 
1970, S. 490). 

15. Oberalmer Schichten (31, 32, 33) S, 0 

Alters s tell ung : Kimmeridge-Tithon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Im Bereich des Karten
blattes sind Oberalmer Schichten zweier Faziesraume verbreitet, 
die grauen, di.innbankigen und hornsteinreichen tonigen Ober
a lmer Kalke mit ihren di.innen Mergelschieferzwischenlagen und 
die im allgemeinen hornsteinarmeren, zumeist clicker gebankten, 
hellgrauen, gelblich- bis ri:itlichbraun durchmischten wechsel
farbigen Oberalmer Kalke, in welchen neben di.innbankigen 
tonigen Kalkzwischenlagen auch die di.innen Mergelschieferzwischen
lagen anzutreffen sind 1) . Die biogenreichen Sparite der wechsel
farbigen Oberalmer Kalke stellen, wie auch aus ihrer ni:irdlich der 
tonigen Oberalmer Kalke gelegenen Verbreitung ersichtlich, ein 
Ubergangssediment zum sparitischen Plassenkalk des Schafberg
Tirolikums dar. 

1) Die Bezeichnung ,,Rettenbachkalk" wird bewu13t unterlassen (B. PLi:iCHINGER, 

1964, S . 20; W. SCHOLLNBERGER, 1967, S. 78). 
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Die Oberalmer Schichten beider Faziesraume fi.ihren braunlich
graue, grobki:irnig-sandige, allodapische, ¥2- 10 m machtige ,,Barm
steinkalk"-Zwischenlagen 2) (vgl. M. SCHLAGER, 1965; M. & W. 
SCHLAGER, 1969, s. 73; H. FLUGEL & P. Pi:iLSLER, 1965; A. FENNIN
GER & H. L. HOLZER, 1972, S. 93). 

Die Machtigkeit der Schichtgruppe der tonigen Oberalmer Kalke 
liegt in unserem Abschnitt bei etwa 400 m, die der wechselfarbigen 
Oberalmer Kalke bei maximal 200 m. Am Schafberg sind Letztere 
primar stark reduziert. 

Fossilinhalt: 

a) in den zu den tonigen Oberalmer Kalken gestellten Ablagerun
gen : Lamellaptychen, selten Ammonitensteinkerne, eine Radio
larien-Tintinniden-Coccolithophoriden-Vergesellschaftung, 

b) in den Ablagerungen der wechselfarbigen Oberalmer Kalke: 
Fossilreste verschiedener Biotope, wie Foraminiferen, Lamelli
branchiaten, Brachiopoden, Crinoiden, Al gen; der Ammo nit 
Usseliceras (Subplanitoides) schwertschlageri ZEISS ( = mittleres bis 
oberes Untertithon nach A. ZEISS, 1968, S. 71) aus dem Kalk 
der Bleckwand-Westseite (siehe Fossilzeichen auf der Karte) ; 
Foraminiferen der Gattungen Valvulina, Textularia, Quinquelocu
lina, Ophtalmidium, Glomospira, Glomospirella und die malmische 
Leitform T rocholina elongata (LEUPOLD) in den di.innen, weichen 
Mergelzwischenlagen der Kalke in der Strobler Wei13enbach
klamm; die Algen Thaumatoporella parvovesiculifera (RAINERI), 
Clypeina jurassica FAVRE in den Biopelspariten und die Foramini
feren Protopeneroplis striata WEYNSCHENCK, Trocholina elongata 
(LEUPOLD), T. alpina (LEUPOLD) usw. in den Biomikriten der 
wechselfarbigen Oberalmer Kalke W Zinkenbach (siehe A. FEN
NINGER & H. L. HOLZER, 1972, s. 111-112). 

Absatzbedingung: Die Schichtgruppe der tonreichen Kalke 
wurde im tieferen, jene der wechselfarbigen Oberalmer Kalke im 
seichteren Meeresbereich eines geosynklinalen Teilbeckens abge
lagert. Schlammstri:ime di.irften die im seichteren Wasser gebildeten 
und in einem tieferen Wasser resedimentierten, allodapischen ,,Barm
steinkalk"-Zwischenlagen erklaren (H. FLUGEL & P. P6LSLER, 
1965, S. 523-524; H. FLUGEL & A. FENNINGER, 1966). Bereits 
wahrend der Sedimentation wurden einzelne Schichten bei unter
meerischen Gleitungen gefaltet. 

2
) Nach A. FENNINGER & H . L. HoL7ER, 1972, S. 111, weichen die bisherals Barm

steinkalk bezeichneten Zwischenlagen vom Barmsteinkalk der Typuslokalitat ab 
und ist der Kalk der Typuslokalitat einem Tressensteinkalk aquivalent. Da die 
kornigen, allodapischen Kalkzwischenlagen sowieso fiir die Oberalmer Schichten 
typisch sind, sollte man in Zukunft vielleicht der bloll lithologischen Bezeichnung 
den Vorzug geben. · 
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16. Plassenkalk (~O)S 
Alters s tell u ng: Kimmeridge-Tithon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Biogenreicher, heller, fast 
wei13er, gelegentlich rot durchaderter, mikritischer bis sparitischer, 
massig-klotziger Kalk (,,Riffkalk"). Im Sparit finden sich gerollte 
Biogene, Onkoide und Pseudooide (A. FENNINGER, H. FLUGEL 
und H. Hi:iLTZL, 1963, S. 4). Der bis zirka 200 m machtige Kalk 
bildet im Schafberg-Tirolikum ausgepragte Formen. In seitlichen 
Verzahnungen zeigt sich gelegentlich in seiner Liegendpartie der 
Ubergang in die wechselfarbigen Oberalmer Kalke an. Im Hange~den 
des Lugberg-Plassenkalkes beobachtete W . LEISCHNER (1959) Uber
gange zu den mergeligen Hinterri13schichten. 

Fossilinhalt im Kalk des Biirgl: Gastropoden der Gattungen 
I tieria, Nerinea, Diceras (G. GEYER, 0. ABEL, 1922, 1922, S. 27), 
im Kalk des Sparber (Brustwand) und des Biirgl: Hydrozoen 
(Sphaeractinien), im Kalk des Falkenstein, Vormauerstein und 
Sparber (Brustwand): Die Algen Thaumatoporella parvovesiculifera 
(RAINERr), Macroporella oder Pianella, die Foraminifere Proto
peneroplis striata WEYNSCHENCK, Bryozoen und Korallen ( det. 
A. FENNINGER) . 

Absatzbedingung: Seichtwasser am ni:irdlichen Rand eines 
kleinen malmischen Sedimentationsbeckens. 

17. Neokome Schrambachmergel und sandige Neokommergel 
(29) 0 

Alters s tell ung: Valandis-Hauterive 

Beschaffenheit und Vorkommen: Dezimeter- bis halbmeter
gebankte, hellbraunlichgraue bis griinlichgraue, kalkreiche Mergel 
bzw. Mergelkalke (Schrambachmergel oder neokome Aptychen
schichten) gehen gegen das Hangende unter Wechsellagerung in 
zunehmend dunklere, graue, sandige, zum Teil schiefrige Mergel 
i.iber (Dbergangsfazies zu den Ro13feldschichten). Ihr normales 
Liegendes bilden die tonigen Oberalmer Kalke (tithone Aptychen
schichten). 

Fossilinhalt: Auf den Schichtflachen der kalkreichen Mergel 
finden sich Lamellaptychen. Die sandigen Mergel fi.ihren eine 
Mikrofauna mit Spirillinen, Lenticulina div. sp., Epistominen, 
Ostracoden usw. und eine Nannoflora mit Watznaueria barnesae 
(BLACK) PERCH-NIELSEN, Nannoconus steinmanni KAMPTNER usw. 
(siehe R. 0BERHAUSER und H. STRADNER in B. PLOCHINGER, 1964, 
s. 21). 
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Abs at z bed in gun g: Im zunehmenden Sandgehalt der gradierten 
Schichten kiindigt sich im tieferen Meeresbereich die Heraushebung 
zur Voraustrischen (nach A. TOLLMANN ,,Austroalpinen") Phase 
an, in der es nach Ausweis der Olistolithe in den Oberen Ro13feld
schichten zum Vorschub der Hallstatter Decke gekommen ist. 

18. Neokomkalke (28) Hb 

Dazu zahlen am Nordrand der Kalkalpen das bergsturzartige Vor
kommen eines braunlichen bis gelblichen, stellenweise auch griin
lichen, feinbrecciosen Kalkes unter den Wettersteinkalkwanden SW 
Miihleiten und ein neokomes Kalk- und Mergelvorkommen unter 
der Briicke des Promenadeweges S des Loidlbacher Schwemmkegels 
(Bericht W. JANOSCHEK). W. JANOSCHEK fiihrt daraus neben Belem
niten, Bivalven und Brachiopoden Ammoniten der Gattungen 
Calliphylloceras, Ptychophylloceras und Olcostephanus ( det. R. SIEBER) an. 

19. Apt-Albmergel (27) Hb 

Beschaffenheit und Vorkommen: Dezimeter- bis halbmeter
gebankte, griinlichgraue bis mittelgraue, gelegentlich leicht rotlich 
gefarbte, dunkel gefleckte Mergel mit bis halbmetermachtigen Lagen 
eines dichten, griinlichgrauen, ebenso dunkel gefleckten Mergel
kalkes treten entlang des Kalkalpen-Nordrandes am Wandfu13 
zwischen Hotel Kreuzstein und Oberburgau (W. ]ANOSCHEK) und 
am Wandfu13 der Schatzwand, im Bergrutsch- und Bergsturzgebiet 
des Schutzwaldes der Abteilung 20, auf. 

Fossilinhalt: Foraminiferenvergesellschaftung der hohen Unter
kreide (Apt-Alb) mit skulpturierten Lenticulinen, Gavelinella ex gr. 
intermedia (BERTHELIN), Conorotalites bartensteini ex gr. aptiensis 
(BETTENSTAEDT) (det. R. OBERHAUSER) . 

Absatzbedingung: Absenkung zwischen den Heraushebungen 
der Voraustrischen bzw. Austroalpinen Phase und der for den 
Alpenraum bedeutenden Austrischen Gebirgsbildungsphase. 

20. Cenomanmergel (25) Hb 

Beschaffenheit und Vorkommen: Graue sandige Mergel des 
Hochbajuvarikums, die am Nordfu13 der Schatzwand, im Schutz
waldgebiet der Abteilung 20, in 890 m Seehohe anzutreffen sind. 

Foss i li nhal t: Foraminiferenvergesellschaftung mit Rotalipora 
appenninica (RENZ) (R. 0BERHAUSER in B. PLOCHINGER, 1964, S. 23). 

Absatzbedingung: Meeresiiberflutung nach der Heraushebung 
zur vorcenomanen Austrischen Gebirgsbildungsphase. · 
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21. Cenomankonglomerat (Randcenoman) (26) Tb 

Beschaffenheit und Vorkommen: Am Siidrand des St. Gil
gener Fensters ist knapp oberhalb der Mozartsteigbriicke iiber den 
gegen den Sulzberg ansteigenden Kiihleitgraben, zwischen 755 und 
760 m Seehohe, ein zirka 5 m machtiges, durch kalkig-sandiges 
Bindemittel dicht gepacktes Grobkonglomerat mit bis iiber kopf
gro13en, kalkalpinen und exotischen, gut gerundeten und etwas 
abgeflachten Gerollen anzutreffen. Zu den exotischen Komponenten 
gehoren Quarzporphyr, Diabas, Granit, Gneis, Quarzit und Quarz 1) . 

Fossilinhalt (im Bindemittel): Die Gro13foraminifere Orbitolina 
concava LAMARCK 1). 

Absatzbedingung: Die Exotika entstammen wahrscheinlich 
einer Festlandschwelle, die sich zu jener Zeit nordlich der Kalk
alpenfront befand (W. DEL NEGRO, 1965, S. 31, A . ToLLMANN, 
1968, S. 229, R. 0BERHAUSER, 1968, S. 123). 

22. Gosaukonglomerat und -breccie (24) S, G 

Alt ersstellung: wahrscheinlich Coniac 

Beschaffenheit und Vorkommen: Grobkonglomerat mit gut 
gerundeten, kalkalpinen Gerollkomponenten und vielfach rotem, 
lateritischem Bindemittel. Die ,,Rote Wand", die vom Kleefelder 
Hof aus gut einzusehen ist, fiihrt ihre Bezeichnung wegen dieser 
Matrix. Der Aufschlu13 liegt in dem iiber 200 m machtigen Konglo
meratpaket des Fahrenberges, das gegen Siiden zunehmend gro13e, 
bis iiber 2 m Durchmesser erreichende Gerolle aufweist. 

Absatzbedingung: Delta- bzw. Strandhaldenbildung des trans
gredierenden Oberkreidemeeres nach der Deeken-, Schuppen
und Faltenbildung zur Vorgosauischen Phase. Man kann das Kon
glomerat des Fahrenberges auch als orogenes Sediment, gebildet 
wahrend des Vorschubes der Gamsfeldmasse, sehen. 

23. Rudistenkalke (23) S 

Altersstellung: Coniac-Santon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Helle, massige, stellenweise 
tonreiche, knollige und locker gepackte, rudistenfiihrende Kalke. 
Eine stratigraphisch tiefere Stellung haben die Rudistenkalkrippen 
am Kohlgraben S des Plombergsteines, das auf der Karte versehent-

1) Ober den Bestand von Granit- und Gneisgerollen unter den Koi:nponer.iten 
des Konglomerates hat rnich freundlicherweise Herr Prof. G . FRASL mform1ert, 
iiber die Orbitolinenfiihrung Herr Mag. K . BREUER, St. Gilgen. 
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lich nicht verzeichnete Vorkommen langs der Eisrandterrasse des 
Lohwandls in St. Gilgen2), die Rudistenkalkvorkommen an der 
Mondseer StraBe, von der Uferzone des Seewinkels N St. Gilgen 
und von der St. Wolfganger Uferzone. Hoheren Niveaus di.irften 
die Rudistenkalke der Hauslwand, des Theresiensteines und der 
SchieBstatt nachst WeiBenbach sein. 

F o s silinhal t: Hippuriten und Radiolitiden, darunter, N St. Gil
gen: Hippurites oppeli DouvILLE (0. KUHN, 1947, S. 187). Nachst 
Hotel Billroth wuchsen die Rudisten einem Korallenrasen mit der 
feinasteligen Koralle Stenosmilia tenuicosta auf (0. KUHN, 1947, 
s. 187). 
Absatzbedingung: Sauerstoffreiches Wasser der Brandungs
zone. 

24. Graue Gosaumergel und -sandsteine (22) Hb, S, G 

Altersstellung: Senon 

Beschaffenheit und Vorkommen: Hellgraue, dunkel gefleckte 
oder gri.inlichgraue Gosaumergel des Oberconiac bis tiefen Santon 
und schalig brechende, graugri.ine, dunkel gefleckte, weiche Mergel 
des Campan-Maastricht haben sich als Anteil des Hochbajuvarikums 
unter der Uberschiebungsflache des Schafberg-Tirolikums im Sau
und Klausgraben S Mondsee erhalten. 

Im Strobler WeiBenbachtal und im Wolfgangseetal sind graue bis 
gri.inlichgraue, sandige, weiche oder schiefrige Gosaumergel ver
breitet, die mit dezimeter- bis halbmetergebankten, teils dichten 
und kieseligen, teils deutlich gradierten und flyschahnlichen Sand
steinen wechsellagern. Kohlehacksel, Glimmerbelage, Rippelmarken 
und Lebensspuren kennzeichnen die Schichtflachen dieser flysch
ahnlichen Sandsteine. 

NW St. Gilgen ist S des Plombergsteines ein zirka 30 m machtiger, 
hellgrauer, dichter, beim Anschlag stinkender, mergeliger Bitumen
kalk aufgeschlossen. In ihm wurde S des Plomberggutes ein 51 cm 
machtiges, <lurch bituminose Mergelzwischenlagen verunreinigtes 
Kohlefloz abgebaut (E. SPENGLER, 1911, S. 251). 
Foss i li n ha 1 t: Die Mergel des 0 berconiac bis tiefen Santon S 
Mondsee fi.ihren die Foraminiferen Globotruncana concavata (BROTZEN) 
und Globotruncanen der lapparenti-Gruppe, jene des Campan
Maastricht u. a. die Foraminiferen Globotruncana Jornicata (PLUMMER) 
und Globotruncana ex gr. area (CUSHMAN) (R. 0BERHAUSER in 
B. PLOCHINGER, 1964, s. 26). 
Die zur Gamsfeldmasse gehorenden Gosaumergel und Sandsteine 
des Fahrenberggebietes SE Strobl beherbergen bekannte Ammoniten
fundstellen des Coniac mit Tissotia ewaldi (von BucH), Peroniceras 
szoernzgi (REDTENBACHER), Gauthiericeras bqjuvaricum (REDTEN-

2) Auf den Aufschluf3 SW hinter dem Brausti.iberl, St. Gilgen, hat mich freund
licherwei~e Herr Mag. K. BREUER, St. Gilgen, aufmerksam gemacht. 
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BACHER), Protexanites eugnamtus (REDTENBACHER), Tissotioides haplo
phyllus (REDTENBACHER) (R. BRINKMANN, 1935; A. REDTENBACHER, 
1873; R. A. REYMENT, 1958). Aus der Gosau des Strobler WeiBen
bachtales sind anzufohren die Ammoniten Barroisiceras haberfellneri 
haberfellneri (v. HAUER) und B. haberfellneri hemitissotiformis PLo
CHINGER (1955), Muscheln der Gattungen Velopecten, Protocardia, 
Cardium, Fimbria usw., Schnecken der Gattungen Cerithium, Natica, 
Neithea, Aporrhais, Foraminiferen mit der Coniacform Globotruncana 
schneegansi SIGAL (B. PLOCHINGER, 1964, S. 25, 26). 

