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Gneissmassif des Tessin.

Von Albert Heim.

Das weitausgedehnte Gneissmassiv des Tessin ist an
seinem Nordrande in eine Anzahl Lappen geteilt (Monte di
Sobrio, Adula, Tarnbo, Suretta), welche durch Nord-Süd
laufende Muldenzüge triasischer und jurassischer Sedimente
von einander getrennt sind (Val Blegno, Bernardino-Mesocco,
Splügen-Lirothal, Avers), während sie an ihrem Nordrande
übereinstimmend mit der Streichrichtung der Alpen rasch zur
Tiefe abbiegen. Zwar mit innerem Widerstreben, weil dem
mechanischen Prinzipe des Wellenbleches widersprechend,
hatten wir früher diese Teilung des Tessinermassives als
eine Querfaltung aufgefasst. Die nähere Prüfung der
quergerichteten Muldenzüge bei Gelegenheit von Untersuchungen
über die Tunnelprojekte von Greina und Splügen hat mir
nun gezeigt, dass es sich in den nördlichen RIassivlappen in
der Tat um weit horizontal nördlich überliegende Gewölbefalten

handelt, welche mit den sie trennenden Rlulden alle
östlich absinken. Von Westen gegen Osten stossen wir auf
die jeweilen höheren .Gneissdecken, die selbst alle Resultate
des SN-Schubes sind. Unsere Freunde Schardt und Lugeon
haben uns durch ihre genialen Arbeiten die Augen geöffnet,
so dass hier wie in den Kreideketten nördlich des Klöntales
der Gedanke an Querfaltung nun aufgegeben werden kann.

(Näheres in Vierteljahrsschrift der naturf. Gesellschaft
Zürich, 1906 : A. Heim, Geologische Nachlese, Nr. 17).

Entstehung unserer Lehmlager.

Von Leo Wehrli.

Für den Kanton Zürich und Umgebung kann man folgende
genetische Typen von Lehmlagern unterscheiden :

1. Sehängelehm: Uto, Wülflingen, Lupfig, Embrach (Bilz
und Kohlschwärze) ; durch Felsriff gestaut : Arth ; mit
Uebergang zum anstehenden mergeligen Sandstein : Rafz,
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