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Allgemeines iiber die Geologie yon Mittel-Biinden. 
Von G. Steinmann. 

(Vgl. hierzu: Geologische Karte der Schweiz 1:500000 von A. Heim. II. And. 

1912, sowie Kartenskizze Fig. 1, S. 6.) 

Eine vom Bodensee annahernd meridional iiber Vaduz —Mayenfeld—Chnr— 

Tiefenkastel—Bivio—Maloja verlaufende Linie bezeiclmet den westlichen 

Erosions rand des ostalpinen Deckensystems. Dieser Rand erfahrt 

im Pratigau—Schanfigg eine breite, fast quadratisch umrissene Ausbuchtung 

durch das tiefere, lepontinische Deckensystem (S. 10); sclnnale Buchten fallen ins 

Oberhalbstein, eine tiefe dreieckige ins Oberengadin, Nur geringe Reste der ost¬ 

alpinen Decke treten westlich dieser Linie als schwimmende Klippen- 

berge anf, aber ihnen fehlt die kristalline Basis (Spltigener Kalkberge, Piz 

Toissa, Stein u. a.). Dieses Zuriickbleiben des Kristallin kommt auch den breiten 

Auslegern der ostalpinen Decke zu, die als Ratikon und Plessurgebirge gegen 

Westen bis an die bezeichnete Linie vordrangen; sie enthalten nur kleine oder 

grosse Schubfetzen kristalliner Gesteine. Erst in einiger Entfernung ostlich vom 

heutigen Erosionsrande beginnen die zusammenhangenden kristallinen Massen 

der ostalpinen Decke, die Silvretta im Nor den, und damit zusammenhangend 

die Pischa, die Bernina im Siiden. 

Zwischen Klosters, dem ostlichsten Punkte der Pratigaubucht und Ardetz, 

dem westlichsten Punkte des Unterengadiner Fensters, ist die ostalpine Decke 

nur ca. 23 km breit. Ausser dem randlichen Zuge permisclier und mesozoischer Ge¬ 

steine wird sie von einer zusammenhangenden Zone solcher Gesteine durchquert 

in der auffallenden Richtung W-0 oder WNW-OSO (Tiefenkastel—Albula—Scanfs 

im Engadin), daran scliliesst sich gegen Osten die keilformige Verbreiterung der 

Miinstertaler Kalkberge mit dem siidlichen Liaszug, der in WNW-OSO von 

Scanfs im Engadin gegen den Siidabhang des Ortler verlauft. 

Eine Durchquerung der Btindner Alpen ungefahr entlang dem westlichen 

Erosionsrande, wie sie in der Exkursion vorgesehen ist, gewahrt einen guten 

Einblick in die Erscheinungen der Regional metamorphose. Im Norden, 

z. B. im Ratikon, zeigen die Gesteine trotz der haufig beobachtbaren starken 

mechanischen Beeinflussung nur einen geringen Grad allgemeiner Umwandlung. 

Diese nimmt aber gegen Siiden zu, besonders deutlich im Siiden des Plessur- 

gebirges. Am besten iasst sich diese Zunahme der Metamorphose an den kalkigen 

Schiefern, Radiolariten und an den ophiolithischen Gesteinen der ratischen Decke 

beobacliten. Die tonigen Anteile der Sedimente erscheinen jetzt als serizitische 

Lagen, die kalkigen marmorartig; Faltungsadern mit Kalkspat oder Quarz ge- 

ftillt, werden haufiger. Kalkphyllit wird der herrscliende Schiefertypus. Die 

Variolite, die noch im Plessurgebirge eine ziemlicli normale Beschaffenheit mit 

kugeligen Spharolithen aufweisen, werden im Oberhalbstein zu Chlorit-Albit- 

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



422 Steinmann — Geologie von Mittel-Biinden. 

schiefern, in clenen die Spharolithe nnr noch undeutlich, als ganz flachgedriickte 
Linsen, gelegentlich sichtbar werden usw. 

Nocli eine andere Erscheinung tritt bei einer Durchquerung von Mittel- 

Biinden in der Richtung N—S dentlich hervor : die Zunahme der Machtig- 

keit einzeiner Decken. Am auffallendsten zeigt dies die ratische Decke. 

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



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



Taf. V. 

Sil u v'e'ttci - &>~UjyoG . (Cjn eissfttrn eier Osta.lj3cncn27ceJ/c J 

Weat. 

~F*rdti*jGUA, 

Vorxl. Sat* <7 rat. 
30X6 T' 

&cKh6rmr. 
1/36™ O rro/j^L itzncr. 

03111**. 
Schollbtra.. 

IS-J«hT. 

'JCL-rrztcvl, V GargtUirx. T. t£ r -ri *Cp m *P 

A f^Wl’ -0^ 

,fv^7 

;des ntereagacliner Fensters unci der Silvretta von Ost nach West. 

nt( VON Seidlitz, Antirhatikon nach eigenen Aufnahmen.) 

stalpi 1, sonlern einer tieferen Decke an. O. D. und Bh. D. fallen fort. 

Tk 
j»a. 

thorn,, 
oi—. 3J4‘i- 

!>aruin^errterSp. JJeidelberper -Sp. JfoherJV»Q*,l. 
Zi $ ATw. 

Cemsllciss-Jnitz. 
/ 30! JJ.. 

J/ord. 
S tin min ft. 

len ( and der Silvretta (Grenze Silvretta-Antirhatikon). 

fifg 

Chirtc/xT 
?;96~* 

OW0. 

Ff 
p 

Va/ 7~<ezsn cl 

. V -rrv 5 J J a 

<??•***«* 

SP,a '' 

*' MJ' 

hi oi—Piz Cotschen — Yal Tasna—Clunas. 

Cl a oicj/LCid cxs 

7?i cJrtiizschun 

1 */ 

^ 

Alp Chctrnjocxtsrh. 

o 
I— 

Soo 
f. 

Yal Urschai Piz Minschun. 

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



Geologisclie Rundschau. Bd. Ill 

Kober u. Bbcke, Rads' rer 

i \ " \ i r 
I \ T i 

i i 
i i 1 r 

Os t a l pin, K a ly< z o n eziL Y 
I I V 

I L J_I 

I ' \_L 
i_ \ 

I 1 
BtslI 

Dienten , I . [ 

O' s t a l P 
i n 

'or 
a 

i'll J a c 

hi 

n 

. i l i11' I l< I | I vc 
I, I i i.hlLLUfl 

i I i ' I 1 I 
St. Johann' 

if! 

„ furieskaareck 

a{r z iKX\u c Kf 

-- y ■ n J 

UnmiXg 

; •. ’• ’•; ; i • • •. ‘-rsADorfGastein '■ 
: •;:; .* • .7; A v :■ v •77.7. ; \ •77 }'A°or. ah: • • 

L e p: '-Q'djs*; V- • ::: V.v.'■; 1 

■:: •': i •':;■/. 77 y/s:.O - v/'• : : 
• •'\ ; So Hof Gastein '■; • :'.v: • •: •7‘7‘7 7-77-'• \ ■?: •/ 

.'A'.d* ■ • • ■ • ~^ A ^-I 
■ *‘A'. ■;••••t .CH,’. ‘ '.•Weisseck 

rvzi BadGastef, 

• ’• '.‘YZBdckstein " T~-r^~^Z?AZ-Ir-r Z //1 ral cf n e i $ s 
— ^ ^ , 

"=-HafnerecI-^ 

SoTiublick^; 

—- Hochalin — ■ — A. *_1, “ ^ 

Jlf-' 

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



1 : 270 000. 

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



W. v. Seidlitz — I. Ratikon. 423 

Im Ratikon erscheint sie nur in der Gestalt von unbedentenden Fetzen, Schub- 

splittern, Reibungsbreccien oder Quetschzonen. Zwiscben Klosters nnd Davos 

schwillt der Serpentin dieser Decke schon zu grossen zusammenliangenden 

Bergmassen an, andere Glieder, wie die Radiolarite, bilden ausgedehnte nnd 

relativ macktige Lagen. Das Oberlialbstein durchschneidet die ratische Decke 

in einer clurchgangigen Machtigkeit von mehreren hundert Metern, nnd im Ober- 

engadin, wo die kristalline Basis der ratiscken Decke siclitbar wird, steigt ihre 

Gesamtmacktigkeit anf mehr als 1 km. Hier ist man von der Wurzelregion 

dieser Decke, die anf der Siidseite der Disgrazia liegt, beilanfig 18 km, von den 

nordlichsten der bekannten Yorkommnisse im Ratikon etwa 75 km entfernt. 

Die Linie Bodensee — Disgrazia ist wolil die einzigste Stelle 

in den A1 pen, wo sich der gewa 11ige Yerfrachtnngsweg zweier 

Decken an fast ununterbrochenen Anfscli 1 itssen verfolgen 1 asst, 

im vorliegenden Falle an der nitischen Decke anf fast 100 km, an der ost- 

alpinen anf etwa 120 km. Die Decken befinden sick hier eben fast durchgangig 

in sell web ender Lage. 

I. Ratikon. 

Yon W. tom Seidlitz (Strassbnrg). 

(Mit 1 Kartenskizze nnd 2 Profilen.) 
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• • 

Allgemeine Ubersicht (Sielie Figur 1). 

Die nordlichen Kalkvorberge der Ostalpen endigen im Westen mit steilem 
Erosionsrand an der Rheintallinie. Uber den sanften Wald nnd Weidehiigeln 
des Pratigaus nnd des Liechtensteiner Landes tiirmen sich die gewaltigen Mauern 
helllenclitender Kalke des Ratikons. Ill, Rhein und Landquart begrenzen diese 
Gebirgskamme, die am Sclilappiner Joch nnr in loser Yerbindung mit der Sil~ 
yretta stehen nnd bogenformig das Pratiganer Schieferland nmzielien. 

Anch geologisch lasst sich diese Grnppe dnrcli die charakteristische Aus- 
bildnng der Gesteine scharfer gegen ihre Umgebnng abgrenzen als manche 
andere. Im Nordosten nnd Osten sincl es die kristallinen Schiefer des Ferwall 
nnd des Silvrettagebietes, im Stiden, Westen nnd Nordwesten die verschieden- 
artigen jnngen Flyschbildungen (Biindner Schiefer) Granbhndens nnd Yorarlbergs, 
welche die Kalkberge des Rat ikons nmrahmen. 

Aber anch in diesem so begrenzten, hochgelegenen Kalkalpengebiet, dessen 
lokaler Anfban dnrch Schnppen nnd Yerwerfnngen charakterisiert ist, lassen 
sich noeh zweierlei vollig verschiedene Gesteinsgruppen nnterscheiden. Die 
normal ansgebildeten Triasgesteine cleuten auf den Znsammenhang mit Allganer 
nnd Lechtaler Alpen, wahrend ein verhaltnismassig sclnnaler Sanm ans Trias, 
Jnra- nnd Kreidegesteinen, nebst verschiedenen kleineren Schollen von Gneis 
nnd Granit nnd grosseren Partien jlinger ophiolithischer Eruptivgesteine weder 
mit den ostalpinen, noch mit den nahbenachbarten helvetischen Kalkbergen in 
Beziehnng steht nnd nnr als Anslanfer der im Engadin nnd Oberhalbstein machtig 
entwickelten lepontinischen Schichtenfolge angesehen werden kann. 

Wenn man von den helvetischen Schichten absieht, die nnr am Flascher- 
berg an das Gebirge herantreten, so bleiben drei Schichtserien tibrig, von clenen 
jede einen ganz besonders ansgebildeten nnd ihr dnrch ganz Granbhnden und 
Yorarlberg gleichbleibenden faziellen Charakter zeigt. Wir konnen sie als die 
Bundnerschieferfazies, die lepontinische und austroalpine Fazies bezeichnen. 
Die Schichten, die einer jeden clieser Gruppen zugehoren, sollen weiter unten 
besprochen werden. Im Ratikon liegen sie ohne vermittelnde Ubergange tiber- 
einander, und die Grenzen ersc-h einen deshalb besonders scharf, weil die Fazies- 
grenzen zugleich anch tektonischen Grenzen entsprechen und weil die Schiclit- 
pakete, wie es anch die Untersuchungen im iibrigen Grenzgebiet zwischen Ost- 
und Westalpen ergeben haben, je einer Uberschiebungsdecke (1 u. 4) oder einer 
mehr oder weniger zusammengehorigen Serie von Teildecke'n entsprechen. 

Yon diesen zeigt die oberste, die austroalpine Decke, den ausgepragtesten 
Deckencharakter und gestattet in grosseren (Gargellen) und kleineren (Schollen- 
fenster in Liechtenstein) durch Erosion freigelegten Fenstern einen Durchblick 
auf die darunter liegenden Serien. Gerade in clieser hochsten Decke kann man 
anch erkennen, class die Richtung cler Uberschiebungsflachen von vielen lokalen 
Einfltissen (Silvrettamasse, Rheintalsenkung) abhangig ist, und wenn anch gerade 
_m westlichen Ratikon (Valbonakopf) eine ostwestliche, wolil sekundare Richtung 
cler Faltung und Uberschiebung deutlich liervortritt, so unterliegt es cloch kaum 
einem Zweifel, class die Herkunft cler Ratikonschubmassen, wie es anch nach cler 
immer fortschreitenden Erforschung Graubundens sich bestatigt, in clen stidostlicli 
gelegenen Gebieten (Oberengaclin) zu suclien ist. 

Lokale Faltung (Zimba, Mittagspitze) und Schuppung (Drei Tiirme im 
Gauertal), Querbriiche (Gauertal, Schweizertor, Grubenpass) und Blattverschie- 
bungen (Plasseggen), als sekundare Kleinformen des Gebirgsbaues, vervollstan- 
cligen scliliesslich das so gewonnene tektonische Bild des Ratikons. 

A. Die Biindner Scliiefer-Fazies stellt in cler Umgebnng des Ratikons 
einen verhaltnismassig einformigen Komplex von Schiefern, Kalken, Sandsteinen 
unci feinkornigen Konglomeraten clar, unter clenen nnr einige wenige Foramini- 
feren fiihrende (Orbitoicles ?, Orbitulina) Banke eine Altersbestimmung ermog- 
lichen. Da aber eine genauere Untersuchung cler Pratigauschiefer noch fehlt, 
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lasst es sich nicht entscheiden, ob der Kreide odgr dem Tertiar der grossere 

Anted daran znkommt. Eine Gliederung in verschiedene Teildecken lasst sich, 

im Pratigau jedenfalls, niclit durchfiihren, erwahnt sei jecloch, dass die Grenz- 

schichten gegen die lepontinische Sehichtenfolge (Globigerinenschiefer) grosse 

Ahnlichkeit mit Anteilen hoherer Decken zeigen und dass andererseits die Schiefer 

nnd Breccien cler oberen Quetschzone (zwischen Sulzfluhkalk und Ostalpiner 

Trias) vom Ofenpass und Tilisuna kanrn von Schichten des Pratigaus zu nnter- 

scheiclen sincl. 

B. Die Lepontinische Fazies umfasst alle cliejenigen Schichten, die zwi¬ 

schen den Biindner Scliiefern und der ostalpinen Trias eingelagert sind, also 

dasjenige Gebiet, das fruiter von Steinmann (1) als die Granbiindner Aufbruchs- 

zone bezeichnet wurde. 

In slidlicher gelegenen Teilen Graubiindens lassen sich innerhalb des lepon- 

tinischen Deckengebietes einzelne Teildecken, namlich die Klippendecke, Breccien- 

decke nnd ratische Decke trennen. 

Wie sich diese Abteilungen anch im Ratikon herausgliedern lassen, habe 

ich frtiher gezeigt (4), cloch scheint es mir, dass damit die Tatsachen hier ge- 

waltsam in ein Schema liineingepresst warden und dass sich manche der viel- 

verschlnngenen Falten, die ich frither zn Hilfe nahm, ausglatten lassen (vergl. 

das Profil Fig. 2), wenn man in Betracht zielit, dass gegen den Nordrand der 

tlberschiebung zn, das Deckengefitge stark gelockert und die Schichten karten- 

spielartig durcheinander gestochen warden. Die lepontinische Schichtenserie 

zeigt im Ratikon wie im Plessnrgebirge, mit wenigen Ausnahmen (z. B. Snlz- 

fluhkalk), demnach nur den Charakter einer gewaltigen tektonischenBreccie, die 

nnter der Wucht der daritber hingleitenden austroalpinen Decke zermalmt wurde. 