Von der W olfgangsee-Gosaumulde sind zu nennen: Korallen der 
Gattungen Trochosmilia, Placosmilia, Diploastrea, Heterocoenia usw., 
Muscheln der Gattungen Plagioptychus, Mytilus, Avicula, Janira, 
Crassatella, Schnecken der Gattungen Nerinea und Trochus 
(E. SPENGLER, 1911, S. 250-252; Fugger-Katalog, Haus der 
Natur, Salzburg und Neufunde). 
Unter den Foraminiferen dominieren Formen der Gattungen 
Quinqueloculina, Spiroloculina, Triplasia, Spiroplectammina (det. 
R. 0BERHAUSER). Daneben finden sich Ostracoden und Klein
schnecken. Die Gosaumergel vom Bi.irglgut N Strobl fi.ihren eine 
Nannoflora der tieferen Oberkreide mit Eijfelithus turriseijfeli (DE
FLANDRE) REINHARDT, Lucianorhabdus maliformis REINHARDT, Zygo
lithus diplogrammus DEFLANDRE, Cibrosphaerella ehrenbergi DEFLANDRE, 
Tetralithus ova/is STRADNER und Micula staurophora (GARDET) 
STRADNER (det . If-r. STRADNER). 

Der Bitumenkalk fi.ihrt verkohlte Pflanzenreste. 

Absatzbedingung : Die Fauna der Gosausedimente des St. Gil
gener und des St. Wolfganger Bereiches lassen auf ein marines 
Flachwassermilieu schlieBen, die Fauna der Gosausedimente SE 
Strobl hingegen eher auf ein etwas tieferes Wasser. Die Inkohlung 
von Pflanzenresten war <lurch die rasche Sedimentation toniger 
Sedimente im Flachwasserbereich moglich. 

25. Bunte Gosaumergel mit Sandsteinlagen (Nierentaler Schich
ten) (21) S 

Altersstellun g: Maastricht 

Beschaffenheit und Vorkommen: Si.idlich von WeiBenbach 
treten ziegelrote, teilweise auch rotlichgraue bis graue, schiefrig
sandige Mergel mit braunlichgrauen Sandsteinzwischenlagen in 
etwa 100 m Machtigkeit auf. Sie bilden hier das stratigraphisch 
Hangende des Rudistenkalkes. Auch im .Einschnitt des Unkelbach
grabens ist dieses Hangendschichtglied der Sparber-Schuppe anzu
treffen. 

Fossilinhalt: Maastricht-Foraminiferen : Globotruncana contttsa 
(CUSHMAN), G. stuarti (LAPPARENT), G. area (CUSHMAN), G. div. sp. 
(det. R. 0BERHAUSER). 
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Absatzbedingung: Die Nierentaler Schichten sind zur Zeit der 
gro.Gten senonen Meeresverbreitung abgelagert worden. 

26. Pleistozane Ablagerungen (6- 11 a) 

Die Moran en, Terrassenschotter und -sande (6) hat in 
unserem Gebiet der Traungletscher deponiert, welcher, vom Traun
tal kommend, einen Zweig i.iber das Wolfgangsee-Fuschlseetal und 
einen anderen Zweig i.iber das Mondseetal aussandte (A. PENCK & 
E. BRUCKNER, 1909). 

Sandig-lehmige Grundmorane mit gut, weniger gut oder gar nicht 
gerundetem Material ist vor allem an den Osthangen des Holler
berges N Unterach (S. PREY), N und S Strobl (S Niederegg und E 
Schwarzenbach), ferner W St. Gilgen, bei Laim, S und W des 
Plombergsteines und in gro.Gerer Ausdehnung auch N des Fuschl
sees nachzuweisen (vgl. G. G6TZINGER, 1939, S. 38). In der Talung 
der Seeache hat S. PREY vorwiegend Fernmorane mit geringer Bei
mengung von Geschieben aus dem Untergrund erkannt: Die 
Moranen E des Hollerberges sind besonders reich an Flyschge
schieben. 

Am Wolfgangsee breiten sich nach PENCK & BRUCKNER (1909) 
vor allem die Ablagerungen des Traungletscher-Ri.ickzughaltes 
(Bi.ihlstadium) aus. Bei den unter Beri.icksichtigung der Ergebnisse 
von K . WrcHE (1963, Taf. IX) in der Karte verzeichneten Eis
r and t err assen (9) handelt es sich nicht um Erosionsterrassen, 
sondern zum i.iberwiegenden Teil um Akkumulationsterrassen. Die 
sortierten, deltageschichteten Lockersedimente der Eisrandterrassen, 
die eine ahnliche Zusammensetzung haben wie die Moranen des 
wi.irmeiszeitlichen Traungletschers, stellen, so gesehen, eine Ein
schi.ittung in kleine Eisrandseen dar, die durch Gerinne gegen den 
Saum des Gletschers vorgebaut wurden; Schmelzwasser, die von der 
benachbarten, schuttbedeckten Eisoberflache kamen, streuten den 
ungeschichteten Schutt und das Moranenmaterial ein (K. WrcHE, 
1963, S. 122, 125). 

Kleine seichte Wannen, sogenannte Solle (11), sind auf den Terras
sen durch das Abschmelzen von Toteiskorpern im Schutt entstanden. 
Gletscherspaltenfi.illungen, deren Material von den schuttbedeckten 
Eisflachen stammt und von oben her eingeschwemmt wurde, finden 
sich in der Karte als Karnes (8) vermerkt. Elliptisch geformte, aus 
etwa 30 m machtigen glazialen Sanden und Schottern aufgebaute 
Erhebungen des Ischltales sind als Drumlins (7) eingetragen. 
Nach G. GoTZINGER, 1939, S. 38, 39, sind sie hier aus Deltabildun
gen aufgebaut, die im Spatglazial von einem weiter nach Osten 
reichenden Wolfgangsee abgelagert und durch einen weiteren Vor
sto.G des Traungletschers in westlicher Richtung zu den E-W-ge-
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streckten Drumlins geformt wurden. Auch der Plassenkalk des 
Bi.irgl und einzelne Felsrippen bei St. Wolfgang erhielten durch den 
Gletscherstrom eine drumlinahnliche Gestalt. 

Bei der Flache von Moos SSW Strobl kann man mit K. WrCHE 
(S. 127) eine seichte, ziemlich breite,spatglaziale Eisrandfurche (10) 
annehmen, die im Schutze eines Gosaukonglomeratri.ickens erhalten 
geblieben ist. 

Vom Gletschereis auf Flyschfels beforderte, gerundete kalkalpine 
Blocke sind im Bereich Unterach-Pichl am See (Aufnahme S. PREY) 
als Erratika (11 a) verzeichnet. 

Kristallinblocke, wie sie sich im westlichen Wolfgangseetal finden, 
haben zweifellos nur einen kurzen Eistransport mitgemacht. Wahr
scheinlich entstammen sie den exotikafi.ihrenden Ablagerungen der 
tektonischen Fenster des W olfgangseetales, wie dem Randcenoman 
oder den ultrahelvetischen Mergeln. Es besteht also keine Not
wendigkeit, sie als Schubspane aus der Basis des Flysches zu be
ziehen. 

Zu nennen sind vor allem ein auf der Karte vermerkter metergro.Ger 
Granodioritblock im Graben W des Plombergsteines und zwei 
dezimetergro.Ge, teilweise gerundete GranodioritblOcke SW Willing, 
am Weg zum Hochleitengut (K. BREUER, 1971). 

Auch aus den tektonischen Fenstern stammende, gerundete Flysch
blocke, vorwiegend Blocke aus Gaultquarzit bzw. -sandstein, sind 
glazial etwas verschleppt worden. 

27. Alluviale Ablagerungen (1-5 a) 

Ohne Farbton sind auf der Karte die Flu.G- und Bachalluvionen 
(1), die Schuttkegel, Schwemmkegel und Deltas (2), das 
Bergsturzmaterial, Blockwerk und Schutt (3), die 
Rutschungen (4), dieAnmoor-, Moor- und Torfbildungen (5) 
und der Kalktuff (5 a) ausgeschieden. 

Unter dem Blockwerk ist durch Farbgebung der Signatur die 
Haufung von Blockwerk der alteren Flyschserie kenntlich gemacht. 

Bergsturzmassen und Rutschungen sind dort anzutreffen, 
wo weiche, wasserstauende Mergel und Tone das harte Gestein 
unterlagern. So erfolgte 1953 ein Bergsturz gerade dort, wo unter 
~.em Wettersteinkalk der Schatzwand bajuvarische Mergel auftreten. 
Ahnliche Umstande fi.ihrten zu den Rutschungen N der Ruine 
Wartenfels, N des Schober und N des Schafberges. Neben der 
gro.Gen Moranen-Rutschung W Unterach sind im Flyschgebiet 
kleine Rutschungen haufig; sie sind nach den Studien von S. PREY 
und W. ]ANOSCHEK vor allem an die bunten Schiefer und den 
Gaultflysch, daneben aber auch an die gleitfahigen Sedimente der 
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Zementmergelserie gebunden. Dabei sind die den Rutschungen 
benachbarten Hangteile oft von Sackungen oder BergzerreiJ3ungen 
betroffen, z. B. auf der Hochplettspitze. 

Ober wasserstauenden Seetonen konnten sich im Wolfgangseetal, im 
T al der Tiefbrunnau und im Moos N des Schwarzensees Moore 
mit T orfbi ldungen ausbilden. So weist das Blincklingmoos bei 
Strobl hangend hellgrauer Seetone eine bis i.iber 2 m machtige, von 
di.innen Tonlagen durchzogene Torflage auf. 

Die in der Flyschzone vermerkten Kalktuffvorkommen sin.cl 
nach S. PREY an die kalkreichen Gesteine der Zementmergelsene 
gekniipft. 
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TEKTONIK 

I. Ubersicht 

Aus der Umgestaltung de.r Erdkruste ergibt sich die palaogeo
graphische Situation. Diese wie.derum bildet einen maJ3gebenden 
Faktor bei der Rekonstruktion der Absatzbedingung, wie sie bei 
der Behandlung der einzelnen Schichtglieder andeutungsweise 
versucht wurde. 

In der Trias herrschten fast durchwegs geringe Meerestiefen; in 
der Obertrias ist sogar wiederholtes Auftauchen des Meeresgrundes 
anzunehmen. Auch die im Rannberggebiet bei Faistenau im Haupt
dolomit-Dachsteinkalk-Grenzbereich beobachtete Sedimentar
breccienbildung di.irfte ein Anzeichen dafi.ir sein. 

An der Trias-Jurawende erfolgte nach herkommlicher Auffassung 
die Heraushebung zur Altkimmerischen Phase, derzufolge Lias
sedimente i.iber Triassedimente transgredierten. H. JuRGAN (1969) 
glaubt nicht an eine Heraushebung zur Trias-Juragrenze; er nimmt 
vielmehr an, daJ3 im Lias die marine Sedimentation bei differen
zierter Absenkung des Meeresbodens fortgesetzt wurde. Sicherlich 
wird man die Kluftfi.illungen in den Gesteinen der triadischen 
,,Plattform" sowohl Einengungs- als auch Dehnungsvorgangen 
zuzuschreiben haben. Im Jura formierten sich die in der Langsrich
tung der Geosynklinale gelegenen Mulden- und Schwellenzonen 
(A. TOLLMANN, 1966, S. 50). 

Durch die diskordante Auflagerung malmisch-neokomer Sedi
mente auf den verschiedenen obertriadischen bis tiefer jurassischen 
Ablagerungen wird die Auswirkung der Jungkimmerischen Phase 
deutlich (vgl. E. SPENGLER, 1956, S. 29; B. PLOCHINGER, 1964, 
S. 34; A. TOLLMANN, 1965, S. 497) . 

An die Stelle der <lurch untermeerische Gleitungen gepragten, 
Breccien-(Olisthostrom-)reichen Tauglbodenschichten im si.idlicher 
gelegenen Teil der Osterhorngruppe treten in unserem Abschnitt 
die an Grobklastika armen, bunten Kiesel- und Radiolaritschichten 
des tiefen Malm, die Malmbasisschichten. Man darf annehmen, daJ3 
auch in ihnen noch die Tri.ibestrome (Turbidite) wirksam waren, 
die sich untermeerisch vom Bereich der triadischen Schwellenzone 
im Si.iden gegen das im Norden gelegene Beckeninnere des malmi
schen Sedimentationstroges bewegten. 

Schichtwiederholungen sind im Sinne W. VoRTISCHS (1937, 1939 
usw.) als Verschuppungen zu betrachten und auf die wahrscheinlich 
bereits im Jura, im paradiagenetischen Zustand der Sedimente 
erfolgten schichtparallelen Bewegungen zuri.ickzufi.ihren. Jetzt, nach 
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Kenntnis der Olisthostrome in den Tauglbodenschichten, lassen 
sie sich sicherlich teilweise <lurch schon synsedimentar erfolgte 
Eingleitungen (Olistholithe) erklaren. 

Die von den schichtparallelen Gleitungen in erster Linie betroffenen 
kieseligen Ablagerungen der Malmbasis verursachten nach W. VoR
TISCH vor allem auch Schichtausfalle und Schichtreduktionen. 
Tatsachlich gibt es auch in unserem Abschnitt Storungen, die in 
Form einer Stockwerkbewegung bzw. -gleitung die hoher jurassi
schen Ablagerungen i.iber die vorwiegend triadischen Sockelgesteine 
brachten. Sie fi.ihrten zu weitgehenden Schichtreduktionen und 
- ausfallen zwischen den Oberalmer Schichten und dem Hauptdolomit. 
Vielfach sind nur stark verwalzte Reste der dazwischenliegenden 
Schichtglieder erhalten geblieben. 

Mit dem Auftauchbereich zur Voraustrischen bzw. Austroalpinen 
Phase ki:innen in unserem Abschnitt lediglich die sandigen Neokom
ablagerungen in Beziehung gebracht werden. Im si.idlicher gelegenen 
Bereich der RoBfeld- und Weitenaumulde wird die Phase <lurch die 
als Olisthostrome zu deutenden Konglomerate der Oberen RoBfeld
schichten deutlich. Die ihnen am RoBfeld aufruhenden Hallstatter 
Deckschollen lassen erkennen, daB es hier unmittelbar nach Ab
lagerung der RoBfeldschichten zur Deckeni.iberschiebung kam. 
In der Weitenaumulde E Kuehl, wo sich noch die in das tiefe Apt 
zu stellenden Grabenwaldschichten dazwischen einschalten, ist er
wiesen, daB die Uberschiebung erst nach dem Unterapt zum Still
stand kam. 

Auch for die Existenz der vorcenomanen Austrischen Bewegung 
sind in unserem Abschnitt nur unsichere Anhaltspunkte gegeben; 
Cenomanablagerungen treten nur im tektonisch stark mitgenom
menen Hochbajuvarikum und als ein blockformiges Vorkommen 
des Tiefbajuvarikums auf. 

Zu den vorsenonen Bewegungen der Vorgosauischen Phase zahlen 
der Beginn der Uberschiebung des Tirolikums i.iber das Bajuvarikum 
sowie Schuppen- und Faltenbildungen; intragosauisch kam es zum 
Weiterri.icken des Tirolikums i.iber das Bajuvarikum (W. DEL
NEGRO, 1970, S. 29). Wie groB die Umgestaltung zwischen dem 
Neokom und heute, vor allem <lurch die tertiaren gebirgsbildenden 
Vorgange, waren, veranschaulicht der Vergleich der Profile <lurch 
die geosynklinalenAblagerungsraume im Neokom (Abb. 2, Fig. 1) 
mit dem Profil <lurch die Ostalpen von heute (Abb. 2, Fig. 2). 
Uber die voralpinen Sedimente, die dem helvetischen und .dem 
penninischen Ablagerungsraum zuzuordnen sind, wurden im Alt
tertiar die oberostalpinen Sedimente der Kalkalpen geschoben. Der 
vermutlich einem nordpenninischen Trog entstammende Flysch 
(Kreide-Paleozan) wurde mit den urspri.inglich nordlicher gelegenen 
oberkretazischen bis alttertiaren Sedimenten des Helvetikumstroges, 
zu welchen nach S. PREY (1960, 1962) die Fortsetzung des Schweizer 
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und des Vorarlberger Helvetikums und die faziell davon abweichen
den tektonischen Aquivalente in der Buntmergelserie und in der 
Grestener Klippenzone gehoren, verfaltet und auf die tertiare 
Molasse verfrachtet. W'eitraumige Hebungen brachten im Jung
tertiar die Grundlage zur Morphologie von heute. 

