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Einleitung.

Auf Anregung meines verehrten Lehrers Herrn Professor

Dr. RoTHPLETZ imternahm ich in 5—6 Sommermonaten der

Jahre 1907, 1908, 1909 eine eingehende Untersuchung des im

Nachstehendenbescliriebenen Gebietes, das zwischen dem Allgauer

Hauptkamm und dem Lech gelegen ist. Es fiel die Wahl
gerade auf dieses, weil hier in der von Aegerter bearbeiteten

Karte der Allgauer und Lechtaler Alpen des Deutsch-Oster-

reichischen Alpen -Yereins eine ausgezeichnete topograpMsche

Unterlage bestand. Bei der Bearbeitung im Geologischen Institut

der Universitat Miinchen unterstiitzten mich Herr Professor

ScHLOSSER und Herr Professor Stromer von Reichenbach, bei

bei der Arbeit im Felde erhielt ich manche Mitteilung und
Anregung durch Herrn Dr. Ampferer; wofiir ich den genannten

Herren hier meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Ganz besonders dankbar aber bin ich meinen hochverehrten

Lehrem, Herrn Professor Rothpletz und Herrn Professor Broili,

fiir die Forderung und Anregung, die meine Arbeiten im Gebirge

und Geologischen Institut Miinchen durch sie erfahren haben. —
Die ersten Beitrage zur Geologic des Gebietes lieferten

die Altmeister der Alpen-Geologie, Esciier von der Linth, von

^) Die zu dieser Arbeit aufgenommene geologische Karte wird dem-
Dachst auf dem westl. Kartenblatt der Allgauer Alpen des D. 0. A. V.
veroffentlicht werden, sobald dies Blatt ganz kartiert ist.
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HicnTiiOFEN und von Gumbel, in den bekannten diesen Alpenteil

betreffenden Arbeiten (siehe Literaturverzeichnis). Vor allem

haben sie schon die stratigraphiscben Fragen fast vollig gelost.

Neues Interesse gewann die Gegend durch Rothpletz' „Alpen-

forschungen" ; wird doch das Gebiet im Norden Yon einer seiner

groBen Uberscbiebungen durcbscbnitten. G. Sciiulze gab spater

in seiner Dissertations- Arbeit eine genaiie Darstellimg der

„geologiscben Yerhaltnisse des Allgauer Hauptkammes von der

E,otgundspitze bis ziim Kreuzeck unter der nordlich aus-

strahlenden Seitenaste". Eine kurze Darlegiing der Yerhalt-

nisse auf der Siidseite scblieiJt sich an. Er legte aucb Profile

durch einige der Berge, die hier naher von mir untersucht

werden sollen; doch komme ich darauf noch zuriick.

Orographisches.

Das in vorliegender Arbeit besprochene Gebiet bildet den

nordlichsten Zipfel des Allgau. Im Norden begrenzt es der

Allgauer Hauptkamm, auf dem die Grenze zwischen Bayern

und Tirol lauft. Gen Siiden wird der AbschluB gebildet durch

den Lech mit seinem idyllischen Tal. Im Westen war er mir

da gegeben, wo Hugo Mylius in seiner Arbeit iiber „die geo-

logischen Yerhaltnisse des hintern Begrenzer Waldes" seine

Ostgrenze legte, namlich vom SchrofenpaB senkrecht zum Lech

hin. Die Ostgrenze des kartierten Gebietes ist willkiirlich ; ich

zog sie da, wo die schon erwahnte westliche Karte der Allgauer

und Lechtaler Alpen im Osten aufhort, d. h. auf einer Linie,

die von Stockach am Lech liber die Marchspitze zam Wilden

geht. Doch gestatte ich mir in Text und tektonischer Karte

das Gebiet im Nordosten bis nach Hinterhornbach zu erweitern,

um einige in den vorher erwahnten Grenzen angeschnittene

Fragen besser beleuchten zu konnen.

Dieses ganze so umrandete Territorium liegt in Tirol, und
mit Ausnahme eines kleinen Baches, der, auf der Einsattelung

zwischen Biberkopf und Rauhgernriicken entspringend, nach NO
lauft, gehort es dem Abflufigebiete des Lechs an, der es im

Siiden umflieBt. AuBer dem schon genannten Stiicke des Allgauer

Hauptkammes umfaBt es noch folgende Seitenkamme desselben:

Der Biberkopf entsendet den westlichsten Ast nach Siid; er

ist nur kurz und tragt keinen eigenen Namen. Mit dem Hohen
Licht, dem hochsten Berg der Allgauer Alpen, zweigt der

Schochentalast ab und streicht iiber die Ellenbogen-Spitze zum
Muttekopf hin. Der dritte Ast biegt an der Ofner Spitze ab,

um sich an der Hornbach-Spitze in Hornbach-Kette und Krotten-
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kopf-Rothorn-Ast zu trennen. Als vierte Abzweigung ist der

Kanzberg zu erwahnen, der von der Jochspitze nach Hinter-

hornbach zu lauft. Kleinere Bache fliefien in den Talern

zwischen diesen Riicken; doch zeigt ja alles Nahere die gute

Karte der Allgauer Alpen des Deutsch-Osterreichischen Alpen-

Yereins.

Stratigraphie.

Folgende Formationsglieder setzen das behandelte Gebirge

zusammen

:

Alluvium,
Diluvium,
Gosaukreide. Oberes Senon,

K reideflysch mit senonem Foraminiferen-Mergel,

Aptychenschichten,

Liasfleckenmergel,

TJnterer roter Lias,

Kossener Schichten,

Plattenkalke,

Hauptdolomit,

Rauhwacke (Raibler oder Arlberg).

Mit Ausnahme der Gosaukreide und des Kreideflysches

sind die hier aufgefiihrten Formationen dieselben, wie Mylius

und ScHULZE sie in ihren Arbeiten iiber die benachbarten Ge-

biete auf das eingehendste beliandelt haben. Da sich in den

ganzen Yorkommen wenig andert, hiefic es Bekanntes wieder-

holen, wollte ich ebenso eingehend dariiber berichten wie sie,

zumal die Schichten auch schon von Riciithofen und Gumbee
her gut bekannt sind. Ich beschranke mich deshalb bei der

Beschreibung dieser Gruppen auf das Notwendigste und erweitere

meine Ausfiihrung nur da, wo mein Befund von dem der

Nachbarn abweicht.

Rauhwacke.

In der Dolomitenwand, die bei Holzgau sudlich des Lechs

aufsteigt, liegt ein schmaler Zug grauer Rauhwacke, bei der

weder Yersteinerungen noch Gips zu finden sind. Uber und
unter ihr liegt Hauptdolomit, der OW streicht, 60^ S fallt. Es
hat den Anschein, als ob die Rauhwacke den Kern eines nach

Nord iiberkippten Sattels bildete, also einem tieferen Horizonte,

den Raibler oder Arlberg-Schichten, angehorte. Ihr petro-

graphisches Aussehen gleicht am meisten dem der Arlberg-

Rauhwacke. Fine tektonische Breccie im Hauptdolomit be-

gleitet diesen Rauhwacken-Zug und laBt auf eine tektonische

1*
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Storung, vermutlicli eine Uberschiebimg, scliliei3en, die parallel

zum Rauhwacken-Zug yerlauft. Die geringe Machtigkeit der

Rauhwacke zusammen mit dem walirsclieiiilichen Yorhandensein
einer solchen .Stoning lafit nicht sicher erkennei], ob die Ent-

stehung der Rauhwacke nicht in tektonischen Griinden zu

suchen ist. (Profil II iind III.)

Hauptdolomit.

Den groBten Teil des Gebietes, vor allem die meisten

Gipfelregionen, nimmt der Hauptdolomit ein. Mit seinen

charakteristischen, eckigen Verwitteriingsformen und hellen,

unfruchtbaren Schuttbalden ist er scbon Yon weitem zu erkennen.

Seine Farbe wechselt von hellgrau zu gelbbraun. Beim IJber-

gang zu der Rauhwacke und zu den Plattenkalken stellen sich

dunklere, fast schwarze, besonders bitumenreiche Banke ein.

Eisenbohnerze und manganhaltige Kalk- und Dolomitspat-

Adern, die goldgelb herauswittern, finden sich in ihni. Letztere

treten besonders stark auf dem Plateau ostlich vom Wilden
auf und haben hier wohl zu dem Namen Goldbrunnen, sowie

zu mancher abenteuerlichen Mar YOn Goldfunden Yeranlassung

gegeben. Der Eisengehalt verschaift dem Dolomit an einzelnen

Stellen ein rotliches Aussehen. Gute Bankung ist durchweg
vorhanden. In alien Niveaus durchsetzen den Hauptdolomit

Breccien, die oft groBe Partien, oft nur kleine Putzen in einer

sonst normalen Platte bilden. Bei den Sprengarbeiten zum
Bau der neuen StraBe, die von Steeg nach Warth fiihrt, wareD

diese brecciosen Partien eine unwillkommene Erscheinung, da

der Schufi sie nicht zersprengte, sondern in ihnen nur einen

Trichter, yon den Arbeitern Kanone genannt, bildete, was
natiirlich der Absicht der Wegbauer wenig entsprach.

Mit Ausnahme weniger, schlecht erhaltener Gastropoden-

und Korallenreste habe ich im Hauptdolomit keine Fossilieii

gefunden. Kalkbanke und Fischschiefer-ahnliche Einlagerungea

treten yereinzelt auf, wie sie schon Richthofen yon dem Haupt-

dolomit bei Steeg an der StraBe erwahnt. Beim Ubergang zu

der hangenden Formation der Plattenkalke yerliert der Dolomit

mehr und mehr seinen krystallinen Habitus, und die kalkhaltigen

Banke nehmen zu; in ihnen sind audi Ganoidschuppen zu

finden. Der Ubergang findet sehr allmahlich statt; es wechsel-

lagern Kalk- und Dolomit-Banke in einer Machtigkeit yon

manchmal 20—30 m, weshalb die Grenze zwischen beiden nicht

immer scharf zu ziehen ist. Der Hauptdolomit ist die machtigste

der hier auftretenden Formationen, doch konnte eine genaue
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Bestimmung seiner Miichtigkeit nicht gemacht werden, da der

Dolomit hier nirgends ungestort lagernd, von iiegender und

liangender Formation begrenzt, aiiftritt.

Plattenkalk.

Der tibergang vom Hauptdolomit zii den Plattenkalken

ist, wie schon gesagt, ein sebr allmahlicher, wodurch die Grenz-

kartierung zwischen beiden besonders da schwierig wird, wo
der Hang fast gleiclies Streichen imd Fallen mit der Schiclitung

hat, wie es oberhalb der neuen Strafie ostlich von Lechleiten

der Fall ist. Immerhin trennen sich die Plattenkalke liberal],

wo sie ungestort lagern, deutlich genug vom Hauptdolomit und
der hangenden ratischen Formation ab, um ilmen den Platz

eines eigenen Formationsgliedes anweisen zu konnen. Sie

bestehen aus einem dunkeln, bituminosen Kalk, der in Schichten

bis zu 1 m Dicke auftritt. Nach unten ist er magnesiahaltig

und leicht krystallin, nacb oben wird er mergeliger, um bei

einer Macbtigkeit von ca. 50 m in die Kossener Mergel iiber-

zugehen. Der Fossilreicbtum ist gering. Megalodonten-

querschnitte findet man, sowie Bissoa (Holopella) alpitia Gumbel.
An wenigen vereinzelten Stellen liegen Biinke, die gespickt

sind von unbestimmbaren Scbalenfragmenten, so am Rauhgern
oberhalb Gehren. In dem Zuge, der von der Ablesplaifischarte

zur neuen LechstraBe hinabzieht, treten zwei kleinere Gauge
von Hornstein auf, deren Entstehung sekundar zu sein scheint.

Die stratigraphischen Verhaltnisse des ganzen Rhat lassen sich

am besten in dem Zuge studieren, der vom Lech bei Prenten

zur Hornbachkette zieht.

Einen Querschnitt durch diesen Zug gibt die Photographic

von Sollerkopfen und Balschte-Sattel, die ostlich des kartierten

Gebietes von steilstehenden Rhatschichteu gebildet werden.

