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VORWORT

Mit der Publikation des Atlasblattes Nr. 134 des Geologischen Atlas der 
Schweiz 1: 25 000 liegt das Blatt Albis erstmalig in diesem Massstab vor.

Thomas Gubler wurde im März 1997 von der Geologischen Landesaufnah-
me mit der Kartierung von Atlasblatt Albis beauftragt. Die Kartierarbeiten erfolg-
ten in den Jahren 1997– 2003. Ergänzende Kartierungen im Gebiet von Atlasblatt 
1131 Zug wurden in den Jahren 2008  – 2009 durchgeführt.

Die vorliegende geologische Karte und der Erläuterungstext wurden im Auf-
trag der Schweizerischen Geologischen Kommission von Prof. Dr. F. Schlunegger, 
Prof. Dr. C. Schlüchter und Dr. H. R. Graf wissenschaftlich begutachtet. Zusätzli-
che hilfreiche Kommentare und Anregungen zum Manuskript machten PD Dr. 
F. Preusser, Dr. R. Burkhalter, Dr. D. Kälin und T. Letsch. Das geologische Büro 
magma AG unterstützte T. Gubler in vielfältiger Weise.

Für die Übersetzung der Zusammenfassung ins Italienische, Französische 
und Englische waren Prof. Dr. F. Bianconi, Dr. Y. Gouffon und Dr. S. Dall’Agnolo 
sowie Dr. M. Beres besorgt. Die redaktionelle Arbeit seitens der Landesgeologie 
erfolgte durch PD Dr. O. Kempf, die kartographischen Arbeiten durch R. Howald 
und R. Trüssel. Den Schriftsatz gestaltete E. Steiner.

Folgende Personen, Ämter und öffentliche Einrichtungen haben dankens-
werterweise ihre Daten zur Einsicht freigegeben: A. Jenny (Abteilung Wasserwirt-
schaft AWEL), W. Suter (Sektion Grundwasserschutz), B. Kuhn (Tiefbauamt), 
Dr. A. Zürcher und P. Nagy (Kantonsarchäologie) – alle Baudirektion Kt. Zürich, 
Dr. W. Kanz, R. Hilfiker und E. Jakob (Abteilung für Umwelt, Baudepartement 
Kt. Aargau), R. Bleiker (Amt für Umweltschutz, Baudirektion Kt. Zug) und 
Dr. H. Furrer (Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich).

Ebenfalls Einsicht in ihre Daten gegeben haben die geologischen Büros All-
Geol AG (vorher Moser, Blanc + Partner), Winterthur, Dr. von Moos AG, Zürich, 
Eberhard & Partner AG, Aarau, Friedli Geotechnik AG, Zürich, Geologisches 
Büro Dr. Lorenz Wyssling AG, Pfaffhausen, Geotest AG / Dr. Ulrich Schär AG, 
Zürich, Gysi Leoni Mader AG, Zürich, Matousek, Baumann & Niggli AG, Baden, 
SEAG-Archiv (Dr. P. Lahusen) bei Geoform AG (Dr. W. Leu), Minusio, und Sie-
ber Cassina + Partner AG, Zürich. Die Darstellung der Stollenpläne der ehema-
ligen Kohlebergwerke erfolgten mit Erlaubnis des Bergwerkvereins Käpfnach 
(P. Laager) und des Vereins Bergwerk Riedhof (Dr. R. Kündig).

Die Geologische Landesaufnahme dankt allen Beteiligten für ihre geleistete 
Arbeit, ihre fachlichen Beiträge und der Bereitschaft zur Herausgabe von Daten.

Dezember 2009 Bundesamt für Landestopografie
 Geologische Landesaufnahme



5

ZUSAMMENFASSUNG

Das Gebiet von Atlasblatt Albis befindet sich im östlich-zentralen schweize-
rischen Mittelland südlich von Zürich zwischen Reuss und Zürichsee und umfasst 
Ablagerungen der mittelländischen Molasse sowie verschiedener quartärer Ein-
heiten.

Die mittelländische Molasse besteht hier ausschliesslich aus Mergel, 
Schlamm- und Sandsteinen der Oberen Süsswassermolasse (OSM), untergeord-
net treten auch Konglomeratlagen auf. Gute Einblicke in die OSM bieten Auf-
schlüsse entlang des Albisgrats, der sich von NNW nach SSE erstreckt und eine 
Höhe von max. 915 m am Bürglen erreicht. Als Besonderheit sind für die Region 
vier Bentonithorizonte zu erwähnen, welche datiert werden konnten und zur hoch 
auflösenden Chronostratigraphie der OSM beigetragen haben. Aufgrund der ge-
ringen tektonischen Überprägung sind die Schichten flach gelagert, einzig im Sü-
den ist ein deutliches Schichtfallen von wenigen Grad gegen Süden erkennbar. 
Die klastischen Sedimente stammen überwiegend vom südöstlich gelegenen 
Hörnli-Schuttfächer, nur vereinzelt lassen sich Einflüsse der Napf- und Glimmer-
sand-Schüttung von Westen bzw. Nordosten nachweisen.

Quartäre Sedimente und Geländeformen bieten hochinteressante Einblicke 
in die Letzte Eiszeit, aber auch in ältere, mittel- und frühpleistozäne Vergletsche-
rungsphasen. Die ältesten quartären Sedimente werden den «Höheren Decken-
schottern» zugerechnet. Sie finden sich entlang des Albisgrats ebenso wie mittel-
pleistozäner Till, welcher tiefgründig verwitterte Plateauflächen auf dem Grat auf-
baut. In den Flanken des Sihltals bei Sihlbrugg sind weitere mittelpleistozäne 
Schotter aufgeschlossen. Letzteiszeitliche Sedimente bedecken weite Teile des 
Gebiets und zeigen sehr ausgeprägte Moränenwälle beiderseits des Albisgrats so-
wie ein ausgedehntes Drumlinfeld im Knonauer Amt zwischen Obfelden und 
 Knonau. Aus Verteilung und Zusammensetzung der erratischen Blöcke konnte 
deren Herkunft aus den Einzugsgebieten von Reuss- und Linth-Rheingletscher 
gezeigt werden.

Ehemalige Seen in Zungenbecken sind heute verlandet und bilden grosse 
Torfgebiete, in denen bis ins 20. Jh. Torf abgebaut wurde. Weitere postglaziale 
 Bildungen umfassen terrassenförmige Fluss- bzw. Bachschotterablagerungen in 
den Tälern der Reuss, Sihl und Jonen, Bachschuttkegel- und Hangschuttsedi-
mente sowie weit verbreitete und z.T. spektakuläre Rutsch- und Sackungsmassen.
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RÉSUMÉ

Le secteur de la feuille Albis se situe dans la partie centrale à orientale du Pla-
teau suisse, au sud de Zurich, entre la Reuss et le lac de Zurich. Géologiquement, 
il couvre les dépôts de la Molasse du Plateau ainsi que différentes unités quater-
naires.

La Molasse du Plateau est composée ici principalement de marnes, de grès 
et de mudstones, plus rarement de niveaux de conglomérats, appartenant à la 
 Molasse d’eau douce supérieure (OSM). Une bonne vue d’ensemble de cette Mo-
lasse est fournie par les affleurements situés le long de la crête de l’Albis, qui 
s’étire du NNW au SSE et atteint une hauteur maximale de 915 m au Bürglen. 
Une particularité de cette région est la présence de quatre horizons de benthonite, 
qui ont pu être datés, contribuant ainsi à une chronostratigraphie détaillée de 
l’OSM. N’ayant subi qu’une faible déformation, les couches sont subhorizontales, 
sauf au sud où un pendage de quelques degrés est mesurable. Les sédiments dé-
tritiques proviennent principalement du cône de déjection du Hörnli, situé au sud-
est. Une influence du détritisme provenant du Napf, à l’ouest, ou de la «Glimmer-
sand-Schüttung», au nord-est, peut être attestée sporadiquement.

Les dépôts du Quaternaire permettent des observations très intéressantes 
concernant non seulement la dernière glaciation, mais également des phases de 
glaciation plus anciennes, du Pléistocène ancien à moyen. Les sédiments quater-
naires les plus anciens sont attribués aux «Höhere Deckenschotter». Ils affleurent 
le long de la crête de l’Albis, tout comme des tills du Pléistocène moyen profon-
dément altérés et qui forment des plateaux perchés sur cette crête. D’autres dépôts 
graveleux du Pléistocène moyen affleurent dans les versants de la vallée de la Sihl 
près de Sihlbrugg. Les dépôts de la dernière glaciation couvrent une grande partie 
de la région; ils forment des vallums morainiques très prononcés de part et d’autre 
de la crête de l’Albis ainsi qu’un vaste champ de drumlins dans la région du 
 Knonaueramt entre Obfelden et Knonau. La distribution et la composition des 
blocs erratiques permettent de situer leur origine dans les bassins versants des 
 glaciers Linth-Rhin et de la Reuss.

Les anciens lacs des bassins glaciaires se sont complètement atterris et 
 forment aujourd’hui de grandes régions riches en tourbe, matière qui a été exploi-
tée jusqu’au 20e siècle. D’autres formations postglaciaires consistent en terrasses 
fluviatiles dans les vallées de la Reuss, de la Sihl et du Jonen, éboulis, cônes de dé-
jection ainsi que masses tassées et glissées largement répandues et parfois specta-
culaires.
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RIASSUNTO

Il territorio del foglio Albis dell’atlante è situato nella parte est-centrale 
dell’Altipiano svizzero a sud di Zurigo tra il fiume Reuss e il Lago di Zurigo. Esso 
copre depositi della Molassa dell’Altipiano e varie unità del Quaternario.

La Molassa dell’Altipiano su questo foglio consiste prevalentemente di mar-
ne e arenarie con banchi subordinati di conglomerati appartenenti alla Molassa di 
acqua dolce superiore. Gli affioramenti lungo il crinale dell’Albis, che si estende 
da NNW a SSE e che raggiunge l’altitudine massima di 915 m al Bürglen, offrono 
un ottimo quadro d’assieme sulla stratigrafia di questa serie. Quattro orizzonti di 
bentonite sono peculiari per questo settore; essi sono potuto essere datati e hanno 
così contribuito alla definizione dettagliata della cronostratigrafia di questa serie. 
Gli effetti tettonici sono deboli e non hanno influito sulla giacitura orizzontale 
 della stratificazione, ad eccezione del settore sud, dove essa ha un’immersione 
 misurabile di alcuni gradi verso sud. I sedimenti clastici provengono prevalente-
mente dal grande conoide di deiezione dell’Hörnli situato a meridione; influssi dei 
conoidi del Napf da ovest e delle arenarie micacee (la «Glimmersand-Schüttung» 
della terminologia tedesca) da NE, sono identificabili solo localmente.

I depositi del Quaternario forniscono un quadro d’assieme assai interessante 
sull’ultima glaciazione, ma anche su fasi glaciali anteriori del Pleistocene medio e 
antico. I sedimenti più antichi del Quaternario sono attribuiti alle «coltri superiori 
di ghiaia» («Höhere Deckenschotter» della terminologia tedesca). Esse affiorano 
lungo il crinale dell’Albis, come pure till del Pleistocene medio, che forma super-
fici piane profondamente alterate sul crinale. Sui versanti della Valle della Sihl 
presso Sihlbruck si trovano altri depositi di ghiaia del Pleistocene medio. I deposi-
ti dell’ultima glaciazione coprono vaste aree del foglio e comprendono cordoni 
morenici molto pronunciati su ambedue i fianchi del crinale dell’Albis, come pure 
un campo esteso di drumlin nella regione del Knonauer Amt tra Obfelden e 
 Knonau. La distribuzione e la composizione dei massi erratici permettono di 
 determinarne l’origine dai bacini di alimentazione dei ghiacciai Linth-Reno e  della 
Reuss.

Laghi antichi nei bacini al margine dei ghiacciai sono oggi interrati e forma-
no aree estese di torba, che è stata sfruttata fin nel 20mo secolo. Altre forme post-
glaciali comprendono depositi di ghiaia di fiume e di torrenti nelle valli della 
Reuss, della Sihl e di Jonen, conoidi di deiezione e detrito di falda come pure 
 masse frequenti e in parte spettacolari di scivolamenti e scoscendimenti.
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SUMMARY

The area of the Albis Atlas sheet is located south of Zurich in the eastcentral 
Swiss midlands, between the Reuss River and Lake Zurich, and comprises Mo-
lasse and various Quaternary deposits.

Here the Molasse deposits consist of exclusively marl, mud- and sandstones, 
and subordinate conglomerate layers of the Upper Freshwater Molasse (OSM). 
Good observation of the OSM deposits is possible along the NNW–  SSW orient-
ed Albis ridge that reaches a height of 915 m at Bürglen. Four bentonite horizons 
form a distinctive feature of the region; their radiometric age dates provide a basis 
for high resolution chronostratigraphy in the OSM. Bedding is typically flat owing 
to weak tectonic deformation; a clear dip of a few degrees towards S can be seen 
only in the south. The clastic sediments were derived mostly from the Hörnli allu-
vial fan in the southeast, and influence of the Napf and Glimmersand deposition-
al system is only occasionally evident.

Quaternary sediments and landforms provide remarkable insights not only 
into the last glacial but also to the older glacial periods of the Middle and Early 
Pleistocene. Both the oldest Quaternary sediments, referred to as “Höhere Deck-
enschotter”, and the Middle Pleistocene till are found along the Albis ridge, the 
latter forming deeply weathered plains. Outcrops of further Middle Pleistocene 
gravelly deposits are found on the flanks of the Sihl Valley. Sediments of the 
last glacial period cover wide areas and show very prominent moraine walls on 
both sides of the Albis ridge, as well as an extensive drumlin field in Knonauer 
Amt  between Obfelden and Knonau. Distribution and composition of erratic 
boulders  indicate an origin from the catchment areas of the Reuss and Linth-
Rhein glacier.