Da es sich nur um eine Erscheinnng handelt, die gerade am Aussenrand der 

tiberschobenen Massen sich bemerkbar macht und gegen die Stirn zn noch offen- 

kundiger in Erscheinnng tritt (Allgau), wird die Teiicleckengliederung im iibrigen 

Graubiinden dadnrch in keiner Weise beriihrt. Der Einheitlichkeit der Exkur- 

sionsfithrer wegen empfiehlt es sich auch, die einzelnen Gesteine der lepontini- 

schen Serie derjenigen Abteilnng zuzuweisen, der sie in Gebieten weniger 

gestorten Znsammenhanges angehoren, daher stelle ich hier die wichtigsten Angaben 

zusammen. 

Die Klippendecke hat durch die machtige Mauer der tithonischen Snlz- 

fluhkalke anch im Gebiet der Lockernng des Geftiges ein ansgesprochen selb- 

standiges Geprage behalten. Zwischen die weissen Snlzfluhkalke sind, besonders 

an den Schnppnngsfugen, grane, grime, vorwiegend aber leuclitend ziegelrote, 

globigerinenfiihrende Mergel der oberen Kreide (conches rouges) eingeschoben. 

Ausserclem fin den sich im gleichen Verbande feme schwarze Flyschschiefer nnd 

feme Breccien der unteren Kreide (Tristelbreccie, Lokenz). Anch die juras- 

sischen Falknisbreccien (Gafiertal), nnter deren Komponenten besonders grime 

Jnliergranite von Bedentnng sind, gehoren der Klippendecke an. Die Znsammen- 

gehorigkeit nnd die Altersnnterschiede der zahlreichen sonstigen Breccien, die 

znm Teil der nachsthoheren Teildecke zngewiesen werden milssen, warden bis- 

her noch nicht nntersncht. 

Breccien decke nnd ratische Decke liegen iiber den Sulzflnhkalken, 

ihr Hangendes bildet die znsammenhangende Masse der ostalpinen Trias. v Ansser 

feinen (Tilisnnasee) und groberen Breccien (Bilkengrat), deren Alter (Jura? 

Kreide?) sich ebensowenig sicher bestimmen lasst, wie das der „Streifensehiefera 

(Trias? Jura?), gehoren verschiedenartige Flyschschiefer nnd Triasfragmente 

(Dolomite, Ranhwacke, Bnntsandstein) der Breccienclecke an. Zwischen den 

Flysch eingelagert finden sich (Tilisnnahhtte) Banke roten nnd gritnen Radio- 

larienhornsteines und grauer Tiefseekalke des Jura, die zur rati sc hen Decke 

zu zahlen sein ditrften. Zur gleichen Decke gehoren die basischen Eruptiv- 

gesteine (Serpentin, Spilit, Ophicalcit), doch fallt es auf, dass sie im Ratikon 

Geologische Rundsehau. 1U. 29 
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fast niemals selbstandige Bedentung haben und auch nur selten an der Durch- 

stechnng der Schiehten sich beteiligen, dagegen fast stets eng verbunden (be- 

sonders an den Triasschollen Liechtensteins) mit den tiefsten Schicbten der 

anstroalpinen Deckenserie auftreten. 

Fig. 1. Geologiscke Kartenskizze des ostlichen Ratikons nach Aufnahmen von 

W. yon Seidlitz. 1:200000. 

C. Die austroalpine Fazies ist besonders auf der Vorarlberger Seite des 

Ratikons weit verbreitet. Yerrucano, Buntsandstein, Muschelkalk, Partnach- 

schichten, Arlbergkalk, Raibler Rauhwacken, Hauptdolomit, sowie ratische Kalke 

und Mergel sind die wichtigsten Schiehten, die vielfach geschuppt (Liechtenstein) 
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diese liochste Decke bilden:). Als machtigste und am einheitlichsten gebante 
Scliubmasse liat die austroalpine Decke anch den grossten Einflnss auf den Ge- 
birgsbau Graubiindens ausgeiibt (Traineau ecraseur). An ihrer Basis bat diese 
Triasmasse einzelne losgeloste Gmndscbollen (Uberschiebungsapophysen) alt- 
kristalliner Gesteine (Gneiskeil der Gaisspitze und yon Tilisnna) und jlingerer 
Granite und Diorite (Scbwarzborn) mitgerissen* 2), und gleichzeitig selbst doch die 
grosste Bewegungsfreiheit behalten, so dass wir nur in ihr eine nacli Westen 
gericlitete lokale Faltung und in der zerbrochenen Triastafel Liecbtensteins 
Scbollenbau erkennen konnen. 

Auf nebenstebenderKartenskizze (Fig. 1) sind die Faziesgebiete als solcbe 
nicbtausgeschieden, dagegen sind die wichtigeren Schichtenkomplexe, die aucb land- 
schaftlich und morphologiscli hervortreten, durch besondere Schraffierung ge- 
gliedert. Die Flyscbmassen des Pratigau geboren der B tin due r Schiefer- 
fazies, die kristallinen Scliiefer der Silyretta und die Triasscbicbten der austro- 
alpinen Fazies an. Yon der lepontiniscben Fazies wurden nur die 
Sulzfluhkalke ausgescbieden, wahrencl die anderen Scbicliten als Quetsch- 
zonen eingezeicbnet sind, yon denen eine unter, die andere liber den Sulzfluh- 
kalken liegt. Der Diorit des Scbwarzhornes, ebenso wie die Gneis- und Granit- 
fetzen stellen Grundscbollen dar, die yon den hoberen Uberschiebungsdecken 
mitgeschleppt wurden. 

1. Tag. (Fig. 1 u. 2). Yon Scbruns (Hotel Stern) ca. 700 m liber Tscliagguns 
in das Gauertal und zur „Lindauer Hutte“ (1764 m) der Sekt. „Lindau“ des 
Deutsclien und osterreicliischen Alpenvereins (Nachtquartier). Gebzeit etwa 
3 V‘2 Stunden. 

Auf der Fahrt yon Feldkircb liber Bludenz nacb Scbruns (Montafon) quert 
man die einzelnen Schollen des Ratikons, die in westlicber Ricbtung dachziegel- 
artig aufeinander geschoben wurden und deren Grenzen durcb Quetscbzonen be- 
zeichnst werden. Da diese ihrer Zusammensetzung nacb wohl zum grossten Teil 
nicht dem Hangenden, sondern nur der lepontiniscben Unterlage angeboren 
konnen, babe ich sie als Scliollenfenster (7) bezeichnet. Mit den Flysclimulden 
(Scesaplana, Zimba), welclie die oberste Schicht der austroalpinen Trias-Jura- 
schollen bilden und diesen normal eingefaltet sind, diirfen sie nicht verwechselt 
werden. Diese Scliuppen, die auf der linken Talseite der Ill in breitem Quer- 
scbnitt (yon den Drei Schwestern bis zur Yandanser Steinwand) zum Ausstricb 
kommen, treffen wir am nordlichen Hange, nur eng zusammengepresst, nocb im 
hoben Frassen und im Dayennagebirge wieder. Bei Loriins durcbbricht die Ill 
in enger Klamm die ostlicbste dieser Triasschollen, deren beide bocbsten Zinnen 
Scesaplana (2969 m) und Zimbaspitze (2645 m) bei Bludenz weitbin erkennbar 
sind. An ihrem Fuss hat sich der yon Brand kommende Alyierbach bei Burs 
in gewaltigen Massen yon Gebangebreccien sein enges Bett gegraben. Erst dort, 
wo die Ill dem kristallinen Grundgebirge (Silvrettamasse) entstromt, verbreitert 
sich der Talboden des Montafons und gestattet weiten Uberblick auf die Berge 
des Ratikons. Besonders ubersichtlich ist der Blick vom Bartholom&berg bei 
Scbruns. 

x) Der gleichzeitig aucb die aus Gneisen, Glimmerschiefern und Amphibolit- 
schiefern bestebenden Massen der Silyretta angeboren. 

2) In gleicher Weise sind die Juliergranite unter der festen Mauer der 
Sulzfluhkalke (Partnun, Klosters, Gargellen) zu erklaren. 

29^ 
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Bis zur unteren Spornalp wanclert man durch das Gauertal fast andauernd 
liber kristalline Schiefer, nachdem man die glazialen Ablagerungen des Montafons 
nberschritten. Nur von nnten sieht man die dem alten Gebirge an der Tschag- 
gunser Mittagspitze eingefalteten Triasschichten, von denen noch spater die Rede 
sein soil. Die Fortsetznng dieser Triasmulde kann man in den, langs der recht 
bedeutenden Gauertalverwerfung, abgesnnkenen und verschobenen Schichten des 
Kristakopfes bei Tschagguns erkennen. Die letzten 200 m von der unteren 
Spornalp zur Lindauerhutte wandert man durch eine gewaltige Bergsturzmasse 
mit z. T. mehr als hausgrossen Blocken hindurch, deren Ausbruchsstelle wohl 
im Gebiet der Sporerfurka zu suchen ist. Kleinere Ruckzugsmoranen des Daun- 
stadiums (Firnmoranen, Bergsturzschuttwalle) haben sich dahinter dreifach ge- 
staut; auf dem am weitesten vorgeschobenen Wall ist die „Lindauer Hutte“ und 
der Alpenpflanzengarten errichtet. 

Die Umgebung der Lindauer Htitte gibt eine gute Ubersicht iiber die 
feinere Fokalarcliitektur der sproden tithonischen Sulzfluhkalke, die auch die 
3 Ttirme und die Drusenfluh zusammensetzen. Schuppen und Blattverschiebungen 
haben vor allem zur Bildung der treppenformigen — z. T. unersteigbaren (Sporer- 
platte) — Absttirze gefiihrt. Walirend die Blatter kaum zu tibersehen sind und 
z. T. im Gauertalbruch und am Eisjoch betrachtliche Bedeutung erlangen, treten 
die Schuppen nur an den 3 Ttirmen deutlich liervor, lassen sich aber auch an 
den anderen Bergen durch die Einschaltungen roter, Globigerinen-ftihrender Ober- 
kreidemergel (Couches rouges) leicht trennen. An der Gaisspitz, die ausgezeich- 
nete Ubersicht gewahrt, sind unter den Triasdolomiten der Gipfelpartie die 
Gneiskeile des Gauertales und an den H&ngen gegen den Ofenpass zu die lepon- 
tinischen Quetschzonen aufgeschlossen. 

2. Tag. (Fig. 1 u. 2.) Yon der „Lindauer Hiitte“ 1764 m iiber den Bilkengrat 
zum Schwarzhornsattel ca. 2300 m. Abstieg zum Tilisunasee und zur „Tilisuna- 
hiitte“ (2211 m) der Sekt. Yorarlberg des Deutschen und osterreichischen Alpen- 
vereins und iiber das Griinftirkeli in die Gruben. Uber den Grubenpass und 
die Plasseggenalp zum Sarotlapass 2395 m. Yon dort Abstieg nach Gargellen 
ca. 1400 m. Kurhaus Madrisa, Gehzeit ca. 7—8 Stunden. 

Der Weg fiihrt bis zum Sarotlapass durch die lepontinische Quetschzone, 
tritt dann in die kristallinen Schiefer der Silvretta ein und trifft unten bei Gar¬ 
gellen noch einmal die lepontinischen Schichten in einem Fenster angeschnitten. 

Der miihsame Weg iiber den Bilkengrat quert zuerst grobe Breccien, dann 
feinere flyschartige Schiefer und schliesslich Yerrucano und Gneis. Weiter oben 
gegen den Yerspalengrat zu finden sich die gleiclien Schichten in umgekehrter 
Reihenfolge; nur die Breccien fehlen dort, statt clessen haben flyschartige 
Schichten (z. T. mit Fukoiden) grossere Yerbreitung. Den Gneiskeil, der mit 
Unterbrechungen von der Tilisunaalp bis zur Gaisspitz und bis zum Kessikopf 
zu verfolgen ist, fasse ich ebenso, wie die Dioritmasse des Schwarzhornes niclit 
als Bestandteile irgend einer speziellen Decke, sondern als Grundscholle (Uber- 
schiebungsapophyse) auf, die von der austroalpinen Decke mitgeschiirft wurde. 
Die wechselnde Machtigkeit (z. T. vollstandige Ausquetschung) und Starke Zer- 
triimmerung des Gesteines scheint dafiir zu spreclienx). Dass das Schwarzhorn 
als ein solcher Quetschling anzusehen ist, zeigt auch die Riesentriimmerbreccie 
im Stiden des Schwarzhornes, die ausser am Schwarzhornrand (Seehornsattel, 
Tilisunasee) auch an vielen anderen Stellen zu beobachten ist, wo die Quetsch¬ 
zone mit den festeren Schichten (Trias, Sulzfluhkalk) des Hangenden oder Liegen- 
den in nahe Beruhrung tritt (Ofenpass, Grtinfurkli, Plasseggen). Fast die gleichen 
Schichten wde am Schwarzhornsattel liegen auf der Nordseite ungestort und 
weniger gepresst, besonders am Gauertalabsturz. Hier liegen, direkt unter der 
austroalpinen Schubmasse, Serpentin, Ophicalcit, Spilit, ebenso am Kessikopf und 
bei Plasseggen; in anderem Schichtverbancle trifft man Serpentin im Ratikon 

x) Die Yerschlingungen des Profils von 1906 (4) fallen demnach weg. 
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nicht, ebensowenig stelien 
hier andere irgendwie cha- 
rakteristiscbe Gesteine — 
abgeseben von ostalpiner 
Trias and FJysch — mit 
ihm in direktem Yerbande. 
Audi in den Sckollenfen- 
stern (Quetsdizonen — 
Mylius) des westlichen 
R&tikons liegt er zumeist 
direkt unter der Trias, so 
dass ich fiir den Ratikon 
der Ansicht zuneige, dass 
er nur von der Sdiubmasse 
mitgeschleppt wurde. 

Die weit ausgebreitete 
Quetschzone der Tilisuna- Ialp zeigt eine mannigfal- 
tige Sdiichtenfolge. Am 
See, am Schwarzhom- und 
Seebornsattel treffen wir 
die eben erwahnte Quetsch- 
zone dicht am Diorit mit 
Brocken von Dolomit, 
Rauhwacke, Buntsand- 
stein, Ophicalcit, grauen 
(Jura?) und kristallinen 
Schiefem. Am Rand der 
Gruben, stidlich der Hittte 
liegt Sulzfluhkalk dazwi- 
sclien eingepresst, Flysck 
in mannigfacher Ausbil- 
dung als feiner fukoiden- 
fiihrender Schiefer, als 
Sandstein, feine und grobe IBreccie; ferner Hornsteine 
mit und ohne Radiolarien, 
heller Jurakalk, rote Krei- 
demergel, Triasdolomit, 
Yerrucano und scliliesslich 
als Fortsetzung des Gneis- 
keiles vom Bilkengrat eine 
schmale, nach Osten aus- Ikeilende Gneiszone. Die 
sog. Streifenschiefer, die 
ich eingehend besclirieben 
(4), kommen auch hier vor, 
lassen sich ilirem Alter 
nach aber kaum sicher be- 
stimmen, da keine Fossi- ■ lien vorkanden sind (Mu- 
schelkalk?, Rhat? oder 
Liasfleckenmergel?). An 
der Grenze des Flyschge- 
bietes gegen den Sulzfluh¬ 
kalk liegen dann alle die 
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vorerw&hnten Schichten durcheinander, als eine Quetsch- und Pressungszone im 

kleinen. Aber auch in den grossen Ziigen der Tilisunaschichten (die ich 1906 

(4) p. 71 in einer Kartenskizze 1:10000 dargestellt), sehe ich nichts anderes als 

eine regellos durcheinander gestossene Masse diinner Gesteinslamellen, die mehr 

oder weniger vom Druck der daruber gleitenden Triasmassen beeinflusst wurden. 

Die gleiche Quetschzone tritt zwischen zwei Schollen des Sulzfluhkalkes 

— also anch als Scliollenfenster, almlich wie in Liechtenstein — in den Gruben 

wieder hervor. Es handelt sich weder nm eine regelmassig zu gliedernde Masse, 

noch um Reste, die durch Gletschertransport dorthin gebracht wurden (8). 

Wandert man aus den Gruben durch die Blattverschiebungen des Gruben- 

passes wieder in das Flyschgebiet der Plasseggenalm hinauf, so spielen am Rand 

gegen den Sulzfluhkalk die kleineren Quetschzonen, gegen Osten zu aber, in der 

N&he der sich hier auftiinnenden Silvrettamasse, grossere Triasmassen (Mittag- 

spitzenmulde) eine Rolle. Dazwischen hat der Tilisunabacli sich tief in die 

weichen Flyschsc.hiefer eingefressen, die hier aber keine solche Mannigfaltigkeit 

zeigen, wie bei Tilisuna; nur die streifenschieferartige Ausbildung herrscht vor. 