(Siehe Taf. I Profil I und Taf. II Fig. 1.)

Kossener Schichten.

Der eben genannte Balschte-Sattel verdankt seine Ent-
stehung den weichen Kossener Mergeln, die den Plattenkalken

aufgelagert als fettes Wiesenband vom Sattel ins Tal ziehen.

Auf sie folgen zunachst als Kalkmauer die oberen rhatischen

Kalke, dariiber als Wiesenhang der Fleckenmergel.

Die Farbe der Kossener Mergel wechselt von dunkel- bis

hellgrau zu gelb und braun; ihnen eingeschlossen sind einzelne

Kalkbanke, von denen eine besonders starke audi auf dem
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Bilde zu sehen ist. Der Fossilreichtum ist groQ. Ganze
Banke -werden von Schalen aufgebaut. Ah bestimmbaren
Fossilien fand ich:

Terehratula gregaria Suss,

Terehratula pyriformis Suss,

Waldheimia 7iorica Siiss,

Spiriferina Junghrunnensis Petcii.

(uncinnata Schafh.),

Avicula contorta Portl.,

Gervillia ivflata Schafh.,

Mytilus minutus Goldf.,

Myacites Escheri Winkl.,

Cardita austriaca Hauek.,

Pleuromya bavarica Winkl.,

Gervillia praecursor Quenstedt.

In den Mergeln der Allgauer Schubmasse, dem Schafriicken

gegeniiber im Marchertal sammelte ich einen Sargodon tomiciis

Plieninger.

Aus dem Zug des oberen Rat, der yom nordlichen Wilden
zum Wiedener Kopf zieht, ist mir ein Cidaris Curiom Stoppam
bekannt, den dort der Oberstdorfer Fiihrer Breittenauer, ein

eifriger Fossilsammler, fand.

IJber den Mergeln liegen hellgraue bis blaugraue, dichte,

sehr dickbankige Kalke; es sind dies die oberen ratischen

Kalke. Megalodontenquerschnitte sowie verastelte Korallen

{Lithodendron) treten in ihnen haufig auf; erstere sind besonders

zahlreich an den Aufschliissen der neuen Strai3e bei Lecbleiten.

(SieheTaf.lII Fig. 1.) Korallen dagegen tiberwiegen in den Kalken

im oberen Schochental. Terebratnla pyriformis Siiss fand ich in

den Simmswasserfallfelsen, ein Stielglied Yon Pentacrinus ba-

varicns Winkl. am Pauhgern. Die Macbtigkeit der ganzen

Kossener Schichten betragt 150—180 m.

Roter Lias.

Der unterste Lias wird aucb hier vertreten durch einen dunkel-

roten, tonigen, knolligen Kalk, der durch yerschiedene Yer-

teilung des Eisengehaltes marmoriert erscheinen kann. Schlecht

erhaltene Ammoniten, Nautiliden, Belemniten und Brachiopoden

lassen sich finden. Diinnschliffe zeigen Reste von Zweischalern,

Foraminiferen, Echinodermenstacheln und Crinoideen. Letztere

haufen sich bisweilen derart an, da6 sie dem Kalk ein kry-

stallines Aussehen geben. Der von Schulze und Mylius erwahnte

graue Kalk, der den roten vertritt, ist, wie mir verschiedene
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allmahliche Ubergange zeigten, derselbe Kalk wie der rote, nur

fehlt hier die Eisenimpragnation und damit die rote Farbe.

Ein langer Zug eines derartigen hellen Kalkes liegt am Scbon-

anger im oberen Schochenalptal. Haufig fehlt der rote Lias

ganzlich, was bei der geringen Machtigkeit von 3—6 m aus

Griinden der Tektonik sowohl wie der Sedimentation leicht

erklarlich ist. An yielen Stellen wird er aber auch wohl durch

die starke Yegetation verdeckt oder schwer erkennbar durch

das Fehlen der roten Farbe.

Lias-Fleckenmergel.

Die fur das AUgau so charakteristischen Fleckenmergel mit

ihren weichen Verwitterungsformen und fruchtbaren Wiesen-

boden treten in meinem Gebiet in der gewohnten Weise auf.

Leider macht ihre Fossilarmut es unmoglich, eine genauere

stratigraphische Einteilung des iiber 500 m machtigen Komplexes

zu geben. Das typische Gestein ist ein hellgelb, in hoheren

Lagen auch blaugrau yerwitternder, im frischen Bruche dunklerer

Mergelkalk, der mit den bekannten, Fucoiden-ahnlichen Flecken

bedeckt und durchsetzt ist. Kalkbanke wechsellagern in diesen

Schiefern, es sind hier besonders einige grauschwarze, massige

Kalkbanke von je 1 m Machtigkeit zu nennen, die in der

Lechtaler Schubmasse etwa 10 m iiber den roten Kalken liegen.

Braune Hornsteine und dunkle Kieselkalke treten haufig auf;

am zahlreichsten in dem Zug, der dem Hohen Licht im Siiden

aufliegt. Als groBe Linseneinlagerungen kommen in den Flecken-

mergeln dunkle Manganschiefer mit blaulicher Verwitterungsfarbe

vor; die in diesen lagernden, wohl ausgebildeten Quarz-

krystallchen sind ja von der schwarzen Milz her gut bekannt.

Besonders bemerkbar machen sich die Manganschiefer in den

obersten Partien der Allgauer Schubmasse dicht unter derLechtaler

IJberschiebung. So liegen sie, von Ost nach West genannt:

Im Arztobel (Erztobel) zwischen Blaseneck und Hennen-
steig im Hornbachtal, unter Karlespitz und Kanzberg, in der

March, in der schwarzen Milz, im Metzgertobel , bei Lech-
leiten siidlich des Wirtshauses und dort an der neuen StraBe.

Es scheint dies alles derselbe groi3e Zug von Manganschiefern
zu sein.

In der Lechtaler Schubmasse befinden sie sich in den Lias-

mergeln, die dem Hohen Licht aufliegen; sie erstrecken sich

dort von der schwarzen Krenz am Hochalpgrat bis zum Greiner
hinab. Eine zweite kleinere Partie tritt unter der Kanzell
oberhalb des Haselbauers auf. Sie liegen uberall in einem
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hohen Horizont derFleckenmergel imd sincl, wie schon angedeutet,

im Norden des Gebietes viel machtiger als in den siidlicheren

Schuppen.

An Fossilien tritt am liaufigsten Inoceramus Falgeri Mek
auf, imd zwar in einem Horizont nah iiber dem Rat; er ent-

spricht der ^-Stufe des Lias, die auch durch die Yon Schulze
in der Einsattelung zwischen dem Holien Licht und Peischelspitze

gesammelten Ammoniten: Cfjcloceras hinotatum 0pp. und Cyclo-

ceras Actaeon d'Okb. vertreten wird. In hoheren Horizonten

treten Harpocei'as [Grammoceras) Kurriamim 0pp. und Harpoceras

{Arieticeras) AllgovianumO'PV. nicht selten auf; sie charakterisieren

die o-Stufe. Aus den obersten Lagen der Fleckenmergel sind

mir keine Versteinerungen bekannt. Unter dem ^-Horizont fand

icli an einzelnen Stellen Mergel mit Crinoideenstielresten , die

groBe Ahnlichkeit mit Pentacrmus tuherculatus Mill, haben; so

liegen sie in den tiefsten Schichten des Fleckenmergels in der

Einsattelung siidlich des Hohen Lichtes. Mit ihnen sammelte

ich hier im Hochalpgrat, dem die Ausbildung des roten Lias

fehlt, ein Windungsstiick von Arietites havaricus Bose. Es
scheint also auch die y5-Stufe zum Teil im Fleckenmergel noch

yertreten zu sein.

In den Dlinnschliffen lassen sich Radiolarien und Nadeln

von Hornschwammen erkennen. AuBer der oben erwahnten

Crinoideen fiihrenden Bank im untersten Fleckenmergel treten

Crinoideenkalke auch noch in hoheren Horizonten auf. Die

Anwitterung verschafft denen aus dem mittleren Lias ein breccien-

haftes Aussehen; \vahrend die aus den hochsten Niveaus, die

den Ubergang zum postliasisschen Jura bilden, ein mehr kry-

stallines Aussehen haben.

Oberer Fleckenmergel.

In dem ganzen, verhaltnismaBig wenig gestorten Jurazug,

der von Steeg nach Elbigenalp lauft, tritt der Jura in folgender

Weise auf. Das Hangende des im vorigen Abschnitt beschriebenen

Fleckenmergels bildet eine 5—15 m macbtige Serie von dunklen

Kieselkalken, diinnen Mergellagen und krystallinen Kalken, die

im Diinnschliff deutlich als Crinoideenkalke zu erkennen sind.

Zone der bunten Hornsteine.

iiber der obigen Serie folgt eine bis zu 30 m machtige

Schicht von griinen, auch braunen, schwarzen und rotlichen

Hornsteinen, die im Diinnschliff zum Teil gut erhaltene Radio-



9

larien (Spumellarien und Nassellarien) zeigen. Die bunte

Farbung dieser Hornsteine ist natiirlich aiif verschiedene

Oxydationsstufen von Eisenverbindungen zuriickzufiihren. Diese

Hornsteinserien verwittern sehr schwer und bilden gerne Spitzen

und Grate. Das klassische Beispiel hierfiir ist ja die nadel-

formige Hofats im Norden meines Gebietes; in letzterem selbst

verdanken Rothorn und Joclielsj)itze mit iliren Graten dem
Hornstein ihre Gestaltung. (Siehe Taf. II Fig. 2.)

Aptychenschichten.

Rote Mergelkalke mit roten Hornsteinen, zusammen ca. 20 m
machtig, lagern iiber der bunten Hornsteinserie und werden
bedeckt von den bekannten hellgrauen dichten Kalken, die bei

Anhauchen auf frischem muscbeligen Bruch leicbt gelb erscheinen;

die Machtigkeit der letzteren betragt bis zu 250 m. Auch in

diesen hellen Kalken liegen vereinzelte diinne Banke eines

dunkelgrauen, oft feinkrystallinen Kieselkalkes. Diinnscbliffe

aas den hellen Kalken lassen Foraminiferenreste und Spongien-

nadeln erkennen. Nach oben zu werden die lichten Kalke
gelbgrau und zeigen in den hochsten Lagen Flecken, die denen

des Fleckenmergels abnlich sind. Der helle Kalk sowie der

rote Mergelkalk fiihren nesterweise folgende Fossilien (beste

Fundstelle: Siidhang des Rothorns): Aphjclms Beijrichi 0pp.,

AjJti/chis lamellosiis Zt., Aptyclms piwctatus Yoltz. Sie sind dem
Titbon zuzurechnen.

Zwischen diesen Aptycbenschichten, deren Alter so siclier

als Titlion bestimmt ist, und dem Lias 3, der sich im mittleren

Fleckenmergel durch Harpoceras Kurrianwa 0pp. und Harpocerax

Allgovianuni charakterisiert, haben wir einen ca. 250 m maclitigen

Schichtenkomplex, aus dem kein leitendes Fossil bekannt ist.

Typische Fleckenmergel, Kieselkalke, Crinoideenkalke und
bunte Hornsteine setzen ibn zusammen und zeigen an, daB ein

ofterer "Weclisel in den Sedimentationsbedindungen stattgefimden

hat. Da sich jedoch zwischen diesen Gesteinen nirgends eine

Diskordanz oder ein Transgressionskonglomerat linden laBt, liegt

kein sicherer Grund zur Annahme einer Unterbrechung der

Sedimentation vor; eher kann man die erwahnten fossilleeren

Horizonte als Yertreter der fehlenden Formationsglieder ansehen.

Die fossilleeren Fleckenmergel entspriichen dann etwa dem oberen

Lias, die oberen Kieselkalke und Crinoideenkalke dem Dogger,

die bunten Hornsteine dem unteren Malm. Doch laBt sich diese

Annahme nicht beweisen.
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Kreideflysch.

