
BIO I. Aufs&tze unci Mitteilungen. 

Beobachtungen am Ostende des Erstfeldermassivs. 

Von Walther Staub (Zurich). 

(Mit 1 Tafel u. 1 Textfigur.) 
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I. 

In der Arbeit liber den Bau der Gebirge zwischen Schachental 
und Maderanertal im Kanton Uri (8) ist gezeigt worden, class der 
autochthone Dogger im Rensstal eine vom Dogger der Windgallenfalte 
verschiedene Fazies aufweist, und dass die beiden Faziesarten durch 
eine etwa West-Ost verlaufende Aufwolbung des Erstfeldermassiv- 
riickens getrennt siiicl. Diese Beobachtung kann weiter verfolgt werclen. 
Betrachten wir vorerst den Massivrucken. 

Finer ' der wichtigsten Unterschiede im Aufbau zwischen dem 
zentralen A arm as si v und dem ihm nordlich vorgelagerten Gastern- 
Erstfeldermassiv besteht darin, dass im Erstfeldermassiv das in die 
Gneise eingefaltete Karbon den Gneisen diskordant aufruht, wakrend 
z. B. die eingefalteten karbonischen Schiefer am Nordrand des Aar¬ 
massivs mit allmahlichem Ubergang der Schichten konkordant den 
Gneisen aufgelagert sind. Ahnlich wie im Aiguillerouge-Massiv lindet 
sich im Erstfeldermassiv eingefaltetes Karbon sowohl auf der Nord¬ 
seite (Urath, Wendenjoch), wie auf der Sliclseite (Todi), wo es nacli 
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B. G. Escher clem obersten Westfalien zuzusclireiben ist. Allein schon 
aus den ungleichen Lagerungsverhaltnissen geht hervor, class cler 
Karbonzug am Bristenstock nicht die einfache Verlangerung des 
Karbons am Todi darstellen kann. 

Erstfeldermassiv und Aarmassiv werden nun nach sehr starker 
Einebnung zur Permzeit von transgredierenclen mesozoischen Sedi- 
menten uberlagert, wobei sich nach Ausglattung cler Windgallenfalte, 
die stratigraphischen Verhaltnisse der Trias und des Jura fiir clie 
Nord- und Siidabdachung des Erstfeldermassivriickens im Reusstal wie 
folgt ergeben: 

Norwestliche Fazies (Reusstal). 
9. Malm, bis 300 m zum Teil koral- 

logen. 
8. Schiltschichten, an der Basis 1 m 

nnichtig der gelbgefleckte Schilt- 
kalk. 

7. Nur oberhalb Amsteg, 60 — 70 cm 
gelbliche kalkige Schiefer mit zahl- 
reichen Exemplaren vonBelemnopsis 
hastata Montf.: Oxfordien als 
Erosionsrelikt. 

6. Eisenoolith, ca. 3—4 m: Callovien. 

5. Schwarze Tonscbiefer mit Parkin- 
sonia 8—15 m: Bathonien. 

4. Obere Echinodermenbreccie, zu- 
oberst mit Ivorallen, im untern 
Komplex als Kieselknauerschicht 
ausgebildet. Zahlreiche Trtimmer 
von Rotidolomit, ca. 12—14 m : Ba- 
jocien. 

3. Untere Echinodermenbrecciex), im 
untersten Teile mit einer eisen- 

b Die Unsicherheit, ob die untere Echinodermenbreccie im Reusstal der 
Murchisonaezone zuzurechnen sei, ist von Herrn cand. geol. Van der Ploeg 
in Zurich bei seinen Untersuchungen in der Schlossberg-Spannortkette geklart 
worden. Es sei an dieser Stelle auf die demnachst erscheinende Arbeit von 
Herrn van der Ploeg (Eel. geol. Helv.) hingewiesen. 

Stidostliche Fazies (Windgallenfalte). 
9. Malm 80—300 m. 

8. Schiltschichten, an der Basis 81/2 m 
maclitig der Schiltkalk, ausge- 
zeichnet durch dolomitische und 
kieselige Einlagerungen. 

7. Gelbliche Schiefer und Kalke 60 cm 
machtig, mit B. hastata, Peltoc.eras 
Constant! d’Orb etc.: Oxfordien als 
Erosionsrelikt. 