Ancient moraine-dammed lakes remain today as large areas of peat bogs, 
which were mined until the 20th century. Other postglacial formations include ter-
race-like gravel deposits of rivers and streams in the Reuss, Sihl and Jonen valleys, 
deposits of debris cones and talus, as well as widespread and spectacular landslide 
and block-glide masses.
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EINFÜHRUNG

Geomorphologische Gliederung

Ein erster Blick auf die Landeskarte Blatt 1111 Albis zeigt folgende morpho-
logische Hauptmerkmale: Im rechten Kartendrittel das blaue Band des Zürichsees 
mit einem Seespiegel auf Kote 406 m, am linken Blattrand der geschwungene 
Reuss lauf auf etwa 390 m. In der Kartenmitte der Türlersee (643 m) als Orientie-
rungspunkt, daneben der markante Grat der bei Sihlbrugg endenden Albiskette 
mit Höhen bis 915 m (Bürglen), welche auf ihrer ganzen Länge von der Sihl beglei-
tet wird. Die vorherrschende Ausrichtung der morphologischen Elemente streicht 
NNW–  SSE, also quer zur Alpenfront und parallel zur Fliessrichtung der früheren 
Gletscher. Es liegt eine junge, von den letzteiszeitlichen Gletschern und ihren 
Schmelzwässern geprägte Landschaft vor.

Ein genauerer Blick auf das digitale Terrainmodell (DTM) führt zu folgender 
geomorphologischer Gliederung des Gebiets (Fig. 1):

a) Reusstalebene mit dem Zufluss der Lorze am südwestlichen Blattrand. Spät- 
und postglaziale Schotterterrassen und Überschwemmungsablagerungen des 
jüngsten Talbodens.

b) Drumlinlandschaft südlich einer Linie Obfelden – Mettmenstetten – Uerz-
likon. Drumlins des letzten Eisvorstosses über früh- bis hochglazialem Schot-
ter, durchschnitten von der Schmelzwasserrinne Buech – Knonau – Masch-
wan den (alter Lorzelauf) mit dem in den spätglazialen Reusstalsee ge-
schütteten Kiesdelta bei Maschwanden.

c) Moränenbedeckte Felsrücken Isenberg und Islisberg nördlich von Affol-
tern a.  A. beziehungsweise Obfelden, welche zur Zeit der Gletscherstände 
Stetten und Bremgarten wie Keile aus dem Eis ragten und die Richtung 
Wettswil vorstossende Gletscherzunge vom Haupteis im Reusstal trennten. 
Zwischen Isenberg und Islisberg verläuft die während des Bremgarten-II-Sta-
diums in Molasse eingeschnittene Schmelzwasserrinne der Jonen.

d) Taltorso Affoltern a.  A. – Wettswil. Durch vier Endmoränen (der Stände Mel-
lingen, Stetten, Bremgarten-I und -II) abgeriegelte Zungenbecken mit gla-
zialen bis spätglazialen Seeablagerungen zwischen Wettswil und Bonstetten, 
zwischen Bonstetten und Hedingen sowie zwischen Hedingen und Affoltern.

e) Ausgeprägte Moränenlandschaft zwischen Reppischtal und der Linie Bon-
stetten – Hedingen – Affoltern – Mettmenstetten – Uerzlikon, mit den markan-
ten rechtsufrigen Seitenmoränen des Reussgletschers. Zwischen Kappel – Rif-
ferswil – Hausen – Ebertswil liegen ausgedehnte Moore.
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f) Reppischtal, zwischen den letzteiszeitlichen Gletscherständen Mellingen und 
Stetten durch Schmelzwasser tief in die Molasse eingeschnitten. Am süd-
lichen Ende der durch die Sackungsmasse vom Aeugsterberg gestaute Tür-
lersee.

g) Albiskette mit steilen, von Schmelzwässern erodierten Molassehängen und 
ausgedehnten Hanglehm-Schwemmfächern. Im Sihlwald grosse Sackungs- 
und Rutschmassen. Grössere, nicht zusammenhängende Moränenreste des 
letzteiszeitlichen Maximums und darüber liegende Plateaus mit Moränen 
 älterer Eiszeiten sowie Relikten der Deckenschottervergletscherungen.

h) Sihltal, von Schmelzwässern zwischen den letzteiszeitlichen Gletscherstän-
den Zürich-I und -II angelegt und steil über 100 m in den Molassefels ein-
getieft. Alte Sihl-Schotterterrassen 20 m über dem heutigen Talboden. Grös-
sere Schotterfluren bei Langnau und Adliswil.

i) Zimmerberg – Horgenberg, ein mit mächtigen Moränenablagerungen be-
deckter Molasserücken zwischen Sihltal und Zürichsee mit kilometerlangen 
Seitenwällen der Stände Zürich-I und -II und vielen kleinen Mooren. Von 
Thalwil bis Käpfnach, zwischen See und der Höhenlinie 500 m, liegt der Mo-
lassefels direkt an der Oberfläche. Bei Käpfnach mündet der in die Molasse 
eingeschnittene Aabach, welcher ein Delta in den See geschüttet hat.

j) Zürichseetal, trogförmig in die Molasse eingetieft, mit einer Füllung von 
ca. 150 m letzteiszeitlichen glazilimnischen Sedimenten sowie grossen Rutsch-
massen und Bachschuttkegeln.

k) Pfannenstiel-Hang und Küsnachter Berg, moränenbedeckt, mit den in die 
Molasse eingeschnittenen Tobeln von Küsnacht und Erlenbach. Südlich von 
Erlenbach liegt der Molassefels zwischen See und Kote ca. 510 m direkt an 
der Oberfläche. Küsnachter Dorfbach und Heslibach haben grössere Deltas 
gebildet.

Fig. 1: Digitales Terrainmodell (DTM) 1: 200 000 mit morphologischer Gliederung des Gebiets 
von Atlasblatt Albis und Umgebung. Erläuterung der Indizes a – k siehe Text.
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STRATIGRAPHIE

NEOGEN (JUNGTERTIÄR)

Die an der Oberfläche sichtbare und kartierbare Felsunterlage wird auf dem 
ganzen Kartenblatt von Gesteinen der Oberen Süsswassermolasse (OSM) gebil-
det. Nur in den tiefsten, quartär angelegten Felstälern des Zürichsees und des 
Reusstals (nördlich Obfelden) wird die Felssohle von Oberer Meeresmolasse 
(OMM) eingenommen. Noch ältere stratigraphische Einheiten sind aus der 1960 
von der SEAG (AG für Schweizerisches Erdöl) abgetieften Erdöltiefbohrung 
 Küsnacht-1 (Koord. 689.296/241.485) bekannt, wo unter dem Neogen bis zur End-
tiefe von 2692,5 m noch ca. 40 m Malmkalk erbohrt worden sind (BÜCHI et al. 1961, 
1965). Ein zusammenfassendes Profil der Bohrung Küsnacht-1 findet sich in 
 Figur 2. Die jüngst im Rahmen eines Geothermieprojekts der Stadt Zürich ab-
getiefte Bohrung Triemli, knapp 5 km nördlich des Gebiets von Blatt Albis gele-
gen (s. Taf. I, Profil 1) durchmass auch Jura und Trias komplett und erreichte sogar 
die Oberkante des Kristallins in einer Tiefe von ca. 2406 m (–1955 m ü  .M.) (mündl. 
Mitt. P. Kleboth, Geotest, 2010).

Die OSM im Gebiet des Blattes Albis kann mithilfe lokal und regional ver-
breiteter Leithorizonte lithostratigraphisch detailliert gegliedert werden. Als Leit-
horizonte dienen in erster Linie vulkanische Bentonithorizonte sowie Süsswas-
serkalke, deren stratigraphische Positionen im Folgenden auf den überregional 
 bedeutenden «Appenzellergranit»-Leithorizont – hier in seiner Ausbildung als 
Meilener Kalk – bezogen werden.

Obere Meeresmolasse (OMM)

(Miozän, Burdigalien)

m2-3 Mergel, Schlamm- und Sandstein, in Bohrungen nachgewiesen

Obere Meeresmolasse (OMM) wurde im Perimeter des Blattes Albis in der 
Tiefbohrung Küsnacht-1, der Forschungsbohrung ZüBo 80 (LISTER 1985) im Fels-
untergrund des Zürichsees sowie in zwei Erdwärmesondenbohrungen in Oberrie-
den und Horgen am Zürichsee nachgewiesen. Aufgrund des Schichtverlaufs ist an-
zunehmen, dass OMM auch in der tiefen Felstalung des Reusstals unter mäch-
tigen quartären Lockergesteinen ansteht (Taf. I, Profil 3). An der Oberfläche finden 
sich die nächsten Aufschlüsse von OMM im Norden bei Dietikon und am Süd-
rand der mittelländischen Molasse bei Zug und Finstersee (siehe geologisch-tek-
tonische Übersicht 1: 200 000).
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Fig. 2: Bohrprofil (1: 20 000) und stratigraphische Auswertung der 1960 von der SEAG nieder-
gebrachten Erdöltiefbohrung Küsnacht-1 (Koord. 689.296/241.485/642). Verändert nach BÜCHI 

et al. (1961, 1965). Tiefenangaben ab Oberkante Terrain.
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Erdöltiefbohrung Küsnacht-1

Die OMM wurde in der Tiefbohrung Küsnacht-1 (Fig. 2) in einer Tiefe von 
ca. 545  –1065 m in ihrer ganzen Mächtigkeit durchteuft. Ihre Obergrenze liegt auf 
Kote ca. 97 m ü.  M.

BÜCHI et al. (1961) gliederten die OMM in einen oberen Abschnitt mit zwei 
Konglomeratbänken und einen unteren, von Sandstein dominierten zweigeteilten 
Abschnitt. Der obere Abschnitt wurde dem «Helvetien», der heutigen St.-Gallen-
Formation (KELLER 1989), der untere Abschnitt dem «Burdigalien», der heutigen 
Luzern-Formation, zugewiesen. In der lithologischen Beschreibung wird ein wie-
derholter Einfluss von terrestrischen Ablagerungen festgestellt. Basierend auf 
 sedimentpetrographischen Untersuchungen folgern BÜCHI et al. (1965), dass die 
vorwiegend marin ausgebildeten Sedimente der Napf-Schüttung zuzurechnen 
sind, während für den terrestrischen Mergel zumindest teilweise eine Lieferung 
vom Hörnli-Schüttfächer anzunehmen ist.

Zürichseetal-Bohrung ZüBo 80

In der im tiefsten Abschnitt des Zürichsees zwischen Herrliberg und Oberrie-
den niedergebrachten ETH-Forschungsbohrung ZüBo 80 (LISTER 1985) wurden 
unter 154 m eiszeitlichen Sedimenten noch 47 m Molassebohrkerne gezogen. Die 
Felsoberfläche liegt auf Kote ca. 118 m ü.  M. Im Bohrprofil dominiert Konglome-
rat, gefolgt von grünlich-grauem Sand- und Schlammstein. Aufgrund der detail-
lierten lithologischen Beschreibung des Molassekerns in LISTER (1985, Fig. 2.23) 
sowie aufgrund der Lagerungsverhältnisse (Taf. I, Profil 2) wird der ganze Ab-
schnitt der OMM zugewiesen. GIOVANOLI et al. (1984) hingegen ziehen die Gren-
ze zwischen OMM und OSM in 156 m Tiefe. Zwei von LISTER (1985, Fig. 2.23) als 
Paläoböden interpretierte Schichten deuten auf terrestrische Einflüsse.

Reusstal

Aufgrund der lithostratigraphischen Verhältnisse (der Meilener Kalk liegt bei 
Ottenbach auf Kote 363 m ü.  M.) ist anzunehmen, dass die Sohle der bei Otten-
bach ca. 250 m tiefen quartären Felstalung (des Reusstals) ebenfalls von OMM 
 gebildet wird (Taf. I, Profil 3). Ein direkter Nachweis durch Bohrungen wurde bis 
jetzt jedoch nicht erbracht.

Erdwärmesondenbohrungen Oberrieden und Horgen

In zwei 300 bzw. 320 m tiefen, in Horgen (688.150/234.760) und Oberrie-
den (686.470/236.760) abgetieften Erdwärmesondenbohrungen ist die OMM 
 angetroffen worden (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL, Archiv-
Nr. d00-103118 und d00-10312). Erstere Bohrung dürfte rund 40 m, letztere rund 
30 m in die OMM reichen. Dies sind die einzigen Bohrungen, in denen im 
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 Perimeter von Blatt Albis die OMM erbohrt worden ist (AWEL Archiv, Stand Ok-
tober 2008).

Obere Süsswassermolasse (OSM)

(Miozän, Burdigalien  –  Serravallien)

m4 Mergel, Schlamm- und Sandstein, gelegentlich Konglomerat

Ablagerungen der OSM sind im Perimeter des Blattes Albis zahlreich und 
weit verbreitet. Als wichtigste Aufschlussgebiete sind der NNW –  SSE verlaufende 
Albiskamm und die Hänge beiderseits des Zürichsees zu nennen. Weitere, stärker 
isolierte Vorkommen von OSM finden sich im Westteil des Kartenblattes in To-
beln entlang den Bachläufen. In den stark überbauten Gebieten vor allem längs 
des Zürichsees tritt Molassefels häufig in Baugruben unter geringer Moränen-
bedeckung (< 3 m) hervor.

Lithologie

Bunter Schlamm- und Sandstein sind vorherrschend. Rinnenförmige mittel-
körnige Sandsteine mit erosiver Basis (fossile Flussrinnen) haben einen Profil-
anteil von ca. 10 %. Konglomerat tritt nur sporadisch auf (Profilanteil < 1 %); erst 
in den stratigraphisch höheren Partien, ab 350 m über dem «Appenzellergra-
nit» -Leitniveau, ist eine markante Zunahme des Konglomeratanteils im Profil auf 
10  –15 % zu verzeichnen (GUBLER 1987, Fig. 3  –  4). Es treten verschiedene, weit aus-
gedehnte, aber nur Dezimeter mächtige Süsswasserkalk-Schichten auf. Mit diesen 
assoziiert sind zwei Kohlevorkommen bei Horgen-Käpfnach und Rütschlibach-
Riedhof. Als Besonderheit ist das Auftreten von vier nur wenige Zentimeter mäch-
tigen vulkanischen Bentonithorizonten zu erwähnen.