IJber den obersten gelblichen Aptychenkalken liegen im
Tale des Giblerbaclies sowohl wie im Siidhang des Lechtales

vom untern Hagerntal bis zum Holzgauerwald weiche Mergel-

schiefer mit Fiicoiden. Der Ubergang von den Kalken zu

diesen Mergeln ist meist ein sehr allmahlicher. Die obersten

Kalke fiihren Linsen \on gelblichen, graiien Scliiefern; dann

wechsellagern dunklere, gelbe Kalk- und Mergelbanke, bis die

Schiefer iiberwiegen und Kalklinsen einschliefien, die immer
kleiner und kleiner werden; zuletzt endlich treten nur noch

griinlichgraue Mergel zutage, die sich stellenweise rot und
griin farben. Wo der Wechsel von Kalken zu Mergeln schneller

vor sich geht, wie im Hohenbachtal, tritt zwischen ihnen eine

diinne Schicht Yon diinnblattrigen Scliiefern auf, die ganz mit

kleineren Kalklinsen erfullt ist und so eine Ahnlichkeit mit

einem Konglomerat hat; doch mochte ich ihre Entstehung

nichtj einer Unterbrechung, sondern einem Wechsel in der

Sedimentation zuschreiben. Eine deutliche durchgehende Dis-

kordanz zwischen diesen Kalken und Mergeln habe ich nicht

beobachtet; allerdings tritt stellenweise eine Abweichung im
Fallen und Streichen der harteren, kalkigen und weicheren,

mergeligen Banke auf, so am Asum im Hohenbachtal. Doch
konnen derartige Diskordanzen im Gebirge leicht zwischen

mechanisch sich verschieden verhaltenden Schichten vorkommen.
In einer Rinne am Asum, die im Ubergang der beiden Gesteins-

arten liegt, fand A.mpferer in einer abgestiirzten Mergelplatte

einen Belemniten, den er mir uberliei3. Leider gelang es mir

nicht, ihn spezifisch zu bestimmen. — Die Mergel sind haufig

bedeckt von Fucoiden, deren schlechter Erhaltungszustand eine

genaue Bestimmung unmoglich macht. Es handelt sich aber um
echte Flyschfucoiden , denn sie zerfallen in verdiinnter Salz-

saure nicht, enthalten also kein Kalkcarbonat, was, wie Rotii-

PLETz nachwies, fiir die Flyschfucoiden der nordlichen Kalkalpen

charakteristisch ist.

Im Diinnschliff zeigen die Mergel Reste von Foraminiferen;

letztere sind zahlreich in den rot gefarbten Stellen (Globigerinen,

IHscorbwa). Die Machtigkeit der Flyschmergel ist nicht genau

zu bestimmen, da man nicht sehen kann, inwieweit die Schiefer

gestort oder gefaltet liegen; doch diirfte sie wohl 200 m iiber-

treffen.
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Senone Foraminiferen-Mergel.

Am Eingang zum Hohenbaclital, beim Antonienbad, liegen

diesen Schiefern konkordant und, soweit beobachtet, obne

Stoning diinnblattrige, leichte Mergel auf, die Kohlenpartikelchen

und Scbmitzen fiiliren, und deren Foraminiferenreichtum sick

schon makroskopisch andeiitet. Typische Fucoiden fand ich

in ihnen nicbt. —
Herr Ober-Medizinalrat Dr. J. G. Eggek verpflichtete mich

dadurcb zu groBem Dank, dafi er die Bestimmung einiger

Foraminiferen dieser lichten Schiefer ausfiihrte und nair die

Resultate mitteilte. Da sich das Material nicht schlammen lieB,

stiitzen sich diese Bestinimungen nur auf Schliffpraparate.

Unter den vielen schlecht erlialtenen Formen, deren Arten kaum
zu erkennen waren, konnte er nur einige sicher bestimmen:

Anonialia ammonoides Reuss,

Discorhina canaliculata Reuss,

Discorbina pertusa Marsson,

Glohigerina aequilateralis Brady,

Globigerina cretacea D'Orbigny,

Glohigerina hulloides D'Orbigny,

Orbulinaria sphaerica Kaufmann,

Orhuli'naria ovalis Kaufmann.

Es sind dies alles Formen, die Eggek auch bei seinen

Untersucbungen in den Seewenschichten der Schweiz und des

Scbliersee-Tegernsee-Gebietes vorfand (Foraminiferen der See-

wener Kreidescbichten. Sitzungsbericht der K. Bayr. Akad.

der Wissenschaften 1909. II. AbhandL).

Nach den SchluBworten seiner Abbandlung ist das massen-

bafte Auftreten der kugelformigen und der weckenformigen

Orbulinaria, die sich auch beide hier haufiger finden, als ein

besonderes Merkmal der Seewenschichten zu betrachten. Somit

ist also auch das Alter dieser Antonienbad-Mergel als Senon
anzusprechen ; hiermit stimmt der petrographische Habitus der

Mergel iiberein; er gleicht demjenigen der Mergel aus den

Trettachanlagen bei Oberstdorf, die Rotiipletz und Sciiulze als

Seewenschichten bezeichnen.

^Die die Antonienbad-Mergel unterlagernden, Flyschfucoiden

fiihrenden Schiefer sind demnach entweder auch senonen Alters

oder alter als Senon. Die Frage, ob sie zusammen mit den
Ubergangsschichten aus den Aptychenschichten, die, wie der

Belemnit andeutet, wohl dem Neocom zuzurechnen sein diirften,

die ganze vorsenone Kreide reprasentieren, kann nicht entschieden

werden, da erstens, wie oben gezeigt wurde, es nicht ganz
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sicher ist, ob nicht vielleiclit doch eine Unterbrecliung der

Sedimentation stattgefunden hat, zweitens die Moglichkeit Yor-

handen ist, dafi eine tektonische Storungslinie diese weichen

grasbedeckten Gebilde irgendwo durchsetzt, eine Storungslinie,

die einen Teil der Kreideformation ausfallen liefie. Betont soil

noch werden, dafi, wie es alle in Frage kommenden Aufschliisse

deutlich. zeigen, der Kreideflysch den Aptychenschichten auf-

lagert, also keiner tieferen Decke oder Sckujjpe angehoren kann.

Gosaukreide.

In der Besprecbuug der Lechtaler Scbubmasse erwahnt

ScHULZE ein Konglomerat, das er bei einer kurzen Begehung
dieses Gebietes in der Einsattelung zwiscben Hohem Licht und

Peisclielspitze bemerkte. Da6 es postjurassisch sei, entnahm
er der Lagerung auf dem Fleckenmergel und dem Umstand,

dafi es zum Teil aus bunten Hornsteinen gebildet wurde. Da
er infolge der kurzen, ihm zur Verfiigung stebenden Zeit keine

Fossilien fand, yermutete er in ihm eine Flyschbildung, lieB

aber die Frage oifen. Bei genauerer Begehung des Gebietes

hat sich dieses Konglomerat mit den dariiber liegenden Schichten

als Gosaubildung lierausgestellt. In dem Fleckenmergelzug, der

der Trias des Hohen Lichtes siidlich aufliegt und im Siiden

A^OQ dem Hauptdolomit der Ellbogener-Uberschiebung bedeckt

wird, ist an drei Stellen diese Gosaukreide iiberkippt eingemuldet.

Kleinere Komplexe liegen am Hochschufi und westlich des ver-

bogenenKars; der ausgedehnteste bildet in iiberkippt doppelt

gemuldeter Lagerung den grofiten Teil des Hochalpgrates. Es
ist dies alles derselbe Zug, der nur durch Tektonik und Erosion

zerrissen erscheint. Die nahere Ausbildung dieses Gosau-

vorkommens ist folgende:

Tiber den Fleckenmergeln und Manganschiefern liegt in

meist stark diskordanterWeise ein Y2—3m miichtiges Konglomerat.

In den unteren Partien besteht es aus eckigen bis kanten-

gerundeten Bruchstucken Yon Kalken und Hornsteinen, deren

GroBe gewohnlich zwischen Erbse und Faust schwankt; am
Hochalpgrat liegen aber einige mannshohe Brocken der Aptychen-

schichten darin, deren Ausdehnung so groi3 ist, dafi man sie

als Erosionsklippen anzusprechen geneigt ist. WahrencP am
IIochschuB der untere Teil des Konglomerates aus Liaskalken

und Liashornsteinen gebildet wird, setzt er sich in den

westlich en Vorkommen Yorwiegend aus Gesteinen der Aptychen-

schichten zusammen. Hauptdolomit oder Triaskalke sind

nirgends in ihm beobachtet worden. Nach oben werden tiberall
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die Komponenten des KoDglomerates kleiner, wohlgerundeter

und bestehen aus jurassischen bimten Hornsteinen und hellen

Kalken, bis es ganz in einen dunkelgrauen, sandigen Kalk

iibergeht, der rotlich anwittert. Diinnschliffe aus diesen Kalk-

sanden zeigen E,este von Foraminiferen und Spongien; im
Polarisationsmikroskop erkennt man in ihnen einzelne Quarz-

kornchen. In einem abgestiirzten Block des Konglomerates

fand ich Bruchstiicke von Hippuriten, deren auBere Schalen-

schicht leider nicht erhalten ist, weshalb eine sichere Bestimmung

nicht moglich ist. Den Querschnitten nach, die zum Teil gute

Bilder liefern, gehoren sie in die Nahe von Hippurites Oppeli

Douv. sowie von Hippurites socialis Douv. — Eine Bucht des

Gosaumeeres bat also bier die verbaltnismaBig noch wenig

gestort liegenden Jurascbicbten bespiilt, und seine Brandung bat

die angefressenen Juragesteine zum Konglomerat verarbeitet.

Die Macbtigkeit des letzteren und der Kalke zusammen betragt

bis zu 10 m.

liber diesem Komplex lagert eine Serie von licbten Mergeln,

deren Macbtigkeit nicbt genau bestimmt w^erden konnte, da

sie beute iiberall das Innerste einer iiberkippten Mulde bildet;

jedenfalls betragt sie aber liber 80 m. Die starke spatere

tektoniscbe Inansprucbnabme verursacbte es, da6 die barten

Konglomerate und Kalksandsteine oft zu den weicben baogenden

Schiefern diskordant liegen; es lafit sicb clann zwiscben beiden

haufig eine Ruscbelzone konstatieren.

Diese licbten Mergel entbalten einzelne Scbicbten, die reicb

an Fossilien sind; eine solcbe, wobl die reicbste, liegt 4 m
liber den dunklen Kalksanden. Auf den angewitterten Flatten

dieser Scbicbten baben sicb die Fossilien mitunter gut erbalteu.

1. Turritella Fittornana MiixsT.

Diese Art ist sebr zablreicb vertreten. Bei mebreren

Exemplaren ist der oberste Hauptgiirtel scbwiicber entwickelt

als die untern. Die Spitzen verlieren fast ganzlicb die Zwiscben-

glirtel sowie die Kornelung der Hauptglirtel. Wie es audi

Zekeli erwabnt, linden sicb Individuen dieser Art mit liber-

einander vorragenden, beinabe funfseitigen , unten scbarf ge-

kanteten Windungen.

2. Cerithium furcatum Zek.

Mebrere gut erbalteneExemplare liegen vor, dieausgezeicbnet

auf die von Stoliczka gegebene Bescbreibung passen. Basis

und Mundung sind leider nirgends erbalten.
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o. Cerithium (Pirenella) sociale Zek.

Das einzige kleine Exemplar dieser Art, das ich fand, ist

leider da, wo nach Stoliczka der feingekornte Spiralstreifen

zwischen den Hauptgiirteln liegen sollte, von Rissen durchsetzt

;

doch paBt die iibrige Beschreibung gut. Die netzformig ver-

bundenen Kornchen stehen um ihren doppelten Durchmesser

aiiseinander, wie es Zekeli angibt.

4. Actaeon Blankenhorni Boeiim.

Ein Exemplar dieser Art sammelte bei einer gemeinsamen

Begehung Herr Rotiipletz. Es weist eine gut erbaltene Struktur

auf, doch ist seine Miindung auch nicht vollstandig erhalten.