6. Eisenoolith, stellenweise mit zahl- 
reiclien Porphyrgerollen, 4 m : Cal¬ 
lovien. 

5. Schwarze Tonschiefer, 6—7 m: Ba¬ 
thonien, stellenweise fehlend. 

4. Echinodermenbreccie m. zahlreichen 
Rotidolomittrummern und stellen¬ 
weise Porphyrgerollen, ca. 12 in: 
Bajocien. 

3. Eisenschiissige, sanclige Schiefer 
stellenweise mit zahlreichen Por- 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



312 I. Aufs&tze unci Mitteilungen. 

schussigen, zur Murchisonaezone ge- 

horenden Makroolithenschicht, eben- 

falls mit zahlreichen Triimmem von 

Rotidolomit, 6—10 m. 

2. Opalinustonschiefer, im Reusstal 

oberhalb Silenen auskeilend, 14 bis 

0 m, mit 3 zusammen: Aalenien. 

lb. Lias fehlend. 

la. Quartenschiefer, einzig im Bocki- 

tobel vorhanden. 

1. Rotidolomit oberhalb Erstfeld aus¬ 

keilend, 13-0 m. 

0. Aufbereitungsscliicht ca. 4 m, dem 

Bundsanclstein entsprechend. 

phyrgerollen, nach Osten in den 

Eisensandstein iibergehend, 3—18 m. 

2. Opalinusschiefer erst am Hiifiglet- 

scher auftretend, mit 3 zusammen: 

Aalenien. 

lb. Lias fehlend, am Todi? 

la. Quartenschiefer fehlend, am Todi? 

1. Rotidolomit, erst ostlich vom Hiifi- 

gletscher auftretend. 

0. Aufbereitungsscliicht, ca 3 m, dem 

Buntsandstein entsprechend. 

Diese Trennung in eine dem Gastern-Erstfeldmassivrticken nord- 

lich angelagerte Doggerfazies mit der nnteren Echinodermenbreccie 
iiber den Opalinussckiefern und in eine siidostlich von diesem Massiv- 
rlicken sich ansbreitende Fazies mit dem Eisensandstein lasst sich 
auch in westlicher und ostlicker Ricbtung vom Reusstal auffinden. 

So kann nach Tobler (10) die nordwestliche Fazies mit der 
Echinodermenbreccie im Aalenien westlich vom Reusstal im Erst- 
feldertal, im Engelbergertal und im Gaclmental verfolgt werden, wah- 
rend die siidliche Fazies mit dem Eisensandstein und dem Fehlen 
der Kieselknauer an der Basis des Bajocien bei Farnigen im Maien- 
tal, an der Sandalp, bei Vattis und am Calanda auftritt. Wahrend 
der Trias- und Jurazeit bildet also clas Gastern-Erstfeldmassiv eine 
trennende Schwelle zwischen einem nordlichen Faziesbecken, welches 
sich bis zum Schwarzwald ausdehnt und einem siidlichen sclnnalen 

Becken, welches sich zwischen Erstfeldermassiv und Aarmassiv (wenig- 
stens bis Farnigen) liinzieht. Scharfer, als es bis clahin der Fall ge- 
wesen ist, haben wir also vom Aarmassiv redencl zwei Teile zu unter- 
scheiden: Ein nordliches Gastern-Erstfeldmassiv und ein sudliches 
„zentrales“ Aarmassiv. 

Der Dogger der par auto chthonen Decken am Ostende des Aar- 
massivs (Kammlistockdecke, Glarnerdecke, Murtschendecke) zeigt die- 
selbe Fazies wie im Windgallengebiet. Hier, am Ostende des Aar- 
massivs, bestand also auch schon zur Doggerzeit eine offene Ver- 
bindung .des Meeres mit dem Siiden. Wahrend wir aber im Reuss¬ 
tal kein sicheres Anzeichen einer subaerischen Erosion des Erstfelder- 
massivruckens zur Doggerzeit auffinden konnen, deuten dock die zahl¬ 
reichen Porphyrgerolle im Eisenoolith, in der Echinodermenbreccie 

und in den eisensandigen Sckiefern an der Windgalle darauf hin, 
dass dieser ostliche Teil des Aarmassivs wenigstens zeitweise enundiert 
und demAbtrag ausgesetzt war. Einer solchen Erosion auf dem Riicken 
des Aarmassivs mtissen auch die zahlreichen Rotidolomitbrocken in 
den Echinodermenbreccien des Doggers und im Scliiltkalk zuge- 
schrieben werden. 
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Aus unserer Gegeniiberstellung geht hervor, class zu Ende der 