Wenden wir uns den Profilen der Tafel 2 (Falttafel!) zu, deren Lage 
auf Tafel 1 ( ebenso eine Falttafel!) ersichtlich ist, so erkenner:. wir, 
welche Bedeutung unserem Kartenbereich for den tertiaren Uber
schiebungsbau der Nardlichen Kalkalpen zukommt. 5-10 k111 
S des Kalkalpen-Nordrandes zeigen sich innerhalb der 
Nordlichen Kalkalpen, an einer bedeutenden NW-SE-streichenden 
Storung (Wolfgangseestorung) Gesteinsserien emporgeschi.irft, die 
den n6rdlich der ostalpinen Miogeosynklinale gelegenen Trogen 
entstammen, tithone bis unterkretazische Klippengesteine mit 
ihrer Maastricht-Eozan-Buntmergelhi.ille aus dem si.idlichen Teil des 
Helvetikumtroges (Ultrahelvetikum) und unter- bis oberkretazische 
Flyschgesteine aus dem vermuteten Nordpennintrog. Das jiingste 
Schichtglied des Fensters zeigt an, dai3 die Uberschiebung der Kalk
alpen i.iber das Helvetikum und i.iber den Flysch postmitteleozan, 
wahrscheinlich zu den illyrisch-pyrenaischen Phasen erfolgte. Zu 
dieser Zeit di.irften die Kalkalpen, der Flysch und das Helvetikum 
Festland geworden und nur noch das Molassemeer als Restgeosyn
klinalmeer erhalten geblieben sein (W. DEL-NEGRO, 1970, S. 29; 
A. TOLLMANN, 1968, S. 232). 

In den tektonischen Fenstern liegen die Flyschgesteine ganz analog 
zu den Verhaltnissen in der Hauptklippenzone (Grestener Klippen
zone) zwischen Traun und Alm, am Fenster von Brettl (A. RuTTNER, 
1960), bei Gresten und Rogatsboden (S. PREY, 1957) und im Gri.in
auer Halbfenster auf den Gesteinen des Ultrahelvetikums. Das lai3t 
eindeutig auf den si.idlicher gelegenen Absatzraum des Flysches und 
damit auf die Uberschiebung des Flysches auf die Sedimente des 
Ultrahelvetikums schliei3en. 

Auf der tektonischen Skizze der Tafel 1 (Falttafel) ist die Lage der 
5- 10 km S des Kalkalpen-Nordrandes gelegenen Klippen-Flysch
fenster von St. Gilgen und Strobl zu ersehen, die an die geradlinig
diagonal <lurch das tirolische Deckengebiet verlaufende, 20 km 
lange Wolfgangseestorung gebunden sind. Bei der Aufschi.irfung 
der Klippen-Flyschfenster wurde auch bei St. Gilgen eine kleine, 
dem Tiefbajuvarikum zugehorende Schuppe aus Cenomangestein 
emporgerissen. Wahrscheinlich ist es ein beim Vormarsch der 
Kalkalpen i.iber den Flysch von der kalkalpinen Stirn abgetrennter 
und i.iberschobener Teil, ahnlich den zur Frankenfelser Decke 
geh6renden Schiirflingen im Otscher Decken-Bereich Nieder
osterreichs (vgl. G. HERTWECK, 1961; w. DEL-NEGRO, 1965, S. 34) 
und den Schi.irflingen an der Windischgarstener Storungszone 
(B. PLi:iCHINGER & S. PREY, 1968). 
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Wollte man mit A. THURNER (1954, S. 49; 1962, S. 379) die Storung 
als Deckengrenze zwischen einem der Lunzer Decke aquivalenten 
Schafberg-Tirolikum und einem der Staufendecke entsprechenden 
Osterhorn-T1rohkum sehen, mi.ii3te man das Schafberg-Tirolikum 
dem Hochbajuvarikum und unser Hochbajuvarikum dem Tief
bajuvarikum zuteilen. Eines der wichtigsten Gegenargumente lage 
rn der Notwendigkeit, das Hollengebirge aus der Hollengebirgs
decke SPENGLERS ausschlieBen und zur Lunzer Decke stellen zu 
mi.issen. 

Die Bedeutung der St6rung kommt nicht nur in den emporge
schi.irften Fensterserien, sondern auch in den faziell voneinander 
abweichenden Juraausbildungen der tirolischen Decke zu beiden 
Seiten der Storung zum Ausdruck. Vor allem sind es der liassische 
C::in~idenkalk und der malmische Plassenkalk des Schafberg
Tirohkums N der St0rung, die als ki.istennahe Seichtwassersedimente 
den altersaquivalenten Beckensedimenten des Osterhorn-Tirolikums 
S der Storung, dem Adneter Kalk und den Oberalmer Schichten, 
gegeni.iberstehen. Dabei ist die Schichtgruppe der wechselfarbigen 
Oberalmer Kalke, welche im Osterhorn-Tirolikum die tonigen 
Oberalmer Kalke gegen Nordosten ablost, als Dbergangsentwicklung 
zum Plassenkalk des Schafberg-Tirolikums anzusehen. 

Zur Erklarung der Klippen-Flyschfenster, des Tiefbajuvarikum
fensters und des obgenannten Faziessprunges geni.igt eine nur 
wenige Kilometer weite Aufschuppung des Osterhorn-Tirolikums 
(Osterhorn-Schuppe) auf das Schafberg-Tirolikum (Schafberg
Schuppe). 

Im Nordrand?ereich des Osterhorn-Tirolikums zeigt die regional 
NW---:-S:~:-streichen~e Faltung eine bei weitem geringere Intensitat 
als die im allgemernen parallel dazu verlaufende, teilweise gegen 
Nordosten i.iberkippte Faltung des Schafberg-Tirolikums. Die im 
Schafberg-Tirolikum erkennbare Bi.indelung der Falten gegen 
Nor.dwes.~en . entspricht seine~ in dieser Richtung spitzwinkelig
schusselfc:irmigen Aussehen. Die schrag von der Wolfgangseestorung 
ab.gesch.nitt.ene, dem Schafberg-Tirolikum aquivalente, SW-fallende, 
mitteltnassische Serie am westlichen Rand des Osterhorn-Tirolikums 
aber auch die _schmale, diesem si.idlich des Wolfgangsees parallel 
laufende Synklrnalzone lassen es for moglich erscheinen, dai3 die 
Wolfgangseestorung aus einer zerscherten Antiklinale hervoro-e
~angen ist. Die Gosauablagerungen des Wolfgangseetales verwei:en 
iedenfalls darauf, dai3 schon vorgosauisch eine NW-SE-verlaufende 
,,Schwachezone" die Wolfgangseestorung vorgezeichnet hat. 

Vor der NE-vergenten Aufschuppung des Osterhorn-Tirolikums 
auf ~as Schafberg~ Tirolikum ist es langs der Wolfgangseestorung 
zu erner NW-genchteten Blattverschiebung des Storungs-Nord
fliigels gegeni.iber dem Storungs-Si.idfli.igel gekommen. Mii3t man 
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NW St. Gilgen beiderseits der Storung die Grenze Wettersteinkalk
Hauptdolomit, so kommt man auf eine Sprungweite von etwa 
1,5 km. 

Die bogenformig gegen Norden einschwenkenden Strukturen im 
Nordwestsporn des Schafberg-Tirolikums konnten auf die Stauung 
bei dem Nordwestschub des Storungs-Nordfliigels zuriickzuftihren 
sein. Es gibt Anlultspunkte, wonach die Querstellung nach der 
Anlage des NW- SE-streichenden Faltenwurfes vor sich ging 
(vgl. S. 52). 

II. Beschreibung 

1. Flyschzone, Schafbergzug und Gebiet zwischen Fuschl und 
St. Gilgen 

Im Nordosteck der Karte breitet sich ein in der Hochplettspitze 
bis 1134 m Seehohe ansteigendes Flyschareal aus, das nach dem 
Bericht von S. PREY im wesentlichen aus einem gefalteten und 
gestOrten Stapel aus Flysch-Zementmergelserie besteht. In den 
Siidhangen des Koppensteins und des Holblingkopfes sowie im 
Gipfelgebiet des letztgenannten sind machtigere nordfallende 
Gesteinspakete iiberkippt, und am Siidrand zeigen sich junge Anteile 
der Zementmergelserie <lurch eine Storungszone von den alteren 
Flyschablagerungen, bunten Mittelkreideschiefern, Reiselsberger 
Sandstein und Gaultflysch, abgesetzt (siehe Abb. 3). Dabei sind 
nach S. PREY Verschuppung, Verknetung und starke, mit tektoni
schen Schichtreduktionen verbundene tektonische Beanspruchung 
der alteren Flyschschichten einerseits auf die Nahe der Oberschie
bungsfront der Kalkalpen, andererseits auf ihre Stellung als Rei
bungsteppich an der Basis der Flyschdecke zuriickzufiihren. Die 
Grenze zu den iiberlagernden Kalkalpen ist S der Seeache bei 
etwa 650 n1 Seehohe anzunehmen (W. ] ANOSCHEK, 1970). 

Die weithin moranenbedeckten Gesteine der Zementmergelserie 
der Flyschzone zwischen Mond- und Fuschlsee weisen im allge
meinen Siidfallen auf und sind iiberkippt. Saiger gestellte, WNW
streichende, bunte Flyschschiefer des tiefsten Senons werden am 
Flysch-Kalkalpenrand NW Fuschl gegen Norden von den Ab
lagerungen der Zementmergelserie abgelost. 

S der eiszeitlich ausgeraumten Zone zwischen Mond- und Attersee 
befinden sich nach dem Bericht von W. ]ANOSCHEK (1970) Neokom
kalk- und Neokommergelvorkommen unter den blockiiberstreuten 
Wettersteinkalkwanden des Schafbergzuges. Es sind steil siid
fallende, zwischen dem Flysch und dem Tirolikum eingeklemmte 
Schuppen des Hochbajuvarikums, der in diesem Profil tiefsten 
kalkalpinen Einheit. 
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Abb. 3 : Profile durch den Flysch bei Unterach (S. PREY 1972). 

lkm 

Die sanft bis mittelsteil siidfallende tirolische Serie erfaBt bis zum 
FuB des Schafberg-Gipfelzuges den wandbildenden Wetterstein
kalk, einen allmahlich daraus hervorgehenden Wettersteindolomit, 
tonreiche, <lurch schichtparallele Bewegungen stark in Mitleiden
schaft gezogene Raibler Schichten, Hauptdolomit und Plattenkalk 
(vgl. W. jANOSCHEK, 1970). 

Von einer Stirnbildung am Nordrand des Tirolikums kann nicht ge
sprochen werden, nur E des Klausberges scheint eine solche einzu
setzen (W. ]ANOSCHEK, 1970). S Scharfling zeigt die Einmuldung 
norischer bis liassischer Gesteine innerhalb des Hauptdolomitareals 
der Schafbergmasse die WNW- ENE-streichende Scharfling
Synklinale an. N der Kosselalm scheint eine wenige 100 m lange, 
schmale Scholle aus hellem Rhat-Liaskalk tektonisch dem Haupt
dolomit aufzuruhen; sie diirfte dem Siidrand der Scharflingmulde 
entstammen. 

Die <lurch Stockwerkbewegung entstandene Griinseescherflache 
(E. SPENGLER, 1911, S. 212) trennt den Plattenkalk, der sicherlich 
auch rhatische Anteile der hier kalkig entwickelten Kossener 
Schichten erfaBt, von den wandbildenden, hellen, dichten Rhat
Unterliaskalken und den damit eng verkniipften unterliassischen 
Crinoiden-Brachiopoden-(Hierla tz-) Kalk en. 

In den Nordwanden der Schafberg-Gipfelpartie zeigen diese dick
gebankten bis massigen Rhat-Liasablagerungen eine gegen Norden 
iiberschlagene Faltung. Die gegen Norden iiberkippte Haupt
synklinale (E. SPENGLER, 1911, S. 221) weist in ihrem Kern 
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bunte Radiolarite des tiefen Malm auf, ein Gestein, das in den 
Wanden S des Mittersees und am Nordhang der Spinnerin durch 
ein Grasband gekennzeichnet ist (siehe Exkursionsziel Nr. 11). 
Bunte mittelliassische Kalke, die im Hangendschenkel der Synklinale 
fast vollkommen tektonisch reduziert erscheinen, finden sich im 
Liegendschenkel in bis zu 10 m breiten Zerrkli.iften der rhatisch
unterliassischen Kalke einsedimentiert. Diese Hauptsynklinale wird, 
wie E. SPENGLER (191 1, S. 221) erkannte, gegen Westen in eine 
Anzahl eng gepre13ter, sekundarer Mulden und Sattel geteilt. 

Die mit dem bunten Mittelliaskalk gefi.illten Zerrkli.ifte entsprechen 
offenbar der Zerrei13ung der Sedimentationsbasis wahrend der 
jurassischen Absenkung. Die engen Liegendfalten am Nordfli.igel 
der Schafbergsynklinale verweisen auf die spater erfolgte, intensive, 
nordvergente Stauchung. 

W der Suissenlacke treten die Gesteine der Hauptsynklinale un
mittelbar an den Purtschellersteig heran. Die schiefrig verwalzte, 
teilweise rotlich gefarbte, an Spongiennadeln au13erst reiche Spon
gienkalk-(Spiculit-)Einschaltung im Crinoidenkalk am Steig zur 
Himmelpforte kann mit E. SPENGLER als Kern einer gegen Norden 
i.iberschlagenen Antiklinale, aber auch als stratigraphische Einschal
tung gedeutet werden. 

Die Schafbergs ynklinale ist in ihrer einfachsten Gestalt eine 
nach N orden i.iberschlagene, schiefe, isoklinale Mulde (E. SPENGLER, 
1911, S. 217). Sie setzt N St. Gilgen mit den durch Querstau stark 
verruschelten, NNW-SSE-streichenden Liasspongienkalken ein 
und vereinigt sich am Buchberg N Brunnwinkl mit jenen der 
St . Gilgener Synklinale. Gegen den Schafberggipfel werden die 
durchwegs in si.idlicher Richtung einfallenden Spongienkalke der 
i.iberkippten Schafberg-Synklinale durch allmahlichen seitlichen 
Fazieswechsel von Crinoidenkalken abgelost. Zurn synklinalen 
Kern geh6ren die vom Bereich des Mi.inichsees zum Steinbruch 
Steller und zum Hoheneck streichenden bunten Liaskalke, die an 
einigen Stellen von fossilbelegt oberliassischen Fleckenmergeln 
begleitet werden. 

Den hellen Rhat-Unterliaskalken und Crinoidenkalken des Syn
klinal-Nordfli.igels stehen am Si.idfli.igel die grauen unterliassischen 
Spongienkalke gegeni.iber. E . SPENGLER (1911, S. 217) leitet aus 
der Faziesdifferenz der Gesteine der Muldenfli.igel eine tiefgreifende 
Einfaltung ab und vermutet eine Schichtreduktion bei der Mulden
bildung. 

Die Auer r i e s en s tor u n g verlauft in ihrem westlichen Tei! fast 
parallel zur Gri.inseescherflache WNW-ESE, kommt durch ihre 
Einbiegung in die ENE-Richtung S des Mi.inichsees der Gri.insee
scherflache auf SOO m nahe und vollfi.ihrt ahnlich der Gri.inseescher
flache einen gegen Norden sanft gewolbten Bogen. Sie begrenzt 
die Liasablagerungen der Schafbergsynklinale gegen die steil auf-
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gefalteten Plattenkalke und kalkreichen Kossener Schichten der 
Teufelhaus-Antiklinale. Diese streicht vom Eignerriedel 
(1 330 m) i.iber das Teufelshaus (1408 m) zur Nordseite des Schwar
zensees und biegt im Bereich der Hofalm weit gegen Norden aus . 

