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Geologische Exkursion an den Westrand des 
Oberrheingrabens bei Landau in der Pfalz

DR. GERHARD GREINER

Der Oberrheingraben

Ein Graben im geologischen Sinne ist ein relativ schmaler, langgezogener Sedi-
menttrog in der Erdkruste, der von nahezu parallelen St�rungszonen begrenzt 
wird. Er ist das Resultat einer Dehnung der Erdkruste. Gr�ben sind h�ufig Teil 
des weltweiten Systems von seismisch und vulkanisch aktiven Rift Valleys und 
ozeanischen R�cken. Es lassen sich verschiedene Stadien der Bildung eines 
Grabensystems unterscheiden von dem Beginn als (1) intrakontinentaler 
Graben wie dem Rheingraben, dem Jordangraben oder dem Rio Grande Rift 
�ber das (2) vulkanisch aktive Ostafrikanische Grabensystem hin zu (3) dem 
Stadium des Roten Meeres, wo ozeanische Kruste hervortritt, und (4) dem 
Stadium der Ozeane mit den Mittelozeanischen R�cken und den bekannten 
magnetischen Streifenmustern sowie den Subduktionszonen.

In Europa bildet der Rheingraben eine der markantesten tektonischen Struk-
turen in der Erdkruste. Er ist das zentrale Segment einer Riftzone, die Westeu-
ropa in einer NNE - SSW-Richtung, der „rheinischen Richtung“, vom Mittel-
meer bis Skandinavien durchquert, wobei er mit Sicherheit tiefliegenden Schw�-
chezonen im Grundgebirge folgt. Der sich von Basel bis Mainz erstreckende 
Oberrheingraben ist etwa 320 km lang, meist zwischen 30 und 35 km breit 
(Abb. 1), der maximale Verwerfungsbetrag liegt bei 5500 m. Seine F�llung aus 
terti�ren Sedimenten betr�gt bis zu 3200 m (Tab. 1). Somit l�sst sich der 
Sedimentinhalt des Grabens zu 25000 km� bestimmen. Einige der Sedimente 
haben Muttergesteinscharakter f�r Kohlenwasserstoffe, so dass sich infolge 
des erh�hten W�rmestroms im Graben Erd�l- und Erdgaslagerst�tten bilden 
konnten. Dies f�hrte, zusammen mit der Suche nach Kalisalzen, Braunkohlen 
und Wasser, zu einer intensiven Explorationst�tigkeit, die dazu beitrug, die in-
terne Struktur des Grabens zu kl�ren und insbesondere die verschiedenen 
Phasen der Grabenbildung zu erkennen.

Abbildung 7: Querschnitt durch das Erd�lfeld Landau in der Pfalz.
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Abbildung 6: Grundgebirgsaufschluss Steinbruch der PSH bei Albersweiler 
(Gneise).

Tabelle 1: Vergleich der Sedimentm�chtigkeiten im n�rdlichen und mittleren 
Oberrheingraben und Mainzer Becken. M�chtigkeitsangaben nach DOEBL 1967,
ROTHAUSEN & SONNE 1984 sowie SONNE 1988a, 1989
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Auf der Exkursion werden die geologischen Gegebenheiten am westlichen 
Grabenrand aufgezeigt. Es werden Sedimente der Grabenf�llung, das Grund-
gebirge und die Triassandsteine auf der angehobenen Grabenschulter vorge-
f�hrt. Ferner werden die Zusammenh�nge zwischen Tektonik und Erosion, 
auch anhand von Satellitenbildern aus 900 km H�he, dargelegt.

Exkursionspunkte

Die Exkursion bewegt sich im Bereich der Messtischbl�tter: 6713 (Annweiler 
am Trifels), 6714 (Edenkoben), 6813 (Bad Bergzabern) und 6814 (Landau in 
der Pfalz). Folgende Punkte werden angefahren:

1. Kleine Kalmit bei Ilbesheim (Abb. 2)

Lage in der Randzone des Rheingrabens. Helle, wei�e Kalksteine, die im Oligo-
z�n (Chatt) abgelagert wurden. Die hier lokal vorkommenden Landschnecken-
kalke entsprechen den Bunten Niederr�derner Schichten (siehe Tab. 1). Diese 
Sedimente lagern im Raum Mannheim-Heidelberg 2000 m tief. Dar�ber fol-
gen die Cerithienschichten des Aquitan mit Meeresmuscheln (Perna). Ablage-
rungsmilieu: Grabenlagune mit Kalkalgenmatten. St�rungszone am Fu�e des 
Berges, mit 60 Grad nach Westen einfallend: antithetischer Bruch, da die 
Schichten mit ca. 10 Grad nach Osten einfallen. Dehnungstektonik. Weitere 
St�rung am Bergfu� nach Osten einfallend. Dadurch Absenkung des Gebietes 
der Kleinen Kalmit: Reliefumkehr, da weiche Tone unter den Kalken leichter ero-
diert wurden. Bruchstufe des Pf�lzer Waldes: kein Sprung an der Hauptver-
werfung, inaktive St�rung – das Gebiet hebt sich en bloc um ca. 0,5 bis 0,8 
mm pro Jahr. Deshalb Erosion des Grabeninhaltes, Erdbeben bei Kandel und 
Wei�enburg im Elsass.