Die grossere Quetschzone von Plasseggen zeigt ein Gerippe von Gneis und 

Granit, an welclie einerseits Serpentin und Ophicalcit, auf der anderen Seite 

Triasgesteine sich anlehnen, die ich fiir die Fortsetzung der Mittagspitzenmulde 

im Gampadelztal (Gauertal) halte. Diese schmale Triaszone unter den kristallinen 

Massen lasst sich bis nach Klosters und bis zur Casanna mit mehr oder weniger 

grosser Unterbrechung und Ausquetschung verfolgen. Ob sie eine tiefere Decken- 

verzweigung der austroalpinen Masse darstellt und etwa mit Hoek’s unterer 

ostalpiner Decke zu vergleichen ist, ist noch nicht festgestellt. 

Am Plasseggenpass verbreitert sicli die Gneiszone, und die Quetschzone des 

Flysch wird auf ein Minimum reduziert. Hier finden sich neben Gneis auch 

Lagen eines griinen Granits von julierartigem Typus, welclie wohl ebenfalls der 

Quetschzone angehoren. Steigt man nun liber den Sarotlapass und die Robialp 

durch kristalline Silvrettagesteine nach Gargellen hinunter, so wird man beim 

Gargellenwasserfall nicht nur die Sulzfluhkalke, sondern in deren Unterlage 

ebenfalls solche grime Granite, hier in einer schmalen Bank von stellenweis nur 

20 cm Dicke zusammengepresst finden (Fig. 3). Bei Partnun (am See und Sulzhiitte), 

ferner bei Klosters unter dem Sulzfluhkalk und an der Basis der Mittagspitzen- 

scholle auf den Gafierplatten finden sich ebenfalls sehr ahnliche Gesteine. Alle 

sind stark zertriimmert, z. T. sogar mit den benachbarten Kalken verknetet; 

ebenso lasst sich beobachten, dass es alles mehr oder weniger gepresste julier- 

artige Granite sind, die aber untereinander wiederum so wenig Ahnlichkeit zeigen, 

dass man fur sie wohl die gleiche Transportart (Uberschiebungsapophysen), nicht 

aber gleiche Herkunft annelnnen kann. Gerolle ahnlicher Granite finden sich 

auch in der Falknisbreccie. 

3. Tag. (Fig. 1, 3). Gargellen (ca. 1400 m)—Gargellerjoch (2375 m)—P. 

(2485 m)—Gafiasee (2313 m)—Thalegg (2100 m) — Gafiertal—St. Antonien 

(1419 m)—Ktiblis oder Gafiasee — Gafierplatten (ca. 2400 m)—-Madrisjoch 

(2602 m)—Saaser Alp (1932 m)—Klosters Dorfli (1125 m). Klosters: Hotel 

W eisses Kreuz. Gehzeit 6—8 Stunden. 

Auf dem Weg zur Gargellenalp uberschreitet man wieder den Sulzfluh- 

kalkrahmen des Fensters und hat bei einem Rtickblick eine gute Aussicht auf die 

Verbreitung dieser Kalke, die auch auf der rechten Seite des Tales unter dem 

Schmalzberg anstehen. Als Hangendes der Sulzfluhkalke trifft man im Gar- 

gellental flysch artige Gesteine und Verrucano. Weiter oben (etwa bei 2200 m) 

sieht man nochmals dicht unter dem Joch in einem kleinen Fenster unter den 

kristallinen Gesteinen Sulzfluhkalk, Radiolarit, Streifenschiefer und graue Jura- 

scliiefer zutage treten. 

Vom Joch aus fiihrt ein schmaler Steig nach dem P. (2485 m) und von dort 

zum Gafiasee. Dieser Punkt eignet sich besonders zu einer Rundsicht fiber die 

Umrahmung des Pratigaus. Im Vordergrund die leichtgewellten Hfigelzfige der 
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Pratigau (Bbndner)-Schiefer. darii- 

ber die helleucbtende Maner der 

Sulzfluhkalke, die sick von der Rat- 

schenfluh bis zur Scesaplana ver- 

folgen lasst. Die eigentiicben 

Quetschzonen unter nnd liber den 

Snlzflnhkalken treten wenig im 

Landschaftsbild hervor (mit Aus- 

nabme des nahgelegenen Scholl- 

berges), dagegen urn so mehr die 

Schicbten der austroalpinen Decke 

mit Triasgesteinen an der Scesa¬ 

plana nnd kristallinen Scbiefern an 

den Auslaufern der Silvrettamasse 

im Znge Sarotlaspitzen—Madrisa. 

An den Gafier-Bandern nnd 

-Platten ist die Sulzfluhkalkzone mit 

Hangendem nnd Liegendem wieder 

gut aufgeschlossen, besonders ober- 

halb der Gafierplatten und am Ma- 

drisjoch. In der Unterlage findet 

sich Radiol arit und am Talegg 

Falknisbreccie, im Hangenden Do- 

lomit, Diorit und grtiner Granit in 

einzelnen Fetzen unter den kri¬ 

stallinen Scbiefern; dazwiscben 

streifenschieferartmer Flvscb. Der 

Triasdolomit mit seinen Begleitern, 

den man als Fortsetzung der Mittags- 

pitzenscliolle anzusehen bat, scbwillt 

am Madrisjocb noch einmal zu be- 

deutender Macbtigkeit an und ver- 

scbwindet erst wieder unter dem 

St. Jakobsborn. Dort am Jocb liegen 

alle Scliicbten der Quetschzone mehr- 

fach geschuppt (mit Zwiscbenlagen 

gepresster Granite) auf dem Sulz- 

fluhkalk des Ratscbenhornes, eine 

Deckengliedernng ist deslialb aucb 

dort nicbt durcbzufiibren. Ebenso- 

wenig auf der weiten Flaclie der 

Saaser Alp, die in ilirem yielfacben 

Mosaik der Quetsclizonen-Schicbten 

an die noch grosseren und regelloser 

gelagerten Gebiete bei Arosa er- 

innfert. 

Steigt man nach Klosters ab, so 

kann man den Sulzflubkalk im Falien 

yerfolgen. Weiter unten aber ist 

er yon Gebangescliutt bedeckt und 

tritt erst wieder am Ausgang des 

Schlappintales bei Klosters Dorfli 

zutage ; bier mit einer Unterlage yon 

Granit und Globigerinenschiefern, 

wie bei Partnun und Gargellen. 
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Benutzt man zum Abstieg von Gafia das Gafiertal nach St. Antonien, so 

fiihrt der Weg nnr durcli einformiges Schieferland; der Sclilangenstein ist einer 

der am tiefstgelegenen Zeugen eines gewaltigen, vom Ratschenhorn oder von der 

Ammanfluli stammenden Bergst-urzes. Der Weg von St. Antonien nach Ktiblis 

durcli den Schanielatobel bietet Gelegenheit, verschiedene Flyscliausbildungen 

des Pratigaus, unter anderem auch Kreideflysch mit Orbitulinen bei Pany kennen 

zu lernen. 

II. Cotschna—Scliams—Oherhalbstein—Oberengadin. 

Donnerstag, den 22. August: Fahrt von Klosters durcli das Plessur- 
gebirge, Scliyn und Viamala nacli Andeer. 

Yon G. Steiiiinann. 

(Vgl. Kartenskizze Fig. 1, S. 422.) 

Wichtigste Literatur. 

Theobald: Geol. Beschr. d. nordostl. Gebirge v. Graiibiinden (Beitr. z. geol. 

Karte d. Schweiz, 2, 1863). 

Heim u. Schmidt, C.: Geologie d. Hoclialpen zw. Reuss u. Rhein (Beitr. z. geol. 

K. d. Schweiz, 25, 1891). 

Rothpletz, A.: Geologische Alpenforschungen I. Mtinchen 1880. Mit Karte. 

Jennings, A. Y.: The Geology of the Davos District (Qu. Journ. Geol. Soc., 55, 

1899.) Mit Karte. 

Hoek: H. Geolog. Unters. im Plessurgebirge um Arosa. (Ber. Naturf. Ges. Frei¬ 

burg i. B. 13, 1903). Mit Karte. 

— Das zentrale Plessurgebirge (ebenda, 16, 1906). Mit Karte. 

Kartell. 

a) topographische: 

Siegfeied Atlas: Nr. 419 Davos, Nr. 423 Scaletta, Nr. 422 Lenz, Nr. 410 Tliusis, 

Nr. 414 Andeer. 

b) geologische: 

Theobald: Geol. Karte d. Schweiz, 1:100000, Bl. 15; Heim: Bl. 14. 

Von Klosters aus steigt die Balm nach Davos zunachst durcli die Pra- 

tigau-Schiefer (basale Btindner Schiefer) in die Hohe und macht clarin eine weit 

gegen NO ausladende Schlinge. Kurz ehe sie bei Ried das Tal des Riedloch- 

baches erreicht, tritt sie in den Bereich der hoheren lepontinischen Decken ein, 

den sie erst kurz vor dem Davoser See wieder verlasst. Bei der Station Laret 

(1530 m) hat die Balm glazial abgeschliffene Felsen angesclinitten; sie be- 

stehen nach Jennings aus: 

1. Kristalline Breccie, aus groben Brocken von Granit, Gneis, Glim- 

nierschiefer, fest verkittet; wird als Basalkonglomerat des permischen Yerrucano 

gedeutet. Rote Schiefer sind darin eingeschaltet. 

2. Serpen tin von der Breccie getrennt durcli ein spilitartiges Gestein 

mit Einschlussen eines gelben Kalksteins. 

Steigt man von der Station Laret zu der C o t s c h n a liinauf, so begegnet 

man verschiedenen anderen Gliedern der ratischen Decke, Radiolarit, 

Schiefer usw., auch Schollen von Altkristallin, die wohl als Schubsplitter der 
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ostalpinen Decke zu cleuten sind, wahrend die Hohen der Cotschna und Casanna 

yon Triasdolomit und Lithodendron-Kalk gebildet werden. 

Vom Kamm oder noch besser von der Spitze der Cotschna erlialt man einen 

ausgezeichnet klaren Uberblick liber den Aufbau cles ostliclien Ratikons, i. B. 

sieht man dentlich, wie die hoheren lepontinischen Decken mit dem sie unter- 

lagernclen basalen Btindner Schiefer gegen Klosters zu imrner tiefer sinken und 

unter den altkristallinen Massen der Silvretta (ostalpin) verschwinden. Gegen 

SW blickt man liber den Kessel von Parsenn auf die Todtenalp und das Schwarz- 

horn, die von der grossartigsten Serpentinmasse Blindens aufgebaut werden. 

Erschreckencle Yegetationsarmut, diistere, zwischen schwarz, grtinschwarz und rost- 

braun schillernde Farben und vielfach regellos zerrissene Oberflachenformen sind 

das bezeiclmende Merkmal dieser Einode. Bemerkenswert ist hier das gewaltige 

lokale Anschwellen des sonst wenig machtigen Serpentins der ratischen Decke. 

Gegen W und SW verschwindet der Serpentin unci die ihn begleitenden Raclio- 

larite unter dem Kristallin und dem Dolomit (ostalpin) der Weissfluh und des 

Schiahorns, um westlich clavon wieder darunter hervorzutauchen. 

Bei Hohwald am Davoser See betritt die Bahn das breite Hochtal 

von Davos, das frliker bis oberhalb Glaris seinen Abfluss nach N gegen das 

Landquarttal besass, aber durch die gewaltigen Moranen, die von dem Casanna- 

gebirge nach Laret — Davosersee heruntergebracht wurden, abgeclammt wurde. 

Der cladurch entstandene Stausee tiberfloss die Wasserscheide stidlich von 

Glaris (Seeterrasse bei Frauenkirch) und wandte sich der Albula zu; die steile 

und tiefe Erosionsschlucht der „Ziigeu ist das Werk dieser Flussverlegung. 

Yom Nordende des Davoser Sees bis clicht vor Tief enkastel bewegt 

man sich durchaus in der ostalpinen Decke (Kristallin, Verrucano und Trias), 

die im Plessurgebirge gegen W. halbinselformig liber die lepontinische Schiefer- 

region libergreift. Bei Surava dicht vor Tiefenkastel senkt sich die Bahn in 

die lepontinische Unterlage, zunachst in die ratische Decke, clann bei Tiefen¬ 

kastel selbst (Dolomit, Rauhwacke, Gips der Trias, Ivonglomerate und Belemniten- 

fiihrende Kalkschiefer des Jura) in die Brecciendecke. 

Die Erosionsschlucht des Schyn zwischen Tiefenkastel und Thusis 

verlauft z. T. in den eben genannten mittleren lepontinischen Decken, haupt- 

sachlich aber in den basalen Btindner Schiefern (Schieferdecke), ebenso wie die 

Yiamala zwischen Thusis und Ancleer. Die beiden schluchtartigen Einschnitte 

verdanken ihre eigenartige Ausgestaltung der postglazialen Erosion, die auf 

ein glaziales Stufen- und Hockerrelief eingewirkt hat. 

Besonclers instruktiv sind in der Yiamala die intensive!! Faltungen und 

Yerquetschungen der Schiefer, sowie deren Faltungsadern aus Quarz oder Kalk- 

spat. Man trifft weiche, kalkfreie Phyllite, kalkhaltige, vielfach aber auch 

sandige und kompakte Gesteine. 

Oberhalb der Yiamala breitet sich eine weite Talstufe des Hinter- 

rheins aus, die unter dem Narnen von Schams bekannt ist. Terrassen des 

frliheren Stausees, der vom Yiamala-Riegel abgedammt war, besonders auf der 

linken Talseite sichtbar. Bald oberhalb des Ausganges der Schlucht trifft man 

links neben der Strasse im Schuttkegel des Reischenbachs grosse Blocke der 

Falknisbreccie (Klippendecke). Das Gestein enthalt in einem kalkigen 

Zement kleine und grosse Brocken von Dolomit, Kalk und von griinem, sehr 

grobkornigem Granit (sog. Taspinit). 

Yon der Viamala bis Andeer verlauft die Strasse in den Alluvionen des 

aiten Seeboclens. Yor Andeer sielit man auf der gegenliberliegenden Seite Dolomit 

und Rauhwacke aus clem Schiefer der unteren Klippendecke liervorsteclien, und 

bei Ancleer beginnt die kristalline Unterlage derselben, der sog. Rofnagneis. 
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Andeer-Savognin. 
(Siegfriedatlas: Bl. 414 Andeer, Bl. 426 Savognin) 

Mit 1 Profil. 

Von Hermann L. F. Meyer (Giessen). 

Wichtigste neuere Literatur. 

Meyee, Hermann: Geologische Untersnehungen am Nordostrande des Suretta- 

massives im stidlichen Graubtinden. Ber. Natnrf. Ges. Freiburg i. Br. 
Bd. XVII, S. 130—177. 1909. 

Meyee, Hermann und Welter, Otto : Zur Geologie des stidlichen Graubtindens. 
Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 62, Monatsber. S. 65—71. 1910. 

Welter, Otto: liber die tektonische Stellung der Walliser Gneissdeckfalten. 
Zentralbl. f. Min. etc. S. 163—165. 1910. 

Zyndel, F.: tiber die Tektonik von Mittelbiinden. Verh. Schweiz. Natnrf. Ges. 
93. Jahresvers. Basel 1910. Bd. I, 39. 

Die Ostseite des Schamser Tales ist dadurch ausgezeichnet, dass die lepon- 
tinischen Decken in besonderer Vollstandigkeit tibereinanderliegen und dass an 
der Basis der Oberen Klippendecke und der R&tischen Decke auf grossere Er- 
streckung fortlaufend kristallines Gestein nachgewiesen werden konnte. Die 
Decken liegen flach tibereinander, nacli Osten fallend, und sind nach der 
tiberfaltung nur unbedeutend zusammengeschoben worden. Sie liegen der 
Faltendecke des Surettamassives auf, das bier an dem Nordrande aus Rofna- 
porphyr bestelit. Die dem Massiv normal aufliegenden Gesteine, Trias und 
mesozoische Scliiefer, sind durch die Uberschiebungen von dem Massiv abge- 
schtirft worden. Am Nordrand sind sie fiber dem Massiv nur an wenigen 
Stellen als abgequetschte Fetzen vorhanden und breiten sich erst vor ihm als 
Via-Mala-Schiefer aus. Nach clem Zurtickbleiben des Massives bilden cliese Schiefer 
dann die Unterlage der lepontinischen Decken. 