Etwa im Gebiet Teufelshaus-Dittlbachgraben bi.indelt sich die 
Teufelhaus-Antiklinale mit der i.iber die Vormaueralm streichenden 
Vormaueralm-Antiklinale, welche N der Vormaueralm einen 
Ast gegen WNW, zur Kote 1338, aussendet. Zwischen den Anti
klinalen des Teufelshauses und der Vormaueralm liegt die ausge
pragte Schwarzensee - Sy nklinale (vgl. E. SPENGLER, 1911, 
S. 233). Sie setzt am Dittlbachgraben ein und reicht bis i.iber den 
Schwarzensee, wo ihr neben den Spongienkalken die oolithischen 
Beinsteinkalke zugeh6ren. Der bogenformige Verlauf der Syn
klinale entspricht jenem der Teufelhaus-Antiklinale. 

Die weniger klare, flache Vormauerstein-S ynklinale ist durch 
die Plassenkalkschollen des Vormauersteines und des Kaferwandls 
gekennzeichnet. Diese Schollen ruhen, auf Grund einer primaren 
Transgressionsdiskordanz der malmischen Sedimente und (oder) 
auch auf Grund der Stockwerkgleitung der starren Schollen, im 
Norden dem Liasspongienkalk und im Si.iden dem Plattenkalk auf. 
Nur nachst der Sommeraualm schaltet sich zwischen dem Platten
kalk und dem Plassenkalk noch eine kleine Partie steil NE-fallender 
Spongienkalke ein. Auch die der gleichen Synklinale zuzuweisende 
gro13e Plassenkalkscholle des Lugberges hat stellenweise unter
liassische Ablagerungen zur Unterlage. Die in der Schafberg
Synklinale so bedeutenden Mittelliaskalke und die Radiolarite der 
Malmbasis fehlen der Schwarzensee-Synklinale und der Vormauer
stein-Synklinale. 

Die Trennung der jurassischen Muldenteile am Vormauerstein und 
am Lugberg ist, wie die Schichtstellungen zeigen, einem Querstau 
zuzuschreiben. Selbst an den Plassenkalkschollen des V ormauer
steines und der Kaferwand kann man eine leichte Quereinmuldung 
beobachten. 

Durch das Auftreten von Hauptdolomit im Antiklinalkern sind die 
WNW-ESE-streichenden und mehrfach gegen NNE i.iberkippten 
Zi.ige der Dorner Alm-Antiklinale und der Rieder Anti
klinale (vgl. E. SPENGLER, 1911, S. 238, 241) besonders augen
fallig. 

Die Dorner Alm-Antiklinale verbindet sich gegen Westen, etwa 
am Sautrankberg, mit der Rieder Antiklinale. Mit den massigen, 
hellen Rhat-Liasgesteinen der Hochwand und des Hochkogels 
setzt zwischen den obgenannten Antiklinalen die St. Wolfganger 
Synklinale ein (vgl. E. SPENGLER, 1911, S. 241). Ihre Liasspon
gienkalke formen N des Wolfgangsees ein sanftes, vielfach von 
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Wiesen bedecktes Gelande. Dern nordlichen Muldenbereich gehort 
die 1 km lange, WNW-ESE-streichende, helle Kalkrippe des 
Beinsteines (Beinsteinkalk) zu. 

SE Gehoft Buchberg ist am Nordufer des Wolfgangsees innerhalb 
der Spongienkalke der St. Wolfganger Synklinale eine muster
gi.iltig ausgebildete Querfalte mit einer gegen SSE abtauchenden 
Achse zu beobachten. Sie ist mit den bereits angefi.ihrten Quer
strukturen zwischen Vormauerstein und Lugberg in Verbindung 
zu bringen und verweist mit diesen zusammen darauf, daB die 
Quertektonik nach dem WNW-ESE-streichenden Faltenwurf zu
standegekommen ist. 

Die im Liasspongienkalk der Obenauer Alm N St. Gilgen ansetzende 
St. Gilgener S ynklinale (E. SPENGLER, 1911, S. 244) wird in 
ihrem Verlauf gegen ESE durch die Plassenkalkscholle des Falken
stein, durch die Rhat-Liaskalkvorkommen von Ried und durch den 
Plassenkalk des Bi.irgl deutlich. Bemerkenswert ist das Auftreten 
der kieselig-konglomeratischen Sedimente der Malmbasis im 
Liegenden des Falkenstein-Plassenkalkes. Es ist dies ein wichtiger 
Hinweis dafi.ir, daB der massige malmische Plassenkalk transgres
si v seiner Unterlage aufruht; nur schichtparallele Bewegungen 
di.irften auch hier in diesem Niveau stattgefunden haben. Die zuletzt 
von W. LEISCHNER (1960) geauBerte Annahme, daB die Plassen
kalke des Schafberggebietes tiefjuvavische Deckschollen seien, die 
dem Tirolikum auflagern, findet nirgends Bestatigung. 

N St. Gilgen biegen die im Schafbergzug regional WNW-ESE
streichenden Faltenzi.ige des Schafberg-Tirolikums, so vor allem 
die Schafberg- und die St. Gilgener Synklinale, in die N-S-Streich
richtung um. Zurn Nordwestfl.i.igel dieser letztgenannten Synklinale 
gehort auch der Wettersteindolomit des Eibenseekopfes, sodaB hier 
ein ahnliches Profil vorliegt, wie am Schafberg. Nicht von dem 
Einschwenken in die N-S-Richtung betroffen ist die schmale, 
aus Gutensteiner Kalk und Wettersteinkalk gebildete, nordliche 
Randzone. Sie behielt die urspri.ingliche E-W-Streichrichtung bei. 
Sichtlich hebt das Schafberg-Tirolikum, eingeengt zwischen dem 
Kalkalpenrand und der Wolfgangseestorung, halbschi.isselformig 
gegen Nordwesten aus. 

Zwischen dem Ramsaudolomit und dem Hauptdolomit kam es im 
Niveau der Raibler Schichten zu einer geringfi.igigen Stockwerk
bewegung (Eibensee Alm-Storung). 

Der 2 km lange, N-S-streichende Plassenkalkkorper der ,,Drei 
Bri.ider", des Plombergsteines, Mittersteines und Obenauersteines, 
ruht diskordant der Westfl.anke der St. Gilgener Synklinale auf; 
im Nordteil hat er Hauptdolomit, Plattenkalk und Kossener Schich
ten zur Unterlage, im .Si.idteil den Liasspongienkalk und etwas 
bunten Liaskalk. Diese diskordante Lage auf verschiedenen ober-
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triassischen und liassischen Schichtgliedern ist vor allem durch die 
transgressive Stellung des Malm, untergeordnet auch durch die 
Stockwerkgleitung des massigen Kalkes i.iber die leichter verform
baren Sockelgesteine zu erklaren. Die stratigraphische Verkni.ipfung 
des Plassenkalkes mit dem wechselfarbigen Oberalmer Kalk kann 
N Gehoft Pollach, die Transgression des wechselfarbigen Ober
almer Kalkes auf Hauptdolomit beim Gehoft Wittingau NW St. Gil
gen beobachtet werden. 

Ein kohlefl.ozfi.ihrender Bitumenkalk, der dem Plassenkalk fraglich 
transgressiv angelagert ist, gehort den im St. Gilgener Bereich 
verbreiteten Coniac-Gosauablagerungen zu. Diese Sedimente der 
Wolfgangsee-Gosaumulde bilden das Hangendsediment der Schaf
berg-Schuppe. Das Ostfallen der Gosauablagerungen, wie es an der 
StraBe nach Mondsee am Kontakt mit den stark verruschelten Lias
spongienkalken der St. Gilgener Synklinale beobachtet werden 
kann, verweist auf die postgosauische Einengung. 

Zu den hochbajuvarischen Schollen, die ahnlich den Verhaltnissen 
N des Schafberges als Deckenreste zwischen dem Flysch im Liegen
den und der steilen Front des Schafberg-Tirolikums im Hangenden 
auftreten, gehoren der von fraglich neokomen Fleckenmergeln be
gleitete Liascrinoidenkalk an der Ruine Wartenfels und eine an der 
Schatzwand in der AbriBnische des Bergsturzes 1953 aufgeschlos
sene inverse Serie. Sie erfaBt die in 850 m Seehohe freigelegten, 
SE-fallenden, grauen, zum Teil bunten sandigen Cenomanmergel, 
die zwischen 890 und 920 m Seehohe ersichtlichen Aptmergel und 
den tektonisch hangenden, metermachtigen Crinoidenkalk. 

Unter dem ostlichen Abschnitt der Drachenwand sind in einem 
schmalen, fast kilometerlangen Streifen auch noch triadische Schicht
glieder des Hochbajuvarikums vorhanden, und zwar Hauptdolomit 
und eine kleine Partie Plattenkalk. N der Kote 1140 und in den 
Graben des Sau- und Klausbaches trifft man als hochste Schicht
glieder des Hochbajuvarikums Gosauablagerungen des Oberconiac 
bis tiefen Santon und des Obercampan bis Maastricht an. 

Im Blick vom Fuschlseetal zum Schober erkennt man den hoch
bajuvarischen Crinoidenkalkklotz, auf dem die Ruine Wartenfels 
steht, den grobgebankten, si.idfallenden tirolischen Wettersteinkalk 
des Schober und den kleinen, an <lessen Si.idseite in 1000 m Seehohe 
gelegenen Felszacken aus einer groben tektonischen Dolomit
Kalkbreccie. Sie markiert den Nordwestausstrich der geradlinig zum 
Si.idufer des Wolfgangsees und durch die Scharte zwischen Bleck
wand und Sparber zum Strobler WeiBenbachtal verlaufenden Wolf
gangseest6rung. 

Der Nordostfl.i.igel der Storung (Schafberg-Tirolikum) hat sich, 
wie am Flysch-Kalkalpenrand und an den Ausstrichen der Grenze 
Wettersteinkalk-Hauptdolomit beiderseits der Storung NW St. Gil
gen ersichtlich ist, betrachtlich gegeni.iber dem si.idlichen St6rungsfl.i.i
gel (Osterhorn-Tirolikum) in nordwestlicher Richtung verschoben. 
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2. Der Nordrand der Osterhorngruppe zwischen Faistenau 
und Bleckwand 

Der SE-streichende Riicken des Ellmausteines E Fusch! liegt am 
Nordrand des von der Wolfgangseestorung begrenzten Osterhorn
Tirolikums. Mit basalen tiefertriadischen Ablagerungen iiberschiebt 
es langs dieser Storung das Schafberg-Tirolikum. Am Siidost
verlauf der Wolfgangseestorung fallt die fortschreitende Reduktion 
dieser tiefertriadischen Schichtglieder auf. Das laBt auf einen in dieser 
Richtung zunehmend groBen Uberschiebungsbetrag schlieBen. 

Ein -+- der Wolfgangseestorung parallel laufendes Storungssystem 
durchzieht den Nordrand der Osterhorngruppe. Der durch den 
Ellmaustein zu verfolgenden Storung folgen die Fuschltal
s t 6 rung und die ebenso bei St. Gil gen von der Wolfgangsee
storung abspaltende Elsenwangstorung. Diese stellt eine Be
wegungsflache dar, -an welcher der Hauptdolomit langs der gleit
fahigen, heute ausgequetschten Raibler Schichten iiber den Wetter
steindolomit bewegt wurde. Einer noch bedeutenderen Uber
gleitung folgt die WNW-ESE-streichende Filblingstorung. An 
ihr wurde das malmische, aus Oberalmer Schichten bestehende 
Hangendstockwerk entlang der schiefrig-kieseligen Malmbasis
schichten iiber ein triadisch-liassisches Liegendstockwerk bewegt. 
D as hatte bedeutende Schichtreduktionen zwischen dem Haupt
dolomit und den Oberalmer Schichten zur Folge. Die wahrschein
lich bereits paradiagenetisch eingeleiteten, + schichtparallelen 
Bewegungen sind nicht etwa an eine Schichtfuge gebunden, sondern 
verteilen sich auf die ganze Schichtgruppe. 

Bei den Schichtausfallen zwischen Hauptdolomit und Malmbasis
schichten ist die Moglichkeit nicht auBer acht zu !assen, daB letztere 
durch Tieferlegung des Meeresbodens iiber ein bereits teilweise bis 
zum Hauptdolomit freigelegtes Relief transgredierten. Das rasche 
Auskeilen der Malmbasisschichten und der obertriadischen Kalke 
am Siidende des Filbling ist eindeutig tektonischer Natur. 

Wie groB an der Filblingstorung die Schichtreduktion durch die 
Stockwerkiibergleitung des malmischen Hangendstockwerkes ist, 
veranschaulicht auch gut die Situation am Zwolferhorn-Nordhang 
(Profil 3 auf Tafel 2) und an der Wolfgangsee-BundesstraBe NW 
der Franzosenschanze. Die kieseligen Malmbasisschichten sind bier 
vollkommen ausgewalzt, die Liaskalke (grauer Crinoidenkalk, 
Enzesfelder Kalk ~nd Adneter Kalk) sowie die schwarzen rhatischen 
Mergelschiefer und der norische Plattenkalk weitgehend verwalzt 
und zu wenige Meter machtigen Linsen zerschert. 

DaB die schichtparallelen Gleitungen auch noch die tithonen Ober
almer Schichten erfaBt haben, ist mehrerenorts, so z. B. im Stein
bachgraben und an der Bleckwand, durch gefaltete Banke, die zwi
schen ungefalteten Banken auftreten, nachgewiesen (vgl. W. LEISCH
NER, 1960, Abb. 2). 
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Die Oberalmer Schichten, die den Kamm des Filblingzuges auf
bauen, werden am Siidhang von neokomen Schrambachmergeln, 
dem Kern der Hirschberg- (Faistenauer Schafberg-) Sy n
klinale abgelost. W Wh. Wald sind ihnen noch Gosaukonglo
merate aufgelagert . Die Bezeichnung ,,Hirschberg"-Synklinale 
wird deshalb verwendet, weil R. OsBERGER (1952, S. 792) die in 
der Langsachse der Synklinale verlaufenden Parallelstorungen des 
westlichen Nachbargebietes unter der Bezeichnung ,,Hirschberg
linie" zusammengefaBt hat. 

Den siidlichen Gegenfliigel der Synklinale bilden die Gesteins
serien des Kahlegg, des Schmiedhorn und des Bergzuges N Faistenau . 
Vor allem am Schmiedhorn-Siidwesthang ist die Rhat-Juraserie 
entlang des vom Gehoft Kesselmann ausgehenden Forstweges gut 
aufgeschlossen. 

Bewegungen, die am Siidfliigel an die kieseligeri Malmbasisschichten 
gebunden sind, konnen als die siidostliche Fortsetzung der Lida un
storung OsBERGERS (1952, S. 792) betrachtet werden. Auf der 
Karte wurden nur dort die schichtparallelen Gleitungen durch eine 
strichpunktierte Linie kenntlich gemacht, wo die Malmbasisschichten 
weitgehend tektonisch reduziert erscheinen. 

Die Hirschberg-Synklinale findet S der Tiefbrunnauer Talung ihre 
Fortsetzung in der Synklinale des Faistenauer Schafberges. In der 
Talung vollzieht sich die Abbiegung der Synklinale von der SE
in die SSE-Streichrichtung. Am Faistenauer Schafberg ist ein 
leichter Knick in die Siidrichtung zu beobachten. Das dort siidlich 
des Gipfels erfolgende Ausheben der jeweils tieferen Schichtglieder 
entspricht dem sanften achsialen Einfallen der Hirschberg-Faisten
auer Schafberg-Synklinale in nordlicher Richtung. Zuerst endet an 
der Tiefbrunnau das Vorkommen neokomer Sedimente, dann, S des 
Faistenauer Schafberg-Gipfels (Kote 1560), jenes der Oberalmer 
Schichten und so fort. Aus der Form der Umgiirtung der Siidseite 
des Berges durch die Malmbasisschichten, die bunten Liaskalke, den 
Hornsteinknollen bzw. Spongienkalk, den Liasfleckenmergeln, den 
Kossener Schichten mit ihren Lithodendronkalkeinschaltungen, den 
Plattenkalk und den Hauptdolomit geht die Verflachung der Mulde 
gegen Siiden hervor. 

W. FRISCH (1963) konnte durch zahlreiche Fallwinkelmessungen 
bestatigen, daB die Ausglattung der Mulde allmahlich erfolgt. 
Zwischen Mahd und Mittereck erkannte W . FRiSCH innerhalb der 
Spongienkalke des Westfliigels dieser Mulde eine kleine, inter
mittierende, N - S-streichende Auffaltung von Kossener Schichten 
und Liasfleckenmergeln. 

Wie intensiv die malmischen Ablagerungen am Faistenauer Schaf
berg gefaltet und gestort sind, kann man beim Anblick der Ost
flanke des Berges ermessen. 
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Die ahnlich der Hirschberg-Faistenauer Schafberg-Synklinale achsial 
sanft in sudlicher Richtung ansteigende Zwolferhorn-S ynklinale 
wird an der Hocheben- und der Hochwandalm durch die Einmul
dung jurassischer Schichtglieder innerhalb der norisch-rhatischen 
Plattenkalke klar ersichtlich. Der ForstaufschlieBungsweg zum 
Oberen H ofwandwald laBt ein gutes Studium der Schichtfolge und 
der Schichtstellung zu. Unterbrochen durch eine kleine Aufwolbung, 
setzt die Synklinale in der Juramulde des Breitenberges weiter gegen 
Sudosten fort. 