Petrographie, Schüttungen

Die OSM-Sedimente im Gebiet von Blatt Albis sind praktisch ausschliesslich 
der Hörnli-Schüttung zuzuschreiben (s. auch Zusammenstellung in BÜRGISSER 
1980, Fig. 1– 5). Weniger als 1 % Profilanteil machen östlichste Ausläufer der Napf-
Schüttung, am weitesten nach Süden reichende Schleifen der beckenaxialen Ost-
West-Schüttung (Glimmersandstein) und nördlichste Vorstösse der Lorzen-Schüt-
tung (GUBLER 1987) aus. Die petrographischen Charakteristika dieser unterschied-
lichen Schüttungen sind in Tabelle 1 dargestellt. Zusammenfassend zeichnet sich 
die Hörnli-Schüttung durch einen hohen Dolomitanteil (40  – 50 %), einen mässigen 
Quarzanteil (22 – 28 %) und einen geringen Feldspatanteil (4 %) aus, die Napf-
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Schüttung durch einen hohen Quarz- (50 %) und Feldspatanteil (15  – 20 %) sowie 
 einen geringen Dolomitanteil (5 %). Die Ost-West-Schüttung ist durch einen sehr 
hohen Quarzgehalt von ca. 80 % charakterisiert, die Lorzen-Schüttung durch ihre 
«granitische» Zusammensetzung mit 45 % Feldspat und 36 % Quarz, welche damit 
den Sedimenten der «Granitischen Molasse» der Unteren Süsswassermolasse 
(USM) stark ähnelt. Die Sandsteine der verschiedenen Schüttungen können an-
hand dieser petrographischen Kriterien auch im Feld leicht unterschieden werden. 
Schwieriger gestaltet sich die Unterscheidung der verschiedenen Schüttungen an-
hand der aufwändigeren Schwermineralanalyse. Während die Ost-West-Schüttung 
mit ihrem sehr hohen Granatanteil («Granat-Epidot-Schüttung» sensu FÜCHT-

BAUER 1964) gut erkennbar ist, sind sowohl Napf- als auch Hörnli-Schüttung durch 
einen hohen Epidot- und geringen Granatgehalt charakterisiert. Die selteneren 
Minerale Apatit, Staurolith oder Turmalin schwanken unterschiedlich stark. Auf-
grund der grossen Streubreite einzelner Proben sind Napf- und Hörnli-Schüttung 
jedoch nur schwer voneinander unterscheidbar (HOFMANN 1960, FÜCHTBAUER 
1964, MATTER 1964).

Hörnli-Schüttung

Der Perimeter des Blattes Albis liegt im westlichen Einflussbereich des 
 Hörnli-Schuttfächers. Die OSM wird daher zu 99 % von Sedimenten der Hörnli-
Schüttung aufgebaut. Die wenigen Ausnahmen werden folgenden weiteren Schüt-
tungen zugewiesen.

Napf-Schüttung

Östlichste Vorkommen der Napf-Schüttung konnten an folgenden Orten 
nachgewiesen werden:
— Limnisches Niveau Horgen-Käpfnach (Kohleflöz), 65 m unter Meilener Kalk (MK): Berg-

werk  Horgen-Käpfnach, Sihltal bei Sihlbrugg (Bohrung 7  / 97, Büro Dr. von Moos AG für 
SBB-Albis tunnel, Koord. 685.785/233.225) in einer Tiefe von 55  – 59 m direkt unter dem 
Kohle flöz.

— 50 m über MK (GUBLER 1987): Sihltal Hebisenbach (Koord. 685.400/233.325/555), Boh-
rung bei Station Horgen-Oberdorf (Koord. 686.925/234.775).

— 205 m über MK: unmittelbar im Hangenden des Limnischen Niveaus Wehrenbach-Höck-
ler sind Napf-Sedimente in verschiedenen Bohrungen für den Islisberg-Autobahntunnel 
zwischen Jonentobel und Islisberg nachgewiesen worden.

— 240 m über MK: Wüesttobel, Wegrand bei Koord. 684.750/233.250/730. Es könnte sich um 
das gleiche Vorkommen wie im Niveau des Süsswasserkalks Äntlisberg (ebenfalls 240 m 
über dem «Appenzellergranit» -Leitniveau) handeln, welches dort bereits PAVONI (1957) als 
glimmerreich aufgefallen ist. Die am Chopf bei Adliswil (Koord. 683.063/239.188/505) von 
GUBLER (1987) beschriebene Lokalität dürfte mit dem Limnischen Niveau Äntlisberg kor-
relieren. Ebenfalls ca. 240 m über MK findet sich auf Kote 750 m bei Stäpfer, südlich von 
Ober Albis (Hausen), ein Rinnensandstein der Napf-Schüttung, welcher wahrscheinlich 
mit dem Vorkommen im Wüesttobel 730 m korreliert werden kann.
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— 290 m über MK (GUBLER 1987): Sihlbrugg (Koord. 686.450/230.425/540). Bei dem von 
 PAVONI (1957) erwähnten und von HOFMANN (1960) untersuchten und als Napf-Schüttung 
interpretierten Vorkommen an der Albispassstrasse (681.540/235.425/680) könnte es sich 
um das gleiche Niveau handeln.

— 330 m über MK: In Aeugst am Albis auf Kote 700 m in zwei Baugruben aufgeschlossene 
Sedimente der Napf-Schüttung.

Im Knonauer Amt, wo die OSM nur spärlich aufgeschlossen ist, haben vor 
allem die für die Planung der neuen Nationalstrasse A4 ausgeführten Sondie-
rungsbohrungen für den Islisbergtunnel (Berichte beim Tiefbauamt des Kantons 
Zürich) wichtige Informationen für die Erstellung eines lückenlosen Profils gelie-
fert. Das Profil beginnt ca. 20 m unter dem Niveau des Küsnachter Bentonithori-
zonts und endet ca. 87 m über dem Leimbacher Bentonithorizont; es liegt somit 
ca. 160  –  400 m über MK.
— In der 120 m tiefen Kernbohrung KB 3 (Koord. 676.310/241.780) am Islisberg (T. Gubler, 

unpubl. Bohraufnahme), welche die Schichtreihe von 33 m unter bis 87 m über dem Leim-
bacher Bentonithorizont aufschloss, wurden Napf-Sedimente in folgenden Positionen 
 festgestellt: im direkten Hangenden des Limnischen Niveaus Rütschlibach-Riedhof 290 m 
über MK sowie 10  –18 m (= 320  – 330 m über MK) und 65  –  67 m (= 375 m über MK) über 
dem Leimbacher Bentonithorizont.

— In der 70 m tiefen Bohrung KB 7 (Koord. 675.080/239.420) westlich von Hedingen (Archiv 
Tiefbauamt des Kantons Zürich und T. Gubler, unpubl. Bohraufnahme) wurden sowohl 
im Dach des Limnischen Niveaus Wehrenbach-Höckler 205 m über MK als auch – wie be-
reits im Sihltal – über dem Limnischen Niveau Äntlisberg Napf-Sedimente festgestellt. 
Solche sind auch im Bachtobel zwischen Unterlunkhofen und Arni auf Kote 505 m direkt 
über dem dort aufgeschlossenen Süsswasserkalkniveau Äntlisberg zu beobachten.

Bei allen Vorkommen der Napf-Schüttung handelt es sich um teilweise silti-
gen Feinsand- und Schlammstein. Fluviatile Rinnensandsteine fehlen mit Aus-
nahme des Aufschlusses Stäpfer im Ober Albis, Hausen a.  A.

Ost-West-Schüttung (Glimmersandstein)

Nordwestlich von Hedingen ist am Islisberg bei Himmelsbüel auf Kote 620 m 
und im Räggliholz auf Kote 610 m ein mehrere Meter mächtiger Quarzsandstein 
der Ost-West-Schüttung aufgeschlossen. Dieses im Gebiet östlich der Reuss süd-
lichste Glimmersandsteinvorkommen ist vermutlich mit jenem am Chüebuck 
westlich Aesch ZH (Koord. 674.750/243.200; HOFMANN 1960, S. 18) zu korrelieren 
und liegt rund 55 m über dem Leimbacher Bentonithorizont (= ca. 365 m über 
MK).

Lorze-Schüttung

Ein einziger Nachweis im Gebiet von Blatt Albis dieser erstmals von GUB-

LER (1987) beschriebenen Schüttung, die sich auf den südlichsten Streifen zwi-
schen Hörnli- und Napf-Schuttfächer beschränkt, gelang in der Bohrung 7/  97 bei 
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der Station Sihlbrugg (Koord. 685.785/233.225) in 26  – 33 m Tiefe, ca. 38 m unter 
dem MK. Nur wenig südlich des Gebiets von Blatt Albis treten Sedimente dieser 
Schüttung im Schiffli an der Sihl, wo der milchweisse Sandstein bereits PAVONI 
(1957, S. 213) aufgefallen war, am Josefsgütsch und an der Baarburg bei Neuheim 
auf. Im Lorzetobel machen sie einen Profilanteil von über 90 % aus (GUBLER 1987, 
Fig. 5  –1). Aufgrund der Petrographie der Sandsteine und Konglomerate sowie der 
Sedimentfazies schliesst GUBLER (1987), dass es sich bei den Sedimenten der 
 Lorze-Schüttung um aufgearbeitete Gesteine der USM («Granitische Molasse» 
der Höhronen-Schüttung) handelt.

Tabelle 1: Petrographie der Sandsteine und Konglomerate in der OSM. Angaben in %, 
der Schwankungsbereich ist in Klammern angegeben. Mittelwerte aus 22 Konglomerat-

Zählungen zu 300 Geröllen.
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Lithostratigraphie, Leithorizonte

Das «Appenzellergranit»-Leitniveau, hier vertreten durch den Meilener Kalk 
(MK), vier Bentonithorizonte sowie mehrere ausgedehnte Süsswasserkalk-Ni-
veaus, können zumeist als regionale Leithorizonte herangezogen werden und er-
lauben eine zuverlässige Gliederung der OSM. Figur 3 zeigt ein lithostratigra-
phisches Sammelprofil der wichtigsten Leithorizonte durch die OSM (vereinfacht 
und ergänzt nach GUBLER 1987). Eine auf Lithofazies beruhende Unterteilung der 
OSM, wie sie z.B. BÜCHI (1957) oder PAVONI (1957) vorgenommen haben, ist auf-
grund der monotonen Ausbildung und dem Fehlen von kartierbaren Einheiten 
nicht praktikabel.

Im Folgenden werden die wichtigsten Leithorizonte und ihre Verbreitung auf 
dem Blatt Albis kurz beschrieben (siehe auch Profil 1 in Taf. I):

«Appenzellergranit»-Leitniveau

Dieser einmalige und wichtigste, auf die Verschwemmung von Material eines 
alpinen Bergsturzes zurückzuführende Leithorizont innerhalb der OSM des Hörn-
li-Schuttfächers ist im Untersuchungsgebiet an verschiedenen Lokalitäten gut auf-
geschlossen. Eine ausführliche Monographie dieses Niveaus hat BÜRGISSER (1980) 
erstellt. Das «Appenzellergranit» -Leitniveau besteht im Untersuchungsperimeter 
aus einer 2 – 3 m dicken gebankten Schicht aus graubeigem Kalksiltstein bis sil-
tigem Kalkfeinsandstein, dem sogenannten Meilener Kalk (MK). Die konglome-
ratische Ausbildung (Hüllistein-Konglomerat) findet sich in diesem distalen Be-
reich des Hörnlischuttfächers nur an einer Lokalität im Sihltal bei der Station 
 Sihlbrugg (PAVONI 1957, S. 209).

Im Gebiet von Atlasblatt Albis ist Meilener Kalk an der Oberfläche an fol-
genden Stellen aufgeschlossen:

— Horgen: Im Scheitel der Käpfnach-Antiklinale finden sich über eine Distanz von ca. 3 km 
von Horgen über Allmend, Chalchofen ins Aabachtobel immer wieder Aufschlüsse des 
Meilener Kalks (vgl. PAVONI 1957).

— Sihltal, Sihlbrugg: Im Scheitel der Käpfnach-Antiklinale ist Meilener Kalk bei Station Sihl-
brugg vor allem am rechten Sihlufer über 1 km gut aufgeschlossen. An der Sihltalstrasse 
(Koord. 685.575/233.275) befindet sich das von PAVONI (1957) beschriebene Vorkommen 
von Hüllistein-Konglomerat innerhalb des Meilener Kalks.

— Obfelden: Vom Lindenbach (bester Aufschluss) entlang dem linken Lindenbachufer durch 
Obfelden hindurch bis nach Wolsen ist Meilener Kalk mehrfach aufgeschlossen. Bei Wol-
sen wurde der Kalk in einer heute noch sichtbaren Grube abgebaut.

— Haselbach N Knonau: Meilener Kalk ist bei Koord. 677.200/231.970 aufgeschlossen.

— Mettmenstetten: Aufschlüsse an mehreren Stellen entlang dem Trassee der neuen Natio-
nalstrasse A4, die während der Bauzeit gut sichtbar waren. Nach der teilweisen Begrünung 
der Böschung ist der Meilener Kalk im Autobahneinschnitt direkt nördlich des kurzen 
Tunnels bei Eigi immer noch sehr schön aufgeschlossen.
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In Bohrungen wurde der Meilener Kalk an folgenden Stellen angetroffen:
— Tiefbohrung Küsnacht-1 (Fig. 2): In 325 m Bohrtiefe auf Kote ca. 317 m (BÜCHI et al. 1965).

— Erdwärmesondenbohrung bei Kirche Küsnacht (Koord. 686.375/241.320): Im Bohrprofil 
der Erdwärmesondenbohrung Konz.-Nr. e 1- 6 ist von 122  – 124 m Tiefe (= Kote 292 m) ein 
hellgrauer Kalk vermerkt. Aufgrund der Beschreibung und der stratigraphischen Lage han-
delt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um den Meilener Kalk.

— Erdwärmesondenbohrungen Ottenbach: In der Erdwärmesondenbohrung Konzess.-
Nr. c 1-32 (Koord. 672.890/237.230) konnten in einer Tiefe von 44  –  46 m (Kote 361 m) zahl-
reiche Cuttings von Meilener Kalk verifiziert werden (T. Gubler, unpubl. Bohrprofilauf-
nahme). In einer weiteren Erdwärmesondenbohrung mit der Konz.-Nr. c 1045 (Koord. 
673.475/237.090) konnten ebenfalls zahlreiche Cuttings von Meilener Kalk aus einer Bohr-
tiefe von 60  –  64 m (Kote 375  –373 m) festgestellt werden (T. Gubler & M. Eberhard, unpubl. 
Bohrprofilaufnahme).