Die Exkursion trifft hinter Pignieu die ersten anstehenden Gesteine. Sie 
gehoren zu einer Quetschzone am Nordrande des Surettamassives. An ihr be- 
teiligt sich der fast zur Unkenntlichkeit verquetschte Rofnaporphyr, Raucli- 
wacke, Dolomit und Schiefer der Schieferdecke in sehr geringer Menge und 
vor allem Gesteine der Unteren Klippendecke. Bis zu der Maiensasse 
Bavugls verlauft der Weg in cliesen letzten. Zu ihnen gehort: Rauchwacke, 
meist graue und grtine Quarzite mit quarziti schen Kalken, 
reinen und schiefrigen Kalken, Sc hie fern, die zur Trias und 
zum grosseren Teile zum Dias zu rechnen sind, und weisse Marmorge¬ 
steine, die als Tithon betrachtet werden. An einigen Stellen findet sich 
auch dunk 1 er breccioser Ka 1 k, mit oo 1 ithischen und zoogenen 
Komponenten, der vielleicht Untere Kreide darstellt. In melirfacher 
Wiederholung liegen die verschiedenen Gesteine tibereinander. 

In dem Tobel unmittelbar unter Bavugls treffen wir auf die Greuze zur 
Oberen Klippendecke: ein verquetschtes Band von Rofnaporphyr, fiber 
dem sich die Falknisbreccie aufbaut. (Weiter im Osten folgen dartiber 
feine plattige, brecciose Kalke, die sich mit ziemlicher Sicherheit 
der Unteren Kreide zurechnen lassen.) Bei Spadurs lassen sich diese 
beiden Gesteine in ihrem gegenseitigen Kontakte beobachten. Die Breccie be- 
steht unten an der Basis aus aufbereitetem Rofnaporphyrmaterial. Nach oben 
nehmen Sedimentbrocken innner mehr tiberhand, bis der normale Typus des 
Gesteines entsteht: eine polygene Breccie mit vorwiegend kalkiger Grundmasse 
und Komponenten. Wiehtig ist ein grtiner grober Granit („Juliergranit“, offen- 
bar eine der vielen Fazies des Rofnaporpliyrs). In einzelnen Stticken llisst er 
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sich h&ufig beobacliten. Er kann aber anch 
tiberhand nehmen und dann mit anderen 
kristallinen Gesteinen zusammen die Breccie 
zusammensetzen, so dass es auf den ersten 
Blick scbwer ist, die Sedimentnatur zu er- 
kennen (Taspinit von Heim). Auf Plaunatscli 
kann diese Ausbildung besichtigt werden. 

Auf dem Wege dorthin und auf dem 
Ruckwege kommen auch schon die Gesteine 
der Brecciendecke zur Beobachtung. An 
der Basis liegt meist eine leuchtend gelbe 
Eauchwacke, baufig mit Dolomit-, Quar- 
zit-, und roten und grtlnen S chief er-Kompo- 
nenten. Yielfach ist sie mit G i p s ver- 
gesellschaftet, Daneben findet sich ein weiss- 
1 i c h e r , orange anwitternder Do¬ 
lomit („R otidolomi t“), „Q u a r ten¬ 
se h i e f e r“ und verscliiedene Dolomite, 
M a r more und Schiefer. Die d u n k 1 e n 
Kalke des Rat, die die Trias nach oben 
abschliessen, sind bier nur in wenigen Stricken 
zu finden. Dariiber folgen eine Reihe k a 1 - 
kig e r und sandiger, schiefriger 
Gesteine, z. T. mitKieselbanclern, 
die bier zwar nur selten Fossilien fiihren, 
aber an anderen Stellen sicb dem Lias zu- 
weisen lassen. Ein heller, liber diesen vor- 
kommender Marmor stellt vielleicht T i - 
t h o n dar. Dariiber liegt das wichtigste 
Gestein der Decke: eine Breccie mit 
d u n k 1 e r , kalkiger Gr und masse, 
aber fehlenclen kristallinen Kom- 
p o n e n t e n. Im Habitus entspricht sie ge- 
nau der „breche du telegraphed ist aber 
jtinger als diese. Auf Plaunatscli fiihrt die 
Breccie dunkle kieselige Kalke als Konrpo- 
nenten, die eine zalilreiche Mikrofauna auf- 
weisen, darunter eine Orbitulina. Das 
Gestein gebort demnacb mindestens der Oberen 
Kreide an. Crinoidenreste scheinen auf dieses 
Alter ebenfalls liinzudeuten. 

Auf der Strecke Plaunatscli—Plaun Schu- 
manet ist die Machtigkeit der Brecciendecke 
selir gering. Darum kann auf dem Wege 
auch schon die Basis der Ratischen 
Decke betraebtet werden. Unten lasst 
sich durchgehend ein etwa 15 m maebtiger 
Rofnaporpbyr verfolgen. Dariiber liegeu 
geringmaebtige Quarzite, Kalke und 
Dolomite, die vermutlich der Trias an- 
gelioren. Tiber ilinen liegen die sebr macL- 
tigen Schiefer. Unten sind sie als kal- 
k i g e. manchmal konglomeratiscbe 
Sands teine zu bezeichnen, aus denen 
nach oben allmahlicb reine dunkleSchiefer 
und Kalke bervorgehen. In den Sandsteinen 
setzen meist auf, mehr oder weniger stark 
gepresst :Gabbro,Diabas,Yariolith, 
Serpentin. 
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An der Grenze der Ratischen und Breccien-Decke bewegt sicli die Ex- 
kursion von Plaun Scbumanet nach Alp Neza, PI. la Turs, urn an mehreren 
Stellen das charakteristische Durcheinanderstossen der Gesteine an der Grenze 
zu beobachten. 

Anf Plaun la Botta liegen wichtige Aufschltisse anschliessend an die 
machtigen Gipsmassen der Breceiendecke. Die Decke erlangt bier in einer Mulde 
weite horizontale Ausdehnung. Zuerst passieren wir ein sehr schemes Profil durch 
Trias—■ Rotidolomit, Quartenschiefer, Dolomit—, Pat— dunkle blauschwarze 
Kalke, Tonschiefer und Dolomite mit zablreichen Fossilien —, Lias — dunkle, 
meist kieselige Kalke mit Gryphaea, Aeg. James on i, Polym. polymorphic, Lyto- 

ceras, Phylloceras und zahlreichen Belemniten. Daruber breiten sich leiclit 
brecciose Schieferkalke aus, die an zahlreichen Stellen dem Konglomerate der 
Oberen Kreide als Unterlage dienen. 

Eine kleine Kuppe siidlich der grossen Gipsmasse, sclion ganz nahe an 
der Falknisbreccie, zeigt uns die Gesteine der Breceiendecke in stark zer- 
quetschtem Zustande. Uber sie legt sich ein isoliertes schwimmendes Stuck 
der Ratischen Decke, das auf kleinstem Raume alle charakteristischen 
Gesteine — Porphyr, Trias, Schiefer, Ophiolithe — enthalt. Gekront wird der 
Hiigel von unregelmassig aufgelagerten dunklen Dolomiten, die der 0 s t al¬ 
pine n Decke angehoren. (Ostalpine Diploporendolomite sind von hier aus 
auch schon im Piz Gurschus im Siiden zu sehen.) 

Auf dem Wege zum Culmetpass werden noch einmal die Gesteine der 
Klippendecke passiert, die sich infolge einer Faltung herausheben. Der Pass- 
iibergang selbst liegt in den jurassischen Schiefern der Breceiendecke. Am 
Grat zum Piz Curver erscheint dann sehr bald wieder die Ratische Decke mit 
den typischen Gliedern an der Basis. Die untere Grenze der Ratischen Decke 
senkt sich, wie auch die anderen Decken, im Val Foppa sehr schnell nach 
Osten. Westlicli der Saluxeralp ist bisher zuletzt die Auflagerung des Rofna- 
porphyr auf der Breceiendecke beobachtet worden. Das Tal liegt von hier aus 
ganz in den Schiefern der Ratischen Decke, die sich auch von der Siidseite 
vom Punkt 2676 stidwestlich des Piz Martegnas schnell herabgesenkt hat. Im 
Piz Toissa baut sich ein schwimmender Teil der Ostalpinen Decke daruber 
auf. Erst" ostlich des Oberhalbsteins gelangt diese aber zu grosserer Bedeutung. 

Oberhalbstein—Oberengadin. 

Von G. Steinmann. 

Samstag, den 24. August. 

Falirt durch das Oberhalbstein. 

Einige Literatur. 

Theobald, G.: Geologische Beschreib. v. Graubiinden (Beitr. z. geol. Karte d. 
Schweiz II 1863, III 1866). 

Welter, 0.: Ein Beitrag z. Geologie d. Nephrits i. d. Alpen usw. (N. J. f. Min. 
etc. 1911, II, 86). 

Geologische Kartell. 

Geol. Karte d. Schweiz, 1:100000. Bl. XV, XX. 
Vgl. auch: Kartenskizze S. 422. 

Topographische Kartell. 

Siegfried Atlas: 1:50000. Bl. 426 Savognin, 517 Bivio, 518 St. Moritz, 520 
Maloja. Uberdruck Berninapass (517, 518, 520, 521). 
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Mit Ausnahme einer einzigen, ganz kurzen Strecke verlauft das Tal von 
Tiefenkastel bis Bivio stets in Gesteinen des lepontinisclien Decken- 
sys terns, in tonigen und kalkigen Schiefern, Marmoren, sowie in Radio lari ten 
und ophiolithischen Gesteinen, letztere beide stets der ratischen Decke angehorig. 

In der Mitte zwischen Tiefenkastel und Conters aber wird das Tal dureh 
einen mSchtigen Klotz von Dolomit, Kalk und Rauhwacken gesperrt, den die 
Julia in enger Schlucht durchsagt hat, der Stein, der dem Tal oberhalb des- 
selben den Namen gegeben. Hier biegt sick die Trias der ostalpinen 
Decke, die sonst auf der Ostseite des Oberkalbsteins mehrere liundert Meter 
hoch tiber der Talsohle bleibt, samt den darunter befindlichen Ophiolithen der 
ratischen Decke auf ganz beschranktem Raiune tief hinab und findet auf der 
Westseite des Tales seine Fortsetzung in der gebogenen Platte des Piz T oissa, 
die als Klippe auf lepontinischem Gestein schwimmt (Fig. 1, S. 19). Dies 
ortliche Hinabtauchen des Ostalpinen ist offenbar elier als Folge des Abgleitens 
auf der weichen Schieferunterlage in das tief eingesagte Tal, denn als tektonische 
Erscheinung zu erklaren. 

Vom Stein bis Bivio besitzt das Tal einen ausgepragt glazialen Stufen- 
cliarakter. Auf den Kessel von Schweiningen—Tinzen (1180—1240 m) folgt 
der Stufenanstieg der Rofna (1240 — 1420 m), tiber diesem der mit Alluvionen 
gefiillte, breite Kessel von Rofna—Mtihlen (1420—1460 m). Damn folgt die 
Stufe Mtihlen (1420 — 1620 m) und oberhalb derselben das Becken von Cresta — 
Marmels (1620—1635 m), schliesslich von hier der Aufstieg in kleinen Stufen bis 
Bivio (1780 m). 

In der Rofna schlucht (besser aber an der alten Strasse sicktbar) herr- 
schen Radiolarite und rote Tiefseeschiefer („Abyssita) sowie Serpentin, dieser 
ostlich von Rofna gut aufgeschnitten. Vor Mtihlen ist das Tal in Scliiefer und 
Griinschiefer eingetieft. Etwa 5 Minuten in der Val Faller aufwarts (die bei Mtililen 
einmiindet) findet sich 50 Schritte nach der ersten Wegbiegung dicht tiber der 
Strasse das bekannte Vorkommen von Nephrit zwischen Serpentin und Spilit 
(Welter). Schiefer, Radiolarite, Griinschiefer folgen liinter Mtihlen; hinter Mar- 
morera beginnt der bekannte grobkornige Gabbro, der gut aufgeschlossen ist 
wo die Strasse auf die linke Talseite tibergeht. 

Yon Bivio nach Maloja (Oberengadin). 
Das Tal des Oberkalbsteins wird vom Oberengadin durch das Juliergebirge 

getrennt. Dieses besteht aus Gesteinen der ostalpinen Decke (Juliergranit, 
Verrucano, Trias, Jura), unter denen die ratische D eck e gegen Osten zu ver- 
schwindet. 

Auf der Route des Julierpasses ist der Piz Barscheng der letzte Berg 
der ratischen Decke, schon von Auslegern des Verrucano bedeckt. Der ostlich 
daran schliessende Piz Bardella enthalt tiber einer Unterlage von kristallinem 
Schiefer Verrucano, Trias (mit Ratfossilien) und Lias (mit Fossilien). Weiter 
gegen Osten folgt eine breite Zone von Juliergranit fast bis Silvaplana. 
Auf dieser Linie taucht die ratische Decke erst im Osten des Sees von Silva¬ 
plana wieder hervor. 

Ein z weiter tiber gang ins Eng ad in verlasst die Julierstrasse etwa 
1 Stunde oberhalb Bivio (2150 m), tiberquert das Juliergebirge im Pass von 
Gravasalvas (2684 m) und fiihrt zum Silser See (1800 m) hinab. Hier ist die 
ostalpine Decke, namentlich auch der Juliergranit derselben schmaler, stellen- 
weise sogar in isolierte Happen aufgelost, und die ratische Decke tritt in 
Form kleiner Fens ter und beim Abstieg zum Silser See in grosser Mach tigkeit 
unter der ostalpinen zutage. Es gibt kaum einen zweiten Punkt in Biinden, wo 
die Deckennatur des Granits der ostalpinen Decke so iiberzeugend in die 
Augen fallt. 

Der dritte Weg fiihrt von Bivio nach Stiden das Val Cavreccia hinauf 
bis zur Sep timer Ho he (2311 m), von hier in ostlicher Richtung uber den 
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Longhinpass (2635 m) nach Maloja (1810 m). Hier umgeht man den Siid- 
westrand der ostalpinen Decke, man bleibt immer in der ratischen und sieht die 
kristallinen Massen des Piz Gravasalvas (ostalpin) als langgestreckten schmalen 
Ausleger auf ihr sehwimmen. 

Am Longhinpass und beim Abstieg von bier zumLonghinsee 
trifft man ausgezeichnete Kontaktproduk te des Serpentin an mesozoi- 
schen Kalken und Dolomiten (Yesuvian-Granatfels). Sowohl beim Abstieg vom 
Longhin- als auch vom Gravasalvaspass nach clem Silser See durchquert man die 
ratische Decke in einer Machtigkeit von etwa 800 m: Jurassische Schiefer 
(Radiolarit), ophiolithisclie Eruptiva, Triaskalke und -Schiefer, kristalline Schiefer 
und Maloja-Gneis (letzterer bei Maloja in Steinbriichen erschlossen). 

Von Maloja nach Scliuls (Fetan). 

Sonntag den 25. August. 

Literatur. 
Theobald, G.: Geol. Beschr. cl. nordostl. Gebirge v. Graubiuiden (Beitr. z. geol. 

Karte d. Schweiz, 2, 1863.) 
— Geol. Karte d. Schweiz, 1 : 100000. Bl. X, XV, XX. 
Zoeppeitz, K.: Geologische Untersuchungen im Oberengadin zw. Albulapass u. 

Livigno (Ber. nat. Ges. Freiburg i. B. 16, 1906, 164—231, 3 Taf.). 

Topograpliisclie Karten. 
Siegfried Atlas: 1:50000. Bl. 520 Maloja, 521 Bernina, 518 St. Moritz, 427 

Bevers, 428 Scanfs, 424 Zernetz, 420 Ardetz. Uberdruckblatt: Ofenpass: 
(424, 425, 425 bis, 428, 429, 429 bis). 

Von Maloja bis Sils quert man das gauze Profil der ratischen Decke von 
unten nach oben, dann verschwinden auf der linken Talseite die jiingsten 
Glieder, Ophiolithe unci Schiefer, unter clem Kristallin der ostalpinen Decke; auf 
der rechten Talseite liegt die Deckengrenze aber erst am Nordende des Silva- 
planer Sees gegentiber Silvaplana bei Surlei. ' Von hier bis Guarda, clicht vor 
Ardetz, erscheint kein Fenster im ostalpinen Deckensystem. 

Das Tal verlauft bis unterhalb Bevers im Kristallin, aber zwischen St. Moritz 
und Samaden werden auf der linken Talseite auch hohere Glieder (Perm, Trias) 
sichtbar. Zwischen Bevers und Ponte beginnt das sehr verwickelte, von Zoeppeitz 

genau kartierte Gebiet der mesozoischen Ziige, die von der Albula kom- 
mend das Tal in WO-Richtung queren. Verrucano, Jura (und auch Kreide) 
gewinnen hier auf einer Breite von ca. 14 km eine maclitige Entwickelung 
unter ausserst komplizierten Lagerungsverhaltnissen, die offenbar durch Auf- 
treten einer koheren ostalpinen Decke verursacht werden. Landschaftlich heben 
sich besonders die machtigen weichen Liasschiefer (Allg&uschiefer) heraus im 
Gegensatz zu den schroffen Bergformen der Triasdolomite und des Kristallin. 
Bei Cinuskel tritt clas Tal in clas Kristallin des Pischagebirges ein, aber auf 
der rechten Talseite bleiben bis Zernetz die Perm-Trias-Seclimente dariiber sicht¬ 
bar. Nun folgt eine ganz kristalline Strecke bis zum Beginn des Unterengadin- 
Fensters bei Guarda. (Naheres siehe S. 442.) 