J. BoEHM gibt an, dai3 der letzte Umgang ca. % der Gesamt-

hohe batte. Bei den groBeren der in der Miinchener Sammlung
befindlicben BoHMschen Originalexemplare trifft dies nicht zu.

Auch das hier vorliegende, das das letzte noch an GroBe etwasiiber-

trifft, ist nicht so schlank gebaut; woraus zu schlieBen ware,

da6 diese Art mit zunehmender GroBe an Schlankheit abnimmt.

5. Laxispira trochleata J. Boeilm.

Der von Boeilm gegebenen Beschreibung ist hinzuzutugen,

daU die kraftigeren Spiralstreifen an einzelnen gut erhaltenen

Stellen feine Kornelung aufweisen, was auch an den BoiiMschen

Originalen zu beobachten ist. Mein besterhaltenes Stiick zeigt

auf der letzten Windung senkrecht zu ihr verlaufende, schwache

Schwielen; solche sind bei den BoiiMschen Originalen nicht zu

sehen, wohl aber bei einigen in der Miinchener Sammlung be-

findlicben Exemplaren dieser Art aus dem- Gosautal selbst.

6. 'Gryphaea vesicularis Lam.

Sie tritt haufig auf; auch linden sich Reste von ihr in den

Kalksanden.

7. Jantra quadricostata Sow.

8. Astarte dmilis Munst.

9. Astarte suhsimilis Boeiim?

Von diesen drei letzteren fand ich je ein Exemplar.

10. Niicula suhreclempta Boeiim?

Das einzige vorhandene Exemplar dieser Art laBt nur die

AuBenseite erkennen, die gut mit der Beschreibung ubereinstimmt.

Jedoch ist sie kleiner als Boeiims Originale.

11. Serpula subtorquata Munst.
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AuBer diesen fanden sicli vor:

Eine Nuculide, von der nur die Innenseite siclitbar ist;

ihre Form erinnert stark an Leda Beussi (Gumbfx) Boehm, doch

ist die Zahl der gewinkelten SchloBzahne geringer.

Fragmente von Inoceramenschalen, sonstiger Lamelli-

branchiaten und Gastropoden; Einzelkorallen {Trochosmilla).

Baumformige, astige Bryozoenstocke, deren rohrige Zellen

auf alien Seiten der Aste miinden, und deren Langsschnitte

denen der Cerioperiden gleichen. Kohlenpartikelchen treten

baufig auf; eine Schicht ist mit Resten von Pflanzen bedeckt.

Was die nahere Altersbestimmung dieser Gosaukreide

anbelangt, so konnen hier nur die Fossilien einen Anhalt bieten,

die ich mit den von J. Boehm in seiner Arbeit iiber die Kreide-

bildungen des Fiirberg und Sulzberg beschriebenen Arten iden-

tifizieren konnte. J. Boeiims Originale stammen alle aus den

Gerhardsreiter und Plattenauer Mergeln, deren Alter er als

unteres Mastrichtien bestimmte. Wir haben es hier also mit

einer jungen Gosauablagerung zu tun, die noch im oberen Senon

sich bildete. Das genauere Alter des Kongiomerates zu be-

stimmen, ist wegen der schlechten Erhaltung der Hippuriten-

bruchstiicke nicht moglich, doch diirfte es auch nicht viel alter

sein als die hangenden Schichten.

Es ist dieses das westlichste, bisher sicher bestimmte

Vorkommen von Gosaukreide in den Nordalpen. Vielleicht

stellt es die Strandbildung zu den oben besprochenen senonen

Foraminiferen-Ablagerungen dar.

Diluvium.

In der „Vergletscherung der Deutschen Alpen" (S. 95—97)

stellt Penck folgende Regeln auf: „Die Verteilung der ma^htigen

Grundmoranen hangt von der Breite des Gletscherbettes ab.

Wo sich dasselbe verengt, treten die Moranen zuriick, wo es

sich erweitert, stellen sie sich an seinen Gehangen ein. Die

machtigen Grundmoranen finden sich da, wo die Gletscher-

bewegung eine langsamere war oder sehr verlangsamt wurde."

Fiir diese Ansicht bildet mein Gebiet ein gutes Beispiel.

Der aus dem obersten Lechtal stromende Lechgletscher sah

sich bei Warth in seinem Lauf durch das vor ihm liegende

Massiv des Biberkopfes gehemmt; er teilte sich infolgedessen,

wie es auch Penck und nach ihm Mylius annehmen, in zwei

Arme. Den einen sandte er iiber den SchrofenpaB ins Rappen-
alpental dem Stillachgletscher zu, den andern in das enge

Lechtal. Da, wo er sich staute, vor dem Ubergang iiber den
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Raiihgernriicken, hinterlieU er machtige Moranen, wie wir sie

zwischen Gehren und dem Wirtshaus von Lechleiten finden;

in dem engen Lechtal dagegen sind die hinterlassenen Spuren
iiuBerst gering. Bis zu einer Hohe von 1500 m fand ich hier

imd da auf der Hauptdolomitimterlage des Biberkopfmassivs

kleine Stiicke stark verwitterter Juragesteine, die wolil nur

der Gletscher hingebracht haben konnte. Als gut kartierbare

Moranenablagerimg des Lechgletschers ist nnr eine hervor-

zuheben, namlich an der Serpentine, die die neue StraBe

zwischen Steeg und Lechleiten macht. Wie siidlicli des

Bauhgern finden sich auch bier nur geritzte Kalkgerolle, keine

Gesteine aus den Zentralalpen. Die Morane bier ist kiesig,

tonarm und mit fluvialen Lecbschottern vermiscbt. Die Arbeiten

an der neuen StraBe haben auch einen kleinen Gletscher-

schliff auf Plattenkalken freigelegt, der jedoch wohl bald

wieder verschiittet sein wird. Im weiteren Yerlauf kann man
nur noch die erodierende Tatigkeit des Gletschers an den

haufigen Terrassen der linken Talseite sowie an einem ein-

zelnen Bundhocker an der Kirche von Holzgau vermuten.

So gering wie diese Spuren des Hauptgletschers sind, so

hervorstecbend sind die der vielen kleinen Seitengletscher, die

in den boberen Begionen zwischen den kleineren, ausstrahlenden

Gebirgskammen eine grofie Anzabl von Karen binterliefien.

Da6 diese kleinen Gletscher Schwankungen unterlegen sind,

zeigt die haufige Ausbildung von Kartreppen, wie sie sich

schon auf. dem Kartenbild erkennen lassen. Besonders typisch

sind sie in der Slidabdacbung der Hornbachkette ausgebildet.

Penck setzt die Entstehung solcher Treppenkare in die post-

giaziale Ubergangszeit. Im obersten dieser Kare ist mehrfach

ein kleiner See mit deutlichen Seealluvionen (Sanden) erbalten.

Die vf)n diesen hochliegenden Seitengletschern herriihrenden

Moranen bestehen aus Hauptdolomit, der ja die meisten Gipfel-

partien aufbaut. Da die transportierende Kraft sowie der

zuriickgelegte Weg nicht gro6 waren, wurden den harten

Hanptdolomitbrocken keine Schrammen und Bitzen beigebracht.

Aus diesen Griinden ist es oft schwer, die Moranenreste von

dem Gehangeschutt zu unterscheiden. Noch schwerer wird die

Unterscheidung, wenn es sich nicht um ausgesprochene Moranen,

sondern um diluvialen Eis- oder Firnscbutt bandelt. An
einigen Stellen sind die Moranen aber noch in sehr charakte-

ristischer Form erbalten geblieben. So liegt eine typische

Seitenmorane oberhalb des oberen Sattelbaches ostlich der

Ellenbogenspitze. Typische Stirnmoranen^ die Zeugen der

letzten Existenz der Gletscher, finden sich im Hermannskar,.



17

im Ofnerkar, oberhalb der Peischel unci in cler Winternis.

Rundhocker lassen sich in den Karen oft beobachten.

SciiULZEs Yermutung, dafi eine, wenn auch unbedeutende

Verbindung des Lechgletscbers mit dem Trettachgietscher iiber

das Madeljoch stattgefunden hatte, kann ich nicht teilen. Der

gekritzte Hauptdolomit im Kessel der Kemptener Hiitte, der

ihn zu der Yermutung brachte, wird wohl doch von einem

kleineren Lokalgletscber stamnien. "Wenn wirklicli im Maximum
der Eiszeit hier eine Yerbindung gewesen ware, so diirfte sich

das Moranenmaterial wahrend der ganzen librigen Eiszeit kaum
erhalten haben. In dieser aber flossen die Gletscher wie die

Iieutigen Bache. RoBgumpen- und Schochenalptal-Gletscher

vereinigten sich an der untern RoBgumpenalp, um gemeinsam

das Hohenbachtal hinabzufliefien. Der Schochentalgletscher

beschrieb einen rechten Winkel zum Lech hin und hinterlieB

da, wo er sich staute, auch Moranenmaterial; so findet man
auf dem Wege von Holzgau zur Kemptener Hiitte bei 1550 m
auf der Hauptdolomitunterlage noch Gosau- und Kossener

Brocken, die nur aus dem oberen Schochental stammen konnen.

In der diluvialen Zeit hat auch die Ubertiefung des Lech-

tales gegeniiber den Seitentalern stattgefunden, wodurch die

Steilstufen der Seitentaler, die Wasserfalle und tiefen Schluchten

der heutigen Seitenbache vor ihrer Miindung in den Lech be-

ding.. sind.

Den groBen Bergsturz, der von den steilstehenden Rat-

schichten ins Lechtal bei Hagerau niedergegangen ist, diirfte

man fiir jungdiluvial halten in Anbetracht des stark ver-

witterten, feinen bis lehmigen Materials, in dem die grofieren

Blocke eingebettet liegen. (Siehe Taf. lY Fig. 2.)

Zu erwahnen waren hier noch zwei groBe Hauptdolomit-

blocke, die in der Umgebung des Marcherloches dem Flecken-

mergel aufliegen. Der eine bildet die Hornspitze, der andere

liegt noch tiefer, bei den Mitteltalern. Beide stammen aus der

Hauptdolomitdecke, die den Fleckenmergel des Marcherloches

bedeckte, und deren Fortsetzung im Siiden und Norden die

Liaswande heute noch kronen, Zur Diluvialzeit sind die Blocke

"transportiert und in ihre heutige tiefe Lage gebracht worden.

Alluvium.

Unter den alluvialen Bildungen hat der Gehangeschutt den
gToBten Anteil, und zwar liefert der Hauptdolomit die meisten

und groBten Schutthalden, die hell verwitternd, von weitem
gesehen, Schneefeldern gleichen. Kartiert ist der Gehangeschutt

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 2



nur da, wo er das anstehende Gestein Yollig verdeckt. FluB-

und Bach-Alluvionen spielen keine groBe Rolle. Die des

Leches werden vielfach beschrankt durch die Schuttkegel,

welche die Bache bei ihrer Einmiindung in das Lechtal bilden;

auf einem solcben liegt auch Holzgau. GroBere Bergstiirze

Diit sicberem postglazialen Alter sind YOn der Nordwand des

Wilden Kasten und der Wildmabdspitze, yon der Wand an

den Bitzen, an der kleinen Steinscbacbte, sowie bei Walcben
im Lechtal niedergegangen. Ein kleinerer Ferner liegt an der

Siidseite der Madele-Gabel.

Tektonik.

Die im stratigrapbischen Teil bescbriebenen Sedimente sind

innerhalb des bescbriebenen Gebietes nirgends in ruhiger

Lagerung anzutreffen; iiberall sind sie von der gebirgsbildenden

Kraft beeinfluBt worden. Unter den daraus resultierenden

Faltungen machen sich die Mulden und Muldenfliigel besonders

bemerkbar, wahrend die Sattel weniger stark in die Er-

scheinung treten. Am charakteristischsten fiir die Tektonik des

Gebietes ist das Yorhandensein vieler Langsstorungen, d. h.

solcher, die mehr in der Streich- als in der Fallrichtung der

Schicht- und Faltenziige verlaufen. Sie fallen gen Siiden ein,

und ihr Hangendes ist durcbweg alter als das Liegende. Wir
haben es also mit Uberschiebungen zii tun. Weniger gut als

diese markieren sich die Querstorungen, weil ihre Wirkungsart

und Weite nicht so bedeutend ist wie die der Langsbriiche.