— Sondierbohrungen für Autobahn A 4.1.6 westlich Mettmenstetten: Bohrung B 1 bei Rüteli 
Pkt. 470 m (Koord. 676.800/232.925) auf Kote 451 m und Bohrung B 3 (Koord. 676.750/ 
233.250) auf Kote 451 m (Bericht Nr. 13 - 0029 Tiefbauamt Kt. Zürich, Büro Dr. von Moos 
AG).

Bentonitlagen

Neben dem Meilener Kalk (MK) bilden im Gebiet Zürichsee – Albis auch 
vier, hier ca. 65 m, 180 m, 290 m und 310 m darüber liegende Bentonitlagen hervor-
ragende Leithorizonte:

Urdorfer Bentonit (U; 65 m über MK): Wüesttobel (Koord. 685.175/233.675/
560), Waldstrasse Schüepenloch (Koord. 685.640/234.260/535) und Eschtürlibach 
(Koord. 686.600/232.815/590; alle GUBLER 1987); Aabach bei Horgen und Ross-
bachtobel Herrliberg (Koord. 689.025/237.740/440); Erdwärmesondenbohrung 
Konz.-Nr. c 1104 Hedingen (Koord. 676.550/238.370) in einer Tiefe von 168 m auf 
Kote 332 m (T. Gubler, unpubl. Bohrprofilaufnahme).

Küsnachter Bentonit (K; 180 m über MK): Küsnachtertobel (Koord. 688.060/
241.705/509; PAVONI 1957); Erlenbachertobel (Koord. 688.500/239.880/547; PAVO-

NI 1958); Chopf bei Adliswil (Leitungsgraben, Koord. 682.780/239.410/504; PAVONI 
& SCHINDLER 1981); Sondierbohrung B 1/99 für SBB-Tunnel Zürich –Thalwil 
in Kilchberg (Koord. 683.350/240.700/457; mündl. Mitt. Dr. R. Rey † 1999, verifi-
ziert T. Gubler), beim Vortrieb des SBB-Tunnels Zürich –Thalwil Bentonit auf der 
Strecke von Koord. 682.813/242.125/412,2 bis 682.900/241.875/417,2 (mündl. Mitt. 
Dr. R. Rey † 1999); Erdwärmesondenbohrung Konz.-Nr. d 1074 Adliswil (Koord. 
681.690/240.680/434), Erdwärmesondenbohrung Konz.-Nr. d 1133 Langnau a.  A. 
(Koord. 682.525/237.600/528) sowie Erdwärmesondenbohrung Konz.-Nr. c 1104 
Hedingen (Koord. 676.550/238.370) in einer Tiefe von 28 m auf Kote 472 m (alle 
T. Gubler, unpubl. Bohrprofilaufnahme); Seitentobel des Jonentobels bei Jonental 
(Koord. 673.580/239.375/439) und Seitenbach Jonentobel (Koord. 674.290/239.125/ 
446; BÜCHI 1956); Jonentobel (Koord. 674.640/238.970/452).
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Fig. 3: Stratigraphie der wichtigsten Leithorizonte der Oberen Süsswassermolasse (OSM) im 
 Gebiet Zürichsee – Albis. 1 GUBLER et al. (1992), 2 Nagra (2008) , 3 KÄLIN & KEMPF (2009).
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«Rotzone Wulp» (r): Wenige Dezimeter unterhalb des Küsnachter Bentonit-
horizonts aufgeschlossen. Sie besteht im Küsnachtertobel aus einem ca. 1,5 m 
mächtigen, roten und teilweise knolligen Mergel und einem darüber folgenden, 
roten Sandstein (PAVONI 1957, S. 227). Die «Rotzone Wulp» ist ohne Bentonit im 
Heslibachtobel weiter südlich aufgeschlossen (Koord. 688.080/240.800/530).

Aeugstertaler Bentonit (A; 290 m über MK): Dieser Bentonithorizont liegt 
 wenige Dezimeter unter dem Süsswasserkalk des Limnischen Niveaus Rütschli-
bach-Riedhof (s.  u.). Dieser neue, vierte Horizont wird hier erstmals publiziert. In 
typischer, reiner Ausbildung mit mehreren Zentimetern Mächtigkeit findet sich 
dieser Bentonit in einem Stolleneingang zum ehemaligen Kohlebergwerk Riedhof 
bei Aeugstertal (Koord. 678.800/237.840/625). An allen anderen Lokalitäten (stets 
unmittelbar im Liegenden des erwähnten Süsswasserkalk-Niveaus) ist der Bento-
nit aufgrund seiner Ablagerung in einem Paläosumpfboden häufig so stark bio-
turbiert, dass er als solcher nur noch ausnahmsweise erkannt wird. Weitere Nach-
weise gelangen wenig nördlich des Gebiets von Blatt Albis im Aeschertunnel der 
Autobahn N 20.1.4 (Koord. 676.025/243.805/529; Bestimmung durch T. Gubler 
 anlässlich Begehung 2002 mit P. Felber) und im Rütschlibachtobel bei Zürich-
Leimbach an der Basis des Limnischen Niveaus Rütschlibach-Riedhof mittels 
Schwermineraluntersuchungen (T. Gubler, unpubl. Untersuchung ETH Zürich).

Leimbacher Bentonit (L; 310 m über MK): Schwizertobel bei Langnau a.  A. 
(Koord. 681.575/238.165/660; GUBLER 1987); Langnau a.  A. (Koord. 681.900/ 
237.610/670; PAVONI & SCHINDLER 1981, GUBLER 1987); Kernbohrung KB 22 für 
Uetlibergtunnelprojekt im Ris bei Leimbach (Koord. 680.780/241.625) in 57 m Tie-
fe auf Kote 540 m (Ber.-Nr. 12 - 0075 Archiv des Tiefbauamts des Kantons Zürich, 
Aufnahme L. Wyssling); Hedingertobel (Koord. 677.180/239.100/590; BÜCHI 1956) 
und Sondierbohrung KB 3 bei Islisberg westlich Bonstetten (Koord. 676.310/ 
241.780/529). Nur wenig nördlich des Gebiets von Blatt Albis existieren drei 
 weitere Fundstellen: Rütschlibach bei Zürich-Leimbach (Koord. 680.925/243.075/ 
536; PAVONI 1967); Tobel Grüenhalden 2 km südwestlich Birmensdorf (Koord. 
673.950/243.450/550) und Sondierbohrungen beim Nordportal des Islisbergtun-
nels (Koord. 677.075/243.975/536; T. Gubler, unpubl. Bohrprofilaufnahme).

Limnische Niveaus: Süsswasserkalk

Die in der OSM vorkommenden, Dezimeter mächtigen Süsswasserkalkbän-
ke («Stinkkalk») weisen häufig eine laterale Ausdehnung von mehreren Quadrat-
kilometern auf, so dass sie als regionale Leithorizonte herangezogen werden kön-
nen (vgl. Profil 1 in Taf. I). Von Bedeutung sind folgende Niveaus:

Limnisches Niveau Horgen-Käpfnach (LNK; 65 m unter MK): Der Verlauf des 
Niveaus mit Süsswasserkalk(en) und Kohleflöz ist vom früheren Kohleabbau 
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 (siehe Kapitel Rohstoffe, S. 80 ff.) im Bergwerk Horgen-Käpfnach gut bekannt 
(LETSCH 1899). An der Oberfläche ist es aufgrund der tiefen stratigraphischen 
Lage nur im Scheitel der Käpfnach-Antiklinale am linken Zürichseeufer bei Hor-
gen aufgeschlossen, wo der Ausbiss des Flözes von LETSCH (1899) kartiert wurde. 
VON MOOS (1946a) konnte das Kohleflöz mittels dreier Bohrungen auch bei Sihl-
brugg nachweisen (KB 1: Koord. 686.020/232.185 mit Flöz auf Kote 463 m, KB 2: 
Koord. 686.300/233.280 mit Flöz auf Kote 453 m und KB 3: Koord. 686.110/ 
233.280 mit Flöz auf Kote 449 m). Ebenfalls bei Sihlbrugg (Koord. 685.785/233.225) 
wurde das Kohleflöz in der Bohrung 7/  97 (Büro Dr. v. Moos AG 1997) in 55 m Tie-
fe auf Kote 452 m angetroffen. Auf der rechten Zürichseeseite kann das Flöz nicht 
mehr nachgewiesen werden. Das Niveau weist eine Ausdehnung von mindestens 
10 km2 auf.

Limnisches Niveau Wehrenbach-Höckler (LNW; 205 m über MK): Im Küs-
nachter Tobel am Wulp-Hügel auf Kote 540 m (PAVONI 1957) und in reduzierter 
Ausbildung am Heslibach (PAVONI 1957, S. 223) bei Koord. 688.300/240.625/565. 
Weiter südlich ist das Niveau nicht mehr nachzuweisen. Im Sihltal ist es nur 
 nördlich des Gebiets von Blatt Albis nachgewiesen (Zusammenstellung in GUB-

LER 1987 und Profil 1 in Taf. I). Weitere Nachweise im Gebiet von Blatt Albis wur-
den in mehreren Bohrungen am Islisberg (z.  B. in KB 7 westlich Hedingen, Koord. 
675.080/239.420) und beim geplanten Südportal des Islisbergtunnels (Koord. 
674.875/238.900) erbracht. Die bekannte Ausdehnung des Kalks beträgt mindes-
tens 150 km2.

Limnisches Niveau Äntlisberg (LNÄ; 240 m über MK): Seitenbach des Küs-
nachtertobels (Koord. 688.490/241.560/591; PAVONI 1957, S. 223). Im Sihltal am 
Äntlisberg, knapp nördlich des Gebiets von Blatt Albis, und in der Baugrube für 
das Sanitas-Spital in Kilchberg (Koord. 682.950/241.625/485; PAVONI 1985). Weiter 
südlich fehlt der Süsswasserkalk. Nachgewiesen wurde das Niveau auch in Boh-
rungen am Islisberg westlich Hedingen (z.  B. in KB 7, Koord. 675.080/239.420). Ver-
mutlich ist auch der von BÜCHI (1956) im Hedingertobel erwähnte Stinkkalk auf 
Kote ca. 525 m diesem Niveau zuzuordnen. Im Bach, der von Waldegg nach 
 Unterlunkhofen fliesst, ist das Niveau auf Kote 482 m (Koord. 672.575/241.050) 
gut aufgeschlossen. Der Süsswasserkalk ist auf einer Fläche von ca. 200 km2 nach-
zuweisen.

Limnisches Niveau Rütschlibach-Riedhof (LNR; 290 m über MK): Dieser 
Süss wasserkalk ist auf der Ostseite der Albiskette vom Felsenegggrat bei Adlis-
wil (Koord. 681.375/240.750/550; PAVONI 1957) bis nach Langnau a.  A. (Koord. 
681.980/237.575/655; GUBLER 1987) praktisch durchgehend verfolgbar. Zwischen 
dem Rossweg bei Adliswil und dem Schwizertobel führt das Niveau Kohle. Süd-
lich von Langnau fehlt das Niveau, während es sich nach Norden vom Rütschli-
bach bei Zürich-Leimbach bis an die Waldegg bei Zürich-Albisrieden fortsetzt (PA-
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VONI 1957). Im Reppischtal ist es nur bei Ried, Aeugstertal (Koord. 678.800/237.840/
625), wo die begleitende Kohle bergmännisch abgebaut wurde (siehe Kapitel Roh-
stoffe, S. 82 ff.), aufgeschlossen. Ferner wurde das Niveau in einem heute nicht 
mehr sichtbaren Aufschluss am Ufer des Türlersees (Koord. 680.415/236.350/655) 
von PAVONI (1957) beobachtet. Am Islisberg, westlich von Bonstetten, wurde das 
Niveau in der Bohrung KB 3 (Koord. 676.310/241.780) auf Kote 511 m fest gestellt 
(GUBLER, unpubl. Bohrprofilaufnahme). Die bekannte Ausdehnung des Niveaus 
beträgt mindestens 50 km2.

Limnisches Niveau Fellitobel (LNF; 320 m über MK): Dieses Niveau besitzt 
eine lokale, auf die südliche Albiskette beschränkte Verbreitung. Es steht an den 
Hängen beidseits des Türlersees auf Kote 690 m an und lässt sich bis Riedmatt und 
Tüfenbach verfolgen (GUBLER 1987). Aufgrund seiner Ausbildung und stratigra-
phischen Lage ist vermutlich auch das Kalkvorkommen im Wüesttobel auf Kote 
815 m (PAVONI 1957, S. 201) diesem Niveau zuzuordnen. Die nachgewiesene Aus-
dehnung beträgt damit ca. 10 km2.

Weitere, lokale Süsswasserkalkniveaus finden sich an folgenden Orten:
— Süsswasserkalk Isenberg westlich Affoltern a.  A. (ca. 160  –170 m über MK): In mehreren 

für die A 4.1.4 abgetieften Sondierbohrungen (Büro Dr. von Moos AG) wurde auf Kote 
ca. 480 m Süsswasserkalk angetroffen. Das Niveau dürfte ca. 10  –25 m unter dem Küs-
nachter Bentonithorizont liegen.

— Süsswasserkalk Pfefferberg (170 m über MK): In den Bächen von Steinmatt bei Sihlbrugg 
(Koord. 686.550/232.240) ist auf Kote ca. 665 m Süsswasserkalk mit einigen Zentimetern 
Kohle aufgeschlossen (PAVONI 1957).

— Limnisches Niveau Tannholz – Im Ris, Leimbach (340 m über MK): Im Ris bei Leimbach 
(Koord. 680.750/241.775/570; PAVONI 1957), bei Tannholz im Reppischtal (Koord. 
679.200/241.925/575; GUBLER 1987) und in einer Sondierbohrung (Geologisches Büro Dr. 
H. Jäckli AG) bei Schletal (Koord. 679.100/241.530/575) wurde ein Süsswasserkalk beo-
bachtet. Es könnte sich bei allen drei Vorkommen um dasselbe Niveau handeln. Das Koh-
levorkommen von Sellenbüren (LETSCH 1899) im Reppischtal (nördlich des Gebiets von 
Atlasblatt Albis) scheint hingegen stratigraphisch ca. 10 m tiefer zu liegen.