Malmzeit, die durch die Massivrdcken geschaffenen Unebenheiten in 
nnserem Proill bereits ausgeglichen waren. Das Oxfordien ist als 
Erosionsrelikt in einem Teile cles Faziesbeckens zwischen Aarmassiv 
und Erstfeldermassiv erhalten. Sowohl in der Kreide-, wie in der Eozan- 
zeit ist eine Beeinflussung der Fazies durch zwei getrennte Massiv- 
riicken nicht mehr nachzuweisen. 

Am Ostende des Erstfeldermassivs fehlen Ablagerungen der Perm- 
zeit vollstanclig. Nur in der ostlichsten Verlangerung vom Vattiser- 
massiv, bei Vattis und bei Tamins sind sie bekannt (4, pag. 6). Am 
Nordostrand des Aarmassivs fehlen permische Sedimente ebenfalls. 
Der Verrucano der Glarnerdecke reiht sich erst stidlich an das Aar¬ 

massiv an und bilclet wohl einen grob- bis feinkornig brecciosen, 
lateritischen, von Tuffmaterial reich gemengten, ersten Secliment- 
mantel des uns verborgenen granitischen Yerbinclungsstuckes zwischen 
Aarmassiv und Gotthardmassiv. Ahnlich wie das Oberkarbon am 

Norclrand des Aaregranits (z. B. am Tscliarren) wircl der Verrucano 
des Glarnerlandes von Porphyrgangen und Stocken und zuletzt von 
basischen Erup'tivgesteinen durchsetzt. R. Beder (3) hat cliese letzteren 
untersucht und kommt am Sclilusse seiner Arbeit zu dem Resultat, 
class die basischen Eruptivgesteine cles Verrucano als Spaltungspro- 
dukte eines granitisch-dioritischen Magmas aufzufassen seien, von dem 
sich einerseits die Quarzporphyre, andererseits die quarzfreien basi¬ 
schen Gesteine abgetrennt haben. 

II. 

Schon bei der Bearbeitung cler Erstfeldergneise ist auf den Unter- 
schied aufmerksam gemacht worden, cler zwischen der im Tertiar 
erfolgten mechanischen Beeinflussung cler Gesteine um Erstfeld selbst 
und des Aaregranits und derihm vorgelagerten Schiefer desMaderaner- 
tales besteht. Wahrend namlich die kristallinen Schiefer cles Maderaner- 
tales eine sehr starke Schieferung aufweisen, Aplitgange und Adern in 
diesen Schiefern haufig verworfen sind; zeigen die Erstfeldergneise um 
Erstfeld nur ein sehr schwach ausgepragtes Clivage und nur eine seltene 
Stoning cler die Gneise durchsetzenden Gauge. Mit Ausnahme der 

Kalkeinfaltungen im Norden am Scheidnossli zwischen Erstfeld und 
Altdorf, zeigt die Auflagerung der mesozoischen Sedimente auf dem 

Erstfeldermassivrucken einen durchaus ebenen Verlauf. Die haupt- 
sachliclie Bewegung dieses Massivs zur Tertiarzeit ging in vertikaler 
Richtung. 

Bei Betrachtung des heutigen Erstfeldermassivs im Langenprofil 
erkennen wir, class dasselbe an seinem Ostende im Gebiete des Reuss- 
tales mit etwa 20° Neigung nach Osten einfallt. Dieses Einfallen 
hat die Erhaltung einiger par auto chthonen Falten und Decken liber 
clem untertauchenden Massivrticken zur Folge. In welcher Weise 

22 Geologische Eundscliau. III. 
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diese tektonischen Erscheinungen einst auch westlich vom heutigen 
Reusstal vorhanden waren, bleibt unserer Beobaclitung entzogen. 
Die Bildnng dieser parantochthonen Decken aber steht in engster 
Yerbindung mit dem Andrangen des zentralen Aaregranits an den 
Erstfeldergneisriicken und soli daher bier noch einmal einer kurzen 

Erlauterung unterzogen werden. 
Betrachten wir zu diesem Zwecke zwei Querprofile durch die 