III. Unterengadin. 

Von W. Paulcke. 

Mit 1 Taf. (V) u. 4 Textfiguren. 

Literatur fiir Engadin und Verwall. 

O. Ampfeeer unci W. Hammer: Ein geologischer Querschnitt durch die Ost- 
alpen. Jahrb. k. k. geol. R.-A. 1911. 

A. Escher v. d. Linth : Geolog. Bemerkungenliber clasnordliche Voralberg und einige 
angrenzende Gegenden Denkschriften der allgem. schweiz. naturf. Ges. 1883. 
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C. W. Gumbel: Geologisches aus deni Engadin. Jahrb. der naturf. Ges. Grau- 

btindens. XXI. Bd. Chur 1888. 

— Geologisches aus dem Unterengadin und Westtirol. Verb, der k. k. geol. 

R.-A. 1887. 291. 

G. A. Koch : Erlauterung zur geologischen Aufnahmskarte cles Silvrettagebietes. 

Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1877. pag. 137. 202. 

— Die Abgrenzung und Gliederung der Silvrettagruppe. Wien 1884. 

—- Die Verwallgruppe. Verh. der k. k. geol. R.-A. 1875. 226. 

— Vorlaufige Mitteilungen aus der Verwallgruppe. Verh. d. k. k. geol. R.-A. 

1876. 187. 

W. Paulcke: Geologische Beobachtungen im Antiratikon. Bericht d. naturf. 

Ges. Freiburg. 14. B. 1904. 257. 

— Tertiar im Antiratikon. Zentr. f. Min. etc. 1910. 540. 

— Beitrag zur Geologie des Unterengacliner Fensters. Verh. naturw. Ver. Karls¬ 

ruhe 1910. 

— Alpiner Nephrit und die Nephritfrage. XXIII. Bd. Verh. d. naturw. Ver- 

einigung Karlsruhe. 1910. 77. 

W. Schiller. : Geologische Untersuchungen im ostlichen Unterengadin. J. u. II. 

Teil. Berichte d. nat. Ges. Freiburg. XIV. Bd. 1904. 138 und XVI. 1906. 126. 

G. Stache: Die palaoz. Gebiete der Ostalpen I. Jahrb. der k. k. geol. R.-A. 

1874. 135. 

— Uber die als Dias gedeuteten Kalke und Kalkschiefer siidlich von Landeck 

im Oberinntal. Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1872. 253. 

G. Steinmann : Geologische Beobachtungen in den Alpen. I. Das Alter der 

Biindner Schiefer. Bericht der naturf. Gesellschaft in Freiburg i. B. IX. u. 

X. Bd. 1894-1898. 215. 

Studer: Geologie der Schweiz. I. Bd. Bern u. Zurich 1851. 

E. Suess: liber das Inntal bei Nauders. Sitzber. d. kais. Akacl. d. Wiss. in 

Wien. Mathem. nat. Ivl. CXIV. 1905. 699. 

P. Termier: Sur la fenetre de la basse Engadine. Compt. rend. Ac. Sci. 1904. 

G. Theobald: Geologische Beschreibung der nordostlichen Gebirge von Grau- 

biinden. Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz II. 1864. 

— Unterengadin. Geogr. Skizze. Neue Denkschrift der Scliweizer naturf. 

Ges. Bd. 17. 

Che. Tarnuzzer u. Grubenmann: Beitrag zur Geologie des Unterengadin. 

Beitr. zur geol. Karte d. Schweiz. N. F. 23. Dief. 1909. 

O. Welter: Beitrag zur Geologie des Nephrits in den Alpen. N. Jahrb. f. 

Min. etc. 1911. 86. 

O. Zust : Uber granitische und diabasische Gesteine der Umgebung von Arcletz. 

Inaug.-Diss. Zurich bei Markwalder 1905. 

Geologische Karten: 

Geol. Karte d. Schweiz 1:100000 Bl. X. 

Geol. Karte d. Unterengadin v. Grubenmann u. Tarnuzzer 1 : 50 000. (Beitr. 

z. geol. Karte der Schweiz N. F. 23. 1911). — Spezialkarte Nr. 58. Fiberdruck- 

blatt: Unterengadin (416 bis, 417, 417 bis, 420, 421, 421 bis). 

Topographisclie Karten: 

Siegfried-Atlas 1:50 000 Bl. 420 Ardetz, 421 Tarasp, 417 Samnaun, 

417 bis Martinsbruck. FTberdruckblatt: Silvretta-Muttler-Lischanna. 

Allgemeines. 

Bei der Betrachtung einer geologischen Karte der Alpen fallt das nahezu 

vollkommen von kristallinen Massen umgebene Sedimentargebiet des Unter¬ 

engadin besonders durch seine Isoliertheit, durch den Mangel jeglicher sicht- 

baren Verbindung mit ahnlichen Gegenden auf. 
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Walirend die auf der rechten Innseite gelegenen -Triasberge (ostalpiner 

Fazies) der En g a d i n e r Dolomiten nahe Beziehungen und engen Zusammen- 

hang mit den ostlich davon gelegenen Triasmassen der Ortlergruppe aufweisen, 

zeigen die vorwiegend links des Inntals Raum gewinnenden Schieferberge (von 

Remiis-Nauders an greifen sie anch weit liber den Inn hiniiber) keinerlei sicht- 

baren Zusammenhang mit den Gegenden, welche von faziell ahnlichen Gesteinen 

erftillt sind. 

Erst die Decken hypo these und die Auff assung des Unterenga- 

diner S chief ergebirg e s, des Antirat ikon al s „F enster" ermoglichten 

es, dieses Gebiet als ein dnrchaus nattirliches Glied in dem Gesamtban der 

Alpen verstehen zn lernen. — Erosionsvorgange haben hier die ringsum machtig 

entwickelte ostalpine Decke mit ihren basalen Gneisen etc., sowie ihren normalen 

ostalpinen Sedimentarauflagerungen entfernt, so dass wir tief liinab in das frei- 

gelegte lepontinische Deckensystem blicken konnen (vergl. Fig. 1). 

Der Fens ter rand wird im Osten vom kristallinen Gebiet des Pig Nuna 

(Eavin-Zernetz) und von. der Silvretta gebildet, im Nordosten und Nor den vom 

Ferwall, welches die Yerbindung von der Silvretta zu den Otztaler Alpen her- 

stellt. Im Osten und Stidosten umschliessen das Fenster die Otztaler Gneise; 

sie tauclien gegen Siidosten unter die Trias der Unterengadiner Dolomiten, welche 

ihrerseits den Anschluss am Pig Nuna an die ostlichen (bzw. siidostlichen) Gneise 

der Silvretta-Grialetschmasse gewinnen. 

Der scharfe Gegensatz zwischen Schiefergebirge einerseits, und dem Dolo- 

mitgebiet auf der anderen Seite des Inn tritt dem Beschauer beim Eintritt 

in das Unterengadiner Fenster in uberraschender Weise entgegen. Er ist so 

iiberaus scliarf in die Erscheinung getreten, well sich die Achse der Alpen hier 

sehr rasch gegen Osten senkt, um weiter ostlich wieder anzusteigen; ob nur eine 

scharfe Einmuldung vorliegt, oder ob, etwa der Innlinie folgend, auch Bruch- 

bildung vorliegt, ist schwer zu entscheiden, zumal etwa vorhanden gewesene 

Briiche von den Massen der Engadiner Dolomiten sekundar iiberschoben sein 

konnen. 

Das grosse Engadiner Fenster zeigt nun randlich verschiedene, tiefe und 

sehr charakteristische Einbuchtungen nach Osten, die ich als Neben fens ter 

bezeichnete. Eines derselben erstreckt sich durch die Lucke zwischen P i z 

Cotsclien und Piz dellas Clavigliadas bis in die Talsohle der Y al 

Tuoi. Hier dokumentiert sich vorziiglich die iiberschobene Lagerung des 

Piz Cotsclien. (Taf. Y. Fig. 3.) In das zweite grosse Nebenfenster gelangt. man 

durch die Lucke zwischen Augstenberg und Fluchthorn (liber den Futscholpass), 

von wo aus die lepontinischen Sedimente ca. 4 km weit unter die Gneisberge 

der Silvretta im Inntal untertauchen. (Taf. A7 Fig. 1.) Ein drittes kleines Neben¬ 

fenster erstreckt sich ins Laraintal, ein viertes ins Yelil. 

Die Fensternatur des Antiratikon wird besonders durch folgende Tatsachen 

bekrafti^t: 
O * 

1. Wir finden die wichtigsten Deckenelemente wieder, wie in entsprechenden 

Gegenden der westlichen Mittelblindner Gebiete. 

2. Die ostalpine Decke ist durch Gneise und Trias ostalpiner Fazies ver- 

treten. Yon letzterer liegt u. a. eine isolierte Uberschiebungsscholle (Stammer- 

spitz) mitten im Fenster. 

3. Die ratische Decke wird von Gabbro, Serpentin mit Nephritg&ngen, 

Diabasen und Schiefern gebildet. Als charakteristische Gesteine der Breccien- 

decke sind besonders die Liaskalke des Antiratikon zu nennen. Die 

Klippendecke ist vermutlich durch helle, weissliche bis rotliche Kalke und 

Falknis-Breccien-ahnliche Bildungen, sowie durch Granite vertreten. 

Unter diesen Gebilden liegen die z. T. als tertiar nachgewiesenen Schiefer- 

massen der Biindner decke, flir welche feine Breccien mit und ohne Crinoiden- 

gehalt (Roz Breccie) charakteristisch sind, die ich der Niesenflyschzone und den 
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oberen Pratigauschiefern gleichsetze, da,ranter folgen die basalen Biindnerschiefer 

(Steinmann’s Schieferdecke), die im Gebiet des Fensters einen hoheren Grad von 

Metamorphismus aufweisen. Die Trias des Stammer ist mit den Triasschollen 

von Compatsch—Cherus— Blauwand zu verbinden nnd reprasentiert einen zwiscben 

Biindnerdecke und Schieferdecke liegenden Deckenkomplex (Stammerdecke). 

Im Norden des Gebietes ist die Lagernng der Decken im allgemeinen die 

normale, desgleichen im Siiden, wahrend besonders im Osten (Cliinas-Minschun- 

Nair) auffallende Unregelmassigkeiten auftreten, welche in Schnppungs- nnd 

Durchstechungsvorgangen ihren Grand haben dhrften. 

Die schwimmende Lagernng der ostalpinen Decke erkennt man 

am besten an den Randgebieten der Silvretta, besonders an den Nebenfenster- 

r&ndern, wo in vorztiglicher Weise ersichtlich ist, wie Gneis diskordant auf ge- 

qualten Flyschschichten liegt. Krone, Flnchthorn etc. (Tafel V.) 

Zahlreiche sekundare Komplikationen, wie Schuppungen, die stark akzen- 

tuierte periklinale Lagernng der Fenstersedimente gegen die Umrandnng, 

kleinere Querverschiebungen etc. durften als die Folge gebirgsbildender Vorgange 

zu deuten sein, welche nach dem grossen regionalen Uberschiebungsvorgang das 

Gebiet erneut erfassten. 

Falirt Giarsnn—Ardetz—Fetan. 

Bald hinter Scanfs bei Cinuschel tritt die Poststrasse in kristalline 

Gesteine ein, in denen sie bis dicht hinter Giarsnn unterhalb Guar da am Ein- 

gang des Magnac un-Tunnels bleibt. Es liandelt sich vonviegend um Glimmer* 

schiefer, rotbraune Zweiglimmergneise, Gneisquarzite und Amphibolite. — Bei 

der Strassengabel vor Magnac un stehen Schiefer und ein heller Dolomit an, 

wie er sich noch mehrfach unterhalb Guarda findet. In der Nahe des Stations- 

gebaudes finden sich Reste der rhatischen Decke in Gestalt von Spilitschiefern. 

Beim Tunnelportal von Magnacun beginnt eine grosse, wie Tunnelbegehung 

erwies, in sich zerriittete Bergrutschmasse aus Gneis und Amphibolit, welche 

bei Wahl der Tunnelstrasse als anstehend angenommen war, wahrend sie tat- 

sachlieh z. T. sicher auf Grundmoranenmaterial aufruht, und sich in dauernder 

Bewegung befindet, was auch durch die mehrfach notwendig gewordenen friiheren 

Strassenverlegungen dokumentiert wird. — Bei der Station vor Magnacun tritt 

die Strasse in das Gebiet des „Fenstersu ein, dessen Schiefergesteine auch siid- 

lich des Inns anstelien; nordlich desselben erscheinen sie bei der Station und bei 

St. Steiven in Gestalt von grauem phyllitischem Biindnerschiefer, wahrend etwas 

welter ostlich Gips, sowie rote und griine Schiefer sichtbar werden. — Bei Val 

Prauost stehen rote und grau'e Biindnerschiefer an, die ich als den alttriadischen 

Anteil der Schieferserie deute. — Handstiicke aus dem Tunnel haben mir neben 

Ton- und Kalkschiefern Crinoidenbreccien geliefert, welche denen des Zuges vom 

Muot del Horn entsprechen, die mit 20—24° siidwestlichem Fallen unter die 

Gneise der ostalpinen Decke einschiessen. Das Alter dieser Schichten ist durch 

Fossilien bis jetzt noch nicht festgestellt; nach den Schliffbildern und der Ver- 

gesellschaftung von Bryozoen mit Crinoiden glaube ich auch diesen Hauptkomplex 

dieser Biindnerschiefer der Kreide und dem Tertiar zuweisen zu miissen. Beweise 

fiir liasisches Alter liegen nicht vor. 

Yon den charakteristischen basischen Gesteinen der rhatischen Decke 

finden sich ausser bei Station Giarsun Guarda in Blocken an der Strasse bei 

St. Steiven Spilite. 

Bei der Annaherung an Ardetz erblickt man die machtigen Schollen aus 

Trias und Liasgesteinen, welche auf sehr verschiedener Unterlage, stets in 

anormalem Uberschiebungskontakt ruhen. Die Ruine Steinsberg erhebt sich auf 

einem machtigen Klotz von rotlichem Crinoidenkalk (Steinsbergkalk), der unbe- 

stimmbare Brachiopoden und Belemniten fiihrt. Ich setze diesen Horizont den 

liasischen Crinoidenkalken des Fimbertales gleich, welche. clort der Breccien- 
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decke zugehoren dtirften. Die Dolomitklotze bei Ardetz entsprechen grossten- 

teils dem Hauptdolomit, z. T. werden sie dem Muschelkalk zngerechnet. Audi 

Dolomitbreccien sind vorhanden. Teils ruhen diese regellos verstreuten Massen 

auf Schieferunterlage, teils auf Sericitphylliten oder Granit. 

Die Strasse Ardetz-Fetan fiihrt durch diese stark glazial modellierte 

Lias-Triasschollen-Landschaft durch, passiert einen aus der Yal Tasna herab- 

streichenden Sericitphyllit-Zug, den Grubexmaxx als eine aus der quarzporphyrischen 

Randfazies des Tasnagranites hervorgegangene schieferige Breccie deutet. Der 

Tasnagranit, in dem sich die Fahrstrasse an den Flanken der Val Tasna 

(Rundhocker bei Bellezza) bewegt, ist ein sehr variables Gestein, welches teils Julier- 

graniten teils Albulagraniten ahnelt. Wir stehen vor der Frage, ob dieser Kom- 

jDlex der Ostalpinen, oder der Klippendecke zuzuweisen ist, bei welcher auch die 

dem Granit aufruhenden Sedimente des Mot del horn und Cliinas mitzusprechen 

haben. (Tafel V. Fig. 3.) Ostlich Resgia z. T. gneisartige Gesteine anstehend. 

Bei Ruina Umbrain findet sich eine Gneisglimmerschieferscholle, unterhalb der- 

selben Serpentin, dann erscheint an der letzten Wegbiegung vor Fetan ein Fels- 

kopf an der Strasse, der aus einem iiberaus zahen spilitigen Gestein besteht. — 

Im Gebiet von Fetan befinden wir uns in einem von starker Moranendeckung 

verhiillten Gebiet mit wenigen, schlechten Aufschliissen in den grauen Kalk- und 

C Curias zy$>6 m. 