— Limnisches Niveau Albis (350 m über MK): Dieses stratigraphisch höchste Vorkommen 
von Süsswasserkalk erstreckt sich zwischen Langnau a.  A. und dem Gottert im Reppisch-
tal und ist in den Albishängen durchgehend aufgeschlossen (GUBLER 1987). Albis- Ostsei-
te: Koord. 681.500/238.075/700 bis 681.775/237.265/710, Albis-Westseite: Koord. 679.695/ 
238.550/670 bis 680.690/236.450/720; linker Reppischtalhang: Koord. 678.640/238.275/675 
bis 678.675/237.900/682, Gottert (zahlreiche Lesesteine): Koord. 678.140/238.575/680. 
Am Islisberg westlich von Bonstetten wurde der Kalk in der Sondierbohrung KB 3 
 (Koord. 676.310/241.780) auf Kote 568 m festgestellt (T. Gubler, unpubl. Bohrprofilauf-
nahme).

Krustenkalk (Caliche, «Wetterkalk»)

Langnauer Knollenkalk (115 m über MK): Aufschlüsse reichen vom rechten 
Sihlhang bei Langnau a.  A. bis zum Schlegeltobel bei Sihlwald (PAVONI 1957, GUB-

LER 1987).
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Biostratigraphie

Zur Biozonierung werden in der OSM fossile Backenzähne von Kleinsäu-
gern herangezogen. Die OSM im Gebiet des Blattes Albis umfasst nach BOLLIGER 
(1998) die Stufen MN 4 bis MN 8 der «European Neogene Mammal Units». Da 
die tiefsten Schichten bei Käpfnach nur bis etwa 25 m unterhalb der Säugerfau-
na Käpfnach (= mittleres MN 5) reichen, wird hier MN 4 in den tiefsten OSM-
Schichten wahrscheinlich nicht mehr erreicht (mündl. Mitt. D. Kälin 2010). Die 
Schichten der Albiskette bei Langnau oberhalb ca. Kote 810 m gehören MN 8 an. 
Die wichtigsten Fundstellen fossiler Säugetiere sowie deren stratigraphische Zu-
ordnung (KÄLIN & KEMPF 2009) sind im nachfolgenden Abschnitt aufgelistet 
(s. auch Fig. 3).

Fundstellen fossiler Tierreste

Reste von Grosssäugern (z.  B. Mastodon, Nashorn) wurden vor allem aus 
den Kohleflözen der Bergwerke bei Käpfnach und Riedhof bei Aeugstertal gebor-
gen. Die Funde, darunter der gut erhaltene Kiefer eines Bibers (Fig. 4), werden am 
Paläontologischen Museum der Universität Zürich und der Geologischen Samm-
lung der ETH Zürich aufbewahrt, einzelne Exponate finden sich im Bergwerks-
museum Käpfnach. Bruchstücke eines grösseren Backenzahns, vermutlich eines 
Nashorns, wurden im Mittleren Hebisenbach (Koord. 685.350/233.200/600, Fund-
schicht m Heb 15 in GUBLER 1987) im Sihltal geborgen. Der Mittelfussknochen 
ebenfalls eines Nashorns wurde 1961 im Küsnachter Tobel an der Basis eines 
Sandsteins entdeckt (Koord. 688.000/241.725/500; schriftl. Mitt. D. Letsch 2009, 
gemäss H. Weiss in den Küsnachter Jahresblättern von 1962).

Im Sihltal und Aabachtobel sowie am Albis wurden die Paläoböden zahl-
reicher Molasseprofile systematisch beprobt und auf Reste von Kleinsäugern unter-
sucht. Die so gefundenen und von T. Bolliger, Hombrechtikon, bestimmten Klein-
säugerzähne von Hamster, Schläfer, Pfeifhase usw. werden am Paläontologischen 
Museum der Universität Zürich aufbewahrt. Als bedeutendste Fundstellen im 
Gebiet von Atlasblatt Albis sind zu erwähnen:
— Bergwerk Käpfnach, Rotwegstollen (Koord. ca. 688.500/233.800), mittleres MN 5: Paläo-

sumpfboden ca. 2 m über Kohleflöz mit Dutzenden von Kleinsäugerzähnen, welche von 
H. Mändli, Horgen, isoliert worden sind.

— Bernhardsbach, Horgen-Käpfnach (Koord. ca. 688.800/233.425): Aus den Pälaosumpfbö-
den (Fundschichten Kä 12, Kä 11, Kä 10 in GUBLER 1987), welche 10, 20 und 30 m unter dem 
Meilener Kalk liegen, wurden 4, 7 und 6 Kleinsäugerzähne geborgen.

— Aabach 3, Käpfnach, mittleres MN 5 (Koord. 689.575/232.800): Aus dem dunkelgrauen, 
sandigen Schlammstein direkt im Liegenden des Meilener Kalkes konnten diverse Klein-
säugerzähne isoliert werden.

— Hebisen, Sihlbrugg (Koord. 685.575/233.300/511): Mehrere Zähne aus einem Paläosumpf-
boden ca. 3 m über Meilener Kalk, der hier als geröllführender Sandstein ausgebildet ist 
(Schicht He 2 in GUBLER 1987).
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— Mittlerer Hebisenbach (Koord. 685.350/233.200/600): 21 Säugerzähne aus Fundschicht 
m Heb 15 (GUBLER 1987).

— Schlegeltobel, Sihlwald (Koord. 685.130/235.650/535): Diverse Zähne, vor allem von Pfeif-
hasen (Schicht Sc 5, 6 in GUBLER 1987).

— Langnauer Berg, Langnau a.  A., MN 7 (Koord. 681.540/237.225/815): Zahlreiche Zähne aus 
sandigem Paläosumpfboden direkt über der Albispass-Ophiolithnagelfluh. Die Auswer-
tung der Funde erfolgte durch BOLLIGER (1992, S. 267).

Die Neubearbeitung einiger der oben erwähnten Faunen sowie eine über-
arbeitete stratigraphische Zuordnung zur europäischen neogenen Säugerzonie-
rung (MN-Zonierung) erfolgten durch KÄLIN & KEMPF (2009).

In den fossilen Sumpfböden werden beim Schlämmen nebst Schnecken-
resten auch häufig Zähne, Skelett- oder Panzerteile von Reptilien (Ophisaurus, 
Schildkröte, Krokodil) sowie Schlundzähne, Gehörsteine und Wirbel von Fischen 
gefunden.

Fig. 4: Oberkiefer (oben) und Unterkieferfragment (unten) des Bibers Steneofiber jaegeri aus der 
Oberen Süsswassermolasse (Miozän) des Kohlebergwerks Käpfnach bei Horgen. Plattenlänge 

14 cm. Foto R. Roth 2010, Paläontologisches Museum Universität Zürich.
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Fundstellen fossiler Pflanzenreste

Die wenigen Fundstellen fossiler Pflanzenreste werden im Folgenden aufge-
zählt:
— Bekanntheit erlangt hat im 19. Jh. eine Fundstelle in feinkörnigem Sandstein an der Albis-

passstrasse südlich des Albispasses (heute mit Stützmauer verbaut), welche zahlreiche 
Blätter, u.  a. von Pappeln, Kaki und Kampferbaum, geliefert hat. Die von HEER (1855  –1859) 
beschriebene Flora mit 33 Pflanzenarten wird in der Paläobotanischen Sammlung der 
ETH in Zürich aufbewahrt. Die in der Karte angegebene Fundstelle bei Koord. 681.425/ 
236.025 scheint nicht korrekt, da es dort keine Stützmauer gibt und die Kote 730 m beträgt; 
richtig ist vermutlich Koord. 681.375/235.925/720.

— Brunnentobel, Langnau a.  A. (Koord. 682.760/236.175/710): Hier wurden zahlreiche, meist 
schlecht erhaltene Blätter von Bäumen in feingeschichtetem, braunschwarzem, sandigem 
Schlammstein gefunden. Die weniger als 1 m mächtige Schicht führt auch Pyritkonkre-
tionen und Millimeter dünne Kohlelinsen. Es handelt sich um Altarmablagerungen in 
 einer ehemaligen Flussschleife (Sammlung T. Gubler).

— Kohleflöz Käpfnach: Aus dem Kohleflöz wurden verschiedentlich Stammreste von nicht 
weiter bestimmbaren Palmen geborgen (Bergwerkmuseum Käpfnach). In feingeschichte-
tem, siltigem Sandstein, rund 3  –  4 m über dem Flöz, wurde der Abdruck eines Fächer-
palmenblattes gefunden. Der Fund ist ebenfalls im Bergwerksmuseum Käpfnach ausge-
stellt. In den gleichen lakustrischen Ablagerungen wenige Meter über dem Flöz können 
stellenweise häufig Abdrücke von Schilfblättern beobachtet werden. Aus dem sogenann-
ten Zementkalk im Liegenden des Flözes konnten zahlreiche Kerne von Früchten des 
 Zürgelbaums isoliert werden.

In den Molasseablagerungen im Gebiet von Blatt Albis werden Blätter von 
Bäumen mit Ausnahme der erwähnten Fundstelle im Brunnentobel praktisch 
 ausschliesslich in Rinnensandsteinen gefunden. Die Blattabdrücke, darunter be-
sonders häufig solche von Kampferbaum, Weide und Pappel, sind dort zumeist 
in den besser zementierten, herauswitternden Sandsteinknauern konserviert wor-
den. Es dürfte sich dabei um Galeriewälder gehandelt haben, die auf den natür-
lichen, sich über den hochliegenden Grundwasserspiegel erhebenden Uferdäm-
men stockten. In den feingeschichteten tonigen Schlammsteinen der OSM, wel-
che in der Regel direkt über dunklen Paläosumpfböden in seichten, stehenden 
Gewässern abgelagert wurden, treten hervorragend erhaltene Abdrücke von 
Schilfblättern oft massenhaft auf («Phragmites-Mergel» von PAVONI 1957). Blätter 
von Bäumen fehlen in diesen Schichten hingegen vollständig. Kalkige (resistente) 
Steinkerne von Früchten des Zürgelbaums (Celtis sp.), kohlige Grassamen (Cla-
dium sp.) und kalkige Charaoogonien (Reproduktionsorgane der Armleuchter-
alge) werden beim Schlämmen von Proben aus dunklen Paläosumpfböden häufig 
gefunden.

Eine Liste der bis 1957 bekannten Fossilfundstellen (Pflanzen und Tiere) im 
Untersuchungsgebiet liefert PAVONI (1957).

Die pflanzlichen Makroreste zeigen ein warm-gemässigtes bis subtropisches, 
vermutlich monsunähnliches und zu keiner Zeit trockenes Klima an (BÜRGISSER 
1980).
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Magnetostratigraphie

Magnetostratigraphische Untersuchungen in der OSM des Hörnli-Schuttfä-
chers wurden von KEMPF et al. (1997) und KEMPF & MATTER (1999) durchgeführt. 
Dabei wurden auch die Profile Aabach bei Horgen-Käpfnach und Rütschlibach /
Fallätsche bei Zürich-Leimbach (Atlasblatt 90 Zürich) analysiert, wo datierte Ben-
tonithorizonte (s.  u.) zur Kalibrierung zur Verfügung stehen. Die zeitliche Zuord-
nung erfolgt durch Korrelation der gemessenen Polaritäten (normal oder invers) 
mit der Polaritätszeitskala (CANDE & KENT 1995). Gemäss diesen Untersuchungen 
liegt die Basis der OSM im Bereich der magnetischen Chronen 5Dn / 5Cr, was 
einem Alter von ca. 17–17,5 Ma entspricht (spätes Burdigalien). Die höchsten 
Schichten an der Fallätsche bei Zürich-Leimbach (Uetliberg-I-Konglomerat in 
Fig. 3) werden mit Chron 5ABn korreliert, dessen Top bei ca. 13,3 Ma (Serraval-
lien) liegt. Die obersten Molasseschichten am Uetliberg reichen stratigraphisch 
noch rund 80 m höher. Das Leitniveau des «Appenzellergranits» kann magneto-
stratigraphisch auf rund 16 Ma (Grenze Burdigalien – Langhien) datiert werden 
(KEMPF et al. 1997, KEMPF & MATTER 1999).

Radiometrische Altersbestimmungen

Die Alter der Bentonithorizonte Urdorf, Küsnacht und Leimbach (Fig. 3) 
konnten an der ETH Zürich radiometrisch mittels hochpräziser U/Pb-Isotopen-
messungen an im Bentonit eingeschlossenen Zirkonkristallen bestimmt werden 
(GUBLER et al. 1992):
_ Urdorfer Bentonit, Fundstelle Wüesttobel, Koord. 685.175/233.675/560: 

15,27 ± 0,12 Ma
_ Küsnachter Bentonit, Fundstelle Erlenbach, Koord. 688.500/239.880/547: 

14,91 ± 0,09 Ma
_ Leimbacher Bentonit, Fundstelle Rütschlibach bei Zürich-Leimbach, Koord. 

680.925/243.075/536: 14,20 ± 0,08 Ma

Neuere, vom British Geological Survey (BGS) ebenfalls mit der U/Pb- 
Methode an Zirkonen vorgenommene Datierungen haben die bekannten Alters-
daten einerseits bestätigt und andererseits ein neues Alter für einen weiteren 
Bentonit horizont geliefert (Nagra 2008):
_ Urdorfer Bentonit, Fundstelle Wüesttobel, Koord. 685.175/233.675/560: 

15,31 ± 0,05 Ma
_ Küsnachter Bentonit, Fundstelle Tobel bei Oberwil-Lieli AG, Koord. 671.175/

242.475/446: 14,84 ± 0,07 Ma
_ Aeugstertaler Bentonit, Fundstelle Stolleneingang Kohlebergwerk Riedhof di-

rekt unterhalb Kohleflöz (LNR), Koord. 678.800/237.840/625: 14,29 ± 0,01 Ma
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Das Niveau des Leimbacher Bentonithorizonts ist nach der Datierung von 
GUBLER et al. (1992) kein weiteres Mal datiert worden.