Gebirge zwischen Schachental und Maderanertal, die uns zugleich 
eine tiefere und eine hohere Gruppe dieser parautochthonen Bildungen 
darstellen. An Hand von Prolil 2 lasst sich vorerst unschwer nach- 
weisen, dass die Uberschiebung von Malm auf Malm am Belmeten 
mit der Abscherung des autochthonen Doggers oberlialb Amsteg zu- 
sammenhangen muss. Diese Abscherung, welche quer zur Schiclitung 
verlauft, hat zur Folge, dass die den Massivrticken direkt iiber- 
lagernden Malmschichten gegen die Scliichten des Belmeten schief 
abstossen. Oberlialb Amsteg verlauft die Uberschiebung auf Dogger- 
schiefern, welche aber bald auskeilen. Die Uberschiebungsbreite 

. betragt ca. 2 km. 
Sudlich der Belmetentiberschiebung, jedoch an dieselbe ange- 

schlossen, staut sich mit dem Yordrangen des Aaregranits die Wind¬ 
gallenfalte auf. Mit clem Yorwartsriicken des Belmeten aber wandert 
auf seinem Riicken auch die Holien Faulendecke nach Norden. 

Eine der eigentumlichsten Erscheinungen, die wir nun im Ge- 
biete der Windgalle antreffen, besteht darin, dass die Windgallen- 

falte und mit ihr die Holien Faulendecke an ihren westlichen Yer- 
langerungen bis zum Reusstal eine stark veranderte Streichrichtung 
aufweisen. Wahrend namlich auch noch die Unterlage des Holien 
Faulen und der Winclgallen, die Belmetentiberschiebung, das normale 
ca. SW—NO-Streichen der tertiaren Ketten besitzt, verlauft das West- 
ende der Stirnregion der Faulendecke ca. WNW—OSO, die Wind- 
gallenfalte selber ungefahr WSW— ONO mit einem starken Vorbranden 
des Malm in der grossen Windgalle. Die Erklarung dieser Erschei- 
nung liegt wahrscheinlich in folgendem: Der alte Erstfeldermassiv- 
rticken vei’lauft im Gebiete des Reusstales ca. WSW—ONO, steht also 
in einem spitzen Winkel zur SW—NO-Streichrichtung der tertiaren 
Ketten. Als nun die Windgallenfalte gegen das Erstfeldmassiv ge- 
drangt wurcle, erlitt sie westlich vom heutigen Reusstal eine Hem- 
mung durch das Massiv, wahrend sie ostlich in der grossen Wind¬ 
galle liber dasselbe liinweggleiten konnte (Prolil 2). Dank dem Por- 
phyrkern der Windgallenfalte erliielt dieses Yorbranden eine beson- 
clere Wucht, so dass die Falte gleicli einer uberstiirzenden Woge 
nach vorn drangte und auch das Yorland noch weit bogenformig 
nach Norden vorstossen konnte. 

Der Anregung von Herrn Dr. P. Arbenz folgend, suclite ich nun 
die Wirkung der Belmetenuberschiebung und der Windgallenfalte 
auch weiter nach Norden auf; so niachte mich Herr Dr. Arbenz be- 
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sonders darauf anfmerksam, es konnte das Wiederaut'treten des Eozans 
am „Axenmattli“, zwischen Fliielen und Sisikon an der Axenstrasse 
mit dem Vorrdcken der Hohen Faulendecke zusammenhangen. Prolil 2 
erhellt das Gesagte und zeigt drei Einwicklungsvorgange: Erstens 
wil’d die Hohen Faulendecke von der Windgallenfalte, zweitens der 
Wildflysch und drittens das Eozan der Axendecke von der Hohen 
Faulendecke tiberholt. Dahei scheint mir wahrscheinlich, dass das 
letzte Aufstauen der Windgallenfalte erst nach starkerem Anwachsen 
des Widerstandes im Norden, also erst nach der Belmetenuberschie- 
bung, erfolgt sei. Die Wirkung dieser Bewegungen geht aber noch 
weiter nach Norden. Die Gleiehartigkeit, mit der die eben erwahnten 

Faltungen sich in der Richtung des tertiaren Schubes nach Norden 
fortpflanzen, lasst vermuten, dass auch z. B. die Faltungen am Frohn- 
alpstock und am Axengewolbe, endlich die Schuppung und die Gber- 
schiebung der Rigihochfluh auf das Molasseland mit den letzten und 
jiingsten parautochthonen Bewegungen am Nordrand des Aarmassivs 
zusammenhangen. Horizontalschub im Siiden, Stauwirkung der Nagel- 
fluhzentren und der Molasse im Norden rniissen Form und Anordnung 
der Fatten in den helvetischen Ketten bedingt haben. 