Wie stark aber die Kalkziige auch YOn kleineren Querbriichen

durchsetzt sind, zeigen die Aufschliisse an der neuen StraBe

von Steeg nach Warth. Bild 1 laBt Blattverschiebungen er-

kennen, die durch die Sprengarbeiten bloBgelegt worden sind.

Dieselbe Kossener Mergelbank mit welliger Oberflache ist

viermal immer um 1—2 m nach Norden vorgeschoben worden.

Ahnliche kleine Storungen durchsetzen wohl das ganze Gebirge,

nur sind sie, da solch gute Aufschliisse selten, nicht immer
zu beobachten.

Unter den Uberschiebungen hebt sich diirch groBere Schub-

weite und seitliche Ausdehnung die nordlichste hervor, die den

Allgauer Hauptkamm auf die Fleckenmergel der Allgauer

Schubmasse schiebt. Rothpletz hat den Verlauf dieser groBen

Lechtaler Uberschiebung nach Ost und West beschrieben und
ihre Bedeutung als eine Begleiterscheinung zu der groBen

ratischen Uberschiebung hervorgehoben. (Alpenforschungen IL)
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ScHULZE gab eine Detailbeschreibung ihres Durcliganges durch

den Allgauer Hauptkamm fiir das bayrische Gebiet.

Sehen wir uns hier zunachst den in das behandelte Gebiet

fallenden Teil der Allgauer Schubmasse nnd den Verlauf der

Lecbtaler Uberscbiebung an, um dann zu der Lechtaler Schub-

masse iiberzugehen.

Fig. 1.

Blattverschiebungen einer Kossener Bank an der neuen LechstraBe.

Die Allgauer Schubmasse.

Der auf das behandelte Gebiet fallende Anteil der Allgauer

Schubmasse ist YOn geringer Ausdehnung, nur mit einzelnen

Zungen greift sie iiber den Allgauer Hauptkamm ins Tiroler

Land hinein. Sie besteht hauptsachlich aus Liasfleckenmergel,

der sich in yielen Falten ubereinander tiirmt. Zwischen Marzle

und Hornbachjoch erreicht er seine starkste Ausdehnung, baut

er doch hier die Wande YOn Kreuz- und Eauh-Eck auf, aus

der Tiefe des Marchertales bis zu einer Hohe Yon 2385 m
reichend. Nur die tiefste Sohle des Tales wird Yon den fast

eben lagernden Triasschichten gebildet. — Hier unten am
Hager zeigt sicb wieder deutlich die Dislokationslinie, die

ScHULZE fiir das Dietersbachtal annimmt, und die zwischen

2*
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Rauli- und Kreuz-Eck den Gebirgskamm treffen soil. Auf der

Tiroler Seite hat sie das tief in den Fleckenmergel eingerissene

Helletal verursacht. Unten im Hornbachtal disloziert sie die

Kossener Kalke und schneidet zu gleicher Zeit eine kleine

Langsstorung ab, die die oberen Kossener Kalke direkt auf den

Hauptdolomit legt. In die Leclitaler Schubmasse scheint sie

sich nicht fortzusetzen.

Auch der Liaszug der Allgauer Scbubmasse im Westen
des G-ebietes ist gefaltet. Er bildet den Kern einer von SW
nacb NO streichenden, nach NW iiberkippten Mulde, die auf

beiden Flligeln von Triassatteln begleitet v^ird. Dem nord-

v^estlichen Sattel, der den Rauhgernriicken bildet, lagert jedocli

der Fleckenmergel nicht ungestort auf; zwischen beiden For-

mationen verlauft vielmehr parallel zum Rauhgern eine Storungs-

linie, langs welcher der Lias der Trias aufgeschoben wurde.

Hierdurch erklart sich das unvollkommene Auftreten und

stellenweise ganzliche Fehlen des oberen Rat zwischen Lias

und Hauptdolomit im Siid-Osten des Rauhgern. Die siidost-

liche Triasantiklinale wird dargestellt durch obere Kossener

Kalke, deren iiberkippte Sattellagerung am besten bei Lechleiten

ausgebildet ist, wo ihnen noch roter Lias umgelagert liegt,

wahrend man in einzelnen Hohlungen unterm Kalkfels den aus

Kossener Mergel gebildeten Sattelkern erkennen kann. Diesem

Kossener Kalkzug ist die Lechtaler Uberschiebungsmasse auf-

gelagert, Oberhalb Lechleiten ist der Verlauf der IJber-

schiebungslinie oft schwer zu erkennen, da die iibergeschobenen

Plattenkalke auch einen iiberkippt liegenden Sattelkopf bilden,

wodurch, wenn man den weitern Yerlauf nicht beriicksichtigt,

man in A'^ersuchung gerat, sie als den innersten Kern der eben

erwahnten Antiklinale anzusprechen; sie also noch zur Allgauer

Schubmasse nimmt. (Taf. I Profil YI—IX.)

Mehrere Querstorungen, von denen einige beide Schub-

massen beeinflussen, treffen diese Faltenziige senkrecht zu

ihrem Streichen. Am starksten markiert sich die ostlichste

dieser Yerwerfungen; diese verlegt die Lechtaler Uberschiebungs-

linie an der Hundskopfalm um 200 m nach Norden und schneidet

den Kossener Kalkzug ab. Nur in einer Machtigkeit von
1—2 m setzt sich dieser noch in die Nordwand des Biberkopfes

fort, wo er schlieBlich ganz auskeilt, so daS der Hauptdolomit

des Biberkopfes direkt dem Fleckenmergel auflagert. Bei Be-

sprechung der Lechtaler Schubmasse komme ich auf diese Yer-

werfung noch zuriick.

AuBer den aus der ScriULZEschen Arbeit schon bekannten

Komplexen der Allgauer Schubmasse, denen an der schwarzen
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Milz unci der grofien Steinscliarte, ist liier nocli ein kleines

Fleckenmergel -Terrain zu nennen, das zwischen Hochrappen-

kopf und Biberkopf siidlicli des Punkts 2820 den Grat bildet.

Wahrend vor und hinter ihm der Hauptdolomit sich tiefer in

den Fleckenmergel eingnib, prefite sich liier ein Stilck des

basalen Gesteins nach oben und konnte so leiclit von der zer-

borstenen Hauptdoloniitdecke durch Erosion befreit werden.

(Taf. I Profil V.)

Die Lechtaler Uberschiebung.

Scbon von weitem laBt sich die Lechtaler Uberschiebung

in den unbewaldeten Hohenregionen da erkennen, wo die

harten Triasgesteine auf die v^^eicheren, Grasgehange bildenden

Liasmergel geschoben sind. Im Osten des Gebietes sind die

Taler des Horn- und Jochbaches durch die hier aus Haupt-

dolomit bestehende Lechtaler Uberschiebungsmasse hindurch

in die basalen Fleckenmergel eingeschnitten, so da6 an beiden

Talgehangen die UberschiebungsHachen zutage treten. Unter-

halb Hinterhornbach vereinigen sie sich wieder. Zwischen den

beiden Talern ist der Hauptdolomit des Kanzberges und der

Jochspitze als Rest der Decke stehen geblieben. (Sielie Taf. I, tek-

tonische Karte und Profil 1.) Wahrend Pichthoffa' noch dies en

schwimmenden Dolomit fiir autochthon hielt (Profil XIV Kalk-

alpen von Yorarlberg und Nordtirol; J. d. K. K. g. 11. 18(32)

unci die Tektonik durch Zusammenschiebungen aus Norcl und

Slid zu erklaren suchte — die in seinem Profile eingezeichneten,

im Gehange unter dem bewufiten Hauptdolomit heraustretenden

Kossener Schichten fehlen in Wirklichkeit vollstanclig — deutete

GuMBEL schon den Zusammenhang der verschiedenen Dolomit-

partien an und sprach aus, da6, wie zahllose Putschflachen am
Hornbachjoch erkennen liel3en, die abnorme Lagerung des

Hauptdolomits auf dem Fleckenmergel einer Uberschiebung

ihre Entstehung verdanken miisse. (Das bayrische Alpen-

gebirge und sein Yorland. 1861. Seite 311.)

Heute, wo durch die Arbeiten Potiipletz' der Verlauf der

groiJen Uberschiebung in dieser Gegencl nachgewiesen ist, fallt

es leiclit, die Lagerung richtig zu deuten; ein schoneres Schul-

beispiel einer Uberschiebung laBt sich kaum clenken ; kann
man sie hier doch in einer Quererstreckung von mindestens

7 km Luftlinie verfolgen. Wenn man dazurechnet, da6 sie

hier an ihrem siidlichsten Aufschlui] noch verhaltnismafiig ilach

liegt, so kannman ihr eine nochweit groi3ere Erstreckung zuspreclien.

Von alien Uberschiebungsflachen, die das Gebiet durch-

setzen, ist die Lechtaler Uberschiebungsflache die einzige, an
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der man eine deutliche Wellenbewegung beobachten kann.

Unter der Hornbachkette tritt sie gen Norden ansteigend her-

vor, um sich dann zum Kanzberg bin zu senken; parallel zum
Hornbach lauft die Achse des so bescbriebenen Sattels der

Flache. Welter nordlich setzt sie iiber den Jocbbacb in viel

tieferem Niveau als vorber iiber den Hornbacb. Bei ibrem nord-

iicben Austritt aus dem Hocbvogelmassiv bat sie sicb wieder

geboben. (Taf. I Profil I.)

Wie es das Aufhoren der Liaszunge im Hornbacbtal imter-

balb Hinterbornbacb anzeigt, erbebt sicb die Scbubflacbe in

ibrer Langsricbtung von Osten gen Westen, um am Kreuz-

und Raub-Eck ibren Kulminationspunkt zu erreicben. Hier

entgingen auf dem Fleckenmergelkamm nur zwei kleine Reste

der Decke der Erosion. Welter gen Siidwesten sinkt die

Flacbe langsam und unterliegt den aus den SciiULZEscben

Profilen ersicbtlicben Biegungen. Alle die Wellenbewegungen,

UnregelmaBigkeiten und Spriinge, die die Uberscbiebungsflacbe

beute zeigt, wird sie tells den bei ibrer Entstebung vorhandenen

Unebenbeiten des basalen Gebirges, tells einer spateren,

scbwacberen tektoniscben Beeinflussung verdanken.

Westlicb des Biberkopfes steigt die Scbubflacbe mit

steileremFallen bisinsLecbtal binab. (Taf.IProfilYI—IX.) Nacli

ibrem Ubergang iiber den Krumbacb, wo eine Strecke lang

Kossener auf Kossener gescboben sind, wird die Lechtaler

Uberscbiebung ostlich des Fleckens Tescbenberg von einer

Querverwerfung abgescbnitten und verlegt; sie diirfte ibre

Fortsetzung in einer der Aarhorn-ljberscbiebungen baben, die

Mylius auf seiner Karte zeigt. Die erwabnte Querstorung

streicbt vom ScbrofenpaB heriiber und laBt die oberen Kossener

Kalke ostlicb von Tescbenberg an die Fleckenmergel, auf denen

dieser Ort selbst stelit, stoBen. Mylius, der wobl das bier

besprocbene Gebiet ^nicbt genau kannte, konnte den Zusammen-
bang nicbt iiberselien und zog diese Yerwerfung auf seiner

Karte nicbt aus. Aus demselben Grunde erkannte er auch

das Yorhandensein der Uberscbiebung in den Tescbenberger

Kalken nicbt. Den Namen Lechtaler Uberscbiebung gab

Mylius einer Langsstorung, die siidlicber als diejenige von

Lecbleiten und Aarhorn ausstreicbt; da sie Arlbergraubwacke

auf Fleckenmergel scbiebt, will icb sie bier Paubwacken-

iiberscbiebung nennen. Durcb die punktierte Linie im Siiden

des Lecbs deutet er an, dafi er die Fortsetzung dieser Raub-

wacken-liberschiebung nacb Osten zu im Nordhang der Holl-

und Mittagspitze vermutet. Soviel icb bei einigen kursoriscben

Begebungen des in Frage kommenden Gebietes siidlicb des
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Lechs sehen konnte, biegt aber diese Eauhwacken-Uber-

schiebungslinie bei Stiibenbach nacb Siiden ziim Woster bin

nm, hat also keinen Zusammenhang mit der sich weithin

markierenden Abspaltungslinie an der Hollenspitze; letztere ist

die Fortsetzung der weiter unten zu besprechenden EUbogner
tiberschiebung, die sich zwischen die Rauhwacken-IJberschieburig

mid die Lechtaler XJberschiebung einschaltet. Eine vollige

Klarung dieser Yerhaltnisse diirften wohl die in Aussicht

stehenden Blatter der K. K. Geologischen Reichsanstalt in Wien
briugen, die Herr Ampfeker zurzeit bearbeitet.