Das Alter der jüngsten am Uetliberg erhalten gebliebenen OSM (635 m über 
MK) wurde aufgrund dieser Datierungen auf ca. 13 Ma (Serravallien) extrapo-
liert, was durch magnetostratigraphische Untersuchungen von KEMPF & MATTER 
(1999) bestätigt wird. Für die Basis der OSM bei Horgen wurde ein Alter von 
ca. 16.2 Ma (spätestes Burdigalien) extrapoliert, was, basierend auf fehlenden ma-
gnetischen Polaritätswechseln im tieferen Abschnitt des Profils, von KEMPF & 
MATTER (1999) als zu jung erachtet wird (s.  o.). Basierend auf Kleinsäugerfunden 
aus dem Grenzbereich OMM – OSM schätzen KÄLIN & KEMPF (2009) das Alter 
der Basis OSM auf 18,0  –17,3 Ma (spätes Burdigalien; Fig. 3).

QUARTÄR

Während des Maximalstands der Letzten Eiszeit war das ganze Gebiet von 
Blatt Albis mit Ausnahme des Albisgrats von Eis bedeckt, so dass Moränen der 
Letzten Eiszeit (q4m) das Kartenbild dominieren. Die Albiskette trennte während 
dieser Vergletscherung die beiden grossen Eisströme des Reuss- und des Linth-
Rhein-Systems, welche einander nur während der maximalen Ausdehnung zwi-
schen Ober Albis (nördllich von Sihlbrugg) und Kloster Gubel bei Menzingen 
(Blatt 1131 Zug) berührten. Die Eisoberfläche des Maximalstands lag am nörd-
lichen Blattrand bei der Balderen auf Kote 745 m, am südlichen Ende des eisfreien 
Gebiets bei Oberalbis südöstlich von Hausen a.  A. auf 875 m (Profil 1 in Taf. I, 
s. auch quartärgeologische Übersicht 1: 200 000).

Auf den plateauartigen, über dem letzteiszeitlichen Maximalstand gelegenen 
Hochflächen der Albiskette, die Reste eines alten Reliefs darstellen, sind bis 60 m 
mächtige mittelpleistozäne Moränenablagerungen (qm) erhalten geblieben. Sie 
entstanden während einer ausgedehnteren Vergletscherung als der letzten. Dabei 
handelt es sich ausschliesslich um Material des Linth-Rheingletschers; die Grenze 
zum Reussgletscher lag damals offenbar weiter westlich. Weitere, innerhalb des 
letzteiszeitlichen Maximalstands gelegene mittelpleistozäne Ablagerungen bilden 
die Vorstossschotter, Seesedimente und Deltaschotter bei Sihlbrugg.

Fig. 5: Eiszeitstratigraphie nach SCHLÜCHTER (1992), SCHLÜCHTER & RÖTHLISBERGER (1995), 
PREUSSER (2004, 2010) und GRAF (2009) mit Bezug zu den Quartärablagerungen im Perimeter 
von Blatt Albis. 1 Alterszuweisung nach PREUSSER et al. (2005), 2 Alter 54  – 28,5 ka nach SCHLÜCH-

TER et al. (1987). Die Zeitskala ist nicht massstäblich.
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Zwischen Albishorn und Albispass ist unter den mittelpleistozänen Moränen 
in einer alten Molassetalung ein rund 70 m mächtiger Komplex der frühpleistozä-
nen Höheren Deckenschotter erhalten geblieben. Er beinhaltet von unten nach 
oben glazifluviatile Vorstossschotter des Reuss-Systems, Grundmoräne mit einem 
Verwitterungshorizont sowie Überschwemmungsablagerungen, die reich an orga-
nischem Material sind. Darüber folgen eisrandnahe Schotter und Schlammstrom-
ablagerungen des Linth-Rhein-Systems.

Talbildung

Wie die ältesten auf dem Albisgrat erhalten gebliebenen eiszeitlichen Sedi-
mente zeigen, verlief die Grenze zwischen dem Reuss- und Linth-Rhein-System 
während der Ablagerung der Höheren Deckenschotter bereits damals im Gebiet 
der Albiskette, also zwischen den heutigen Haupttälern der Reuss und des Zürich-
sees. Die Sohle der die Albiskette in spitzem Winkel querenden alten Felstalung 
mit Geröllen aus dem Reuss-Einzugsgebiet liegt heute auf 830 m.

Die nächst jüngeren erhalten gebliebenen Eiszeitsedimente entstanden im 
Mittelpleistozän. Ablagerungen aus dieser Zeit werden verschiedenen Verglet-
scherungsphasen zugeschrieben, die teilweise sogar über das letzteiszeitliche Ma-
ximum hinaus Verbreitung fanden. SCHLÜCHTER (1992) und SCHLÜCHTER & KEL-

LY (2000) untergliedern daher das Mittelpleistozän – von alt nach jung – in die drei 
umfassenden Vergletscherungsphasen der «Grössten Vergletscherung(en)», der 
beiden «Grossen Vergletscherungen» und der «Vorletzten Vergletscherung». 
GRAF (2009) verfeinerte diese Gliederung mit einem auf genetisch-lithostratigra-
phischen Grundsätzen beruhenden Konzept der Eiszeitstratigraphie.

Da sich die heute noch meist undatierten glazigenen Sedimente diesem 
Schema nicht eindeutig zuweisen lassen, verzichtet PREUSSER (2010) auf weiter 
reichende Implikationen durch Namenszusätze (s. Fig. 5). Im Gebiet Albis werden 
die mittelpleistozänen Sedimente daher aufgrund meist fehlender Datierungen 
 lediglich ihrer relativen zeitlichen Abfolge gemäss dargestellt und diskutiert. Un-
ter den mittelpleistozänen Sedimenten befinden sich sowohl die topographisch 
über dem Maximalstand der Letzten Eiszeit liegenden Moränen (qm) als auch 
die tiefsten Ablagerungen der alten Felstalung Richterswil – Menzingen –  Zug –  
Blickensdorf – Maschwanden – Reusstal mit einer bis über 200 m mächtigen Abfol-
ge von Schottern und Seesedimenten. Die Felsoberfläche liegt in dieser Talung 
zwischen Maschwanden und Blickensdorf nur wenig über 200 m ü.  M. Die Ein-
tiefung dieses Felstals ist mit der Bildung der ersten tiefen und übertieften Täler 
im nördlichen Alpenvorland zu parallelisieren und könnte bereits vor etwas mehr 
als 780 ka erfolgt sein. Dieses «rasche Tieferlegen» der Täler von über 800 m auf 
200 m ü.  M. wird von SCHLÜCHTER (1992) und SCHLÜCHTER & KELLY (2000) als 
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«morphogenetisch-morphotektonisches Ereignis im nördlichen Alpenvorland» 
bezeichnet (Fig. 5). Datierte Profile aus anderen Gebieten in der Schweiz zeigen 
jedoch, dass die ältesten Sedimente innerhalb solcher tiefer Felstäler deutlich 
 jünger sein können (z.  B. Thalgut bei Bern, PREUSSER et al. 2005) und die Täler so 
auch erst während des Mittelpleistozäns entstanden sein können.

Die Talung Blickensdorf – Knonau – Maschwanden südlich von Uerzlikon ist 
nach Ablagerung von mächtigen Seesedimenten (qSLK) und kiesigem Deltaschotter 
(Blickensdorf-Schotter, ein mutmassliches Äquivalent des Sihlsprung-Schotters 
qvsSi) bereits im Mittelpleistozän wieder unterbrochen und inaktiv geworden. Die 
bei Uerzlikon über dem Blickensdorf-Schotter in mehreren Phasen abgelagerten 
Lockergesteine erreichen noch etwa 50 m Mächtigkeit und wurden aufgrund der 
Fazies nicht mehr in einer Haupttalung abgelagert. In südlich von Uerzlikon abge-
tieften Bohrungen – so bei Koord. 681.419/230.090/554 – wurden darin mächtige 
mehrphasige Bodenhorizonte nachgewiesen. Abgeschlossen werden diese Locker-
gesteine durch die nur wenige Meter mächtige Grundmoränendecke der Letzten 
Vergletscherung.

Die in Knonau unter dem in Kiesgruben abgebauten frühletzteiszeitlichen 
Vorstossschotter folgenden sandigen Seeablagerungen werden hier ebenfalls den 
mittelpleistozänen Seesedimenten qSLK zugerechnet. Während sie von WELTEN 
(1982) aufgrund von Pollenuntersuchungen noch als eemzeitlich eingestuft wur-
den, werden sie heute – nach einer kritischen Überprüfung der Pollendaten – als 
sicher älter als eemzeitlich interpretiert und können am ehesten mit den warm-
zeitlichen Seeablagerungen bei Thalgut verglichen werden (schriftl. Mitt. R. Dre-
scher-Schneider, 26.10.  2009).

Die Inaktivierung der alten Talung Richterswil – Zug – Baar – Maschwanden –
Reusstal legt nahe, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt – also im Mittelpleistozän 
– das untere Zürichseetal (N Richterswil) angelegt wurde. Die heutige Verfüllung 
des unteren Seebeckens umfasst nach LISTER (1985) über dem auf Kote 
ca. 120 m ü.  M. erbohrten Fels ca. 150 m glaziolakustrische Sedimente, welche alle-
samt der Letzten Eiszeit zugeschrieben werden. Die älteren Quartärablagerungen 
sind hier wohl analog zum Seeztal, welches gemäss paläomagnetischen Datie-
rungen bereits vor 780 ka angelegt wurde (MÜLLER 1993), während der Letzten 
Eiszeit wieder vollständig ausgeräumt worden.

Im Knonauer Amt (Reusstal) wurde der früh- bis hochglaziale Vorstoss-
schotter der Letzten Eiszeit wiederum im Bereich der alten Talung Blickens-
dorf – Knonau – Maschwanden – Reusstal von glazifluviatilen Schmelzwässern ge-
schüttet. Seine Basis liegt auf ca. 400 m ü.  M. Im Steinhuser Wald südlich von 
Uerzlikon gelegener Schotter, der petrographisch und faziell mit jenem bei Kno-
nau – Obfelden identisch ist, hat seine Basis 80 m höher und ist gemäss neusten 
OSL-Datierungen praktisch sicher präeemzeitlichen Alters (mündl. Mitt. F. Preus-
ser, Universität Bern, 10. 2. 2010).
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Zwischen Maschwanden und Obfelden vereinigt sich die über Blickensdorf –
Knonau verlaufende alte Felstalung mit jener des Reusstals. Das Reusstal ist erst 
ab dieser Stelle flussabwärts als tiefes Felstal ausgebildet, während im Querschnitt 
Sins – Hünenberg die durch Bohrungen nachgewiesene Felsoberfläche nicht tiefer 
als ca. 35 m unter dem Talboden liegt (vgl. Atlasblatt 89 Zug). Das Reusstals ober-
halb von Maschwanden scheint daher eine jüngere, vor allem während der Letz-
ten Eiszeit entstandene Bildung zu sein.

Das Sihl- und Reppischtal sind junge Anlagen, die von Schmelzwässern nach 
dem letzteiszeitlichen Maximum entstanden sind (s. Abschnitt Glaziale Entwässe-
rungsrinnen S. 60 ff.).

Pleistozän

FRÜHPLEISTOZÄNE EISZEITEN

Höhere Deckenschotter

Zwischen Albispass und Albishorn sind in einer in die Molasse erodierten al-
ten Talung Ablagerungen der Höheren Deckenschotter erhalten geblieben. Sie 
wurden von AEPPLI (1894) und FREI (1912) eingehend untersucht und sind zum 
grossen Teil schon damals richtig interpretiert worden. Beide Autoren erkannten, 
dass es sich bei den Deckenschottern südlich des Albispasses um eine komplexe 
Abfolge verschiedener Schotter und Moränen handelt – eine Tatsache, die später 
offenbar wieder in Vergessenheit geraten war, und bei der bis heute pauschal und 
undifferenziert von Deckenschotter oder Höherem Deckenschotter die Rede ist. 
Die aufgrund ihrer Lage als Höhere Deckenschotter zu bezeichnenden Ablage-
rungen dürften nach heutigen Kenntnissen ein Minimalalter von rund 1 Ma (Jara-
millo-Subchron der Matuyama-Epoche) gemäss paläomagnetischer Untersuchung 
in GRAF (1993) aufweisen. Kleinsäugerfunde aus der Basis der Höheren Decken-
schotter am Irchel lassen sogar ein Alter von ca. 1,8  – 2,5 Ma vermuten (BOLLIGER 
et al. 1996).

qHDR Schotter (Deckenschotter des Reuss-Entwässerungssystems)

Auf dem Molassefels aufliegender, 20 bis maximal 30 m mächtiger, gut 
 gerundeter, nicht verkitteter sandiger Schotter mit zahlreichen Reussgraniten 
und als Leitgestein Windgällen-Porphyr. Gesteine aus dem helvetischen Perm 
der Glarner Alpen («Glarner Verrucano») fehlen. In der unteren Hälfte des 
 Schotters treten gelbbeige Lehmlinsen (Hochflutsedimente nach GRAF 1993) 
mit fossilen terrestrischen Schnecken auf. In der obersten Partie folgt eine wesent-
lich gröbere Lage, die schlecht sortiert ist und z.T. viel lokal aufgearbeitetes Mo-
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lassematerial führt. Der Schotter wird durch eine 1– 3 m mächtige Blocklage ab-
geschlossen.