Verfolgen wir nun an Hand der geologischen Karte die Wind¬ 
gallenfalte nach Osten, so sehen wir ihren Gewolbeschenkel, wo der 
Porphyr zuriickbleibt, ganz schwach in sich selbst einsinken. Hier 
liegt auf dem Gewolbeschenkel der Falte das Firngebiet des grossen 
Ruchen, dann verschwindet die Windgallenfalte nach Osten unter den 
Malmmassen der Kalkschyen und des Halsiggrates, die zum Wurzel- 
gebiet der Hohen Faulendecke gehoren, immer noch als einfache 
liegende Falte. Eigenartig ist, wie auch auf Profil 1 angedeutet ist, 
die intensive Faltelung, welche der autochthone Dogger am Hiiti- 
gletscher erleidet, wo derselbe gegen den Riicken des Erstfelder¬ 
massivs gedrangt wird. Ich zahlte hier 13 deutlich getrennte, kleine 

Falten des Doggers. 
Der Malm des Belmeten tritt wieder im Malm des Brunnitales 

zutage und zeigt hier an seinem Nordrande eine Stirnumbiegung. 
In der Hohen Faulendecke tritt nordlich vor der grossen Wind- 

galle eine kleine, etwa West—Ost verlaufende Langsfalte auf. Das 
Grieserental folgt der Mulde dieser Falte. Verfolgen wir die Hohen 
Faulendecke nach Osten weiter, so stossen wir sudlich vom Linthtal 
auf jenen eigenartigen, langgezogenenMalmkeil („Locherli“malm) ober- 
halb der Baumgartenalp (siehe 7), der ebenfalls dureh die tlberlagerung 
von Taveyannazsandstein ausgezeichnet ist. Moglicherweise stellt 

der 7,Locherli“malm jene ungestorte Form dar, wie sie vor der Gber- 
schiebung des Belmeten und vor Aufstau der Windgallenfalte der 

Hohen Faulendecke eigen gewesen sein muss. 
Im Querprofil 2 bleibt noch der Unterschied hervorzuheben, der 

zwischen den Kalkeinfaltungen am Nordrand des Erstfeldermassivs 
(Scheidnossli) zwischen Erstfeld und Altdorf und den keilformigen 

22* 
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Einfaltungen am Siidrand des Massivs (AATirzelgebiet der AVindgallen- 
falte) bestelit. Es sclieint, als ob die Einfaltungeii im Norden des 
Massivs eine embryonal gebliebene Phase eines Faltungsprozesses 
seien, der im Shden ein viel grosseres Ausmass erlitten hat. 

Zuiii Sclilusse der Besprechung von Profil 2 sei noch auf die ge- 
waltigen Massen von Altdorfersandstein, welclie die normale Be- 
decknng der Nummulitensehichten des autochthonen und des Belmeten- 
malrn darstellen, hingewiesen. Diese Sandsteine, denen heute all- 
gemein oligozanes Alter zugeschrieben wird, besitzen in ihren obersten 
Partien zahlreiche, lladenweise eingestreute Partien von groberen 
Kalk-, Quarz- undDolomit-Gerollen und oft nur wenig gerundeten Gneis- 
brocken, welche auf der Karte der Gebirge zwischen Schachental 
und Maderanertal als „exotische Blocke“ ausgeschieden sind. Diese 
Gneisgerolle sind noch nicht genauer auf ilire Herkunft geprtift 
worden. Sie mtissen aber von einem unweit stidlicli vom Erstfelder- 
massiv gelegenen Massivriicken herruhren, der schon am Ende der 
Oligozanzeit teihveise enundiert und deni Abtrag ausgesetzt war. 
(Oligozane Faltungsphase!) Unniittelbar stidlicli an die Fazies des 
Altdorfersandsteines und durch Ubergange mit diesem verbunden. 
reiht sich als oligozane Bedeckung des Aarmassivs der Taveyannaz- 
sandstein an, der heute ein charakteristisches Gestein der Hohen 
Paulendecke bildet. 