Die Lechtaler Uberschiebungsmasse.

Der auf das kaitierte Gebiet entfallende Teil der Lechtaler

Uberschiebungsmasse gleicht sich insofern in seinen Teilen imd

Schuppen, als das Streichen und Fallen der Schichten nur wenig

voneinander abweicht. Mit Ausnahme weniger Dolomitpartien

bei Steeg und im Holzgauerwald fallen alle Schichtkomplexe,

sei es in einfacher Lageruug, sei es in iiberkippter, nach Siiden

ein, und sie streichen in nicht allzu sehr von der Ost-West-

Linie abweichenden Richtungen. In dem nur auf der tektonischen

Karte befindlichen Gebietsteil ist das Verhalten insofern ein

anderes, als die Schichten des Kanzbergs, Wilden- und Hoch-
YOgelmassivs gleich der Schubflache leicht gewellt sind und die

Bewegungen der Schubflache mitmachen; also auch den nach

jS^orden fallenden Fliigel eines Sattels darstellen, Zum Nordrand

des Massivs hin, wo die Schubflache wieder ansteigt, fallen die

Dolomitbanke fast senkrecht gen Norden, um sich dann steil

zu mulden. —
Die Lechtaler Schubmasse setzt sich wieder aus einzelnen

Schuppen zusammen, deren Schubflachen durchweg steiler ein-

fallen als die der nordlichen groflen; auch Schubweite und
Erstreckung bleiben weit hinter denen der Lechtaler zuriick.

Von Nord nach Siid folgen sich Allgauer Hauptkamm-Schuppe,
Ramstall -Schuppe, EUbogner Schuppe und Burkopf- Schuppe

aufeinander, in welcher Reihenfolge sie in folgendem naher

betrachtet werden soUen.

Die Allgauer Hauptkamm-Schubmasse.

Am Wilden Mann schwenkt das Streichen des Hauptdolomits,

der den Allgauer Hauptkamm kront, nach zwei Richtungen

auseinander. Im Osten dieses Punktes streichen die Schichten

ungefahr N 75 0, welche Richtung sie in der Hornbachkette
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durchsclinittlich beibehalten; es entspricht dies Streichen ja aiich

dem Verlanf des Gebirges in dieser Richtimg. Das immer
stidliche Einfallen ist im Siiden der Dolomitpartien am starksten

;

zum Hornbaclital hin legen sich die Schichten langsam zu dem
groBen oben erwahnten Sattel um, der am Nordabfall des

Wildem und Hochvogelmassivs in eine steilstehende Mulde
iimbiegt. (Profil I.) Die in dieser Mulde lagernden Platten-

kalke und Kossener Mergel, die Rothpletz' Profil (Geologische

Alpenforschungen II. Fig. 17) am "Wiedener Kopf zeigt, diirften

ihre weitere Fortsetzung in dem von Sciiulze beschriebenen

Kossener Zug im Nordabfall der HocMrott-Spitze und der

Trettach liaben.

Im Westen des WildenMann ist dieDurchschnittsriclitung der

Dolomitbanke N 60 W, was gar nicht dem Yerlaufe des Gebirgs-

kammes entspricht. Dieser wendet sich nach' Sildwesten.

GuMBEL erklart dies durch „steile Yerriickungen , welche die

einzelnen Dolomitpartien treppenformig immer etwas nach

Norden vorschieben". (Das bayrische Alpengebirge und sein

Vorland. Seite 310.) In der Tat ist dieser Gebirgsteil Yon ver-

schiedenen Langsbriichen durchsetzt, die diese Wirkung aus-

liben. Sceiulze wies einen an der Eotgrundspitze nach, ein

zweiter verlauft siidlich und parallel zum Kamm von Hoch-
rappenkopf und Rappenseekopf ; er wird angezeigt durcb eine

tiefe Schuttrinne mit Trichtern, die unvermutet im Plateau des

Hauptdolomits sich einstellt. Parallel zu dieser Linie zerriB

ja auch die Hauptdolomit-Decke, so daB, wie vorher beschrieben,

der basale Fleckenmergel sich in die Decke einpressen konnte.

(Taf. I Profil Y.) Auch auf verschiedene andere diesen Dolomit-

komplex treffende Langsstorungen komme icli weiter unten zu

sprechen.

Yor Lechleiten wenden sich die iiberschobenen Schichten

wieder einer Nord-Ost-Richtung zu, Ist auch das Fallen durch-

weg ein siidliches, so ist dadurch eine gefaltete Lagerung der

Schichten dieser Schuppe nicht ausgeschlossen. An mehreren

Stellen lassen sich noch iiberkippte Sattel erkennen, die zum
Teil den Kopf der Schubmasse bilden. (Taf. I Profil YIII.)

Fig. 1 der Tafel lY zeigt die Plattenkalke ostlich und oberhalb

Lechleiten in dieser Lagerung; im Hintergrunde sieht man auf

ihm die SW-Flanke des Biberkopfes. In dessen Nordwand
sowohl wie von der Winternis aus in seinem Ostgrat sind

ahnliche Biegungen zu beobachten. An letzter Stelle, ungefabr

bei Punkt 2385,6 des Kammes zum Hochrappenkopf hin, folgt

auf den iiberkippten Sattel eine Einmuldung von Plattenkalken

in den Dolomit. (Taf. I Profil Y.)
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Eine kleine Partie Plattenkalke, in die der Dolomit des

Ilfenkares in der Hornbachkette nach unten zu iibergeht, zeigt

aiich an, dai3 das Liegende des Hauptdolomits nicht immer zu

imterst liegt, sondern da6 aucli liier kleinere Uberfaltimgen in

den geschobenen Massen vorliegen. —
Nicht einfacli eingefaltet, sondern durch Abspaltungen in

den Dolomit eingeprei3t liegt ein Zng Kossener Mergel in der

Nordwest-Scliulter des Biberkopfes. Im Westen sind die

unter ihm lagernden Plattenkalke noch zum Teil Yorhanden,

wiihrend sie an den andern Kontaktstellen fehlen, Avas eben das

Vorhandensein YOn Langsstorangen beweist. (Profil YI.) Diese

werden zur Hundskopfalm bin YOn der schon oben erwabnten

QuerYerwerfung abgeschnitten, die liier den Anstritt der Lecb-

taler Uberschiebung nach Siiden Yerlegt. Nach Osten erstreckt

sich der Mergelzug in die Nordwand des Biberkopfes, wo er

ziiletzt auskeilt; es schiebt sich dort Avieder Dolomit aiif Dolomit.

Wahrscheinlich setzte sich dieser Kossener Zug urspriinglich in

die Plattenkalke zwischen Biber- und Hochrappenkopf fort.

Die hangenden Formationen des Allgauer Hauptkamm-
Dolomits liegen nur zum Teil ungestort auf; zum Teil werden
sie YOn kleinen Langsstorungen getroifen, die das eine oder

andere Formationsgiied Yerschwinden lassen. So fehlen oberhalb

des Larchkopfes die obern Kossener Kalke, siidlich des Hohen
Lichtes an mehreren Stellen die Plattenkalke. (Taf. I Profil IV.)

QuerYerwerfungen schneiden die dies Yerursachenden Langsbriiche

meist ab; die grofite unter den ersteren quert das Schochen-

alptal am Seekopfle. Sie Yerlegt den ganzen ratischen Kalk-

zug Yom Nordhang des Tales zum Sudhang hiniiber; im selben

Sinne, wenn auch Yiel schwacher, macht sie sich in der siidlich

folgenden Schuppe noch bemerkbar. Diese Querstorung ent-

spricht in bezug auf die Starke der Wirkungsweise einiger-

mai3en der TrettachYcrwerfung, die nach Schulzp: ostlich des

Madelegabelgipfels den Kamm trifft. Da sie aber in entgegen-

gesetzter Richtung gewirkt hat, konnte man in ihr die Fort-

setzung der TrettachYerwerfung nur dann sehen, wenn man
eine Scharnierbewegung annehmen ayIII, deren Drehungspunkt
ungefahr bei der Madelegabel lage. Dasselbe ist zu sagen fur

die Yerwerfung, die westlich des Larchkopfes Hauptdolomit und
Fleckenmergel nebeneinander rtickt.

Der Liaszug, der Yom Hochalptal zum Schochental hiniiber-

setzt, ist in zwei nach Norden iiberkippte Falten gelegt, deren

Sattelkerne, die oberen Kossener Kalke, als zwei lange diinne

Ziise aus den Fleckenmergelhangen des Schochentales hinaus-

schauen. (Profil III.) Da6 diese Kalke wirkliche Sattelkopfe



26

bilden, laJ3t sich an dem untern Ziig ostlich vom HochsclmB an

der Schichtbiegung direkt erkennen; noch besser sieht man es

aber in der Rinne, die Yon den Rottennen nach Nordosten
hinabfiihrt. Parallel zur Rinne hat eine Yerwerfung den Kossener
Zug getroffen und im Osten gesenkt, so daB in der rieckenmergel-
rinne selbst keine Kossener Kalke, wohl aber noch ein kleiner

Rest des roten Liaskalkes als Sattelkern zutage tritt. Diese

Falten des Liasznges nehmen am obern Ende des Schochen-
alptales auch die Gosaukreide auf. In doppelter nach Norden
iiberkippter Mulde gelagert, baut sie den Grat zwischen Hohem
Licht und Peischelspitze auf. (Profil IV.) Die Auslaufer dieser

Muldenkerne findet man im Osten am HochschuB, im Westen
oberhalb des Greinertales noch erhalten. Im Hochalptal tritt

noch einmal ein Sattelkern der besprochenen Falten auf; steil-

stehende Kossener Kalke ragen im Bachbett des obersten Biber-

baches aus den Liasschiefern hervor.

Im weiteren Yerlauf nach Westen wird das Auftreten des

Rat imter dem Lias durcli zwei Langsbriiche gestort. Dem
Pleckenmergelzug, der normal der Trias des Hohen Lichtes

folgt, ist in den tiefern Talhangen einer Serie Ton Hauptdolomit,

oberem Rhat und Lias steil aufgeschoben ; iiber letzterem liegt

wiederum Llauptdolomit und Plattenkalk. Die dies verur-

sachenden Langsstorungen — ich nenne sie nach den Namen
der iibergeschobenen Dolomithange Schattmer- und Greiner-

iiberschiebung — werden im Siidosten von der groBeren, siidlich

folgenden Ellbogner Schuppe verdeckt. Nach Westen zu ver-

schwinden sie im Schutt des Hochalpbaches. IJnter diesem

Schutt verlauft parallel zum Bach eine Querstorung, die im

Osten den Hauptdolomit hob, A^erschob und ihn an Stelle yon

Kossener und Lias treten lieB. Durch sie beeinfluBt, treten auch

die tiberschiebungen auf der rechten Seite des Baches siidlicher

auf als auf der linken. Die Ellbogner Schuppe wird von dieser

Querstorung nichtmehr getroffen. DieFortsetzungenderSchattmer-

liberschiebung sowohl wie der Abspaltung, die am Siidwesfgrat

des Hohen Lichtes die Plattenkalke verschwinden laBt, durch-

setzen dasHauptdolomitmassivdesBiberkopfes selbst und gehoren

mit zu den steilen Verriickungen Gumbels (s. S. 19). Oberhalb

der Quelle in der Winternis, die vermutlich ihr Reservoir in

der groBen dort liegenden Stirnmorane hat, kann man den

Durchgang der Schattmer-Uberschiebung am Wechsel der Streich-

und Fallrichtung der Schichten des Stid-Ost-Auslaufers der

ostlichen Biberkopfgrates wahrnehmen. (Profil V.) An der

Siidwestkante dieses Berggipfels, ostlich iiber der Hundskopf-

alm, tritt sie wieder deutlicher hervor, da sich hier Plattenkalke

I
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und noch tiefer aucli Kossener Mergel unter ihr einstellen. Sie

zieht zum Lech hiaab, den sie 300 m imterhalb der Krumbach-

miindung kreuzt. (Profil VI—VIII.) Am Lech haben sich

Plattenkaike und Kossener vor der steilstehenden Schubflache

gemuldet.