Im Schwarzeneckalmbereich, W der Bleckwand, zeichnet sich 
eine weitraumige, von jungeren Ablagerungen flankierte Haupt
dolomitaufwolbung ab. Sie durfte in den obertriadischen Kalken 
der Gschaidalm und des Unteren Hofwandwaldes ihre nordostliche 
Fortsetzung finden . 

Die zwischen der Zwolferhornsynklinale und der Wolfgangsee
storung gelegene, NW-SE-streichende Hundsleitens ynklinale 
bildet die Randsynklinale des Osterhorn-Tirolikums. Sie beginnt N 
des Zwolferhornes innerhalb der gefalteten Oberalmer Schichten 
der Kuhleiten (Tafel 2, Profil 3) und wird vor allem durch die Ein
muldung der neokomen Schrambachmergel und der daraus hangend 
hervorgehenden sandigen Neokommergel im Bereich der Schwarzen
eckalmstraBe ostlich der Hundsleiten gekennzeichnet . 

Als eine for die Hundsleitensynklinale spezifische Fazies der Ober
almer Schichten ist die Schichtgruppe der wechselfarbigen Ober
almer Kalke anzufohren. Sie konnen als eine Dbergangsbildung von 
der Schichtgruppe der tonigen Oberalmer Kalke zum Plassenkalk 
gelten. Der Sudostausstrich der Synklinale ist an der Bleckwand 
langs NE-SW-streichenden Staffelbruchen herausgehoben. 

Bis auf die Querstellungen im Bereich des Faistenauer Schafberges 
verlaufen alle genannten Faltenzuge der nordlichen Osterhorngruppe 
+parallel zur NW-SE-streichenden Wolfgangseestorung. Zweifel
los stehen sie mit der Herausbildung der Storung in Beziehung. Auf 
die Moglichkeit, daB die Storung aus der Zerscherung einer Anti
klinalstruktur hervorgegangen sein konnte, wurde bereits hinge
wiesen. 

4. Das tektonische Fenster von St. Gilgen (Abb. 4). 

An der Wolfgangseestorung liegt 6 km von ihrem Ausstrich am 
Flysch-Kalkalpenrand entfernt, 4-4Yz km S des Kalkalpenrandes, 
das 1 Yz km lange und bis Yz km breite St. Gilgener Klippen-Flysch
fenster. Es hat die Form eines NW- SE-gestreckten Trapezoides, 
das durch die Erosion des ehemals geringmachtig aufruhenden 
Osterhorn-Tirolikums freigelegt worden ist . 
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Abb. 4: Das tektonische Fenster von St. Gilgen. 
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Die Bildung des Schiirflingfensters hatte die NW-vergente Auf
schuppung des Osterhorn-Tirolikums auf das Schafberg-Tirolikum 
hngs der W olfgangseesti::irung zur Vora ussetzung. Innerhalb der 
Erosionskerbe zeigen sich die Fenstergesteine weitgehend von 
Quartarablagerungen iiberdeckt, sodaf3 die Aufschliisse auf Bachrisse 
und Grundaushube beschrankt sind. 

Am Miihlbach zeigt sich das Osterhorn-Tirolikum am Sudwest
flugel der Sti::irung mit seinen tieftriadischen Gesteinen auf die 
oberjurassischen Gesteine des Schafberg-Tirolikums aufgeschuppt. 
Durch die Aufschuppung wurde die tektonische Unterlage, die 
verwalzten, bunten, tonigen Kalke des Klippentithons, an die Ober
flache gebracht. 

Beim Haus Eisenstraf3e Nr. 15 sind am Muhlbach neben den dunklen 
Tonschiefern und den darin auftretenden zerrissenen Olquarzitlagen 
(Gaultflysch) auch Murbsandsteine des Flysches (Reiselsberger 
Sandstein) und damit in Verband stehende bunte Flyschmergel auf
geschlossen. 

w OT 

a) 

T iet bajuvarikum 

Bundes 
st rasse 

I Schafberg -
1 
I : ., 

cOlOmL 
ca io m 

Abb. 5: a) Der Aufschlufi im Graben des Mi.ihlbaches WNW St. Gilgen, 
nachst der Bundesstrafie. 
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1 = hellstahlgraues Haselgebirge 
2 = kleine Gutensteiner Kalk-Partie (auf der Karte irrti.imlich mit 

der Signatur der Oberalmer Schichten) 
3 = wechselfarbige Oberalmer Schichten 
4 = verwalztes Klippentithon 

b) Die Aufschli.isse an der Querung desMozartsteigesi.iberden Ki.ihleit
(Diebsbach-)Graben. 
1 = Haselgebirgston und etwas bunte Werfener Schiefer 
2 = Hauptdolomit 
3 = sanft in westlicher Richtung fallende, dunkle Tonschiefer mit 

di.innen, mergelig-kieseligen Zwischenlagen (Gaultf!ysch) 
4 = metergroBe Glaukonitquarzitbliicke (Gaultf!ysch) 
5 = cenomanes Grobkonglomerat (Randcenoman) 
6 = verrutschte, fossilleere, graue Sandmergel und di.innschichtige 

Quarzite (? Cenoman) 
7 = Blockwerk aus Dolomit, Dolomitbreccie, Rauhwacke 

Der bei Gehi::ift Illinger in den Muhlbach mundende Kiihleit
graben (Diebsbachgraben), i::istlich des Sulzberges, schlief3t knapp 
unterhalb der Mozartstegquerung (Markierung 1), in 750 m Seehi::ihe, 
Gaultflysch und uber dem Brucker! des Steiges, in 760 m Seehi::ihe, 
einen wenige Meter grof3en, orbitolinenfohrenden Cenomankonglo
meratblock des Tiefbajuvarikums auf. Der hi::ihere Teil des Grabens 
legt fragliche Cenomanmergel des Tiefbajuvarikums und als Basis
schichtglied der Schuppe des Osterhorn-Tirolikums Haselgebirgs
tone frei (siehe Abb. 5 b). 

Die Gosauablagerungen, welche im i::istlichen Verlauf der Eisen
gasse die Flyschsedimente unterlagern, bezeugen, daf3 die Uber
schiebung des Osterhorn-Tirolikums auf das Schafberg-Tirolikum 
postgosauisch erfolgte. Die im Fenster auftretenden mitteleozanen 
Buntmergel der Klippenhulle (Ultrahelvetikum) determinieren diese 
Bewegung als postmitteleozan. 

Sowohl den ultrahelvetischen Buntmergeln des Maastricht, wie sie 
an einem Brucker! der Markierung 1 in 750 m Seehi::ihe auftreten, 
als auch den mitteleozanen Mergeln, die an dem mit der Zahl 12 
markierten Weg, in 670 n1 Seehi::ihe aufgeschlossen sind, zeigen sich 
Gaultflyschschollen tektonisch eingeschaltet. Sie wurden bei der 
Uberschiebung des Flysches in die ultrahelvetische Basis einge
walzt. 

Im Graben von Laim S St. Gilgen werden die bunten mitteleozanen 
Tone und Mergel der Buntmergelserie vom Gaultflysch und dieser 

Abb. 6: D ie Aufschli.isse im Graben bei Laim, WSW St. Gilgen. 
1 = Mylonitlage 
2 = gri.iner Haselgebirgston mit gri.inen Werfener Sandsteinbrocken 
3 = Hauptdolomit 
4 = schwarze Tonschiefer mit exotikafohrenden Feinbreccienlagen 

(Gaultf!ysch) 
5 = metergroBe Bliicke aus einer quarzitisch gebundenen Gaultflysch

breccie 
6 = bunte Tone und Mergel mit exotischen Geriillen (eozane Bum

mergel-Klippenhi.ille) 
7 = Feinbreccienblock 
8 = Quarzitblock, umhi.illt von dunklen Tonschiefern (Gaultflysch) 
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von den Werfener Schichten des Osterhorn-Tirolikums i.iberlagert 
(Abb. 6) . Auch hier sind Gaultflyschlinsen den ultrahelvetischen 
Buntmergeln tektonisch eingeschaltet. 

In den Baugrundaushi.iben der Irlreithsiedlung sah man im tiefer 
gelegenen nordlichen Abschnitt bunte Mergel des Ultrahelvetikums 
mit schwarzen Tonschiefern des Gaultflysches verknetet. Im hoher 
gelegenen, an den Ki.ihleitgraben grenzenden Abschnitt der 
Siedlung zeigten sich lediglich die dunklen Sedimente des Gault
flysches. So wird bereits hier in der Verbreitung der Sedimente die 
urspri.ingliche Lagerung im Sedimentationsraum angedeutet. Das 
tektonisch tiefer gelegene Ultrahelvetikum wurde nordlich des 
tektonisch hoher gelegenen Flysches abgelagert. Eine NE-vergente 
Aufschuppung brachte das Osterhorn-Tirolikum mitsamt seiner 
tektonischen Unterlage auf die im Wolfgangseetal verbreiteten 
Gosauablagerungen des Schafberg-Tirolikums. 

Das dreifache tektonische Fenster von St. Gilgen mit seinen Sedi
menten des si.idlichen Helvetikumtroges, des Flyschtroges und der 
tiefsten Einheit der oberostalpinen Kalkalpen, dem Tiefbajuvarikum, 
laBt auf eine viele Kilometer betragende Nord-Si.id-Einengung 
schlieBen. 

Der schrage Anschnitt der Schichtglieder des Osterhorn-Tirolikums 
durch die Wolfgangseestorung verweist auf eine gegen Si.idosten 
zunehmende tektonische Reduktion und Uberschiebungsintensitat. 
Ungeachtet der stratigraphischen Stellung des jeweils an die Storung 
herantretenden mittel- bis obertriadischen Schichtgliedes bilden die 
Haselgebirgstone als stratigraphisch tiefstes Schichtglied des Tiroli
kums das Gleitmittel, hngs welchem sich die Masse des Tirolikums 
i.iber ihre Unterlage nordwarts bewegte. 

Urspri.inglich wurde es for moglich gehalten, daB die sandigen 
Neokommergel, die in einem WasserriB in 600 m Seehohe unter 
dem H auptdolomit der WeiBwand einfallen, und die Neokom
mergel der Gamswandalm bajuvarisch sind (B. PLOCHINGER, 
1964, S. 22). Nach den Einsichten an der inzwischen gebauten 
SchwarzeneckalmstraBe handelt es sich jedoch hochstwahrscheinlich 
doch um tirolische Sedimente; die Neokommergel di.irften der 
Hundsleitensynklinale zugehoren und beim Vorschub des Oster
horn-Tirolikums zum Teil am Uberschiebungsrand eingeklemmt 
worden sein. 

5. Das tektonische Fenster von Strobl 

Wie das St. Gilgener Klippen-Buntmergel-Flyschfenster, so ist 
auch das si.idlich von .Strobl gelegene Klippen-Buntmergel-Flysch
fenster von Strobl an die NW-SE-streichende Wolfgangseestorung 
gekni.ipft, die geradlinig i.iber Zinkenbach und i.iber die Nestler
scharte zum Strobler WeiBenbachtal fohrt und dort unter die Garns-
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feldmasse untertaucht. Das zuerst schmale Fenster beginnt, wenn 
nicht schon in der Bucht von St. Gilgen, so auf jeden Falhm Strand
bereich nachst der Franzosenschanze. Es ist somit mindestens 
10 km lang. Gegen Si.idosten verbreitert es sich auf fast 2 km und 
wird von der gegen Nordwesten stirnenden Sparber-Schuppe 
begrenzt. Nur ein schmaler Ast streicht weiter i.iber die Nestler Alm 
zum Strobler WeiBenbachtal. 

Die Fensteraufschi.irfung der Bucht von St. Gilgen wurde durch 
eine dort niedergebrachte Sondierbohrung nachgewiesen. Sie 
durchorterte zwischen 22,35 und 30 m fossilbelegte mitteleozane 
Buntmergel des Ultrahelvetikums und fast schwarze Tonschiefer 
des Gaultflysches. Die Gosauablagerungen, die diese Fenstergesteine 
auf nur etwa 100 m vom St. Gilgener Fenster scheiden, zeigen an, 
daB es bei der Fensteraufschi.irfung zu einer Verschuppung mit dem 
Hangendsediment des Schafberg-Tirolikums, den Gosauablagerun
gen des Wolfgangseetales, gekommen ist. 

Die WolfgangseestOrung fohrte SE der Franzosenschanze beim 
Bau der BundesstraBe zu erheblichen Schwierigkeiten, sodaB be
sondere baugeologische Untersuchungen, durchgefohrt von Herrn 
Dr. BRANDECKER, notig erschienen. Sondierbohrungen trafen w 
Gasthof Gamsjager mehrfach Flyschgesteine, und zwar dunkle 
Tonschiefer, Glaukonitquarzite und -sandsteine des Gaultflysches 
sowie Reiselsberger Sandstein, an (B. PLOCHINGER, 1971, S. 452, 
453). 

Der westlichste obertagige AufschluB im Strobler Fenster liegt am 
Zinkenbach nachst der Zinkenbachmi.ihle, zwischen der Bri.icke der 
alten BundesstraBe und etwa 100 m W davon (Abb. 7) . Ein i.iber
kippter, etwa 5 m machtiger, steil WSW-fallender Reiselsberger 
Sandstein, der gegen das Hangende von bunten Flyschmergeln 
(Obere bunte Schiefer) abgelost wird, zeigt sich tektonisch von 
stark verwalzten Gaultsedimenten i.iberlagert. Gipsreiches, mit 
Gaultflysch verschupptes Haselgebirge liegt an der Basis der tiroli
schen wechselfarbigen Oberalmer Kalke und kennzeichnet die 
langs der Wolfgangseestorung erfolgte Uberschiebung des Oster
horn-Tirolikums. 
Der nachste bedeutende FensteraufschluB befindet sich bei 
Gschwendt. Beim Bau der neuen BundesstraBe wurden W auBerhalb 
der Ortschaft auf etwa 1 km Erstreckung steil SW-fallende bis saiger 
gestellte Flyschablagerungen freigelegt, dunkelgraue bis schwarze 
Tonschiefer des Gaultflysches und darin eingewalzte, mehrere Meter 
groBe Blocke aus Reiselsberger Sandstein. 

Bei einem Leitungsaushub zwischen Gschwendt und Gasthof 
Brandauer traten auf weitere Erstreckung ultrahelvetische Bunt
mergel des Maastricht zutage und fand sich nachst Haus Gschwendt 
Nr. 137 ein Gaultflyschblock in einem eoziinen Buntmergel einge
bettet. Flysch ist hier in ahnlicher Weise in die tektonische Unterlage 
eingewalzt worden wie im St. Gilgener Fenster. 
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Abb. 7 : Geologische Skizze von den Aufschhissen an der Zinkenbachbrcicke 
1 = Schwarze Tonschiefer mit Glaukonitquarzit-Zwischenlagen 

(Gaultflysch) 
2 = bunte Flyschschiefer 
3 = Reiselsberger Sandstein (Cenoman-Turon) 
4 = dunkelgraue, schiefrige Mergel der mittleren bis hoheren Unter

kreide 
5 = Blbcke aus Glaukonitquarzit (Gaultflysch) 

Am bewaldeten Riicken nachst Gehoft Vitzen am Berg liegt eine 
sehr interessante tithon-unterkretazische Klippenserie des Ultra
helvetikums vor (Abb. 8) . Von Gschwendt aus gelangt man an 
dem gegen Siidosten in den Wald einbiegenden Pfad zu einem zirka 
60 m machtigen, roten, zum Teil griinlich durchmischten Tithon
kalk und einem zirka 10 m machtigen, bunten Tithonradiolarit, 
dem zentimeter- bis dezimetermachtige, schiefrige Kalklagen einge
schaltet sind. Knapp S jener Stelle, an der die Lichtleitung zum 
Gehoft Vitzen am Berg den Weg quert, ist in schlechten Aufschliissen 
ein 5 m machtiges .griines Eruptivgesteinslager zu sehen. Es ist ein 
+ feinkorniger Diabas mit einem kleinen Gabbrokorper, der von 
rotem Serpentin und einer polygenen Eruptivgesteinsbreccie be
gleitet wird. In den ostlich folgenden zwei Graben zeigt sich als 
stratigraphisch hochstes Schichtglied der iiberkippten Klippenserie 
ein WSW-fallender, grunlichgrauer, zum Teil rotlicher, schiefriger 
Fleckenmergel der hohen Unterkreide. 