Profil 1 zeigt uns folgendes: Uber deni Malm und den Altdorfer- 
sandsteinen des Brunnitales erhebt sich die, an der Stirne stark ge- 
faltete Masse von Taveyannazsandstein der Hohen Faulendecke. Der 
Malm dieser Decke bleibt in Form eines tektonisch reduzierten Kalk- 
keiles siidlich im Liegenden des Sandsteines zuriick und seine Ver- 
bindung mit deni Wurzelgebiet (Kalkscliyen) wird einzig durch einen 
kleinen, vollig losgetrennten Malmfetzen (in der stark von Schutt be- 
deckten Ruchkelile) liergestellt. Der Taveyannazsandstein dagegen 
erleidet nicht dieselben Zerreissungserscheinungen wie der Malmkalk 
und bildet eine ununterbrochene Verbindung von Decke zu Wurzel¬ 
gebiet. 

Siidlich der Faulendecke erhebt sich als grosse, liegencle Falte 
die Windgallenfalte. Die Wirkung ihrer Bewegung, als letzter, jtingster 
gebirgsbildender A^organg ist nicht zu verkennen und aus Profil 1 
leiclit zu ersehen. Bei ihrem Vordringen wurden Faulen-, Griesstock- 
und Kammlistockdecke nach Norden gestossen; ihr Aufstauen be- 
wirkte die Zerreissungserscheinungen im Hohen Faulenmalm und 
die Aufrichtung der siidlichen Teile des Griesstocks und des Kammli- 
stocks. Infolge der hier geringeren tiberschiebungsbreite der AATind- 
gallenfalte treten die Einwicklungserscheinungen in Profil 1 gegeniiber 
denjenigen in Prohl 2 zuriick; sie lassen sich jedoch auch hier nacli- 
weisen. So werden die Nummulitensehichten der Faulendecke um 
ein weniges von der Windgallenfalte tiberholt; der Malmkeil der 
Faulendecke dringt noch um ein kurzes Stuck in die ihn tiberlagernden 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



W. Staub — Beobachtungen am Ostende des Erstfeldermassivs. 317 

Taveyannazsandsteine ein und wircl von denselben an seinem nord- 
liehen Ende umhiillt. Endlich umhlillen Trias und Lias cler Axen- 
decke das nordliche Ende der Griesstockdecke. 

Die Stirn der Faulendecke, die Griesstockdecke und auch die 
Kammlistockdecke ruhen auf Wildflyschschiefern, welclie bald nester- 
formig zusammengestaut, bald zu dtinnen, langgezogenen Linsen und 
Schichten ausgewalzt sind. 

Herkunft und Lagerungsverhaltnisse der Griesstockdecke, des 
Lochseitenkalkes und der Kammlistockdecke sollen nun bier einigen 
Erorterungen unterzogen werden, welclie sich vorwiegencl auf Fazies- 
erscheinungen der Kreide stutzen. Diese Faziesersclieinungen konnen 
uns wohl Anlialtspunkte zur Losung der schwierigen tektonischen 
Verhaltnisse geben, miissen jedocli noch mit Vorbehalt aufgefasst 
werden. Vorausgesandt muss werden, class die Annahme einer 
passiven Yerfraclitung cler Griesstockdecke an cler Basis cler Axen- 
decke auch hier aufrecht erhalten bleibt. 

So oft ich die Klausenstrasse hinaufging unci die grosse Ahn- 
lichkeit in Fazies und Machtigkeit cler Kreide, ferner das fast gleich- 
zeitige Auskeilen cler Griesstockdecke und des Lochseitenkalkes ober- 
halb „Windeggen“ am Klausentunnel sail, schien mir, es miisse 
eine engere Beziehung zwischen diesen beiden tektonischen Glie- 
dern bestehen, als zur Stunde angenommen wurde. Im „Mechanis- 
mus cler Gebirgsbildung“ gait die Griesstockdecke fiir Alb. Heim als 
lokale Verdickung cles Lochseitenkalkes, welcher wiederum den ver- 
kehrten, ausgewalzten Mittelschenkel cler Glarner Doppelfalte dar- 
stellen sollte. Durch Beobachtungen von J. Oberholzer aufmerksam 
gemacht, cler bei den Htitten von Unterbalm am Klausenpass zwischen 
Lochseitenkalk und Griesstockdecke Nummulitenkalk auflinden konnte, 
trennte dann 1906 Alb. Heim den Lochseitenkalk als verkehrten 