Tonschiefern der Biindnerserie, welche z. T. auch feinkornige Breccien (Strasse 

Fetan—Schuls) mit gelblichen Dolomitkomponenten enthalten. — Gabbrodiorite, 

Gabbroaplite, Serpentine zeigen, dass vielfach basische Eruptiva in diesem 

Komplex eingeschaltet sind. 

Fetan—Heidelberger Hiitte. 

Marsch Fetan—Mot del horn—Cliinas —Piz Minschun—Piz 

Tasna—HeidelbergerHiitte; event, direkt Fetan—Fuorcla Nair—Piz Tasna 

— Heidelberger Hiitte. Talel V. Textabb. 2. 

Der erste Anstieg von Fetan nach Norden fiihrt iiber glazialbedeckte 

Matten und durch Larchenwald. Am Mot del horn ist der Tasnagranit von san- 

digen Schiefern und Breccien mit kleinen Dolomitkomponenten, sowie von Kalk- 

breccien und Quarzit iiberlagert. Im SO. findet sich ein Liasbreccienartiges Ge¬ 

stein, sowie eine Kalkbreccie mit serizitphyllitischen Komponenten, die man als 

Fa lknisbr eccie deuten konnte. Auf der GEUBEXMANN-TARNUZzERSchen Karte 

ist dieses Gebiet unzutreffend dargestellt; siidl. Pliitschessa steht kein Granit an, 

sondern es finclen sich Schiefer und Brpccien, die ich z. T. der Kreide und dem 

Terti&r zuweisen mochte. — Es scheint hier eine Transversalstorang inNW-SO-Rich- 

tung siidwestlich Pliitschessa durchzuziehen, bei der Granit gegen Schiefer abstosst. 

Auch die gauze Sudflanke des Cliinas besteht nicht, wie Grubexmaxx-Tar- 

xtjzzer es zeichnen. aus Gneis und Granit, sondern aus einer Serie von sandigen 

30* 
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und kalkigen Blindnerscbiefern, sowie von Tertiar- (Boz-) Breccien und -Quarziten. 

Am Nordgrat steken Breccien mit grauen Kalkbrocken und griinen, kristal- 

linen Komponenten (Granit etc.) an, die alsFalknisbreccie gedeutet werden konnten; 

m. A. n. liegt eine Reibungsbreccie vor. Das Gleiche gilt Breccien der Gipfel- 

kappe des Oliinas mit fleischfarbenen Flaserkalken als Komponenten, fiir welcbe 

die Deutung als Titlionaquivalente nabeliegt. NordOstlicb ruht die Cliinasserie 

auf Serpentin und Gneis. 

Diese Yorkommnisse am Mot del bom und Clitnas konnten auf Grand der 

Falknisbreccienartigen Bildungen als Yertreter der Klippendecke gedeutet 

werden, von welclier sonst abnlicbe Gebilde im Bereiclie des Antiratikon bis 

jetzt nur im Futscboltal zwiscben Futscholpass und Jamtalbtitte gefunclen wurden. 

Wir stelien bier vor dem Dilemma — wenn wir dem Schema folgen wollen — 

ob wir der L age rung nacb (liber den basiscben Eruptiyen von Scblivera 

— Alp Cbampatsch) diese Zone als ostalpin deuten wollen, oder ob wir sie als 

tektoniscbe Aquivalente der Klippendecke (cfr. Plasseggengranit etc.) 

aufzufassen baben, wofiir stratigrapbiscbe Erwagungen sprecben. — Auf jeden 

Fall liegen im YYesten des Fensters tektoniscbe Komplikationen vor, welcbe auf 

Scbuppungen und Durclistecbungen starkster Art binweisen, wodurcb 

ein Durcbeinanderwirren der verscbiedenen Deckenelemente stattgefunden bat, 

sodass wir bier lokal vollig abnorme Reilienfolge der Decketeile baben. Man ist 

versuclit anzunebmen, dass die mecbaniscb wiclerstandsfabigen, starren Granite und 

Gneisse, welcbe von Keibungsbreccien begleitet sind, durcli die weiclien Scliiefer- 

massen als Scliubschollen durchgepresst wurden. — Ostlich am Minscbun sind 

aucli einige kleinere Querbriicbe erkennbar. 

Der Aufstieg zum Piz Minscbun fiibrt — nacb kurzem Abstieg vom 

Cliinas (2796) durch ein Kar am Lei Minscbun vorbei. Etwa am Jocb 

zwiscben den genannten Gipfein liegt die Basis einer der Scbuppenuberscliiebungen, 

welcbe den Ban des Piz Minscbun cbarakterisiert. Der Berg baut sicli aus 

groben Minscliunbreccien (mindestens kretaziscb, wabrscbeinlicb Tertiar) und 

feinenRozbreccien (Tertiar) auf, welcbe mit grauen und braunsandigen Sclnefem, 

sowie Tonscbiefern, wecbsellagem. Die klar erkennbare Scliubflacbe der obersten 

Schuppe ist (von W. und 0. ansteigend) no. von P. 2848 erkennbar, kurz bevor 

man auf der ublichen Anstiegsroute den stidwestlichen Grat erreicbt; bier trennt 

grliner Sericitpbvllit die unteren von der oberen Scbuppe. Fiir das liasisclie Alter 

der Minscbungesteine, von dem Grtoenmann und Tarnuzzer sprecben, feblt 

jeglicber Beweis. Yerrucano und Trias sind mebrfacb z. B. liber dem Gneiss 

an der Basis der Minscliunschuppen vorbanden. 

Yom Gipfel des Minschun eroffnet sicli ein iiberaus instruktiver Uberblick 

liber die nahere und weitere Umgebung. Besonders klar tritt die kristalline 

Umrandung des Fensters am P. Cotsclien—Piz Urscbai —Augstenberg —Flucbt- 

liorn dem Bescliauer entgegen. (Taf. Y. Fig. 3 u. 4.) Die Ti berschiebungsgrenze der 

ostalpinen Decke liegt fast genau an der Basis der Steilabhange der Gneisberge. 

Auf der Karte von Grttbenhann-Tarnuzzer ist sie durcbweg etwa 2—300 m zu 

tief gezeicbnet und ostlicb des P. 2760 und 2776 am Futscbolpass stebt tiber- 

liaupt kein Gneis melir an, wo ihn diese Autoren zeicbnen. Im Norden erliebt 

sicli dicbt unter dem Minscbun die diistere Serpentinmasse des Piz Nair 2971, 

welcbe weiter siidlicli den Minscbun unterteuft. 

Gber der Nairmasse baut sicli der tektonisch wie stratigrapbiscb dem 

Minscbun entsprechende Piz Tasna (3183) auf, dessen Scbicbten fast genau 

westlicli fallen. 

Der Abstieg vom Piz Minscbun erfolgt iiber den Nordostgrat. Bald werden 

die sclion von weitem lieraufleucbtenden grauen Kalke und Breccien erreicbt, 

welcbe m. E. das normale Liegende der tertiaren (eventl. z. T. mittel-oberkreta- 

ziscben) Minscbungesteine darstellen. Es sind durcli Orbitulinen einwandfrei 

als Kreide gekennzeicbnete, iiberall leicbt wieder erkennbare Gesteine (Btind- 

nerkreide = Urgoaptien) von Davo Jarvo und Muot da Lais, welcbe won 
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Grijbenmann-Taenttzzek als Lias kartiert warden. Die von den genannten 

Autoren im Norden and Osten gezeichnete Uberschiebangsgrenze existiert nicht. 

An der Siidbasis des Piz Nair findet sich im Serpentin Ophicalcit; ansser- 

dem steht eine kristalline Reibnngsbreccie an. 

Aas der nordlichen Karmalde des Piz Minschan gewinnen wir, stets aaf 

Biindnerkreide gehend, ostlich des Piz Nair, welcher dankelgriin and rotbraan 

verwitterte Serpentinschatthalden herabsendet, die grosse Karmalde, welche 

nordlich vom Piz Tasna begrenzt ist, and erreichen iiber Halden and Stafen 
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den Ostgrat dieses Berges (Rozbreccien und Orbitulinenkreide). Wir konnen 

von bier ans das Streichen der Gebirgszlige des Piz Fatschalba, Piz davo Lais, 

wie des Piz Tasna in grossem Bogen nach NO. verfolgen in die Gegenden des 

Piz Roz — Vadret — C ha mins, wie die des Piz Champatsch gegen 

Stammer und Muttler. — Je weiter wir nach NO. kommen, clesto feiner 

und seltener werden die Breccien, die am Minschun bis zu kopfgrosse 

Komponenten enthalten. Die schon vom Minschun sichtbare Triasscholle des 

Stammer spitz, welche auf j ungen Schiefern und Breccien schwimmt, ist vom 

Tasna besonders gut zu sehen. 

Der Abstieg erfolgt gegen Fuorcla Laver, wo 3 L i a s s c li o 11 e n der Breccien- 

clecke den Breccien und Schiefern der Biindnerdecke aufruhen. Nach Verlassen 

des Fimbergletschers erblickt man beim Marsch durch das mit Moranenschutt 

erfiillte Tal bei Davo Diou zur Rechten wie zur Linken vereinzelte Schollen 

der Brecciendecke (P. 2689, P. 2627), welche z. T. nur Lias, z. T. auch Triasglieder 

und Verrucano enthalten. 

Im Kessel der Aua naira vereinigt sich die norclliclie Firnmulde des Piz 

davo Lais mit der des Fimbergletschers. Der Fimberbach, welchen wir zur 

Rechten lassen, durchschneidet Flyschgesteine der Biindnerdecke. Zur Linken 

liber uns sehen wir den machtigen dreizackigen Gipfelbau des Fluchthorns, 

welches mit verkehrt gelagerter ostalpiner Trias auf die jnngen Flyschschiefer tiber- 

schoben ist, die jenseits im Futscholtal wieder unter den Gneisen hervortreten, 

sodass fast der ganze Fluchthornbau, einschliesslich Zahnspitz und Krone, deut- 

lich erkennbar ,,schwimmt“ und nur durch ein schmales Yerbindungssttick mit der 

Gesamtmasse der Silvretta (gegen den Schnapfenspitz) zusammenhangt. (Taf. V. 

Fig. 1. u. 2.) 

Auf dem Weg zur Heidelberger Hiitte folgt man deutlich hervortreten den 

alten Mittelmoranenriicken des Fimbergletschers, dessen Erratikum weit talab im 

Fimbertal verfolgbar ist und leider die Hange stark verhiillt. 

Bei der Heidelberger Hiitte, wie westlich derselben am Gehange, 

fallen besonders die wie von Zyklopenfausten verstreuten Liasscliollen der 

Brecciendecke auf; Gryphaen, Arieten ex aff. Bucklandi stellen das unterliassi- 

sche Alter, wenigstens der basalen Teile dieser Deckenreste fest. 

Bezeichnend ist, class fast jeder Liasklotz auf anderer stratigraphischer 

Unterlage ruht, teils diskordant, teils sekundar konkordant eingeschlossen. Wir 

haben es bier offenbar mit zerrissenen Massen der Brecciendecke zu tun, welche 

mitgeschleppt, iiber sie fortgeschoben, in ihre neue Unterlage eingeknetet oder 

durch dieselbe durchgepresst wurden. (Taf. V. Fig. 4.) Vom oberen Fimbertal 

an lasst sich dieser Liaszug in grossem Bogen nach NO. in das Samnaun hiniiber 

verfolgen. 

Heidelberger Hiitte—Compatscli. 
Marsch Heidelberger H ii 11 e —F imbertal—Greitspit z—A1 p 

bei la—Comp at sch. Beim Marsch durch das Fimbertal nach Norden gehen wir 

stets nahe clef Westgrenze des Unterengadiner Fensters und sehen dessen kri- 

stallinen, ostalpinen Deckenrand (z. T. mit Triasbasis; am Gemsbleisspitz etc.) tiberall 

in anormalem Uberschiebungskontakt mit Flyschgesteinen. Die Liasscliollen von 

Larain kommen bis in das Tal, unci etwa beim Turratsch iiberschreitet der 

Liaszug den Back und steigt jenseits unterhalb des Piz da Val Gronda und 

Pellinkopf—Hollenspitz gegen den Grenzkamm empor, jenseits dessen in kleinen 

Schollen, schon am Innern Vider-Joch, in grosseren Massen am Greitspitz Lias 

ansteht. tiberall liegt der Lias in Gestalt zerrissener, isolierter Schollen wie ver- 

streut auf seiner Unterlage und tritt erst bei der Langen Wand und dem Greit¬ 

spitz, weiter ostlich bei der Kirclie (Kiiche) und Malfrag in geschlossenen Ziigen, 

z. T. sekundar regelm&ssig antiklinal gefaltet, auf. (Fig. 3.) 

Norcllich des Bodenwirtshauses Iiberschreitet die ostalpine Decke 

den Fimberbach und zieht gegen Parditscher Grat-Vesulspitz; auch dort 

von ostalpiner Trias unterlagert. 
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Yon bier aus ftibrt der Weg iiber die Patznauner Thaj a an einer Lias- 

scbolle (P. 2261) vorbei ins obere Idtal und jenseits desselben zum Greitspitz 

empor. Hier erblickt man ein tiberaus kompliziertes Schuppenpacket von Tertiar- 
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schichten, Kreide, Gneis, Triasdolomit, bunten Schiefern, Quarzit und Lias 

zwischen der L an gen Wand und dem Greitspitzgipfel. 

Walirend beim Eintritt in die siidwestlichi Ecke des Unterengadiner 

Fensters deutliches Siidwest-Fallen der Schichten erkennbar war, hat sich 

das Fallen mit dem bogenformigen Umbiegen des Streichens nach Nordosten mehr 

und mehr iiber W. nach Nordwesten gerichtet, d. li. es ist im allgemeinen gegen 

die kristalline Umrandung des Fensters gerichtet. 

Diese Tatsachen, die starken Schuppungen und Durchpressungen der 

Decken in sich, wie verschiedener Decken durcheinander, und der im grossen und 

ganzen periklinale Ban der Fenstergesteinmassen, veranlassten mich, folgende 

tektonischen Yorgange anzunehmen. Zuerst erfolgte der regionale Ubersclnebungs- 

vorgang, bei dem bereits wegen der petrographischen Beschaffenheit der be- 

teiligten Massen, insbesondere wegen des starken Gegensatzes zwischen den liar ten, 

basischen Eruptivgesteinen, Graniten, Liaskalken (in Hierlatzfacies) einerseits, 

und den weichen Schiefermassen andererseits, Dislokationskomplikationen auf- 

treten konnten, deren Ausmass nur schwer oder gar nicht feststellbar ist. Nach 

der ’CTberschiebungspha.se folgte ein zweiter Zusammenschub, dem nattirlich schon 

Erosionsvorgange yorangingen, bei denen die hoch emporgewolbte ostalpine 

Masse z. T. abgetragen war, sodass lokale Entlastung stattgefunden hatte. 

Folge dieses Zusammenschubs war stark konzentrische Zusammenstauchung mit 

Schuppenbildung, Durchstechungen, Entstehen von Querstorungen etc., kurz 

Bildung der fur das Unterengadiner Fenster so charakteristischen verworrenen 

Lokaltektonik, deren Komplikationen am Stidrand des Fensters starker sind als 

am Nordrand, und die am starksten in den „Ecken“ erscheinen, in denen auch 

die Streichrichtung andert. 

An der Nord- bzw. Nordwestgrenze des Fensters erscheinen auch die Decken 

in normalerer Reihenfolge: 

Oben ostalpine Decke mit verkehrt liegender Trias an der Basis (Vesul- 

spitz); darunter Schiefer, Diabase, Spilite, Serpentine, Gabbro der ratischen 

Decke; darunter besondersLias, Trias, Gipse, Quarzite, Dolomite und Schiefer, 

so wie Crinoidenbreccien der Br ecciende eke; d a runt e r Schiefer und Breccien 

der Biindner de eke; darunter Trias der Stammerdecke; darunter basale 

Btindnerschiefer, z. T. mit basischen Eruptiven (Schieferdecke). — Die 

Stammerdecke erscheint in den Nordhangen des Samnauntales, wo sich bei 

Che d’Mott ein Gips einfindet, in dessen nordostlichem Streichen ich mitten in 

den Schiefermassen lielle Dolomitkeile mit herbstlaubfarbenen Schiefern etc. als 

Basis (wie die Trias am Stammerspitz) entdeckte, die weiter im Nordosten am 

Fliesserberg und Frudigerkopf stark anschwellen, und eine Schubflache dokumen- 

tieren, welche sich mit der unter die Biindner decke des Piz Roz gerichteten 

Stammertrias verbinden lasst. 