Der beiderseits der Albiskette gut aufgeschlossene Ausbiss der Auflage-
rungsfläche auf dem Molassefels zeigt, dass der Schotter in einer 2  – 3 km breiten 
und mindestens 60 m tief in die Molasse erodierten Talung von glazifluviatilen 
Schmelzwässern des Reussgletschers abgelagert worden ist. Die hie und da vorge-
brachte Interpretation als randglazialer Stauschotter zwischen Linth- und Reuss-
gletscher ist aufgrund des Ablagerungsraums (alte Talung), der Ausbildung und 
der Sedimentologie (glazifluviatiler, mehrheitlich gut gerundeter Schotter mit 
Schnecken führenden Hochflut-Lehmlinsen) des Schotters unhaltbar. Der Schot-
ter gleicht in seiner Ausbildung und petrographischen Zusammensetzung stark 
den Deckenschottern auf dem Heitersberg.

qHDm Grundmoräne (Till)

Grundmoräne liegt über einem erosiven Kontakt auf dem Reuss-Decken-
schotter. Es handelt sich um eine typische, matrixreiche Grundmoräne mit po-
liertem und gekritztem Geschiebe und gelegentlichen grösseren Erratikern. Die 
rund 12 m mächtige Grundmoräne wird durch einen nur bei Koord. 683.440/ 
234.410/873 über kurze Strecke erhalten gebliebenen Verwitterungshorizont und 
feinkörnige dunkelbraune, an organischem Material reiche Überschwemmungs-
ablagerungen abgeschlossen.

qHDL Eisrandnaher Schotter 
(Deckenschotter des Linth-Rhein-Entwässerungssystems)

Über einem erosivem Kontakt folgt bis zu den höchsten erhalten geblie-
benen Partien unter mittelpleistozäner Moräne eine knapp 30 m mächtige kom-
plexe Abfolge von durchwegs eisrandnah abgelagertem, grobem und schlecht 
sortier tem, zumeist verkittetem Schotter, welcher Übergänge in Moräne zeigt. Da-
rin  finden sich geringmächtige Einschaltungen von See- und Schlammstromabla-
gerungen. Dieser im unmittelbaren Gletschervorfeld abgelagerte Schotter führt 
nur sehr wenig Glarner Verrucano, wobei gegen oben eine leichte Zunahme des 
Verrucanoanteils festzustellen ist. Auffallend zahlreich sind Amphibolit- und 
Gneisgerölle aus dem Ostalpin. Durch den Geröllinhalt unterscheidet sich dieser 
Schot terkomplex deutlich von den faziell teilweise zum Verwechseln ähnlichen, 
aber an Verrucano viel reicheren mittelpleistozänen Schottern, welche den Albis-
grat zwischen Pkt. 878 m und Pkt. 898 m mit dem dazwischenliegenden Albishorn 
aufbauen. Mit Blick auf Geröllpetrographie und Ablagerungsfazies steht hingegen 
einem Vergleich mit der Deckenschotterkappe des Uetlibergs nichts entgegen, wie 
dies auch schon FREI (1912, S .29) feststellte.
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MITTELPLEISTOZÄNE EISZEITEN

Nach Ablagerung des Deckenschotter-Komplexes in einer auf dem Albisgrat 
erhalten gebliebenen Talung (tiefster Talweg auf Kote 829 m) wurde das Ent-
wässerungsnetz markant tiefer gelegt und  /oder das Molasseplateau tektonisch 
 gehoben: Es erfolgte die grosse Tiefenerosion der Täler im Alpenvorland 
(SCHLÜCHTER 1992, SCHLÜCHTER & KELLY 2000), so auch jene des Felstals Rich-
terswil –  Zug und dessen Fortsetzung über Blickensdorf – Baar – Uerzlikon – Kno-
nau – Ma schwanden bis ins Reusstal. Diese als Hauptentwässerungsrinne zu inter-
pretierende Talung ist für die Quartärstratigraphie auf Blatt Albis von Bedeutung, 
da – mit Ausnahme der hochgelegenen Deckenschotter und der oberhalb des 
letzt eiszeitlichen Maximums gelegenen Moränen einer älteren und ausgedehn-
teren Vergletscherung – praktisch nur hier älter als letzteiszeitliche Quartärablage-
rungen konserviert wurden.

Die Sohle der alten, erstmals von N. Pavoni (in GASSMANN 1962) aufgrund 
von Schweremessungen postulierten Felstalung liegt durch Bohrungen verifiziert 
bei Blickensdorf (Baar ZG) auf Kote ca. 210 m, bei Knonau höchstens auf ca. 
240 m ü.  M. und bei Obfelden sicher tiefer als 270 m ü.  M. Die Lockergesteine des 
Felstals Richterswil –  Zug wurden im Abschnitt zwischen Sihl und Lorze zwecks 
hydrogeologischer Abklärungen eingehend untersucht (WYSSLING 2002). Die 
Fortsetzung der Rinne wurde im Abschnitt Blickensdorf – Uerzlikon mit Blick auf 
mögliche Grundwasservorkommen durch teilweise tiefreichende Bohrungen er-
forscht (Sieber, Cassina + Partner AG 1998). In dem im Kanton Zürich liegenden 
Abschnitt Uerzlikon – Rossau – Knonau wurden bisher keine Erkundungsbohrun-
gen abgetieft, so dass über diesen Abschnitt nur die Angaben aus den oben er-
wähn ten Schweremessungen von 1962 vorliegen. Zwei bei Rossau abgetiefte Erd-
wärmesondenbohrungen, die den Fels in 31 bzw. 36 m erreicht haben, markieren 
den nördlichen Rand der alten Felstalung. Von Knonau bis Maschwanden wurden 
die hydrogeologischen Verhältnisse der alten Talung bereits Mitte der 1970er Jah-
re mit zahlreichen, z.T. bis auf den Fels reichenden Bohrungen detailliert ab-
geklärt.

qsCh Chälen-Schotter

Dieser im Randbereich der beiden Blätter Albis und Zug westlich von Hirzel 
aufgeschlossene glazifluviatiale Schotter wurde am nördlichen Rand der erwähn-
ten Felstalung Richterswil – Menzingen –  Zug über einer älteren, dem Molassefels 
aufliegenden Grundmoräne unbekannten Alters (WYSSLING 1974; s. Taf. I) abge-
lagert, welche heute nicht mehr aufgeschlossen ist. Er ist hier etwa 20 m mächtig; 
seine Basis liegt auf Kote 640 m. Aufgrund seiner Geröllzusammensetzung (auf-
fallend viel Quarzgerölle und ostalpines Kristallin, selten Glarner Verrucano) und 
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seiner Höhenlage wird er hier mit den im Gebiet von Blatt Zug liegenden Schot-
tervorkommen von Josefsgütsch und Baarburg korreliert.

qmCh Chälen-Till (Grundmoräne mit Blockhorizont im Dach)

Bei Chälen W Hirzel folgt über dem Chälen-Schotter eine ca. 10  –15 m mäch-
tige Grundmoräne mit einem markanten Blockhorizont im Dach.

qSLK Seesedimente in der Rinne Blickensdorf – Knonau –  Maschwanden, 
mit Einschaltungen von Moräne; z.T. feinkörniger Deltasand

Mittelpleistozäne Seesedimente in der alten Felstalung Blickensdorf – Kno-
nau – Maschwanden sind im Perimeter von Blatt Albis in zahlreichen Bohrungen 
zwischen Knonau und Maschwanden sowie in zwei Bohrungen südlich von Uerz-
likon aufgeschlossen worden (Koord. 680.625/230.250 und 681.419/230.090). Es 
handelt sich um monotone graue siltige Feinsande mit wenig bis reichlich Kies so-
wie mit Einschaltungen von Grundmoräne, welche als Gletscherseemoräne zu 
 interpretieren ist. Die ca. 50  –  80 m dicke Gletscherseemoräne ist – wie die Auswer-
tung zahlreicher Bohrungen ergibt – in der alten Felstalung Blickensdorf – Kno-
nau – Maschwanden zumindest zwischen Blickensdorf und Uerzlikon zwischen 
Kote 360 m und 510 m als durchgehende, von Talrand zu Talrand reichende Ein-
heit vorhanden. Die bei Menzingen in Bohrungen nachgewiesenen und im Dach 
dieser Ablagerung zu erwartenden warmzeitlichen Sedimente konnten im Gebiet 
südlich von Uerzlikon bisher nicht gefunden werden.

Dafür wurden in der früheren Kiesgrube Rütenen südlich von Knonau beim 
Bau eines unter den Grundwasserspiegel reichenden Schachts (Koord. 677.500/ 
230.175) unter den letzteiszeitlichen Vorstossschottern Schieferkohle führende, 
sandige Seesedimente angetroffen. Pollenanalytische Untersuchungen von WEL-

TEN (1982) an fünf Bohrkernen, die an benachbarten Stellen die gleiche Schicht 
aufgeschlossen haben, deuteten auf ein eemzeitliches Alter. Eine Neuinterpreta-
tion der Pollendaten schliesst hingegen ein eemzeitliches Alter aufgrund der Flo-
renzusammensetzung aus und weist stattdessen auf eine ältere, mittelpleistozäne 
Warmphase hin (schriftl. Mitt. R. Drescher-Schneider, 26.10.  2009). Es bestehen 
Parallelen zu den bekannten warmzeitlichen Seeablagerungen der Lokalität Thal-
gut bei Münsingen BE (SCHLÜCHTER 1989a, b, PREUSSER & SCHLÜCHTER 2004). 
Der Sand geht ohne erkennbare Grenze aus kaltzeitlichen sandigen Seesedimen-
ten (qSLK) hervor. Die Verbreitung der Seesedimente beschränkt sich auf die alte 
Talung Blickensdorf – Knonau – Maschwanden, wo sie das Liegende der in Kies-
gruben abgebauten letzteiszeitlichen Vorstossschotter bilden. Ausserdem sind 
mittelpleistozäne Seesedimente auch in Form eines schräggeschichteten, feinkör-
nigen Deltasands in der Kiesgrube Mülibach nördlich von Obfelden aufgeschlos-
sen (Koord. ca. 673.150/236.200).
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qvsSi Sihlsprung-Schotter (Vorstossschotter mit Moräne im Dach)

Bei Sihlbrugg in der Kiesgrube Chrüzhügel und am Ufer der Sihl ist ein ca. 
15 m mächtiger Schotter aufgeschlossen, welcher direkt dem Molassefels auflagert 
und von einer dünnen Grundmoränenschicht überdeckt wird (Fig. 5, 6). Dieses 
und weitere, benachbarte lokale Schottervorkommen werden von WYSSLING 
(2002) als «Sihl-Schotter» bezeichnet und mit dem als mittelpleistozäner Vorstoss-
schotter interpretierten Sihlsprung-Schotter korreliert. Der Sihlsprung-Schotter 
wiederum ist mit dem als Delta in einen Eisrandsee geschütteten Blickensdorf-
Schotter, aufgeschlossen knapp südlich des Gebiets von Blatt Albis in der Bach-
talen bei Blickensdorf, zu korrelieren. Der rinnenförmig in die liegenden mittel-
pleistozänen Seeablagerungen eingetiefte Blickensdorf-Schotter fehlt in den im 
Gebiet von Blatt Albis liegenden Bohrungen südlich von Uerzlikon. Der hier für 
diesen mittelpleistozänen Vorstossschotter verwendete Begriff Sihlsprung-Schot-
ter dient auch dazu, ein Verwechseln mit den spät- bis postglazialen Sihl-Schottern 
sensu PAVONI et al. (1992; qS1 und qS2) zwischen Sihlbrugg und Zürich zu verhin-
dern.

qSLC Seesedimente, überwiegend kaltzeitlich

In der alten Felstalung Blickendorf – Knonau wurden über dem Sihlsprung-
(Blickensdorf-)Schotter etwa 20 m mächtige, siltig-feinsandige Seesedimente ab-
gelagert. Darüber folgt eine komplexe, mehrere Meter mächtige braune Verwitte-
rungsschicht, in der in der Bohrung bei Koord. 681.425/230.100 zumindest zwei 
durch Bodenbildung überprägte Grundmoränen und Schwemmlehmablagerun-
gen erkannt werden können. Diese Abfolge enthält zumindest zwei durch dünne 
Grundmoränen belegte Kaltphasen älterer Vergletscherungen. Eine genauere zeit-
liche Einordnung ist bisher noch nicht möglich.

Recht ähnliche Verhältnisse werden in der Grube Chrüzhügel angetroffen, 
wo über einem aufgearbeiteten warmzeitlichen Bodenhorizont kaltzeitliche See-
sedimente und Sande mit Schieferkohle folgen (Fig. 5, 6; WYSSLING 2002).

qds Deltaschotter und Sand, im Dach siltige Überschwemmungssedi-
mente

In der Kiesgrube Chrüzhügel bei Sihlbrugg sind rund 20 m mächtige, Holz-
reste führender Deltaschotter, Sand und siltige Überschwemmungssedimente auf-
geschlossen. Einer 14C-Datierung zufolge weisen sie ein Alter von 58 ka auf 
 (WYSSLING 2002), was zeitlich dem Interstadialkomplex von Gossau entspräche. 
Da es sich hier jedoch um einen Alterswert aus dem Grenzbereich der 14C-Metho-
dik handelt, kann das Alter auch deutlich höher sein (mündl. Mitt. F. Preusser 
2009). In der Kiesgrube Chrüzhügel sind diese Ablagerungen daher sehr wahr-
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scheinlich mittelpleistozänen Alters. Auf ein höheres Alter deuten auch die von 
F. Preusser an siltigen Überschwemmungsablagerungen vorgenommenen OSL-
Datierungen.

qm Moräne (Till), z.T. mit eisrandnahen Schottern verzahnt

Während des Maximalstands der Letzten Eiszeit sind nur die höchsten Par-
tien der Albiskette eisfrei geblieben. Auf diesen plateauartigen Hochflächen, 
 welche als Reste eines präletzteiszeitlichen Reliefs zu deuten sind, haben sich bis 
60 m mächtige mittelpleistozäne Moränenablagerungen erhalten. Sie lagern den 
De cken schottern oder – wo diese fehlen – direkt dem Molassefels auf. Generell 
können ein basaler, ca. 10  –15 m mächtiger Abschnitt mit typischer Grundmoräne 
und ein höherer, den Hauptanteil ausmachender, stark kiesiger, teilweise 
verschwemm ter und nicht weiter gliederbarer Abschnitt unterschieden werden. 
Intramoräner, grober eisrandnaher Schotter mit gekritzten Blöcken, welcher 
 teilweise verkittet ist, findet sich beim Albishorn und 1 km südlich der Bue-
chenegg an den steilen Hängen östlich von Pkt. 885 m. Beim Albishorn gab er zu 
Verwechslungen mit dem sehr ähnlich ausgebildeten Deckenschotter qDLR An-
lass  (AEPPLI 1894, HANT KE et al. 1967), obwohl er bereits von FREI (1912) korrekt 
als «Produkt einer  jüngeren Eiszeit, und zwar der vorletzten ...» interpretiert wor-
den ist.

Die Moräne führt auffallend viel Glarner Verrucano und deutlich mehr als 
die letzteiszeitlichen Moränen westlich des Zürichsees (s. Taf. II). Die Grenze zum 
Reusseis lag im Mittelpleistozän offenbar deutlich westlich des späteren Albis-
grats.