Mittelschenkel der Axendecke von cler darunterliegenden Griesstock¬ 
decke ab. Diese Trennung der beiden tektonischen Einheiten durch 

eozane Schichten steht heute ausser Zweifel. 
So wohl der Karte cler Glarneralpen (7) wie meiner Karte (8) ist 

nun zu entnehmen, dass die Verbreitung cles Lochseitenkalkes vom 
Typus cles Klausenpasses mit der Verbreitung cler Griesstockdecke 
zusannnenfallt. Wie bereits nachgewiesen worden ist (8, pag. 69), 

reicht cler Lochseitenkalk an cler Nordabdachung des Gemsfayren- 
stockes nicht bis zu Speichstock und Teufelsstocke, sondern nur bis 
zu ca. 2600 m Hohe hinauf. Ferner transgredieren die eozanen 
Nummulina complanaAi-Kalke am Scheerhorn und am' Griesstock- 
gipfel liber Seewerkalk, nalie der Kammlialp liber Gault und an der 
Klausenstrasse liber Schrattenkalk. Oberhalb cler Klausenstrasse lasst 
sich im Lochseitenkalk wohl eine normale Auflagerung von unterer 
Kreide, Drusbergschichten unci Schrattenkalk liber dem Malm auffinden, 

Gault und Seewerkalk fehlen aber vollstandig. Die mehr neritische 
Fazies cles Malm mit den sandig-kieseligen Einlagerungen, wie seine 
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Machtigkeit, ferner das Fehlen des Gault in der ganzen Ausbreitung 
des Lochseitenkalkes, stiitzen nun die Auffassung, der Lochseitenkalk 
reihe sich ursprtinglich nordlich an die Griesstockdecke an. Ob er 
dabei ein nordlich abgelostes Stuck der Griesstockdecke selber sei, 
oder ob beide schon zu Beginn ilirer Yerfrachtung an der Basis der 
Axendecke getrennt auftreten, bleibt dahingestellt. Diese Beobach- 
tungen ftihren aber zur Folgerung, dass die Griesstockdecke wohl uni 
den Betrag von etwa 3 km (Belmetentiberschiebung, Windgallenfalte) 
unter den Lochseitenkalk unterschoben sein muss. Fine solche Unter- 

schiebung erklart uns nun auch die starken Verfaltungsersclieinungen 
und vor allem das Abzerren von ganzen Kreidepaketen an der Ober- 
flache der Griesstockdecke. Hire Anna-lime wiirde auch dann noch 
aufrecht erlialten bleiben, wenn sich eine siidlichere Herkunft des 
Lochseitenkalkes erweisen liesse. Das letzte Aufstauen der Wind- 
gallenfalte bewirkte ein Abgleiten der Axendecke auf der Oberflache 
des Lochseitenkalkes nach Norden. Bei dieser Bewegung wurde der 
Lochseitenkalk ebenfalls ein Stuck nach Norden gedrangt. Diese 
letzte Bewegung aber gab den Faltelungen der eozanen Schichten 
an der Basis des Lochseitenkalkes ihre lieute nach Norden iiber- 
liegende Form. 

Die Kammlistockdecke unterscheidet sich von der Griesstockdecke 
in der Hauptsache darin, dass ihre Stirnumbiegung und damit ihre 
nordliche Begrenzung unzweideutig erlialten ist. Auch in dieser Decke 
seheinen Gault und Seewerkalk zu fehlen. Malm und Dogger besitzen 
die sudostliche Fazies der Windgallenfalte. Auch hier stiitzen also 
stratigraphische Grlinde die Auffassung, die Kammlistockdecke stelle 
cine tiefere parautochthone Decke dar, welche nordlich von der Gries¬ 

stockdecke wurzelt. Finer der letzten Faltungsvorgange miisste dem- 
nacli auch die Kammlistockdecke liber den siidlichen, von seiner 
Wurzelregion schon weit abgezerrten Teil der Griesstockdecke empor- 
gehoben und diesen z. T. eingewickelt liaben. Mit Hilfe der An- 

nalime einer Einwicklung der Griesstockdecke durch die Kammlistock- 
decke wird vielleicht auch das Auftreten von oberer Kreide (Gries 
stockkreide ?) liber deni Eozan der Kammlistockdecke am Clariden 
und Gemsfayrengrat verstandlicher. 