Die Greiner-Uberschiebimg ist durch die Hochalpbach-

Verwerfimg bis zur Ablesplaisrinne hin verlegt worden. In

ihrem weiteren Verlauf iiber den Siid-Ost-Auslaufer des Biber-

kopfes hin stellt sie ein gar kompliziertes tektonisches Bild

Fig. 2.

Gesteinsstiick von der Ablesplaisscharte. b = Tektonische Breccie
aus Doloniit und Kalk. K = Kossener Bank mit Korallen.

dar. Oberhalb der Ablesplaisrinne zersplittert sie namlich in

mehrere kleine Schiippchen und Schleppungen (Prolil V), welche

Kossener Kalke und Hauptdolomit iibereinander abwechseln

lassen. Wie sehr hier Kossener Kalk und Dolomit ineinander

geknetet wurden, das zeigt ein hier gesammeltes Handstiick.

(Bild 2.) Es besteht aus korallendurchsetzteni Kossener Kalk, in

das ein langlicher Breccienfetzen von Dolomit- und Kalk-
Brockchen eingeprefit ist.

Da auBerdem hier oben die uberschobenen Liasmergel und
Triaskalke noch gefaltet, iiberkippt und von zwei Querstorungen

durchsetzt sind, ist es kaum moglich, ein genaues Kartenbild
im Mafistabe 1:25000 zu geben. Profil V geht durch den
hochsten Punkt der Kossener Kalke (2195) und zeigt in

schematischer "Weise die Schleppungserscheinungen.
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Westlich der Ablesplaisscharte werden die GreinerscliLippe

und ihre Schleppimgen teils von einer Querverwerfung an-

gesclinitteii , teils verschwinden sie unter der hier slidlich

folgenden Ellbogner Uberschiebiing.

Die Ramstall-Schuppe.

Die der oben beschriebenen Masse sicb nachst siidlich

auflagernde Scliolle tritt im Nordbang des Muttekopfes unter

der Ellbogner Masse liervor, durch die am. HochschuB ihr

weiterer Fortgang nacb Siidwesten verdeck't wird. Ton bier

ziebt sich die Uberscbiebungslinie, die Ziige des basalen Ge-

birges scbief scbneidend (Profil III), nacb Osten zum Hohen-

bach binimter, wo sie, dnrch die Rottennen-Yerwerfung in

steile Stellung geriickt, trefflicb aufgescblossen ist. Am Hohen-
bacb kompliziert eine zweite kleine Uberscbiebung, im basalen

Gebirge, vermutlich eine Scbleppungserscbeinung, die Verhalt-

nisse noch; es findet sicb hier der letzte basale FleckenmergeL

Wie er liier imten, so werden weiter oben nnd ostlicb im

Westgebange des Ramstallkopfes aiicli Kossener und Platten-

kalke abgeschnitten. Es legt sicb Dolomit auf Dolomit nnd
tiirmt so die macbtige Masse der Hornbachkette auf. Die

Krottenkopfscharte und die Putzscbarte markieren den Durch

-

gang der Trennungsflache der beiden Dolomitzlige. Ihr weiterer

Yerlauf ist nicht mehr zu erkennen, wahrencl sie an der Putz-

scbarte noch durch einen Wechsel im Fallen der Schichten

(Profil II) und an der Krottenkopfscharte dadurch hervortritt,

dai3 der basale Krottenkopf ruhig lagernde Schichten aufweist,

die des geschobenen Ramstallkopfes dagegen verbogen, zer-

rissen und zerknittert sind. Die steile Nordkante des Krotten-

kopfes bietet dem Kletterer gute Tritte und Griffe, wahrend
auf dem Nordgrat des Ramstallkopfes er keinem Halte trauen

kann, da hier alles zerkliiftet ist.

Dem in dieser Schuppe das Liegende bildenclen Haupt-

dolomite lagern in durchgehenden Ziigen Plattenkalk, Kossener^

roter Lias und Fleckenmergel auf, welch letztere ostlich des

Hohenbaches noch Aptychenschichten und Kreidemergel tragen.

Yon den groBern und kleinern Querbriichen, die diese Schicht-

ziige treffen, sei eine hervorgehoben. Sie lauft parallel zu dem
Grate Kar Joch-Strahlkopf Rothorn. Der von ihr aus ostliche Teil

ist gesenkt und nacli Norden verriickt. Auf Bild 2 der Taf. II,

das den Siidhang des Rothornes wiedergibt, ist dies gut zu sehen,

da hier die weifien neben die roten Aptychenschichten geriickt

sind. — In dieser Schuppe fallen die Schichten gen Sud und
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streichen rechts des Hohenbaclies in der Ost-West-Richtiiug,

links Yon ihm N 60 0—N 70 0. Dieses Verhalten liat nur

eine Aiisnahme im Nordliang des Muttekopfes, da wo die

Schiippe ihr westliches Ende erreicht. Weil die Scliiippenflacbe

nicht genau parallel zu den Schichten der Decke streicht,

sondern die hangenden Formationen schief schneidet, sind hier

nacheinander Plattenkalke, Kossener, Mergel und Kalke au

Stelle des Hauptdolomits getreten, der sonst die Basis dieser

Scholle bildete. Die Kossener Schichten sind dabei zu einem

deutlichen liegenden Sattel, dessen Achse N 10 W streicht, nm-

.gebogen worden. Auf der AEGEKTschen Karte ist das Um-
biegen der aus der Wand fast senkrecbt austretenden Schichten

gut wiedergegeben. • Walirend im ubrigen das Streiclien der

Sattel und Mulden fiir eine Druckrichtung aus SSO spricht,

tritt hier eine aus Osten wirkende Druckkraft hervor. Westlich

dieses Kossener Sattels lauft die Langsstorung im Flecken-

mergel weiter, um dann unter der siidlichen Ellbogner Schuppe

zu verschwinden.

Dadurch, daB die Ramstall-Uberschiebung hier zuletzt

zwischen diesen weichen Mergeln lauft, also nicht genau zu

beobachten ist, ist kein guter AufschluB dieser so interessanten

tlberschneidungsstelle zweier groBerer Uberschiebungen zustande

gekommen, weshalb ich auch keine bestimmte Erklarung fiir

die Entstehung dieser ITberschneidung geben kann. Es waren

zwei Moglichkeiten dafiir vorhanden. Erstens : Die Ramstall-

Uberschiebung ist selbstandig fiir sich entstanden und nur

durch die siidlichere Schuppe iiberholt und bedeckt worden.

Sie hatte dann yermutlich ihre westliche Fortsetzung in einer

der besprochenen Langsstorungen, die das Hochalptal queren.

Zweitens : Urspriinglich setzte sich die heutige Ellbogner in

die Ramstall-Uberschiebung fort; dadurch aber, daB im Osten,

in der Hornbachkette, sich barter Hauptdolomit auf Haupt-

dolomit legte, also das Schmiermittel der weichen Schiefer

fehlte, kam hier dieBewegung zum Stehen. DerDruckaberwirkte
noch fort und riB siidlich eine neue Langsspalte auf, die spitz-

winklig verlaufend am HochschuB sich mit dem westlichen,

sich weiter bewegenden Teil der ursprtinglichen Uberschiebung

vereinigte und mit ihr zusammen die heutige Ellbogner Uber-

schiebung bildet. Die Hochalptalstorungen batten bei dieser

Annahme keinen direkten Zusammenhang mit der Ramstall-

Uberschiebung.
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EUbogner Schuppe.

Wahrend die Lechtaler Uberschiebung ihre groBte sichtbare

Schubweite und flacbste Lagemng im Osten des Gebietes hat,

ist dies bei der EUbogner Uberschiebung im Westen der Fall.

Wie wir im SchluBkapitel sehen werden, ist fiir diese Uber-

schiebungen eine vorwiegend horizontale, aus Osten erfolgende

Bewegung anzimehmen. Die flachen Lagerungen aber werden
wohl durch einenaufYerkeilungserscheinungen zuruckzufiihrenden

sfidlichen Druck hervorgerufen sein. Da ist der Gedanke nahe,

da6 sich diese beiden tlberschiebungen in dieser verschiedenen

Anordnung der flachsten Stellen ausgleichen; die zwischen

ihnen eingeschaltete Ramstall-Schuppe parallelisiert sich wohl

irgendwie durch die kleineren Schiibe im Hochalptal und
Biberkopfmassiv. Am flachsten liegt die EUbogner Schuppe dem
zusammengedriickten Lias des Hochalpgrats auf; Fig. 2 Taf. IV
zeigt letztern mit Peischel- und EUbogner Spitze. (Profil lY.)

Doch auch westlich von hier steht die Schubflache weniger

steil als an Muttekopf und Jochspitze, wo sie einen Winkel

von 800 bildet.

Yon der Hollspitze herkommend, quert diese Schublinie

das Dolomitgehiinge der Mittagspitze und setzt am Westrand

des AEGERTschen Kartenblattes iiber den Lech. An der neuen

StraBe ist sie, obgleich Dolomit auf Do] omit ruht, gut zu er-

kennen. Yon einer Wasserrinne aufgeschlossen, sieht man hier

die iiberschobenen Schichten an der ziemlich steilstehenden

Dislokationsflache einen deutlichen Hackenverschlag machen.

(Profil YI.) Weiter oben im SW-Gehange des Biberkopfmassivs

stellen sich wieder Plattenkalke und Kossener auf dem basalen

Dolomit ein; in einer Hdhe von 1600 m schauen die Kossener

Kalke als Fenster unter der hier sehr diinnen Dolomitdecke

heraus. — In ununterbrochenem Fortgang erstreckt sich der

iiberschobene Dolomit mit den ihm auflagernden Schichtserien

Yon dem Siidvorbau des Biberkopfes (Profil Y) bis zur Wild-

mahdspitze hin.

Yerwerfungen sind in diesem Schollenteil nur in den

hangenden Kalkziigen zu sehen. An den Serpentinen der

neuen Strafie treffen sich zwei in spitzem Winkel. Das

zwischen ihnen liegende Stiick des Kalkzuges erscheint ge-

hoben und nach Norden verschoben. Eine dritte Querstorung

trifft den Kalkzug bei seinem Ubergang iiber den Lech westlich

YOn Prenten. Parallel zum FluB verlaufend, schiebt sie die

siidwestliche Seite nach Nordwesten Yor.

Yon der Wildmahdspitze an senkt sich der Dolomit nach
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SCidostea uud yerschwindet im Siidhang des Muttekopfes all-

mahlicli unter den hangenden Schichten. Oberhalb des Hoch-

schusses schwenkt die Uberschiebungslinie aus ihrer nordost-

lichen Richtung in eine rein ostliche um. Dem Dolomit am
Schuppenkopf lagern sich hier die Kalke auf, die nun dem

den Muttekopfgipfel bildenden Fleckenmergel aufgeschoben

sind; wie es ein WasserriB an der Zwerchwand gut erkennert

liiBt, stebt die Schubflacbe zwischen beiden * bier sebr steiL

Beim Abstieg ins Hobenbacbtal wird die Uberscbiebung yon

mehreren Querstorungen getroffen, die ihren urspriinglicben

Verlauf beeinflussen und ibre steile Neigung nocb erboben.