Bei Yerfolgung des Nordostgrates vom Greitspitz trifft man iiber der 

Brecciendecke die ratische mit Serpentin, Nephritgangen in demselben, Diallag- 

gabbro, Diabasgesteinen, welche am Flimspitz eine von ostalpinem Gneis tiber- 

deckte Schuppe bilden, nordlich welcher nochmals, am Biirkelkopf, Gabbro-, 

Serpentin- und Diabasgesteine folgen, auf denen dann die gesclilossene ost¬ 

alpine Decke der kristallinen Ferwallgruppe (Yesulspitz) liegt. 

Siidlicli des Flimspitz zieht der machtige, von verrukanoartigen Gesteinen 

begleitete Gipszug von Salas, welcher aus dem Fimbertal vom Piz Savo Sasse iiber 

Zebles siidwestlich bis nordostlich heriiberstreicht (? Klippendecke). Reste der 

ratischen Decke sind weit iiber das Gebiet von Salas in Einzelvorkommnissen 

zerstreut, und auch hier gilt der Satz, dass viele dieser Uberschiebungsreste 

oft auf anderer Unterlage aufruhen, bzw. in andere Gesteine eingeschnppt er¬ 

scheinen. Stidlich der Scliwarzen Wande (Biirkelkopf) liegen machtige Blockmassen 

des letzten Riickzugs (Kar-Phase) der letzten Eiszeit; weit iiber Alp „trida“ ist das 

Diabasmaterial des Biirkelkopfgletschers nach Siidosten getragen worden und 

bedeckt mit scharf begrenzten Seitenmoranenziigen und als Feldmorane diese 
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„rauhe“ Alp bis zu den Stallen von Alp bella, wo erratische Spilitblocke 
von riesigem Ausmass liegen. Beim Abstieg von Alp bella nach Compatsch 
durchschreitet man die basalen kalkigen nnd quarzitischen Biindnerschiefer- 
massen, deren Alter bis jetzt noch nicht durch Fossilfnnde festgestellt werden 
konnte. (Fig. 3). Die liellen, oben erwiihnten Dolomitkeile sind slidwestlich nnd 
nordostlich des verengten Tales oben an den Hangen sicktbar. 

MV eg Compatsch—Spissermiihle—Finstermiinz. 
Das Hochtal des Samnaun ist in graue, kalkige, tonige und vielfach quarzi- 

tische Schiefer der Schieferdecke eingesenkt; ein typisches Glazialtal mit gut 
entwickelten Terrassen, welche sich talaus iiber Spiss, Gstalda und Noggls 
gut verfolgen lassen; der Steilabstieg nach Spissermiihle und ziun Pfandshof (Erd- 
pyramiden) ist bedingt durcli die Einmiindung von alten Nebengletscliern (nordlich 
aus dem Mai f rag-Z andertal, siidlich aus der Yal Sampuoir). Bei Noggls 
enden die glazialen Schultern des Samnauner Hangetales, welches ungefalir 
400 m liber der jetzigen Inntalsohle hangt, und in das der Schalkelbach 
seine tiefe kanonartige Schlucht eingerissen hat. Yiele grosse Spilitblocke vom Piz 
Mondin erfiillen das Bett des Bergbaches. Siidlich erhebt sich der zerrissene 
Gipfelbau des Mondin, der fast ganz aus Diabasgesteinen und Griinschiefern besteht, 
deren Lagerung die Annahme von Ampferer und Hammer wahrsclieinlich macht, 
dass wir es hier — falls nicht Durchpressung vorliegt — mit Eruptivmassen 
zu tun haben, welche den basalen Biindnerscliiefern angehoren, und die mit den 
Griinschiefern von Rauth, Weinberg, sowie den Vorkommnissen ostl. des Inns 
zusammenhangen. Die neue Samnaun-Strasse, welche bei Spissermiihle den 
Schalkelbach iiberschreitet, ftihrt stets an der Basis des Mondin entlang und 
quert stark dynamisch beeintlusste, kalkige, tonige und quarzitische Biindner- 
scliiefer von grosser Monotonie. Charakteristische Breccienliorizonte sind bis jetzt 
hier noch nicht gefunden worden, doch werden solche vielleicht beim genauen 
Studium der neuen Aufschliisse an der fertig gestellten Strasse noch entdeckt 
werden konnen. 

Pfunds—Landeck. 

Von Dr. W. Hammer. 

(Mit Fig. 1.) 

Literatur: Ampferer, 0. u. Hammer, W., Geologischer Quersclmitt durch 
die Ostalpen etc. S. 574 — 604 (Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. 61. 1911). 

Diese Strecke bietet wenig Gelegenlieit zu besonderen Beobachtungen, da 
Inn und Strasse nahe parallel zum Streichen der Schicliten verlaufen: es sind 
die Biindnerscliiefer, welche den innersten Teil der Antiklinalwolbung bilden. Bei 
Pfunds stehen die hochst kristallinen Teile derselben an (Kalkglimmerschiefer, 
stark gefaltelt). Bei Tosens wird die Antiklinalachse gequert, von nun ab 
liegt alles Nordwest fallend. 

Ried—Pontlatz (Fig. 1). 
Von Ried an wendet sich der Inn gerade nach Norden und durchbricht 

auf der Strecke bis Pontlatz die ganze Schichtfolge im Norden der Antiklinale 
bis zu den Gneisen der Silvretta; beide Flanken des Prutzer Talbeckens geben 
gute Aufschliisse iiber den komplizierten Ban dieser Region: es ist die Fortsetzung 
jener tektonischen Zone, welche die Exkursion von Fetan bis Compatsch durch- 
quert hat, ein Packet von schuppenartig iibereinanderliegenden, gleichsinnig 
steil gegen Norden bezw. Nordwesten abfallenden Gesteinsziigen mit mehrfaclien 
Wiederholungen derselben Formationen, vielfach mit den Anzeichen intensivster 
mechanischer Beanspruchung. Der Lias, die Flyschschiefer und die kretazischen 
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III. Unterengadin. 
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Krinoidenbreccien fehlen hier. Gneise, 

verrucanoartige Gesteine, Kalk, Dolomit 

undTonschiefer, welche sehr wahrscheinlich 

triadisch sind, grane, kalkige, mit sehr viel 

halbphyllitischen Tonschieferlagen durch- 

zogene Btindnerscliiefer und eine Zone 

„bunter“ Btindnerscliiefer setzen das Ge- 

birge zusammen. 

Das beigegebene Profil (Fig. 1) gibt 

einen Lberblick iiber die Lagerungsver- 

haltnisse: Die Antiklinalwolbung streicht 

im Siiden oberhalb Fendels durch nnd 

verschwindet dort unter den Otztaler- 

gneisen, welche den Grat der Fendlerberge 

bilden. Unmittelbar unter den Gneisen 

liegen auf der Fendleralpe gut entwickelt 

kretazische Breccien gleich denen von der 

Alp bella (Tristelbreccie). 

ImNordschenkel zieht bei Fendels eine 

breite Zone von hellgelblichen, kalkig-san- 

digen Schiefern, lichtgriinen, serizitischen 

Schiefern, grauen und grtinen, schwtlrzlichen 

Tonschiefern etc. (bB) durch. Auch Banke 

von dolomitischen Breccien mit serizitischem 

' Bindemittel sind eingeschaltet. Fernerliegt 

in ihnen nordlich von Fendels ein gering- 

machtiges, stark geschiefertes Diabas- 

lager (d). Am Nordrand dieser Schieferzone 

stecken in derselben machtige Klotze von 

Triasdolomit (T), in ahnlicher Weise wie 

die Triaskeile der Fliesseralpe oder wie 

der Lias des Fimbertals. Der grosste der¬ 

selben bildet den Burgschrofen. Gegen 

Kaunsertal zu tritt in dieser Zone auch 

etwas Gips auf. 

Dartiber liegt eine machtige Folge von 

grauen Btindnerschiefern (gB): Kalkschiefer 

mit vielen dunklen tonigen Zwischenlagen, 

oft noch ziemlich kristallinisch. Nacli 

Blocken zu scliliessen, zieht eine Zone von 

„Tupfelschiefer“ in ihnen durch. 

Auf sie ist wieder eine triasftihrende 

Zone aufgeschoben. An ihr beteiligen sich 

vor allem die Gesteine der Verrucano- 

gruppe (V), Serizitquarzite und Arkose- 

schiefer, sowie grtinliche und rotliche Se- 

rizitschiefer. Die quarzreichen Gesteine 

ragen als Felsgrate aus dem Gehange 

auf. Der eine westlich von Prutz tragt 

die Ruine Laudeck. An seinem Fuss ent- 

springt der Eisensauerling von Entbruck- 

Prutz, nahe dem oberen Ende dieSchwefel- 

quelle von Ladis. Der basale Teil der 

Serizitschiefer umschliesst ein kleines sehr 

verschiefertes Diabaslager (Diabasmandel- 

stein) am Gehsteig nacli Ladis. In der 
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Grenzzone gegen die stidlichen Biindnerschiefer sind unter Ladis in scliwkrz- 

liche, halbphyllitische Tonschiefer ein paar Bldcke von Dolomit und Kalk ein- 

geknetet. Am Nordrand der Zone treten grossere Massen von Triasgesteinen 

auf: blattrige dunkle Tonschiefer, lichte Kalke und graue Dolomite. 

Die Triasgesteine sind auch bei Ladis in einzelne grosse Schollen aufgelost. 

In grosserer geschlossener Masse bauen sie sich am gegeniiberliegenden Ge- 

hange ober Faggen auf. 

Ebenso wie die Fendlerschieferzone setzt sich auch diese liber das Gebiet 

von Fiss und Serfaus fort und schliesst liber das Stubental bin an das Sammauner- 

gebiet an, wo sie besonders auf der Fliesseralpe in ganz ahnlicher Weise ent- 

wickelt ist. Gegen Osten endet sie unter dem Gneis der Aifenspitze. 

Auf die Ladis-Fendlerzone legt sich abermals eine Schuppe von grauem 

Biindnerschiefer (Kalkschiefer und Tonschiefer). lm Liegenden und besonders im 

Hangenden Diabaslager (Obergufer). Bei Obergufer steckte in isoliertes Gips- 

lager (y) (im Biindnerschiefer?). 

Eine dritte Triaszone folgt dariiber. Am rechten Talgehange bildet Trias 

dolomit einen grossen Felskopf oberhalb der Guferhofe (T); am linken Talgehange- 

ist er wieder in lauter einzelne Klippen und Bldcke aufgelost (Asters). Diese 

Triaszone endet an beiden Talseiten am Gneis, der die Karnme bildet. 

Nord warts stosst unmittelbar an den Dolomit mit nahezu saigerer Grenz- 

hache der glimmerreiche Schiefergneis der Silvrettagruppe, in welchen die Tal- 

enge von Pontlatz eingesclmitten ist. Diese in der Taltiefe scheinbar einheitlich 

geschlossene Gneismasse wird aber gerade bei Pontlatz noclnnals von einer Be- 

wegungsflache durchschnitten. Im tieferen Talgehange ist sie an einer phylli- 

tischen Zone im Gneis erkenntlich; am rechten Gehange ist unterhalb Puschlin 

Serizitquarzitschiefer und Dolomit in sie eingeschaltet, oberhalb setzt die Zone 

in einer Scholle von weissem Kalk fort, bei Harben tritt als ostlichste Spur 

wieder Dolomit auf. Westlich des Tales verraten Einschaltungen von Verru- 

cano und verschiedenen Triasgesteinen in den Waldern ober Niedergallmig, dass 

sie sich nocli weit gegen das Urgtal hin fortsetzt. 

Die Exkursion erhalt einen Einblick in die Zone der Fendlerschiefer in der 

Schlucht des Fendlerbaches. Dann begiebt sie sich nach Entbruck, wo die 

Verrucanogesteine an der grossen Felswand liber der Quelle besichtigt werden. 

In die Triasgesteine ist ober den nordlichsten Hausern von Entbruck ein alter 

Steinbruch eingebaut, der die Tonschiefer und den Kalk zeigt. Weiterhin ein¬ 

zelne Dolomitblocke. Gegebenenfalls kann die Wanderung zu den Triasdolonn't- 

klippen unter Asters und schliesslich mit dem Gneis wieder hinab zur Reichs- 

strasse fortgesetzt werden. 

Pontlatz—Landeck. 
Die Strasse schneidet fortlaufend die kristallinen Schiefer der Silvretta 

an, welche hier ein sehr eintoniges und wenig charakteristisches Geprage haben. 

Wahrend bei Pontlatz das Gestein noch einen gneisigen Charakter hat (Phyllit- 

gneis), geht es nach Norden zu immermehr in glimmerreiche Schiefer und schliess¬ 

lich in Phyllit liber. Man durchfahrt zum Schlusse jene Phyllitzone, welche vom 

Otztal bis gegen den Arlberg hinauf die Grenze von Gneisgebirge und Kalk- 

alpen, meist in iiberkippter Lagerung bildet. —• Bei Altenzoll steckt im Gneis 

eine kleine Einschaltung von Amphibolit. 

IV. Umgebung* von Innsbruck. 
Exkursion zur Miindung des Vomperloclies. 

Von 0. Ampferer. 
(Mit Fig. 1.) 

Literatur. 
Rothpletz: Karwendelgebirge. Zeitschr. d. D. u. O.-A.-V. 1888. p. 443—444. 

Penck: Vergletscherung d. Deutschen Alpen. 1882. p. 245. 
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Penck: Alpen im Eiszeitalter. 1902. p. 325. 

Ampferer: Die Mundung des Vomperbaches. Verh. d. k. k. Geol. R.-A. 1903. 

p. 231—234. 

Ampferer: Geol. Beschreibung des stxcll. Karwendelgebirges. Jahrb. der k. k. 

Geol. R.-A. 1903. p. 180—185. 

— Uber Gehangebreccien. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A. 1907. p. 739 — 741. 

— Entstehung der Inntalterrassen. Zeitschr. f. Gletscherkunde. 1908. p. 119. 

Der Vomperbacli tritt aus einer tiefen, gewaltigen Klamm aus dem Kar- 

wendelgebirge liervor und schneidet vor seiner Miindung in den Inn die breite 

Inntalterrasse auseinander. Die beistehenden Zeichnungen Fig. 1 geben ein 

Verzeichnis der dabei eroffneten geologischen Verhaltnisse. 

73 

Vomperschlucht. 1 Wettersteinkalk. 2 Dolomit. 3 Rauhwacke. 4 Griiner Sand- 

stein. 5 Rauhwacke. 6 Schwarze Schiefer. 7 Muschelkalk. 

8 Gefaltelter Banderton. 9 Mehlsand. 10 Untere Grundmorane. 11 Verfertigtes 

Vompertaldelta. 12 Terrassensedimente. 13 Obere Grundmorane. 14 Ver 

rutschte Terrassensedimente. 15 Junger Schuttkegel. 

Die unterbrochenen Linien sincl Schnitte von Bewegungsflachen, A Pfannen- 

schmiede. 

Das Grundgebirge besteht aus einem Mosaik von schmalen Schollen alterer 

Trias, welche von meist saigeren Bewegungsflachen begrenzt werden. Diese Zone 

stosst nordlich unmittelbar an den Hauptdolomit, der den vorderen Teil des 

Vompertales beherrscht und sich nach oben regelmasssig bis zum oberen Jura 

erganzt. Auf diesen jungen Schichten ruht dann die machtige Triasdecke des 

Karwendelgebirges. 

tJber dem Grundgebirge aus alterer Trias bant, sich nun die Inntalterrasse 

auf. Zuunterst liegen Grundmoranen in melireren Resten, teils auf den Felsen, 

teils an der Ostseite des Baches auf gefalteltem, feinem Banderton und Mehl¬ 

sand. In dem Banderton sincl schone gekritzte Geschiebe eingeschlossen. An 

der Westseite des Vomperbaches ruht diese Grundmorane einem klaren, ostwest- 

lich geschrammten Gletscherschliff auf, was beweist, class Scliliff und Morane 

alter als die hangencle Terrasse sincl. 
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Uber diese Liegendmorane ist nun das steil geschichtete, machtige Delta 
des Yomperbaches aufgestapelt, welches das hentige Bachniveau unterteuft und 
yon Yerwerfungen durchsetzt erscheint. Nicht selten sind in diesem kalkalpinen 
Deltaschutt bis kopfgrosse erratische Geschiebe enthalten. Auf den tieferodierten 
Schiclitkopfen dieses Konglomerates ruhen dann die vorherrschend zentralalpinen 
Schotter und Sande der Inntalterrassen. Sie sind meist horizontal gelagert. Auf 
der Hohe der Terrassen stellt sich streckenweise ein Uberzug von der Hangend- 
morane ein. 

V. Westende der Tauern (Tuxer Alpen). 
Yon Bruno Sander (Innsbruck). 

(Mit 2 Ivartenskizzen u. 3 Profilen.) 