2. Randverwerfung des Oberrheingrabens bei Eschbach (Abb. 3) 

Schon der morphologische Anstieg l�sst die Hauptrandst�rung erkennen, wel-
che den Pf�lzerwald von der Rheinebene trennt. Die St�rung setzt hier mit 
einer Sprungh�he von 800 m Rotliegendsedimente gegen hellgelbe Oligoz�n-
ablagerungen ab. Die St�rung ist heute inaktiv, die B�che gehen ohne Gef�lle-
knick dar�ber hinweg. Die hier vorliegenden oligoz�nen K�stenkonglomerate 
sind typische Strandablagerungen einer Brandungszone. Vom nahen Festland Abbildung 5: Querprofil durch das Queichtal bei Albersweiler.
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Abbildung 4: Grundgebirgsaufschluss Steinbruch Kuhn bei Waldhambach (Gra-
nodiorit).

aus wurden zur Oligoz�nzeit Bruchst�cke von Muschelkalk und Keuper ins 
Meer verfrachtet. Diese Sedimente stehen heute in dem ehemaligen Lieferge-
biet nicht mehr an. Vom Meer wurden grober Sand, Haifischz�hne und dicke 
Austernschalenbruchst�cke angeschwemmt. Der Meeresingression im Oligo-
z�n ging die Einsenkung des Rheingrabens im S�den voraus. Dort bilden Kalke 
des Wei�en Jura die Liegendschichten des Terti�rs, w�hrend im Norden, etwa 
in der H�he von Darmstadt, die Erosion bis zu den Rotliegendsedimenten fort-
geschritten war, ehe auch dieser Grabenabschnitt im Meer versank.

3. Mylonitzone an der westlichen Hauptverwerfung (Optional)

Der Buntsandstein ist in einer St�rungszone total zerst�rt und durch aufstei-
gende Thermalw�sser ausgebleicht, da der Eisengehalt weggef�hrt und umge-
wandelt worden ist. Die Feldsp�te und Glimmer in dem Sandstein sind umge-
wandelt oder weggel�st worden. Das Eisen wurde im Pf�lzerwald als FeOOH 
in Spalten wieder abgelagert und dort vom Mittelalter bis in die Neuzeit zur 
Eisengewinnung abgebaut.

4. Granodiorit von Waldhambach (Abb. 4)

Grundgebirgsaufbruch in der N�he der Hauptverwerfung. 333 Millionen Jahre 
alt (Karbon). Rahmengesteine des Plutons: Gneise und Amphibolite. Chemis-
mus: 50 % Plagioklas, 10 % Kalifeldspat, 30 % Quarz, 10 % Biotit. Der Grano-
diorit wird von lamprophyrischen G�ngen durchschlagen. Am Top des Plutons 
befindet sich die permische Diskordanz. Es folgen grobe Sandsteine, die Gold 
f�hren (Unterrotliegendes) und Vulkanite des Unterrotliegenden, die von 
grobklastischen und �olischen Sedimenten des Oberrotliegenden sowie des
Unteren Buntsandsteins �berlagert werden.

5. Trifels (siehe Titelbild)

Bei der Auffahrt zum Trifels: feink�rnige ziegelrote Sandsteine des Rotliegen-
den. Dar�ber Zechsteinsandsteine. Der Trifels steht auf den nach ihm benann-
ten Trifelsschichten des Unteren Buntsandsteins (neuerer Gliederung). Die 
Burg befindet sich auf einer von der Erosion herauspr�parierten Sandsteinrip-
pe. Der Buntsandstein hat hier eine M�chtigkeit von �ber 500 m und wurde 
vor etwa 220 Millionen Jahren von S�dwesten aus dem Gebiet des heutigen 
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Massif Central gesch�ttet. Er besteht vorwiegend aus Quarzk�rnern sowie Ge-
steins- und Feldspatbruchst�cken und wurde unter hei�en, semiariden Klima-
bedingungen abgelagert. Konglomeratsch�ttungen sind nicht selten. Die Rot-
f�rbung wird durch Eisenverbindungen hervorgerufen; bevorzugter Baustein 
der Pfalz.