Oberbalb der Scbuttbalden des Hobenbacbtales tritt der Dolomit

in der Decke wieder zutage, er scbneidet die basalen Lias-

und Ratscbicbten scbief ab. Die basalen Plattenkalke lassen,

wie man YOn der Talsoble aus scbon seben kann, an der

Scbubflacbe eine deutlicbe Scbicbtbiegung nacb oben erkennen.

Auf der andern Talseite tritt die Uberscbiebung viel scbwacber

in die Erscbeinung. Hatte sie recbts des Bacbes nocb eine

Yerdoppelung der Kossener Scbicbten bervorgerufen (Profil III),

so ist links ibr Durcbgang durcb den einfacb binstreicbenden

Kalkzug nur undeutlicb wabrzunebmen. Oberbalb des P. 1144

(Beim Stein) in der Talsoble ist sie zu erkennen; sie bebt die

siidlicben Kalkbanke sowie den roten Lias in ein boberes

Niveau. Ibr weiterer Fortgang lauft in den Fleckenmergeln

und wird zum Teil durcb den PiB markiert, in dem der

Wiesenbacb flieBt; ibre Wirkung ist in der groBeren Macbtig-

keit der Liasmergel deutlicb zu erkennen. An dem TJrsprung

des "Wiesenbacbes unter der Jocbelspitze liegt infolge dieses

Langsbrucbes der Fleckenmergel steil den Aptycbenscbicbten

auf, und etwas bober sind die untern Hornsteinbanke dem
obern hellen Aptycbenkalke zugesellt. Im Ostabfall des

Gipfels markiert sie sicb durcb einen RiB in der Aptycben-

kalkwand. Nocb weiter ostlicb liegen den Kreidescbicbten

der Ramstallkopf-Scbuppe, die den Giblerbacb in sicb auf-

nebmen, Aptycbenscbicbten auf. (Profil II.) Docb zeigen die

tiberscbobenen Jurascbicbten durcb ibre liberkippte Lagerung
an, daB die Uberscbiebung bier nur den siidlicben Fliigel einer

scbon Yorbandenen iiberkippten Mulde, deren Kern die Kreide-

scbicbten bilden, nocb Ycrscboben und geboben bat. Hier
YerlaBt die EUbogner Uberscbiebung das in Frage kommende
Gebiet. Wie wir saben, liegen nacbeinander alle Formationen
Yom Hauptdolomit bis zu den Aptycbenscbicbten an der Basis
der Scbolle, ein Zeicben, daB die Langsstorung durcbaus nicbt

ganz parallel die Scbicbtziige durcbsetzt.
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Die liberkippt liegenclen Aptychenschichten siidostlicli der

Jochelspitze stofien ostlich der Ebene mit einer Verwerfung
gegen die regular lagernden obern Aptychenscliichten, die ohne

Starke Faltung sich YOn der Jochelspitze zum Schiggen hinunter-

2;ielien und dort den slidliclien Kreidezug tragen,

Dieser Kreidezug, der die Aptychenschichten A^om Hagern-

tal bis zum Holzgauer Wald begleitet, ist parallel zum Lech
von einer neuen Schuppe von Aptychenschichten bedeckt. Die

Terrasse des Gfall wird von den weichen Kreideschiefern ge-

bildet; der steilere Abfall der Terrasse zum Lech hin besteht

R\is den iiberlagernden obersten Juraschichten, die eine iiber-

kippte Mulde bilden. (Profil III.) Beim Butzig wird die

Synklinale von einer Querstorung zerrissen und mit ihr auch

die Schubflache verworfen. Griiner AViesenhang zeigt an, da6

hier die basalen Kreidemergel bis an den Lech treten, wahrend
an der Durrenauer Briicke schon wieder der Sudfliigel der

iibergeschobenen Hornsteinmulde ansteht. Im Osten und Westen
verschwindet die Uberschiebungslinie in den Schottern von

Hohen- und Hagerbach; jenseits des Lechs ist von ihrem

Fortgang nichts mehr wahrzunehmen, da hier die Burkopf-

Schuppe sie verdeckt. Als einziger Rest der iiberkippten

Juramulde steht siidlich von Ilolzgau etwas Fleckenmergel

unter der Dolomitschuppe an.

Die Burkopf-Schuppe.

Bei Prenten tritt der Lech zuerst in den vorbesprochenen

Jurazug ein; von hier an halt er sich lange am SiidfuB des-

selben. An zwei Stellen aber durchbricht er die nordlichsten

Yorspriinge der siidlich folgenden HauptdolomitschoUe, deren

Schichten die steile Talwand von Steeg bis Stockach bilden.

RicrmiOFEN bemerkt richtig (Seite 122. Kalkalpen von Yorarl-

berg und Nordtirol. Jahrb. K.K. Geol. Reichs-Anst., Wien 1862):

„Der FluB halt sich stets niiher der Auflagerungsflache und
iiberschreitet sie mehrfach, so da6 der Dolomit am Nordrand

des Tales nur die schroffen Vorsj^riinge bildet, zwischen denen

die sanften Gehange der Allgau-Schichten die Talsohle er-

reichen, wie bei Holzgau" ; nur da6 er die Aptychen- und
Kreide-Schiefer auch als Allgau-Schichten anspricht.

Den westlichsten und zugleich typischsten dieser Yor-

sprtinge bildet der Burkopf bei Steeg, nach dem ich auch

diese siidlichste Schuppe des Gebietes benannt habe. In

seinem Osten verdeckt auf groBe Strecken hin der Schotter

iund Schutt des FluBtales die Auflagerungsflache selbst. Gegen-
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liber von Holzgau tritt sie am rechten Ufer eiumal ziitage; es

liegt Hauptdolomit auf clem Fleckenmergel, den ich bei Be-

sprechung der kleinen Gfaller-ScboUe erwahnte. Bei Schonau

tritt die Schubflache dann wieder auf das linke Ufer iiber.

Hauptdolomit und Plattenkalk des Holzgauer und Bengler

Waldes bilden den zweiten der Yorspriinge.

Die Schichten der ganzen Schuppe sind stark gefaltet.

(Profil II—IV.) An der Basis des Burkopfes liegen Platten-

kalke, die gleich der tektonischen Plache steil gen Siiden

fallen; der ihnen auflagernde Hauptdolomit legt sich am Lech
bei Steeg nach Nord um. Jenseits des Lechs von Dilrrenau

bis Stockach bildet er einen gen Norden iiberkippten Sattel,

dessen Kern ein schmaler Streifen Rauhwacke darstellt. Es
liegt hier also eine zum Teil iiberkippte Faltung in der Decke
vor, die sich auch im Holzgauer Wald-Yorsprung geltend

macht. Unten am Lech fallt hier der Hauptdolomit wie bei

Steeg gen Norden, kippt aber hoher im Gehange nach Suden
um und nimmt, sich muldend, die rhatischen Kalke auf, die

die Terrasse des Bengler-Waldes bilden. Oberhalb desselben

liegt eine zweite Zunge von Kalken; beide flieUen in einen

Komplex nach Westen zusammen. Dieser Faltenzug liegt in

den untern Teilen dem Schiggener Kreideflysch, in den hoheru

den iiberkippt liegenden Jura- und Kossener Schichten der

EUbogner Schuppe auf. Dichter Wald- und Wiesenwuchs
sowie der Gehangeschutt erschweren an dieser Ostgrenze die

genaue Kartierung sehr.

Schlufifolgerungen.

Wie wir sahen, ist der ganze hier behandelte Gebirgsteil

von Schuppen aufgebaut, die in SWW nach NOO verlaufenden

Grenzen aneinander stoBen und aufeinander ruhen. Die Quer-

verwerfungen, die diese Schuppenstrukturen durchsetzen, sind

zum groBten Teil auf je eine Schuppe beschrankt, nur einzelne

iibersetzen die Langsstorungen und lassen so erkenneu, da6 sie

einer jiingeren, der Uberschiebungsperiode zeitlich nachfolgenden

tektonischen Bewegung des Gebirges ihre Entstehung verdanken.

Da6 eine solche stattgefunden hat, zeigen auch die Wellen-

bewegungen, wie wir sie an der Lechtaler Uberschiebungsflache

beobachtet haben.

In Anbetracht der Richtungen der Uberschiebungen, ihres

nordlichen Einfallens und des Umstandes, da6 meist Alteres

auf Jiingeres geschoben ist, ist man geneigt, anzunehmen, dai]

die Schubbewegung in vertikalem Sinne aus SSO kommend
Zeitschr. d. D. Geol. Gcb. 1911. 3
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vor sich ging. Fiir diese Annabme spreclien auch die vertikalen

Schrammen, die ich im Hohenbachtal bei P. 1418 an der

Sohle der Ellbogner Scbuppe beobachtete, sowie der schon

oben erwahnte Hackensclilag, den bier die basalen Platten-

kalke nach oben zu macben. Es folgen sich nun aber in eiuer

Luftlinien-Entfernung von ca. 7 km fiinf groBere Scbiippen von

S nacb N aufeinander, wie es z. B. Profil III zeigt. Wenn
mm wirklicb die Bewegung, die bier dreimal den Hauptdolomit

auf den Fleckenmergel, einmal die Kossener Kalke auf den

Fleckenmergel legte, eine vertikale gewesen ware, dann miiiJte

in Anbetracht der Steilheit der Schubflachen durch diese Be-

wegung das Gebiet ini Siiden ganz enorm erboht worden sein;

resp. es hatte Yor Eintritt dieser Aufricbtung der siidlicbe Teil

um mindestens 3000 m tiefer liegen miissen, als er es heute

tut. Noch unmoglicher wird diese Yorstellung, wenn man die

nordlicheren Uberscbiebungen, vor allem die grofie ratische

Uberscbiebung, sowie die die Lecbtaler Alpen durchziehenden,

zalilreichen, siidlicheren Scbuppen mit in Recbnung zieht. Auch
der Gedanke, daB nicht die bangenden Partien sich geboben,

sondern die basalen Teile sich unter die bangenden gesenkt

und geschoben batten, fiihrt da zu keinem befriedigenden

Resultat.

Nehmen wir aber an, daB auf den nach S einfallenden

Schubflachen die Bewegung eine horizontale war und aus Osten

erfolgte, so sind wir diesen unmogiichen Forderungen enthoben.

Anzeichen flir eine derartige Bewegung bestehen in einigen

Schrammen, die ich an einer Langsstorung beobachtete. Siidlich

des Lechs bei Holzgau fand ich iiber dem Fleckenmergel auf

der Hauptdolomitrutschflache, die N 65 0 streicht und 60"

nach S fallt, Ritzstreifen, die 20" nach W fallen, sowie etwas

von diesen entfernt horizontale Schrammen; ein weiteres An-
zeichen bildet der hackenschlagahnliche, iiberkippte, von N
nach S streichende Sattel, in den an der Basis der Ramstall-

Schuppe die Kossener umgeschlagen sind. Was Rothpletz fiir

die ratische und die sie begleitende Lecbtaler XJberschiebung

nacbgewiesen hat, eine fast horizontale von Ost gen West ge-

richtete Schubbewegung, scheint mir auch die Hauptkomponente
der Bewegung der kleineren, innerhalb der grofien Schubmasse
gelegenen Schuppen gewesen zu sein.

Verkeilungsvorgange, die innerhalb der ganzen Schubmasse

entstanden und in ihrer nordlichen Halfte einen Druck von S

ausiibten, haben dabei innerhalb des bier besprochenen Gebietes

nur einen geringen Anteil an der Bewegung der Massen; auf

sie mogen die einzelnen Anzeichen einer Siidbewegung und die
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wenigen flachsten LageruDgen der Scliiibflaclien ziiriickzufiihren

sein. Die resultierende Kraft, die die Scluippen bewegte, er-

folgte demiiacli aus SOO.
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Fig. 1.

Megalodontenqiiersclmitte in den KoBener Kalken an der neiien LechstraJSe.

Fig. 2.

Bergsturz bei Hagerau.
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Fig. 2.

Westseite der Ellbogner Spitze {K) and Peischelspitz (P).
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