Literatur. 
Ausser der in Heritsch' Literaturreferat liber die Hohen Tauern (Geo- 

logische Rundschau, III, 3; vgl. namentlich 3, 11, 31—34, 37—45, 47, 49, 53, 
58) zitierten Literatur: 
B. Sander: Uber Zusammenhange zwischen Teilbewegung und Gefiige in Ge- 

steinen. Tschermak’s Min. Mittlg. XXX. Bd. 1911. 
— Ziun Yergleich zwischen Tuxer und Prattigauer Serien. Yerhandlg. der k. k. 

geolog. Reichsanstalt 1911. Nr. 15. 
— Uber einige Gesteinsgruppen des Tauernwestendes. Jahrbuch der k. k. geolog. 

Reichsanstalt. 62. Bd. 1912. 
F. E. Suess : Das Gebiet der Triasfalten im Nordosten der Brennerlinie. Jahrb. 

der k. k. geolog. Reichsanstalt 1894. 

Karten. 
Spezialkarte von Osterreich-Ungarn 1:75000 Blatt Matrei (Z 17, C Y). 
Generalkarte 1: 200000 Blatt Innsbruck. 
Blaas’ Geologische Karte von Tirol und Yorarlberg (Innsbruck bei Wagner). 
Frech’s Geologische Karte des Brenners etc. Erganzungshefte des Deut- 

schen und Osterr. Alpenvereins. IT. 1. 1905 bei Lindauer, Miinchen. 

Allgemeines. 

Die Granitgneise der Hohen Tauern finden in Gestalt des gefalteten und 
gestreckten Stranges der Tuxer-Gneise am Brenner ein westliches Ende. Sie 
reichen da etwas weiter nach West als der siidlicher gelegene Zweig der Ziller- 
taler Gneise. Wenn man also die Granitgneise der Tauern als etwas anderes 
betrachtet als die westlich untergeordneter auftretenden Orthogneise der Stubaier 
und Otztaler Berge und von einigen kleinen Gneisvorkommen im hinteren Rid- 
nauntale absieht, so kann man sagen, dass man am Brenner das Westende der 
Tauern-Granitgneise vor sich liegen hat. Beide genannten Gneiszweige des 
Tauernwestendes liegen umkleidet von einer Gesteinsgruppe, welche hier untere 
Schieferhlille im stratigraphischen Sinn genannt wil’d. Diese tiefste Hauptserie 
liber den Gneisen ist in sich und mit den Gneisen verschuppt und verfaltet, 
zuweilen mit erkennbarer Bewegungsrichtung gegen Norden. 

Wenn man zunachst von der verschiedenartigen tektonischen und kristallinen 
Metamorphose absieht, welche diese untere Schieferhiille an den verschiedenen 
Stellen des Tauernwestendes erfahren hat, so kann man als bezeichnendste 
Glieder nennen: 1. Konglomerate, Sandsteine, Arkosen, Tone (Kohlenstoff, Kar- 
bonate, Erze [Schneeberg im Passeier, Burgstall im Stubai]); 2. Kalke (Tuxer 
Marmor, Hochstegenkalk), Dolomite (Pfitscher Dolomit, Tribulaundolomit). Ins- 
gesamt walirscheinlich Permokarbon bis Jura (?). 

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



454 V. Westende der Tauern (Tuxer Alpen). 

Diese untere Schieferhtille umsaumt das Westende der Tuxer und der 
Zillertaler Gneise, erreicht aber nicht wie die Tauerngneise am Brenner ihr 
Ende; vielmehr liegt untere Schieferhtille im stratigraphischen Sinn mit bezeich- 
nenden Gliedern ausser als Hiille der Gneise in folgender fur eine Ubersicht 
des Tauernwestendes bedeutsamer Anordnung vor, welche man z. B. auf Blaas’ 

geologischer Karte von Tirol, wenn auch noch nicht mit der dieser Auffassung 
entsprechenden Farbung, verfolgen kann. 

1. Untere Schieferhiille im stratigraphischen Sinn folgt der Grenze zwischen 
Maulser Gneisen und den Phylliten des Pfunderer Gebirges, ebenso wie der 
Grenze zwischen Tauerngneisen und Phylliten. Walirscheinlich gehorcn auch 
die Matreier Gebilde Lowe’s hierher. 

2. Untere Schieferhtille im stratigraphischen Sinn liegt unter und auf dem 
Tribulaundolomit, welcher selbst vom Dolomit der Schieferhiille nicht unter- 
scheidbar und im Sinne der Deckentheorie der Tauern der Schieferhtille gegen- 
iiber als eine westlicliere hohere Decke ungefahr gleichen Materiales zu be- 
zeichnen ware. 

3. Untere Schieferhtille mit bezeichnenden Gliedern erftillt auch nach den 
neuen Detailaufnahmen des Verf. den breiten hochkristallinen Schieferstreifen, 
welcher von Sterzing tiber Schneeberg bis zum Similaun im Schnalsertal zieht. 
Dieser zu isoklinen Serien verfaltete „Schneeberger Zug“ scheint sich, obgleich 
am Similaun endigend, stratigraphisch in Gestalt der Laaserschichten ebenso 
gegen den Ortler fortzusetzen wie das Mesozoikum des Brenners. Kurz die 
untere Schieferhtille scheint auch am Similaun stratigraphisch noch nicht ihr 
Westende gefunden zu haben. 

Zur Verteilung der unteren Schieferhtille, tiber welcher die Hauptmasse der 
kalkreichen bis kalkfreien Tauernphyllite zu folgen pflegt, lasst sich derzeit 
etwa folgendes bemerken. 

Gleich der alpinodinarischen Grenze verlauft der Schneeberger Zug aus 
SSW in NO-Rich tung gebogen; auch dem Engadiner Fenster, wie die Tauern¬ 
gneise selbst, ungefahr parallel. Die Verhaltnisse im Texelgebirge bei Meran 
sprechen dafiir, dass sich die Kalke und Dolomite des Schneeberger Zuges dort 
mit gegen Stiden aus dem Altkristallin in die Luft steigender Achse als kom- 
plizierte Synkline aus dem Kristallin herausheben. Dieser von Termier noch 
wenig beachtete, in der direkten Fortsetzung seiner Wurzelsynkline stidlich des 
Zillertaler Gneisastes gelegene Schieferhtillezug dtirfte als die Quelle des tiber 
dem Brennermesozoikum liegenden Kristallins zu betrachten sein; gleichviel ob 
man ihn dabei als Wurzelsynkline oder als Decke mit nach oben in die ihn 
iibergleitende ostalpin-altkristalline Decke abgegebenen Teildecken betrachtet. 
Eine sichere Entscheidung zwischen diesen zwei Moglichkeiten, deren erstere der 
Hypothese von dem Deckencharakter des gesamten Otztaler Kristallins eine 
wichtige Sttitze entziehen wiirde, gestatten die Neuaufnahmen derzeit noch nicht 
zu fallen. 

Die beiden Enden der Tauerngneise (Zillertaler- und Tuxergneis) teilen die 
Schieferhtille in drei Zonen. Deren stidlichste (Pfunderer Gebirge) ist eine kom- 
plizierte Mulde von unbestimmter Tiefe. Die mittlere (Greiner Zug) ebenso; 
walirscheinlich zusammengesetzt aus Tauchdecken (der Zillertaler Schieferhtille) 
und Wurzeln (der Tuxer Schieferhtille). Die nordlichste Zone (Tuxer Alpen) ist 
entweder reines Tauchdeckenland, also nach unten of fen, oder synklinal ge- 
schlossen und in demselben Sinne tektonisch gemischt wie die Greinerzone. 
Jedenfalls enthalt sie Tauchdecken und gibt selbst wieder Teildecken nach 
Norden ab, wie das die hier wiedergegebenen Profile und Exkursionskarten 
zeigen. 

Ftir die Deckentheorie der Zentralalpen in ihrer bisherigen Form ist es 
unerlasslich anzunehmen, dass diese nordlichste Zone nach unten offen sei, dass 
der nordlich folgende Quarzphyllit schwimme. Hiermit und keineswegs mit der 
Frage, ob eine der stidlicheren Zonen (Greiner oder Pfunderer Zone) nach unten 
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in irgend einer Tiefe synklin schliesst and daher stratigraphisch aquivalente 
Rander hat, steht und fallt der Fenstercharakter der Tauern soweit das Tauern- 
westende in Betracht kommt. Die Argumente zugunsten der Deckentheorie 
liegen hier vor allem im asymmetrischen Ban dieser Zone, in welcher sich von Siiden 
gegen Norden 1. eine Hauptzone der Tuxer Grauwacken oder besser der unteren 
Sehieferhiille, 2. eine Hauptzone der Tuxer Phyllite und 3. eine Hauptzone der 
Tarntaler Gebilde trotz mancher Mischung dieser drei und mancher gemeinsamer 
Glieder untersclieiden lasst. Namentlicli ist die Verwandtschaft zwischen 1 und 3 
hervorzuheben, welche gut mit der zwischen „Tribulaundecke“ und Sehieferhiille 
hervorgehobenen harmoniert und, wie das Folgende, neuerdings ihr Analogon 
weiter ostlich in den Tauern gefunden zu haben scheint. Aber ebenso wie die 
„Tribulaundecke<‘ Termiee’s liegen die Tarntaler Gebilde zum Teil auf bisher 
als ostalpiner Fensterrahmen betrachtetem Kristallin. Als ein wichtiges gemein- 
sames Glied der Zonen 1 und 3 seien polygene Breccien hervorgehoben, welche 
den Vergleich mit Mitgliedern der Prattigauer Serien vermitteln. 

Fiir die Deckensystematik ist vor allem in Betracht zu ziehen, class die 
Komplikation durch Verfaltung und Teilfaltenbildung eine viel hochgradigere 
ist, als dies bisher scheinen wollte. So einfache, liegende Riesenfalten zum Bei- 
spiel, wie sie Uhlig fiir die Radstatter Tauern clarstellte, gibt es hier niclit; 
vielmehr treten an Stelle soldier grosser tektonischer Elemente die durch Diffe- 
rentialbewegung geschaffenen, und es scheint, class neuere Arbeiten im Sonnblick 
cliesen vom Yerfasser fiir das Tauernwestencle dargestellten Deformationstypus 
auch fiir anclere Teile der Sehieferhiille bestatigen. Beziiglich der den Mitglie- 
clern der Exkursion in clen Tuxeralpen zu zeigenden Seriengliederung dortselbst 
ist clen Kartell unci Profilen nichts hinzuzufiigen. Die Routen fiihren durch alle 
drei oben genannten Hauptzonen, geben einen, wenn auch bei der kurzen zur 
Verfiigung stehenden Zeit niclit vollstandigen Einblick in die Entwickelung der 
Serien und fiihren an clen Nordrand des „lepontinischen Fensters“. Manches 
tektonisclie Detail wire! clem Deckentheoretiker beweisend und willkommen sein; 
cloch soli hier niclit versaumt werclen, darauf hinzuweisen, class auch fur die 
Deckentheorie der Tiroler Alpen in ihrer bisherigen Form vitale Fragen von 
weiterer Bearbeitung noch etwas zu erwarten haben; so die Frage nacli deni 
tektonischen Charakter cles Schneeberger Zuges unci cler Tuxer Zone. 

Die Faltungs- und Streckungsachsen sincl am Tauernwestende, namentlicli 
in clen Tuxer Alpen und Tuxer Voralpen, liaufig nacli Westen geneigt, und der 
geologisclie Ban ist oline Ost-West-Profile, welche cliesem bisher unbetonten Zuge 
Reclinung tragen, niclit darstellbar (vgl. Profil des Krierkars. Fig. 3). Das hat zur 
Folge, class, wo es sich um Decken hanclelt, liaufig (zuweilen aus gleichen Serien- 
gliedern gebildete) jiingere westlichere Decken iiber alteren (tieferen) ostlichen 
liegen. Diese fiir clas Tauernwestende erst bei Abschluss der Aufnahme 1 : 25000 
klar hervorgetretene, friiher iibersehene Regel im Fallen clerFalten- und Streckungs¬ 
achsen weist hier und vielleicht auch anderwarts in den Tauern und sonst in 
clen Alpen darauf hin, class die Hberfaltung (in diesem Falle) von Ost nacli West 
zeitlich fortschritt, indem immer jiingere westlichere Falten sich iiber altere legten, 
vielleicht eine korrelat mit cler Vorfaltung entstehende Depression beniitzend. 
Dies Prinzip scheint mir noch besser als die Annahme von Ost-West Schub zur 
Erklarung dieser Regel im Achsenfallen zu clienen, sofern cler Ost-West- 
Schub, der vollkommen einheitlich durch lauter zusammenspielencle korrelate 
Bewegungen bestimmten Tektonik widersprechend, zwei verschiedene tektonisclie 
Deformationsphasen annelnnen mtisste. Auch in diese Regel soli die Exkursions- 
route Einsicht geben. 

Es eriibrigt eine kurze Beriihrung cler Frage, welchen Metamorphismus das 
Material der Sehieferhiille erlitten hat. Jene, die vielfach beriihmt gewordenen, 
hochkristallinen unci an typischen Mineralneubildungen reichen Glieder cler 
Sehieferhiille erzeugende Kristallisation der Tauern (Tauernkristallisation 
im scharfen Sinn) hat fiir die gneisnachste Sehieferhiille fast allenthalben die 
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tektonischen Bewegungen iiberdauert, Faltungen und ganze Gebirge „kristallin 
abgebildet“, Mylonite regeneriert, znm geringeren Teil wolil auch die tektonisclie 
Bewegung nur unter korrelater Umkristallisation im Gefiige ermoglicht. In 
eben diesem Sinne ist der Schneeberger Zug, fast das ganze Pfunderer Gebirge 
und der Greinerzug vorkristallines Gebirge, d. h. seine tektonische Deformation 
und die derselben korrelaten Gefiigebewegungen sind von den Bedingungen der 

Tauernkristallisation iiber- 
dauert. So wie dies Wetn- 
schexk von den ganzen Tauern 
behauptet hat, indem er zu- 
gleich die Tauerngranite als 
die Uberbringer der Kristalli- 

de- 

cg.cg' Zentrolgneisse (Augengneisse, Knollengneisse ) tei/weise 
fektonisch phyllifisket ; Qreiner Sch/e fer. 

9^ Grauwacken " ( Gne/ssmy/omte z. Te/f g') 

(J Quarzit 

A i 1 | Hochstegenkalk (Tuxer Marm or. k.k 

Figur 1. G'eologische Kartenskizze der Umgebung 
der Umgebung des Krierkars (etwa 1:55000). 

sationsbedingungen dachte. 
Als Geologe denkt man viel- 
leicht. noch mehr daran, dass 
das Auftreten der Granite und 
die Umkristallisation auf die 
gemeinsame Ursache der Ver- 
senkung in bedeutende geo- 
synklinale Tiefe, also auf 
einen geologisch interessieren- 
den Yorgang zu weisen 
scheint. Selbst von den iiber 
der Tribulauntrias liegenden 
Schiefern ist vieles (je weiter 
man gegen Nor den gelit, um 
so weniger) vorkristallin 
formiert zu nennen. 

Dagegen sehen wir, 
Brenner beginnend und im 
Tuxer Gebirge einbiegend, 
gleichartige tektonische De¬ 
formation immer mehr unter 
unverheilt ruptureller, zuwei- 
len unter regressiver Geftige- 
metamorphose erfolgen; bis 
wir in den Tuxer Alpen und 
im Exkursionsgebiet das 
Hauptgebiet der an die Stelle 
idealer kristalliner Schiefer 
tretenden, zum Teil tiberhaupt 
nicht oder wenig von der 
Tauernkristallisation ergrif- 
fenen Phyllitmylonite betre- 
ten. Daraus ergibt sicli, dass 

am 

die tektonische Phase fur die gneisnachste und stidliclie Schieferhiille von der 
Tauernkristallisation tiberholt, vielleicht in grosserer Tiefe vor sicli gegangen ist. 

Der erste Exkursionstag gilt einer Besichtigung von Zusammensetzung und 
Tektonik der unteren Schieferhiille nordlich von den Tuxergneisen und fiihrt 
von den Phylliten gegen Siiden bis zum Gneis , wie dies Kartell und Bouten- 
erlauterung (Fig. 1—3) zeigen. Der zweite Tag fiihrt aus den Phylliten gegen 
Norden bis zum Rande des Fensters im Sinne der bisherigen deckentlieoretischen 
Entwiirfe, lehrt an dieser entscheiclenden Grenze flaches Einsinken der Kalkpliyllite 
unter nordlich folgenden Quarzpliyllit kennen und soil namentlicli stratigraphische 

und Graubiindener-Serien vermitteln (Fig. 4, 5). Yergleiche zwischen Tuxer 
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