Die Burg Trifels (497 m) steht auf altem Kulturboden: keltische und r�mische 
Funde. Im 9. und 10. Jahrhundert befand sich hier eine Fluchtburg. Die erste 
stattliche Burg des Mittelalters geht auf Konrad II. zur�ck. Der Stauferkaiser 
Friedrich II. erkl�rte den Trifels zu seiner Lieblingsburg. Heinrich IV. trat von 
hier seine Fahrt nach Canossa an. 1125 lie� Heinrich V. die Reichskleinodien 
(Reichsschatzkammer) auf den Trifels bringen, wo sie ohne Unterbrechung 
150 Jahre blieben. 1193/94 wurde der englische K�nig Richard L�wenherz 
hier gefangen gehalten. 1330 wurde die Burg an Kurpfalz verpf�ndet, 1440 
gelangte sie durch Erbteilung an Zweibr�cken. Im Bauerkrieg gepl�ndert, traf 
sie 1602 noch ein Blitzstrahl, der die Zerst�rung vollendete. Ab 1938 und ab 
1964 Wiederaufbau der ehemaligen Reichsburg.

6. Åolische Sandsteine des Zechsteins bei Sarnstall

Schr�ggeschichtete D�nensande in der Umrandung einer Lagune des Zech-
steimeeres.

7. Steinbruch Albersweiler der Pfalz-Saarbr.-Hartsteinwerke (Abb. 5 + 6)

Grundgebirgsvorkommen auf der gehobenen Grabenschulter, herauspr�pa-
riert durch die Erosion. Gestein: Gneis, wohl mehrfach aufgeschmolzen. Aus-
gangsmaterial: Sandstein-/Schieferserie, etwa auf 650 � aufgeheizt. K-Ar-Alter 
330 Mio. Jahre. Lamprophyrische G�nge durchschlagen die Gneise, beide wer-
den oben durch die alte permische Landoberfl�che gekappt, die eine zeitliche 
L�cke von 50 Mio. Jahren repr�sentiert und morphologisch sehr stark geglie-
dert ist. �ber dem Gneis lagern Oberrotliegend-Fanglomerate und �ltere Vul-
kanite. Ablagerungsmilieu: semiarid mit gelegentlichen Starkregen (Flash-
floods), vergleichbar mit dem Iran oder Nordafrika. Dar�ber lagern Zechstein-
sandsteine und der Buntsandstein.

Abbildung 3: Die westliche Grabenrandverwerfung im Raum Bad Bergzabern
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Abbildung 2: Die Kleine Kalmit bei Ilbesheim: oligoz�ne Kalke der Graben-
f�llung.

8. Çlfeld Landau (Abb. 7)

Wichtigstes �lfeld im Rheingraben. Entdeckt 1955 nach umfangreichen seis-
mischen Messungen und mehreren erfolglosen Bohrungen auf obert�gige �l-
austritte nahe der westlichen Hauptverwerfung des Rheingrabens. Tektoni-
sche Lagerst�tte: Ein Anstieg der Schichten aus der Tiefe des Rheingrabens im 
Osten wird von zahlreichen St�rungen unterbrochen, die als Sperre gegen die 
Wanderung des Erd�ls wirkten. Speichergesteine sind in erster Linie Sandstei-
ne der terti�ren F�llung des Rheingrabens. Bisher sind �ber 200 Bohrungen 
bis zu Teufen von 1200 m niedergebracht und damit etwa 4 Mio. t Rein�l ge-
wonnen worden. Die Reserven k�nnen noch um 0.8 Mio. t Erd�l betragen. 
Das Erd�l hat einen hohen Paraffingehalt, ist jedoch sehr schwefelarm. Das 
�lfeld Landau befindet sich genau �ber einer geothermalen Anomalie: die 
Temperatur nimmt mit zunehmender Teufe alle 9 m um 1� C zu (normal: alle 
33 m um 1� C zunehmend).
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Exkursionsleiter:
Dr. Gerhard Greiner hat sich im Rahmen seiner Dissertation an der Universit�t (TH) Karlsruhe 
mit Spannungsmessungen und Strukturgeologie am Oberrheingraben besch�ftigt. Danach war 
er in leitender Position bei namhaften �lgesellschaften im In- und Ausland t�tig. Zuletzt war er 
am GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) f�r den Technologietransfer verantwortlich.

Bildbearbeitung und Gestaltung: Prof. Dr. Benedikt Toussaint
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Burg Trifels.

Burg Trifels. Abbildung 1: Geologischer Schnitt durch den Oberrheingraben bei Karlsruhe.
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