Die sehenswertesten, am besten erhaltenen Aufschliisse der Klippen
Buntmergelserie des Ultrahelvetikums und des tektonisch hangenden 
Flyschsandsteines (Reiselsberger Sandstein) befi.nden sich am Nord-
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Abb. 8 

fuB der Bleckwand im Bereich der Miihlpointparzelle (siehe Abb. 13, 
Exku~sionszi_el Nr. 8). Hier zeigt sich ein wenige Meter machtiger 
Erupt1vgesternsk0rper von einem metermachtigen roten Tithonkalk 
und Radiolarit unterlagert und von einem nur wenige Dezimeter 
machtigen roten Tithonkalk iiberlagert. Diabasgerolle darin be
legen die tithone Altersstellung der Eruptivgesteinseinschaltung. 
Etwa 10 m machtige hellgriinlichgraue, zum Teil etwas rotliche, 
dunkel gefleckte Mergel der hohen Unterkreide bilden, ganz wie an 
den Aufschliissen bei Vitzen am Berg, das stratigraphisch hangende 
Schichtglied der Klippenserie. Die Schichtliicke entspricht der 
Heraushebung zur Voraustrischen Bewegung. 

t!ber die genannten ultrahelvetischen Klippengesteine greifen mit 
erner Transgressionsdiskordanz die roten, eozanen Sedimente der 
ultrahelvetischen Buntmergel-Klippenhiille. Ein gegen Siiden an
steigender Pfad fohrt zu den tektonisch f!ach dem Ultrahelvetikum 
aufruhenden, turon-cenomanen Miirbsandsteinen des Flysches. 
Die Lagerung verweist eindeutig auf die urspriingliche Reihung in 
den Sedimentationsraumen. Der Trog des Ultrahelvetikums befand 
sich nordlich des nordpenninischen Flyschtroges. 

Am Siidostausstrich der Wolfgangseestorung treten im Strobler 
WeiBenbachtal, etwa 400-450 m SW Gasthof Waldheimat, nochmals 
Gesteine des Strobler Flyschfensters auf, ehe der Westrand der 
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Gamsfeldmasse die Wolfgangseest6rung und somit auch das Strobler 
Fenster begrenzt. Es sind steil ENE-fallende schwarze 'Tonschiefer 
und zerrissene, zum 'Teil linsig verwalzte kieselige Mergel und 
erdolflihrende Sandsteine des Gaultflysches. Das Strobler Fenster 
ist hier zwischen dem Osterhorn-Tirolikum und dem Schafberg
Tirolikum stark eingeengt worden. 

Zu den tirolischen Rahmengesteinen des N der Bleckwand gelegenen 
Fensterteiles zahlen eine Schuppe sandiger Neokommergel und die 
Oberalmer Schichten. Wegen ihrer Lagerung unter den eindeutig 
tirolischen tithonen Obe.ralmer Kalken wurden die Neokommergel 
vorerst flir bajuvarisch betrachtet. Der stratigraphische Verband der 
faziell wie mikropalaontologisch aquivalenten Neokommergel an 
der SchwarzeneckalmstraBe mit den Oberalmer Schichten S Vitzen 
am Berg, ihre Zuweisbarkeit zur Hundsleitensynklinale, laBt nun 
auch jene Neokomschuppe zum Tirolikum zahlen. 
Im Strobler Fensterbereich sind Blocke verstreut, die vorwiegend 
dem Gaultflysch, dem Reiselsberger Sandstein und sehr unter
geordnet vielleicht auch dem Neokomflysch entstammen . Sie sind 
auf der Karte in der Schuttsignatur und mit der Farbe des Reisels
berger Sandsteines verzeichnet. Der unterkretazische Flysch ist 
wahrscheinlich vor der Fensteraufschurfung, beim Dbergleiten der 
Flyschdecke uber das Ultrahelvetikum, abgeschert worden, ahnlich 
wie es F. ABERER und E. BRAUMULLER (1956) in der Flyschzone N 
Salzburg annehmen. 

Abb. 9: Profile durch die Sparber-Schuppe 
1 = Haselgebirge und etwas Werfener Schichten 
2 = Hauptdolomit 
3 = Plattenkalk 
4 = bunter Rhatkalk (Hallstatter Fazies) 
5 = Kossener Schichten 
6 = heller Rhat-Liaskalk und Lias-Crinoiden-(Hierlatz-)Kalk 
7 = bunter Liaskalk 
8 = Liasfleckenmergel 
9 = kieselige Ablagerungen des Malmbasisbereiches 

10 = wechselfarbige Oberalmer Schichten 
11 = Plassenkalk 
12 = sandige Neokommergel 
13 = Hippuritenkalk 
14 = Gosau-Basiskonglomerat 
15 = graue Gosaumergel und -sandsteine (Coniac) 

Schichten) 16 = bunte Gosaumergel des hi:iheren Senon (Nierentaler 
17 = eozane Buntmergel 
18 = Gaultflyschablagerungen des Strobler Fensters 
19 = Reiselsberger Sandstein des Strobler Fensters 
20 = bunte Flyschschiefer des Strobler Fensters 
21 = Moranenmaterial 
22 = Hangschutt und Blockwerk 
W = Wolfgangseesti:irung 
S = Dberschiebung der Sparber-Schuppe 

U = Einschuppung ultrahelvetischer Buntmergel 
G = Dberschiebung der Gamsfeldmasse (Dachsteindecke) 
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6. Die Sparberschuppe und die Uberschiebungsfront der 
Gamsfeldmasse. 

(siehe dazu Profile der Abb. 9) 

Der SW Strobl gelegene Sparber (1502 m), der aus morphologischen 
Grunden auch ,,Sparberhorn" oder ,,Lowe von Strobl" genannt 
wird, hat eine einzigartige tektonische Stellung. Seine dem Schaf
berg-Tirolikum zugehorende Serie wird im Siidwesten von der 
iiber die Nestlerscharte streichenden Wolfgangseestorung und im 
Osten von der Uberschiebungslinie der Gamsfeldmasse begrenzt. 

Durch die machtige, mit basalem Haselgebirge wenige Kilometer 
nordwarts bewegte, zur ,,Dachsteindecke" gehorende Gamsfeld
masse wurde die Sparberschuppe gegen Nordwesten auf die Gesteine 
des Strobler Fensters und auf die Gosauablagerungen des Wolfgang
seetales aufgeschuppt. Auch sie hat Haselgebirge als Gleitmittel. 
Durch den Nordschub erhielt die Schuppe an ihrem vorwiegend 
aus Hauptdolomit aufgebauten Nordwestrand eine Stirneinrollung. 
Am Stirnrand haben sich ein schmales, steil stehendes Plattenkalk
band und ein Plassenkalkvorkommen erhalten. 

Die Sparberserie beinhaltet Haselgebirge, Hauptdolomit, Platten
kalk, Kossener Schichten, einen hellen, massigen Rhat-Liaskalk, 
verbunden mit Crinoiden-(Hierlatz-)Kalk-Korpern, ferner Flecken
mergel, einen bunten Mittellias- und Klauskalk, kieselige Kalke und 
Radiolarite des tiefen Malm, wechselfarbige Oberalmer Schichten 
und Plassenkalk. Vor allem die rhatisch-liassischen Schichtglieder 
und der Plassenkalk sind for die Zugehorigkeit zum Schafberg
Tirolikum kennzeichnend. 

Der Plassenkalk der Brustwand und N der Diirrentalalm greift 
diskordant iiber verschiedene tiefere Ablagerungen. Dies ist eine 
Folge seiner transgressiven Stellung, obwohl auch eine kleine 
Verstellung durch Stockwerkbewegung wahrscheinlich ist. 

Den hellen, massigen rhatisch-liassischen Kalken des Sparber
Gipfels sind an der Siidseite ein roter Mittellias, ein Klauskalk und 
die kieseligen Ablagerungen der Malmbasis eingefaltet. Die Falten
achse diirfte E-W streichen und sanft gegen Osten eintauchen. Es 
ist eine Struktur, die ganz den Strukturen im Schafberg-Gipfelzug 
entspricht. 

Parallel zu dieser ,,Sparbersynklinale" zeigt sich im Plattenkalk des 
Sparber-SiidfuBes eine kleine, von der Nestner Scharte aus gut zu 
beobachtende, aufrechte Antiklinale. 

Als hochste, transgressiv aufruhende Sedimentfolge der Sparber
serie sind Gosauablagerungen des Coniac bis Maastricht zu nennen. 
Sie tauchen mit mittelsteilem Einfallen gegen Osten unter die 
Gosaubasiskonglomerate ein, die dem Nordrand der Gamsfeldmasse 
angelagert sind. Mit den nordwarts bewegten, in den gebankten 
Dachsteinkalken des Rettenkogels stirnenden Triasablagerungen 
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dieser Schubmasse wurden auch die transgressiv aufruhenden, 
machtig entwickelten Sedimente der ,,Fahrenberg-Gosau" den 
Gosauablagerungen der Sparberserie aufgeschoben. 

Durch die Uberschiebung der Gamsfeldmasse iiber die Sparber
gosau kam es in dieser insofern zu einer Verschuppung, als heute 
den vorwiegend bunten Maastrichtmergeln (Nierentaler Schichten), 
die das Hangende des Hippuritenkalkes der Hauslwand und des 
Theresiensteines bilden, tiefersenone graue Gosaumergel und 
-sandsteine aufruhen. 

Die Bedeutung der ,,Gamsfeldiiberschiebung" geht aber vor allem 
daraus hervor, daB sich in den tiefer senonen Gosauablagerungen 
mitteleozane rote Mergel eingeschuppt finden, die man als ultra
helvetische Buntmergel betrachten kann (Abb. 10) . Sie entsprechen 
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Strobler We issenbachtal 

700 m S H 
700 m SH 

b 

StroblerWeissenbachtal 
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Abb. 10: Die Einschuppung ultrahelvetischer Buntmergel i:istlich des Strobler 
WeiBenbaches. 

6 

a) Profil des Unkelbachgrabens 
b) Profil von der Hauslwand gegen E 

1 = Haselgebirge, 
2 = Rauhwacke, 
3 = Dachsteinkalk, 
4 = Gosaugrundkonglomerat, 
5 = graue Gosausandsteine und -merge! (Coniac) 
6 = Hippuritenkalk des tiefen Senon 
7 = bunte Mergel des hi:iheren Senon (Nierentaler Schichten) 
8 = unter- und mitteleozane bunte Ton- und Mergelschiefer 

(Buntmergel) 
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jenen, die N der Bleckwand die Oberjura-Unterkreide-Klippen
gesteine transgressiv umhiillen . Offenbar hat die Gamsfeldmasse 
bei ihrem Vorschub die ultrahelvetischen Buntmergel aus ihrer 
tektonischen Unterlage emporgeschiirft. 

Durch das mitteleozane Alter dieser Buntmergel ist erwiesen, daB 
der Nordschub der Gamsfeldmasse postmitteleozan, wahrscheinlich 
im Oligozan, seinen Ausklang fand. Dadurch, dafi die Gamsfeld
masse die Wolfgangseestorung in ihrem Siidostausstrich begrenzt, 
ist ihre Bewegung nach jener zum Stillstand gekommen, die das 
Osterhorn-Tirolikum entlang der Wolfgangseestorung vollfohrte. 

Unter dem Gosaukonglomerat der Gamsfeldmasse liegen S der 
Waidinger Alm Schollen eines bunten Rhatriffkalkes, der zweifellos 
dem Hangendbereich der Rettenkogelstirne unserer Gamsfeldmasse 
entstammt. In der Spezialkarte 1 : 75 .000 ist er, wie die zwischen 
dem Nussensee und der Ruine Wildenstein verbreiteten, vorwiegend 
bunten Kalke, als Hallstatter Kalk ausgeschieden. 
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Einige E xkursionsziele 

Auf der tektonischen Kartenskizze der Tafel 1 (Falttafel!) ist eine 
Auswahl geologisch lohnenswerter, markierter Wege verzeichnet. 
Zusatzlich mogen die im Handel erhaltlichen Wegweiser, Wander
karten und Fuhrer helfen, Exkursionsrouten abzustecken. Hier 
sollen nur einige leicht aufzusuchende oder besonders interessante 
Punkte genannt werden. 

1. Aufschliisse an der Bundesstrafie Hof - Fuschl -
St. Gilgen 

An der Strafie entlang des siidlichen Fuschlseeufers befinden sich 
Parkplatze mit guter Aussicht iiber das wiirmeiszeitlich ausgehobelte 
Trogtal des Fuschlsees zur steilen Kalkalpenfront am Schober. 
N davon erkennt man die sanften Formen der Flyschzone. Die 
mitteltriadischen Gesteine der tirolischen Decke (Schafberg
Tirolikum) iiberlagern hier mit steilem Siidfallen den Crinoidenkalk 
der hochbajuvarischen Decke. Auf ihm steht die Ruine Wartenfels. 
Am Westfufi des Schober streicht die bedeutende Wolfgangsee
storung aus und verursacht zwischen Flysch und Kalkalpin eine 
Blattverschiebung. 

Etwa 3 5 km ostlich von Fuschl befindet sich an der linken, nO!d
lichen Strafienseite eine Kapelle mit Parkmoglichkeit (Kote 715,2). 
Es ist der Ausgangspunkt des griin markierten Weges zum Eibensee. 
Im Bett des parallel zur Strafie verlaufenden Miihlbac?es ist im 
N- S-streichenden Gestein von Westen nach Osten die Ubereinan
derlagerung Wettersteindolomit- Raibler Schichten-Hauptdolomit 
zu beobachten. 

An der Strafienkehre, an der vor St. Gilgen das Wolfgangseetal zu 
iiberblicken ist, befindet sich ein Parkplatz. Am Fels der Innenseite 
der Kurve kann man die Fazies der wechselfarbigen Oberalmer 
Kalke kennenlernen. 

2. A ufschliisse an der BundesstraBe zwischen St. Gilgen 
und Mondsee 

N St. Gilgen sind an der Westseite der Bundesstrafie auf weitere 
Erstreckung die dem Coniac zugehorenden fossilreichen Mergel 
und Sandsteine der Gosaumulde des Wolfgangseetales gut aufge
schlossen. Parkmoglichkeit besteht NW gegeniiber der Autobus
haltestelle (Abfahrt) Hotel Billroth oder etwa 80 m danach. 

40 mW der Haltestelle Billroth findet man eine etwa 1,5 m machtige 
Rudistenkalklage, die einer metermachtigen Korallenmergellage auf
ruht. Ostlich der zuletzt angefohrten Parkmoglichkeit zeigen sich 
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die verfalteten, verruschelten, dezimetergebankten Liashornstein
kalke an der steilen StraBenboschung. Es ist ein typisches Schicht
glied des Schafberg-Tirolikums, das hier der St. Gilgener Synklinale 
zugeh6rt. 

Bei der Fahrt nach Scharfling kommt man, durch eine Storung 
voneinander abgesetzt, aus dem Hauptdolomit zu einem gering
machtigen roten Liaskalk und dann zu den auf weitere Erstreckung 
aufgeschlossenen Plattenkalken der Scharflinger Synklinale. 

3. Aufschli.isse an der Wolfgangsee-Bundesstraf3e zwi
schen St. Gilgen und Zinkenbach 

Zwischen dem Strandhotel Lueg und der Franzosenschanze schnei
det die si.idliche Straf3enboschung im spitzen Winkel die vom Haupt
dolomit bis in die malmischen Oberalmer Schichten reichende 
Schichtfolge der Randsynklinale des Osterhorn-Tirolikums (Hunds
leitensynklinale) an . Gegeni.iber einer durch den Straf3enanschnitt 
geschaffenen Hauptdolomitwand befindet sich am Wolfgangseeufer 
ein Parkplatz. 

Die Liegendpartie des gut gebankten D olomites weist di.inne ,grau
gri.ine Tonschieferzwischenlagen auf. In die Kli.ifte seiner zer
ri.itteten Hangendpartie greifen die, zu wenige Meter machtigen 
Glanz5chiefern verwalzten, schwarzen rhatischen Mergel (Kossener 
Schichten) ein. Der Plattenkalk zeigt sich nur in einzelnen, in diesen 
Schiefern liegenden Scherlinsen und auch die liassischen Ablagerun
gen (grauer Crinoidenkalk, Enzesfelder Kalk, Adneter Kalk) sind 
weitgehend, bis auf wenige Meter Machtigkeit, tektonisch reduziert. 
Aus der unmittelbaren Oberlagerung durch zerri.ittete Oberalmer 
Schichten geht hervor, daf3 die kieseligen Malmbasisschichten voll
kommen ausgewalzt wurden. 

Diese Schichtreduktionen zwischen dem Hauptdolomit und den 
Oberalmer Schichten erfolgten bei der Obergleitung des malmischen 
Hangendstockwerkes i.iber das obertriadisch-liassische Liegend
stockwerk. Die Bewegungen haben sich vor allem innerhalb der 
lithologisch dafi.ir pradestinierten, vielfach schiefrig-tonigen, kiese
ligen Ablagerungen des Malmbasisbereiches abgespielt. 