Ahnlich den beiden parautochthonen Deckenbildungen, welche 
von M. Blumental (4, pag. 53) unter der tlberschiebung der Glarner- 
decke im Gebiet der Ringel-Segnesgruppe nachgewiesen worden 
sind, batten wir auch in der Umgebung des Klausenpasses unter der 
Fberschiebung der Axendecke zwei hauptsachliche tektonische Glieder 
zu unterscheiden: Lochseitenkalk und Griesstockdecke, welche die 
Rolle der Tschepp-Flimsersteinfalte ubernehmen und die Kanimlistock- 
decke, welche in der Panara-Calandafalte ein Aquivalent tinden 
wiirde. Durch das Anschieben des zentralen Aaregranits im 
Siiden besitzen aber in unseren Profilen die letzten parautochthonen 
Bewegungen eine viel grossere Wucht als im Calanda- und Ringel- 
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Segnesgebiet, wo nur die Masse der Btindnerschiefer an nnd liber 
die autoehthonen Falten und die Wurzelregionen der helvetischen 
Deeken gedrangt worden sind. Eine Bearbeitnng der siidostlich 
vom Klausenpass gelegenen Wurzelgebiete unserer parantochthonen 
Deeken wird dartun, inwiefern die liier geansserten Vermutungen 
zu Recht bestehen. 

Zurich, Anfang Juni 1912. 

Uber Analogien zwischen der ersten Zone der Westalpen 
und benachbarten Massiven. 

Von Job. Koenigsberger (Freiburg i. BA 

Die aussere Umrandung der Alpen bietet fur das analytische 

Studium des Gesteinsmetamorphismus eine besonders giinstige Ge- 
legenheit; denn wir konnen da sehen, wie die Gesteine in den Alpen 
gewesen sein miissen, bevor die tertiare Umwandlung erfolgte. 
Schwarzwald und Vogesen sind ttn Norden wohl die nachsten Stellen, 
an denen der krystalline Kern auftaucht und an denen die meso- 
zoischen Gesteine nahezu ungestort und nickt metamorph geblieben sind. 

Die Analogien zwischen Montblanc-, Aare-, Pelvouxmassiv etc., 
also der ersten alpinen Zone einerseits, Vogesen und Schwarzwald 
andererseits sind etwa folgende: das Felilen prakarbonischer Sedi- 
mente, die als solche erhalten waren, und statt dessen das Auftreten 
der Gneise und der zugehorigen krystallinen Schiefer mit alteren 
umgewandelten basischen Intrusiva; schwache Gebirgsbildung etwa im 
Anfang des Kulm und daher karbonische Konglomerate; das etwas 
spatere Alter der Granite und die zweite starkere herzynische Faltung 
und in Zusammenhang damit die Diskordanz zwischen Perm-Mesozoicum 

und Palaozoicum. 
Andererseits sind auch bedeutende Unterschiede vorhanden: 

Im Aarmassiv etc. fehlt meist das eigentliche Perm, die Trias 
ist schwach ausgebildet. Die Granitintrusion und die herzynische1) 
Faltung ist im Aarmassiv etc. zwischen Oberkarbon und unterer 
Trias erfolgt, und mit Rticksicht auf den Zusammenhang zwischen 
Porphyren und Aaregranit wohl als oberkarbonisch anzunehmen2). 

J) Die Bezeichnung „herzynisch“ scheint in der Literatur, z. B. auch bei 
R. Lepsius, eine doppelte Bedeutung zu haben. Einmal werden darunter tertiare 
Bruchlinien von SO—NW-Riclitung verstanden, andrerseits, wie z. B. von 
M. Lugeox und hier, meist pramesozoische, etwa oberkarbonische Faltungen, in 
ahnlicher Richtung. Da auch der Ausdruck „variszisch“ einen ahnlichen Doppel- 
sinn hat, ferner das „vindelizische Gebirge“ etwas almliches wie das herzynische 
ausdruckt, die vorhergehende kaledonische Faltung auch nicht scharf prazisiert 
ist, ware eine Verstandigung liber diese Definitionen wohl wiinschenswert. 

2) Vgl. J. Koenigsberger, Erlauterungen z. geol. Karte des ostl. Aarmassiv 
Freiburg i. B. 1910 und B. G. Escher, Tiber pratriasische Faltung etc. Dissert. 
Zurich 1911. 
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