Zu Beginn des Straf3eneinschnittes an der Franzosenschanze, etwa 
500 m E des Parkplatzes, erkennt man an der si.idlichen Straf3enseite 
eine gegen Osten wieder ansteigende Schichtfolge mit gering
machtigen, schwarzen Rhatschiefern, etwas rotem Liaskalk und 
Plattenkalk. 

4. St. Gilgen- Zwolferhorn per Seilbahn (1522 m)- Pill
stein (1478 m)-Pillsteinalm (2181 m) und zuri.ick 

Die geologische Situation im Osterhorn-Tirolikum entlang der 
Seilbahnstrecke St. Gilgen-Zwolferhorn kann dem Profil 3 auf 
Tafel 2 (Falttafel !) entnommen werden. Der aus aufgefalteten 
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Oberalmer Schichten aufgebaute Zwolferhorngipfel bietet gegen 
Norden gute Aussicht zur Schafberggruppe und auch etwas zum 
Alpenvorland. Im Blick i.iber die Gipfelfl.ur der Osterhorngruppe 
reihen sich am Horizont die kalkhochalpinen Plateauberge mit dem 
Hochkonig, dem Tennengebirge und dem Dachstein. Gegen Osten 
ist im Einschnitt zwischen dem Sparber und der Bleckwand der 
Si.idostausstrich der Wolfgangseestorung zu erkennen, dahinter die 
zur Dachsteindecke gehorende, plateautragende Gamsfeldmasse 
(siehe dazu Abb. 1). 

Ein leicht zu begehender Weg fi.ihrt vom Zwolferhorn zum Pill
stein, einer vorwiegend aus den kieseligen Ablagerungen der Malm
basis aufgebauten Erhebung. Wie das Profil der Abb. 11 erlautert, 
quert man beim Abstieg zur Pillsteinalm liassische Schichtglieder, 
Adneter Kalk und Hornsteinknollenkalk. Im Almenbereich gelangt 
man zu den fossilreichen rhatischen Mergelkalken der Kossener 
Schichten und darin zu einer durch eine kleine Kuppe leicht erkenn
baren, linsenformigen Riffkalk-(Lithodendronkalk-)Einschaltung. 

SW 

1 Kossener Mergelkalke u. Mergelschiefer 

2 metergebankter rhat ischer Lithodendronka lk 

3 etwas gefleckter hornstein fUh render Knollenka lk mit capricu; nem Ammoniten des Lias o<. 

4 Adneterkalk mi t Belemniten u.Phymatoceras cf.bayami (OUM.H=Ob Lias.Ob.Toarc ien) 

5 z.Tbunte,kieseli ge Mergel der unteren bun ten Kieselschichten 

Abb. 11: Profil Illinger Alm-Pillstein. 

NO 

5. DasSaubachgrabenprofil an derWestseitedes Zwolfer
hornes (siehe dazu Abb. 12) 1) 

Ausgangspunkt zur Begehung des interessanten Grabenprofiles 
ist die Schafbachalm (1038 m Seehohe), die am einfachsten i.iber die 
Tiefbrunnau zu erreichen ist. Der zur Pillsteinalm fi.ihrende, vom 
Si.idende des Almbodens ausgehende, gegen SSE ansteigende Weg 
fi.ihrt an hi.ittengroBen Riffkorallen-(Lithodendren-)reichen, rhati
schen Riffkalken vorbei zu der in 1075 m Seehohe gelegenen Querung 
des Saubachgrabens. 

I) Eine detaillierte Darstellung des Profiles ist geplant. 
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Abb. 12 : Machtigkeitsprofil Saubachgraben, Westseite des Zwolferhornes. 

Im unterhalb des Weges gelegenen Grabenteil ist den Ki:issener 
Mergelkalken ein etwa 10 m machtiger Lithodendronkalk einge
schaltet. Entlang der etwa 200 m langen, sanft ansteigenden, durch 
drei Steilstufen gegliederten, ENE-verlaufenden Grabenstrecke 
dariiber ist eine instruktive Aufeinanderfolge liassischer bis malmi
scher Ablagerungen zu studieren. Die Verdoppelung der Serie ist 
wahrscheinlich durch eine Megaolistholith-Einschaltung im tiefen 
Niveau der bunten Kiesel- und Radiolaritschichten (Malmbasis
schichten) zu erklaren. 

6. Gaultfl ysch und tiefbaju va risches Cenomank ong lo
merat am Siidrand des St. Gilgener Ultrahelvetikum
Fl ysch-Fensters (siehe Abb. 4 und Abb. 5 b). 

Die Aufschliisse befinden sich W der Irlreithsiedlung, an der Mozart
wegquerung iiber den Kiihleitgraben (,,Diebsbachgraben"). Im 
Graben wenige Meter unterhalb des Weges sind die bergwarts ein
fallenden, graugriinen bis schwarzen Tonschiefer des Gaultflysches 
gut aufgeschlossen. MetergroBe Glaukonitquarzitbli:icke am oberen 
Ende des Aufschlusses gehi:iren ebenso dem Gaultflysch zu. 

Knapp oberhalb des Weges ist ein mehrere Meter langer und hoher 
Mugel aus einem dicht gepackten Grobkonglomerat aufgebaut. Es ist 
reich an abgeflachten Kristallin- und Porphyrgeri:illen; das kalkige 
Bindemittel fohrt gelegentlich Orbitolinen. 

Im hi:iheren Grabenteil treten sporadisch H aselgebirgstone auf; sie 
bilden das Gleitmittel des entlang der Wolfgangseesti:irung gegen 
Norden geschobenen Osterhorn-Tirolikums . 

Das Cenomankonglomerat (Randcenoman) kennzeichnet die einzige 
sichere Stelle, wo neben den Ultrahelvetikum-Flyschgesteinen Tief
bajuvarikum emporgeschiirft wurde. 

7. Die Fl yschserie am Siidrand des Strobler Ultrahelveti
kum-Fl yschfensters in Zinkenbach (siehe Abb. 7 und S. 62) 

Lehrreiche, bequem zu erreichende Fensteraufschliisse befinden sich 
an den Ufern des Zinkenbaches, wenige 10 m siidlich der Briicke der 
alten BundesstraBe iiber den Zinkenbach. Parkmi:iglichkeit ist 
beim nahen Gasthof Zinkenbachmiihle gegeben. 

Am linken, westlichen Bachufer sind von Norden nach Siiden der 
cenomanturonische Reiselsberger Sandstein, geringmachtige bunte 
Flyschschiefer und schlieBlich der Gaultflysch mit schwarzen Ton
schiefern, Glaukonitsandstein und Glaukonitquarzit aufgeschlossen. 
Am rechten Ufer zeigt sich die Flyschserie von einem gipsreichen 
Haselgebirge, dem Basisschichtglied des langs der Wolfgangsee
sti:irung aufgeschobenen Osterhorn-Tirolikums, iiberlagert. Am 
Kontakt zeigt sich der Gaultflysch stark zerschert und von Hasel
gebirge durchdrungen. 
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0 =Quel lfassungen ." Fallzeichen 

Abb. 13: Die Fcnstergesteinsaufschli.isse SW Strobl. westlich des 
Schartenalm-Fahrweges. 

6* 

8. Ultrahelvetikums- und Flyschaufschliisse des Strobler 
Fensters am NordfuJ3 der Bleckwand (siehe dazu Abb. 13, 
Abb. 14 und S. 63) 

Einen Kilometer westlich der Ortsausfahrt Strobl, 150 m W der 
Hinweistafel ,,Zurn Mahdhausl", zweigt nachst Haus Strobl 190 
der Schartenalm-Fahrweg von der Bundesstraf3e ab. 

An der gegen Westen ausholenden Kehre in 840 m Seehohe, an 
deren Innenseite zur Zeit eine Scheune steht, folgt man einer davon 
ausgehenden, etwa 200 m gegen Nordwesten fiihrenden ,,Sack
gasse". Ab dem Ende des Weges ist auf Baumen eine weif3e 
Punktmarkierung gemalt, die etwa 200 m durch den Wald zu dem 
mit ,,E" bezeichneten Punkt fiihrt. Am Steilabfall zu einer Rutschung 
ist westlich des Punktes ein wenige Meter machtiger, von Radiolarit 
und diabasgerollfiihrendem Tithonkalk begleiteter und vorwiegend 
aus Diabas aufgebauter Eruptivgesteinskorper aufgeschlossen. 

Wenige Meter nordlich des markierten Endpunktes finden sich die 
gefieckten, ebenso zum ultrahelvetischen Klippengesteinskorper 
zahlenden, grauen Mergel der hohen Unterkreide und einige Meter 
siidlich davon die roten Schiefer der eozanen Buntmergel-Klippen
hiille. 

Abb. 14 : Profil durch den Klippengesteinsaufschlul3 der Mi.ihlpoint-W'aldparzelle 
(Aufschlul3stand 1963). 
1 = bunter Tithonflaserkalk 
2 = roter Radiolarit mit di.innen roten Tithonkalklagen 
3 = roter Serpentin und schalig-kugelig zerfallende Ergul3gesteins

breccie mit glasiger Grundmasse und porphyrischen Einspreng
lingen 

4 = etwa 3 m machtiger, fein- bis mittelkiirniger Diabas mit Gabbro
kiirpern 

5 = mittelgrobes Konglomerat aus Diabasgeriillen 
6 = roter, plattiger Tithonkalk mit bis nul3grol3en Diabasgeriillen, 

Belemniten und Aptychen 
7 = hellgri.inlichgraue, teilweise riitliche, di.innplattig-schiefrige 

Fleckenmergel der hohen Unterkreide 
8 = bunte, di.innblattrige Tonschiefer mit di.innen Quarzit- und 

Sandsteinlagen (Mitteleozan) 
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Um zu dem tektonisch hangenden Flysch, vertreten durch den turon
cenomanischen Reiselsberger Sandstein, zu gelangen, folgt man vom 
Punkt ,,E" einem mit weiJ3en senkrechten Strichen markierten, in 
si.idlicher Richtung ansteigenden Pfad bis zum Endpunkt ,,F". 

9. Wanderung zum Aussichtspunkt Theresienstein und 
in das Strobler WeiJ3enbachtal 

In WeiBenbach bei Strobl findet man am Fahrweg zur Laimeralm, 
70 1J1 nach der Querung des W eif3enbaches, an einem Schotterbruch 
ausreichende Parkmoglichkeit. In der Kurve vorher sind -auf einige 
Meter Erstreckung 50 ° NNE-fallende, rote, sandig-schiefrige 
Maastrichtmergel (Nierentaler Schichten) aufgeschlossen, die eine 
reiche Mikrofauna mit Globotruncana contusa (CUSHMAN) beinhalten. 

Vom Schotterbruch gegen Si.iden fi.ihrt der mit ,,5" markierte Steig 
zum Theresienkogel (zirka 80 1l1 i.iber Tal), von dem aus das Wolf
gangseetal und das Strobler WeiJ3enbachtal gut zu iiberblicken sind. 
Der Fels des Aussichtspunktes besteht aus Hippuritenkalk (wahr
scheinlich Obersanton). 
Eine auch landschaftlich sehr ansprechende Wanderung fUhrt von 
Weillenbach in das Strobler Wei13enbachtal. In ihm verlauft der 
Beginn der in das beliebte Postalmgebiet fiihrenden Mautstra13e. 
Der Erosionseinschnitt folgt vorerst den leicht ausraumbaren Gosau
ablagerungen, die hier durch den nordvergenten Aufschub der 
Gamsfeldmasse (Dachsteindecke) im Hangenden der zum Schaf
berg-Tirolikum gehorenden Sparber-Serie erhalten geblieben sind. 
Da auch dem Nordrand der Gamsfeldmasse eine machtige Gosau
serie angelagert wurde, kamen E des Tales die Gosauablagerungen 
der beiden Einheiten iibereinander zu liegen. Die Einschuppung 
mitteleozaner Mergel des Ultrahelvetikums in die Gosauablagerungen 
der tieferen Einheit la13t einen postmitteleozanen Aufschub der 
Gamsfeldmasse ableiten (siehe Abb.10). Eindrucksvoll ist die 
dabei geschaffene, gegen Norden abtauchende Dachsteinkalkstirne 
des Rettenkogels. 
150- 200 1J1 WSW des Gasthofes Waldheimat stehen am rechten 
Ufer des Wei13enbaches auf wenige 10 1l1 Erstreckung Gaultfiysch
ablagerungen an - dunkle Tonschiefer mit darin eingesehalteten, 
linsig ausgewalzten kieseligen Mergeln und erdolfiihrenden quarziti
schen Sandsteinen (vgl. S. 19). Die Gamsfeldmasse begrenzt knapp 
ostlich davon diesen schmalen, steilgestellten Siidostausstrich des 
Strobler Flyschfensters . 

10. Mit der Zahnradbahn von St. Wolfgang zum Schafberg 
(1783 1ll) und Wanderung zur Spinnerin (1710 1ll) 

Wahrend der etwa halbstiindigen Fahrt kann man die an der Strecke 
gelegenen Aufschli.isse mit den Aussagen der geologischen Karte 
und des Profiles 4 auf Tafel 2 (Falttafel!) vergleichen. 
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Abb. 15: Die gegen Norden iiberkippte Hauptsynklinale im Blick von der 
Ti:irlklamm zur Spinnerin (vgl. Abb. 16 und Tafel VIII in E . SPENGT,ER, 
1911). 

7 

1 = heller rhatisch-liassischer Kalk und rotlicher unterliassischer 
Crinoiden-(Hierlatz-)Kalk 

2 = roter Mittelliaskalk 

3 = Radiolarit (tiefer Malm) 
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Die Aussicht vom Gipfel erfa13t im Norden die Flyschzone mit 
dem Mond- und Attersee, gegen Siiden das wiirmeiszeitlich geformte 
Wolfgangseetal, die Mittelgebirgslandschaft der Osterhorngruppe 
und die prachtige Kulisse der kalkhochalpinen Plateauberge, wie 
Dachstein, Tennengebirge, Hochkonig und Untersberg. Man iiber
schaut das von der plateautragenden Gamsfeldmasse bis zum 
Westende des Fuschlsees reichende Kartengebiet. 
Eine etwa einstiindige unbeschwerliche Wanderung zur Spinnerin 
(Fossilzeichen auf der Karte !) bietet die Moglichkeit, im Lias
Crinoidenkalk (Hierlatzkalk) bezeichnende Brachiopoden aufzu
sammeln (S. 28). 

11. Nordseite des St. Wolfganger Schafberges 
Will man von einem Aufstieg von Unterach, W Ghf. Muhleiten, 
zur Eisenauer Alm (1011 m) iiber den Wettersteinkalk-Wetterstein
dolomitsockel des Schafberg-Tirolikums absehen, fahrt man zur 
Eisenauer Alm. Vor dem Aufstieg zur Suissenlacke (1482 m) lohnt 
sich ein kurzer Abstecher zu den W des Gasthofes der Eisenauer 
Alm gelegenen Aufschliissen in den an Pflanzenresten reichen 
Schiefern und Sandsteinen und den vor allem Ostrea (A/ectryonia) 
montis capri/is KLIPSTEIN fohrenden Kalken der Raibler Schichten. 
Ab der Suissenlacke folgt man dem Fr. Wolf-Weg zum Mittersee, 
einem romantisch im siidfallenden Dachsteinkalk gelegenen Karsee. 
An der Torlklamm, ostlich des Sees, gewinnt man Einblick in die 
bemerkenswerte Faltentektonik des Schafberg-Gipfelzuges (siehe 
Abb. 15). Breite Klufte im massigen hellen Rhat-Liaskalk und 
Crinoidenkalk sind mit dem auffallend roten Sediment des ammoni
tenfohrenden Mittelliaskalkes erfollt. Den achsialen Kern det bier 
vorliegenden, gegen Norden iiberschlagenen Synklinale (,,Haupt
synklinale") markieren die in der Wand <lurch ein Grasband ge
kennzeichneten kieseligen Ablagerungen der Malmbasis . Dariiber 
erkennt man unter der machtigen Liascrinoidenkalkwand der 
Spinnerin auch noch kleine Partien des zum synklinalen Hangend
schenkel gehorenden Mittelliaskalkes. 

12. Wanderung Brunnwinkel bei St. Gilgen-Falkenstein 
Man folgt dem vom Brunnwinkel ausgehenden, mit der Nr. 28 
markierten Weg am Nordufer des Wolfgangsees, an dem der zur 
Rieder Antiklinale gehorende Plattenkalk des Sauriissels, deutlich 
gefaltet, aufgeschlossen ist. Am Anstieg zum Falkensteinsattel 
gelangt man nach der Bucht von Fiirberg in 550 n1 Seehohe zu 
einem Liasfleckenmergelaufschlu13 und in 565 m Seehohe zu den 
stratigraphisch hangenden dezimetergebankten Kiesel- und Radio
laritschichten (Malmbasisschichten), bestehend aus diinnschichtigen, 
graugriinen bis roten kieseligen Mergeln und rotem Radiolarit mit 
griinen Tonschieferzwischenlagen. Ziemlich unvermittelt werden 
diese Gesteine von dem im Synklinalkern liegenden Plassenkalk des 
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Falkensteines i.iberlagert. Trotzdem der Plassenkalk wegen seiner 
Starrheit gegeni.iber der kieselig-schiefrigen Unterlage zweifellos 
eine schichtparallele Verstellung mitgemacht hat, liegt bier ein 
Hinweis auf eine primiir zusammenhangende Schichtfolge vor; die 
Plassenkalkpartie ist nicht als Deckscholle einer hoheren Schub
masse zu betrachten. 

Am ,,Wolfgangseeblick", zu dem ein Steig abzweigt, kann man den 
mikritisch-sparitischen Plassenkalk naher kennenlernen und das 
Wolfgangseetal i.iberschauen. 

Nutzbare Gesteine 

Die meisten der im Kartenbereich vorhandenen Sedimentgesteine 
konnten fri.iher oder spater einer praktischen Verwendung zugefohrt 
werden, gleich ob es sich um triadisch-jurassische Karbonatgesteine, 
um mergelig-kieselige Ablagerungen des Jura, Konglomerate, 
Sandsteine und Mergel der Oberkreide oder um die Lockersedi
mente des Quartars handelt. Mit Ri.icksicht auf die Landschaft und 
den Fremdenverkehr sollte man aber stets den Gesteinsabbau in 
einem dafi.ir ertriiglichen Rahmen halten. 

Folgende in Betrieb stehende Stein- und Schotterbri.iche erscheinen 
nennenswert: 

1. das Schotterwerk W eiB NW von Fuschl, am Fahrweg Fuschl
Altmann, N der Kote 769. Mittels Ri.ittelsieb, Springsieb und 
Mi.ihle werden aus einem machtigeren D olomitschuttvorkommen 
Splitt und Sand gewonnen. 

2. das Schotterwerk Ing. L. Amstorfer SE Zinkenbach. Aus den 
Sanden und Schottern einer glazialen Eisrandterrasse gewinnt 
man hier Schotter, Mauersand und, i.iber einen Brecher, auch 
Riesel. 
Kleine Schotterabbaue in den glazialen Ablagerungen, wie sie 
vor allem am Si.idrand des Wolfgangseetales vorliegen, sollen 
nicht einzeln angefohrt werden. Ihre Lage ist, wie fast alle 
ji.ingeren Bri.iche, auf der Geologischen Karte verzeichnet . 

3. das Natursteinwerk B. Steller N des Schwarzensees . Durch 
Loch an Loch-Bohrungen wird bier fallweise ein bunter Mittel
liaskalk abgebaut, der im Handel die Bezeichnung ,,Schwarzen
see-Marmor" fohrt. Das Gestein ist sedimentarbreccios, kalzit
durchadert und weist unregelmaBig groBe und geformte, hell
bis dunkelgraue, vornehmlich fleischfarbene bis dunkelrote 
Komponenten auf. Verwendung findet das Gestein im Baufach, 
so for Portale, FuBboden, Wandverkleidungen (z. B. Kammer 
der Gewerblichen Wirtschaft, Linz), Paluster (Wiener Burg
theater) und for Monumente usw. A. KIESLINGER (1964, S. 399) 
erwahnt die Verwendung des Schwarzensee-Marmors im Stift 
Mondsee und in der Pfarrkirche von Irrsdorf. 
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Unter den aufgelassenen Steinbri.ichen hatte der langgestreckte 
niedere Bruch Bedeutung, der sich SW Zinkenbach an der Si.idseite 
des Breitenberges befindet. In ihm wurde ein roter, dem Adneter 
Plattenkalk ahnlicher liassischer Knollenkalk abgebaut; das dezi
metergebankte Gestein fand for Steinmetzarbeiten, vorwiegend for 
bauliche Ausgestaltungen, Verwendung (A. KrESLINGER, 1964, 
S. 244--246). 

Im Werk A. KIESLINGERS i.iber die nutzbaren Gesteine Salzburgs 
(1964) werden vom Wolfgangseegebiet auch einige alte, auf der 
Karte nicht mehr aufscheinende Abbaustellen verschiedener Sedi
mente angefohrt. 

H:lnweis auf die hydrogeologische Situation 

Das Wasser stellt als lebenswichtiger Faktor den groBten nati.irlichen 
Reichtum unseres Gebietes dar. 

Seit der Tieferlegung der Erosionsbasis bei der Heraushebung der 
Kalkalpen geht die Entwasserung teilweise unterirdisch entlang der 
Schichtflachen, Kli.ifte und Karsthohlriiume vor sich. Dementspre
chend kann man bei den Wasseraustritten Schicht-, Kluft- und Karst
quellen unterscheiden. Die durch die Losungsvorgange des Wassers 
verursachte Verkarstung erfolgt vor allem langs der Zerri.ittungs
zonen. Sie erfaBt in unserem Kartenbereich die mitteltriadischen 
Kalke und Dolomite, darunter in erster Linie den Wettersteinkalk, 
dann die massigen Rhat-Liaskalke, den Plassenkalk, die bunten 
J urakalke, den Plattenkalk, den Hauptdolomit und z. T. das machtige 
Gesteinspaket der Oberalmer Schichten. Wo diese kli.iftigen, ver
karsteten Gesteine vorliegen, ist der Boden als ,,trocken" zu be
zeichnen. 

Zurn Quellaustritt kommt es dort, wo innerhalb des wasserdurch
lassigen Gesteines eine wasserstauende Schicht dazu AnlaB gibt 
oder an <lessen Basis wasserableitende Sedimente vorliegen. Zu 
diesen zahlen in unserem Gebiet Haselgebirgston und Werfener 
Schiefer, Tonschiefer der Raibler Schichten, Kossener Mergel, 
Liasfleckenmergel, die kieselig-tonigen Ablagerungen der Malm
basis, Neokom- und Gosaumergel und schlieBlich auch die Ultra
helvetikums- und Flyschmergel. 

Wo das Wasser einen weiten unterirdischen Lauf nimmt, sind die 
Schi.ittungsmenge und die Temperatur des Quellwassers nur gerin
gen Schwankungen durch den Wechsel der Niederschlage und der 
AuBentemperaturen unterworfen. Stehen wasserundurchlassige 
kluftarme Gesteine an, flieBt das Wasser vorwiegend an der Ober
flache ab und bildet an Schuttkorpern kleine Schuttquellen. Diese 
Quellen sind in ihrer Schi.ittung und Temperatur nati.irlich sehr von 
der Witterung beeinfluBt. 
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Auf der Karte ist die Lage der Quellen durch blaue Ringe verdeut
licht. Priift man ihre Haufigkeit, so erkennt man, da13 z. B. die aus 
Plattenkalk aufgebaute Karsthochflache im Bereich des Ochsen
und Konigsberges siidlich des Zwolferhornes fast wasserlos ist, 
wahrend in den Oberalmer Kalken des Zwolferhornes auf Grund 
der wasserableitenden tonigen Lagen dieses Schichtgliedes die 
Quellen in verschiedenen Hohenlagen austreten. Im ersten Fall 
versickert das Regenwasser sofort, im zweiten legt es nur kurze 
unterirdische Wege zuriick. 

Man kann der Karte auch leicht ablesen, da13 die Hauptleiter des 
Wassers die gegen die Talungen angehauften pleistozanen und 
alluvialen Lockerablagerungen darstellen. In den weiten, von 
Gletscherarmen ausgehobelten, quartiirerfollten Talungen liegen die 
Seen; dort ist auch das durch Brunnen genutzte Grundwasser 
reichlich vorhanden. Grundwasserquellen treten in den quartaren 
Lockerablagerungen dort aus, wo eine wasserstauende Unterlage 
an die Oberflache kommt, wie etwa die Neokommergel unter dem 
pleistozanen Schottermaterial SW Zinkenbach oder die Kossener 
Mergel an der Schwarzeneck und Steingraben Alm. 

Als Beispiel for die aus alluvialen Schuttmassen austretenden Schutt
quellen konnen jene SW von Strobl, N unterhalb der Schartenalm, 
genannt werden; das Wasser wird hier durch die unterlagernden 
tonreichen Sedimente des Strobler Flyschfensters gestaut. 

Besteht der wasserstauende Horizont aus einem quellenden, gleit-
fahigen Sediment, kann es ZU erheblichen Rutschungen des iiber-
lagernden Gesteines kommen (siehe Absatz iiber alluviale Ablagerun-
gen im stratigraphischen Teil) . 

Die chemischen Eigenschaften der Quellwasser sind in vielen Fallen 
deutlich von den geologischen V erhaltnissen abhiingig. So fohrt 
z. B. die Quelle 180 m oberhalb der Tiefbrunnauer Schafbach-
stra13e, zwischen dem Streitberg- und dem Schafbachgut, deshalb 
ein sehr weiches Wasser, weil ihr Einzugsgebiet in den karbonat-
armen kieselig-tonigen Ablagerungen der Malm basis liegt. Nach 
Angabe von Herrn Forstrat J IRIKOWSKI, Hintersee, weist das Was-
ser dieser Quelle nur 7po dGH auf. 

Ta belle 2: Gro13enangaben und Untersuchungsergebnisse von fonf Seen des 
Kartenbereiches. 

Die Daten des Fuschlsees hat uns das Arnt der Salzburger Landesregierung, 
Herr Dr. C. CzERNIN-CHUDENITZ, die bisher unveroffentlichten Daten des 
Atter-, Mond-, Wolfgang- und Krottensees, nach einer Zusammenstellung 
von Frau Dr. E. DANECKER, das Institut for Gewasserforschung und Fischerei
wirtscbaft in Scharfling (Leitung Dr. BRuSCHEK) zur Verfogung gestellt. 
Das Saurebindungsvermogen ( = SBV) erlaubt eine Aussage iiber den Karbonat
anteil; die Leitfabigkeit ist ein Ma13 for die Menge der im Wasser gelosten Salze. 
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Es gibt jedoch keine bindende Regel for den Chemismus der aus den 
verschiedenen Gesteinen austretenden Quellwasser, weil dieser auch 
durch andere Faktoren, z. B. durch die bei Niederschlagen der Luft 
entnommenen Stoffe, ganz besonders aber durch die Menge des der 
Pflanzendecke und dem Boden entnommenen C02-Gehaltes, 
beeinfluL3t wird. 
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Wahrend des Druckes ist erschienen: G. MULLER: Vergleichende Som
mertemperatur- und Eisdickenmessungen in Seen des westlichen Salz
kammergutes. In: Beitrage zur Klimatologie, Meteorologie und Klima
morphologie. Festschr. Hanns Tollner, Geogr. Inst. Univ. Salzburg. 
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Erklarung einiger Fachausdriicke 

allochthon = ortsfremd 
alluviale Ablagerung = durch f!ieBendes Wasser nacheiszeitlich erfolgte Ab-

lagerung 

arenitisch = aus Sandki:irnern bestehend, sandig 
autochthon = an Ort und Stelle entstanden 
biogen = aus Organismenhartteilen aufgebaut 
Bioherm = riffahnliche, linsenformige Struktur organogenen Ursprungs 
bioklastisch = reich an zertri.immerten Organismenhartteilen 
Biomikrit/Biosparit = Mikrit/Sparit mit Organismenhartteilen 
Blattverschiebung = Horizontale Verschiebung entlang einer Sti:irung 
Calcarenit = sandiger (arenitischer) Kalk 
Calcilutit = sehr feinki:irniger Kalk 
Detritus = transportierte Gesteinsfragmente 
Diagenese = Verfestigung eines Sedimentgesteines nach der Ablagerung 
Dolomitisierung = Austausch von Calciumkarbonat durch Calciummagnesium-

karbonat 
Erosion = Abtragung des Gesteines durch die Tiitigkeit des Wassers, des Windes 

oder Gletschers 
Eugeosynklinale = der zentrale, beweglichste Tei! einer Geosynklinale, gekenn

zeichnet durch die in ihr aufdringenden basischen und ultrabasischen Eruptiva 
Fallen = Schichtneigung, senkrecht zum Streichen 
Fazies = Summe der lithologischcn und paliiontologischen Eigenarten einer 

Ablagerung 
Fenster (rektonisches) = der innerhalb einer tektonischen Einheit durch Erosion 

freigelegte Tei! einer tieferen tektonischen Einheit 
Flysch = vorwiegend klastisches orogenes Sediment der geosynklinalen Rand

zone 
Flyschzone = Zone am Nordrand der Kalkalpen, die fast nur aus Flysch besteht 
Geosynklinale = langgestreckte Einmuldung der Erdkruste, die sich wiihrend 

der allmiihlichen Absenkung mit Sediment follt 
glazial = eiszeitlich 
Hangendes = i.iberlagerndes Gestein 
idiomorphes Mineral = Mineral mit der ihm eigenen Kristallgestalt 
Intraklast = wieder abgelagertes (resedimentiertes) Gesteinsfragment 
klastisches Sediment = Gestein, dessen Material aus der mechanischen Zersti:irung 

anderer Gcsteine stammt 
Korrosion = Zersti:irung des Gesteines durch die chemische Einwirkung des 

Wassers 
inverse Lagerung = verkehrte, i.iberkippte Lagerung 
Liegendes = darunterliegendes Gestein 
lithologisch := nach der Gesteinsbeschaffenheit 
Lumachelle = Gestein mit angehiiuften Muschelschalen 
Mikrit = mikrokristalliner Kalk mit Kristallgri:iBen < 0,004 mm 
Miogeosynklinale = die randlichen Teile einer Geosynklinale mit wenig oder 

keinem Vulkanismus 
Olistholith = Gesteinski:irper in einem Olisthostrom 
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Olisthostrom = groJ3c Rutschmassc submariner Entstehung mit chaotischem 
Gefoge 

Onkoid (Onco) = ein Korn, das von ungleich dicken, unregelmaJ3igen, durch 
Algcnumkrustung entstandenen Schalen umgeben ist 

Ooid = mehr oder minder rundes Gebilde, bei dem um einen zentralen Kern 
gleichforrnig konzentrische Schalen angelagert sind 

Oolith = Gestein, das zum grol3en Tei! aus Ooiden besteht 
Oosparit = Oolith, dessen kugelige Gebilde in ein spatiges Bindemittel einge-

bettet sind 
opak = undurchsichtig 
organogen = aus organischen Bestandteilen bestehend 
orogen = bei der Gebirgsbildung entstanden 
Orogenese = Gebirgsbildung 
paradiagenetisch = wahrend der Diagenese entstanden 
pelagisch = Hochseeregion mit entsprechender Fauna 
Pellet (Pel) = fast homogene Rundki:irperchen ohne innere Struktur 
Plankton = Gesamtheit der schwebend im Wasser lebenden kleinen Tiere und 

Pflanz en 
Pleistozan = fruher Diluvium, untere Abteilung des Quartar, beginnend vor 

zirka 1 Million Jahre, endend mit der Wi.irmeiszeit vor zirka 12.000 Jahren 
polygen = aus verschiedenen Gesteinsarten bestehend 
Querstau = Druck quer zum Streichen des Gesteines 
Reduktion (tektonisch) = Verringerung der Schichtmachtigkeit durch Ver-

schleifung bei tektonischen Vorgangen, vorwiegend bei Dberschiebungen 
Regression (des Meeres) = Ri.ickgang des Meeres 
resedimentiert = wieder abgelagert 
Sedimentation = Ablagerung des Gesteinsmaterials 
Sedimentgestein = Absatzgestein 
Sparit (Calci-) = Matrix des Sedimentes zu Calcit umkristallisiert 
Stratigraphic = Lehre von der zeitlichen Abfolge der Gesteinsschichten 

( = Formationskunde) 
Streichen (des Gesteines) = Richtung der Schnittgeraden einer Flache mit der 

Horizontalebene 
subaquatisch = unter Wasser 

submarin = untermeerisch 
Subsolution = untermeerische Kalklosung 
synsedimentar = gleichzeitig mit der Sedimentation 
Tektonik = der durch Bewegungsvorgange zustande gekommene Bau der 

Erdkruste 
terrigen = vom Festland stammend 
Transgression (des Meeres) = Ausbreitung des Meeres i.ibcr das Festland 
Turbid.it = Gestein, das durch Tri.ibestri:ime (turbidity currents) entstanden ist. 
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Klastisches Material wurde dabei weit in das Meer befordert und in charak
teristischer Weise abgesetzt 
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Geologische Profile durch' das Wolfgangseegebiet Die Prn1o11age is1 in der tcktonischen Kartenskizze( Tafc l 1lersicht1ich 
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