Moränenwall

Ein einziger, SE  – NW streichender Moränenwall wird bei der Balderen west-
lich von Oberleimbach (Koord. ca. 680.300/241.300) vermutet. Gründe hierfür 
 liegen in der ausgeprägten Morphologie auf der ansonsten sehr flachen Hoch-
ebene ohne erodierende Bachläufe und der Zusammensetzung der Geschiebe, die 
eine letzteiszeitliche Bildung ausschliesst.

Erratische Blöcke

Findlinge werden nur an Orten mit Erosion, so an den die Plateaus begren-
zenden Steilrändern, gefunden. Auf den alten Hochflächen der Albiskette sind sie 
– infolge der tiefgründigen Verwitterung – im lehmigen Untergrund regelrecht 
 versunken. Vorherrschend sind Glarner Verrucano (Sernifit), gefolgt von Kiesel-
kalk, Malmkalk und Konglomeraten der Unteren Süsswassermolasse. Es wurden 
auch mehrere Blöcke von permischem Quarzporphyr (Typ Kärpf) und Plagioklas-
gneisen der Segnesgruppe kartiert.
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LETZTE EISZEIT (SPÄTES PLEISTOZÄN)

q4vs Früh- bis hochglaziale Vorstossschotter, glazial überfahren

Bei Knonau und zwischen Maschwanden und Obfelden werden bzw. wurden 
in grossem Stil früh- bis hochglaziale Schotter abgebaut. Die Verbreitung dieses 
bis 40 m mächtigen glazifluviatilen Schotters beschränkt sich weitestgehend, wie 
bereits bei den mittelpleistozänen Seeablagerungen im Liegenden, auf die alte 
Felstalung Blickensdorf – Knonau – Maschwanden und deren Fortsetzung ins 
Reuss tal. Im unteren Bereich des Schotters konnten in der Kiesgrube südlich von 
Knonau linsenförmige Einlagerungen von gelblichen Überschwemmungslehmen 
mit einer terrestrischen Schneckenfauna beobachtet werden. Die Lehmlinsen tre-
ten meistens entlang von deutlichen, über grössere Strecken verfolgbaren Trenn-
flächen im Schotter auf. Sie zeigen, dass die auf den ersten Blick homogen wir-
kenden Schotter in mehreren Phasen akkumuliert worden sind. Die in der Kies-
grube Chrüzhügel bei Sihlbrugg aufgeschlossenen Vorstossschotter sind hingegen 
sehr grobblockig und mit Moräne verzahnt.

Ein Mammutfund von 1984 in einer südlich von Obfelden in diesen Vorstoss-
schottern angelegten Kiesgrube wurde mit der 14C-Methode auf 43  –37,5 ka da-
tiert (HÜNERMANN 1985; Fig. 5). In den Kiesgruben Aebnetwald und Aspli S 
 Knonau sind zwei Proben an Sandlinsen aus den obersten 10 m der Schotter mit 
der OSL-Methode datiert worden. Die Resultate bestätigen, dass es sich um 
Schotter  handelt, die von Schmelzwässern der zum letzteiszeitlichen Maximal-
stand (LGM) vorrückenden Eismassen geschüttet worden sind (mündl. Mitt. 
F. Preusser, 10.2.2010).

In den Vorstossschottern sind Gerölle von Glarner Verrucano häufig anzu-
treffen. Offensichtlich sind Schmelzwässer des Linth-Rheingletschers aus dem 
Raum Menzingen – Sihlbrugg (das Sihltal stand für den Abfluss der linksufrigen 
Schmelzwässer des Linth-Rheingletschers noch nicht zur Verfügung) ins Reusstal 
abgeflossen. Dort vereinigten sie sich mit den Schmelzwässern des vorstossenden 
Reussgletschers.

Etwas weiter südlich der beschriebenen Vorstossschotter, zwischen Uerzli-
kon und Blickensdorf, wurde in zahlreichen Bohrungen eine bis 50 m mächtige 
mehrphasige, komplexe Abfolge von gletschernahen, z.T. moränenartigen Sedi-
menten und glazifluviatilem eisrandnahem Schotter erbohrt. Diese kann mit 
einem oder mehreren frühletzteiszeitlichen, bis in den Raum von Baar erfolgten 
Gletschervorstössen in Verbindung gebracht werden. In mehreren Bohrungen 
zwischen Uerzlikon und Blickensdorf (im Gebiet von Blatt Albis bei Koord. 
680.625/230.250 und 681.425/230.100) wurde ein ausgeprägter Verwitterungshori-
zont (fossiler Boden mit korrodierten Geröllen, ohne Pflanzenreste) festgestellt. 
Dessen stratigraphische Lage direkt unter der Grundmoräne des letzten Eisvor-
stosses legt eine Zuordnung zum Gossau-Interstadialkomplex nahe.
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Von einer südlich von Affoltern a.  A. an der Jonen abgetieften Bohrung (B 4, Koord. 
677.270/236.175/513, Dr. von Moos AG, Ber. 3433, 1979) wird folgendes Profil beschrieben:

 0,8  – 2,7 m grobblockige Obermoräne 
 2,7 – 7,7 m feinsandig-siltige Seeablagerungen mit faulschlammig-bituminösen Lagen  
  zwischen 5,9 und 7,7 m
 7,7 – 10,4 m Grundmoräne
 ab 10,4 m Molassefels

Die Bohrung wurde auf einem morphologisch gut erkennbaren Moränenwall angesetzt. 
Die organisch reiche Schicht liegt demzufolge eindeutig unter Moräne und ist älter als der letzte 
Eisvorstoss; es könnte sich um eine Bildung aus dem Gossau-Interstadialkomplex handeln.

q4m Moräne (Till) der Letzten Eiszeit (Hoch- und Spätglazial)

Tafel II zeigt die verschiedenen Gletscherstände der Letzten Eiszeit. Die 
durch die Albiskette getrennten Eismassen des Reuss- und Linth-Rheingletschers 
(s.  a. quartärgeologische Übersicht 1: 200 000) hinterliessen im Perimeter von Blatt 
Albis markante und gut erhaltene Seitenmoränen, die ohne Schwierigkeiten dem 
Stadium Mellingen  /Killwangen und den verschiedenen Rückzugsstadien Stetten  /
Schlieren sowie Bremgarten  /Zürich zugeordnet werden können. KELLER & 
KRAYSS (2005) sprechen in diesem Zusammenhang von stadialen Eisrandkom-
plexen des Würm-Maximums W/M (hier Mellingen  /Killwangen) mit den Stän-
den 1– 3, W/F (hier Stetten  /Schlieren) mit den Ständen 4  – 5 sowie W/S (hier 
Bremgarten  /Zürich) mit den Ständen 6  –  8. Die Stirnmoränenkomplexe bei Bon-
stetten und Hedingen, welche der von Affoltern a.  A. Richtung Birmensdorf vor-
gestossene Gletscherlappen hinterlassen hat, sind mit den Rückzugsstadien 
Stetten bzw. Bremgarten zu korrelieren.

Transfluenzen von Linth-Rheineis über die Albiskette nach Westen oder 
 umgekehrt von Reusseis nach Osten haben, wie aus der Verteilung der Leitge-
schiebe (Taf. II) und des Verlaufs der Moränenwälle zu schliessen ist, nicht statt-
gefunden. Reuss- und Linth-Rheingletscher haben sich während des letzteiszeit-
lichen Maximalstands entlang einer Linie Kloster Gubel bei Menzingen – Neu-
heim – Sihlbrugg – südlicher Albisgrat (bis Ober Albis) berührt. Das gemeinsame 
Vorkommen von Glarner Verrucano und Melaphyr mit Altdorfer Sandstein und 
Gruon tal-Konglomerat am Huser Berg und am Gom nördlich von Hausen a.  A. 
(Seitenmoräne des Mellingen-Stands, rund 100 m tiefer als Maximalstand) dürfte 
auf diesen Umstand oder auf eine Aufarbeitung von älterem Linthgletscher-Ge-
schiebe durch den Reussgletscher zurückzuführen sein. Da die höher gelegenen 
Moränen am Albispass (Kiesgruben westlich Hinter Albis) keine derartige Mi-
schung von Leitgesteinen der beiden Gletscher zeigen, kam es offenbar nur wäh-
rend einer kurzen Periode gegen Ende des letzteiszeitlichen Maximums, gerade 
bevor sich die Eisströme im Raum Menzingen wieder trennten, zu einer Mi-
schung. Zuvor dürfte Eis des über das Ägerital vordringenden Muotagletschers für 



43

eine Trennung des Reusseises (mit Gruontal-Konglomerat) vom Linth-Rheineis 
(mit Verrucano) gesorgt haben.

Bereits während des Schlieren- bzw. Stetten-Stadiums war die Trennung von 
Reuss- und Linth-Rheingletscher vollzogen. Auf den Moränenwällen finden sich 
nunmehr ausschliesslich die dem jeweiligen Gletscher zuzuordnenden Leitge-
steine. Bemerkenswert ist ein autochthoner kleiner Block von Glarner Verrucano 
bei Unterholz SE Mettmenstetten (Koord. 679.100/232.200). Die Lagerungsver-
hältnisse sprechen für eine direkte Ablagerung durch den Gletscher.

Leitgesteine des Linth-Rheingletschers sind der rote Glarner Verrucano (Sernifit) 
sowie die ihn begleitenden Quarzporphyre (Kärpf-Porphyr) und Metabasalte 
 (Melaphyr, Diabas). Die Moränen westlich des Zürichsees führen zwar reichlich 
Ver rucano, aber nur ausgesprochen selten Quarzporphyr oder Metabasalte 
(Taf. II). Letztere sind dafür an den Hängen östlich des Zürichsees umso häufiger 
(z.  B. Pfluegstein oberhalb von Erlenbach). Gesteine aus dem Rhein-Einzugsge-
biet fehlen.

Bezüglich der Verteilung der Leitgesteine des Reussgletschers lassen sich im 
Knonauer Amt zwei Gebiete unterscheiden: Westlich einer Linie Knonau – Dach-
lissen – Zwillikon – Höfibach  /Hedingen sind Granite des zentralen Aarmassivs 
(«Reussgranit») und Erstfelder Gneise Leitgestein des eigentlichen Reusseises aus 
dem Urner Haupttal. Östlich dieser Linie bis zum Albisgrat zeugen die überaus 
häufigen Erratiker von Gruontal-Konglomerat und Altdorfer Sandstein von einer 
Herkunft des Eises aus dem Raum Flüelen – Altdorf   /Schächental. Kristallin ist 
hier selten und dürfte aus älteren Moränen aufgearbeitet worden sein.

Terrassenartige Moräne (ohne Wallbildung)

Mancherorts sind Seitenmoränen in Hanglagen nicht wallförmig, sondern 
terrassenartig ausgebildet. Beispiele finden sich zwischen Chlausen und Widen-
bach bei Hirzel (Moränenzug Kote ca. 690 m) oder bei Solfeld 1 km westlich von 
Bonstetten. Die terrassenartige Ausbildung kann entweder auf die Sedimentation 
des Moränenmaterials in der Senke zwischen Eis und Hang unter Einfluss von 
Schmelzwasser zurückgeführt werden, oder durch die spätere Anlagerung von 
Hangschutt an einen primär vorhandenen Wall verursacht worden sein.

Vermutete überfahrene Moränenwälle von Vorstossphasen (q4mV)

Zwischen Hausen a.  A. und Rifferswil erstreckt sich von Mönchbüel über 
Huserholz, Farbüel, Egg bis Hinteralm ein hügeliger Moränenzug. Er verläuft 
mehr oder weniger parallel zu den Seitenmoränen des Zürich-Stadiums (Zürich-
II-Stand). Temporäre untiefe Aufschlüsse zeigen Grundmoräne. Morphologie 
und räumlichen Anordnung der Hügel schliessen eine Entstehung als Drumlin 
aus. Es könnte sich um einen Wall aus der Vorstossphase handeln, welcher bei 
einem längeren Gletscherhalt gebildet und anschliessend überfahren worden ist.
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Killwangen-  /Mellingen-Stadium (q4mK)

Während der maximalen Ausdehnung der Gletscher, als diese im Limmattal 
sogar über Killwangen und im Reusstal über Mellingen hinaus reichten (LGM; 
GRAF 2009), war das Gebiet von Blatt Albis mit Ausnahme des Albisgrats vollstän-
dig mit Eis bedeckt. Der Aeugsterberg, 3 km westlich des Albispasses, lag eben-
falls unter dem Eis. Die Eisgrenze des Maximalstands lag im Gebiet des nörd-
lichen Blattrands bei der Balderen auf Kote 745 m, am südlichen Ende des  eisfreien 
Gebiets bei Oberalbis südöstlich des Albishorn auf 875 m (siehe auch Profil 1 in 
Taf. I).

Der eigentliche Maximalstand (LGM) ist nur an wenigen Stellen durch Mo-
ränenwälle gekennzeichnet, so bei der Buechenegg und am Albispass. Er kann 
aber im Gelände mancherorts gut kartiert werden, da die Böden, welche sich über 
den sehr viel älteren Moränen der mittelpleistozänen Eiszeiten entwickelt haben, 
sich in ihrer Tiefgründigkeit und ihrem Verwitterungsgrad stark von den Böden 
auf letzteiszeitlichen Moränen unterscheiden.

Moränen des Killwangen-  /Mellingen-Stands und des Maximalstands
— Auf dem Albispass Kote ca. 790  –  810 m: Wallmoräne des Linthgletschers mit häufigen Ver-

rucano-Erratikern; bei Wiplätzli, auf Kote 730 m: ausgeprägter Wall, der ebenfalls dem 
Killwangen-Stand zuzuordnen ist. Westlich des Albispasses bei Hinter Albis und Chnüb-
rechi, Kote 780  –790 m: Wallmoräne des Reussgletschers mit viel Kalk, häufig Gruontal-
Konglomerat, ohne Kristallin und ohne Verrucano.

— Auf dem Grat des Huserbergs oberhalb von Hausen a.  A., Kote 750  –770 m (ca. 100 m unter 
dem Maximalstand): deutlicher Wall des Reussgletschers mit hangseitiger Schmelzwasser-
rinne. Als Erratiker finden sich u.a. Gruontal-Konglomerat und, wie am Gom nördlich von 
Hausen, auch Gesteine aus der Glarner Verrucano-Gruppe.

— Auf der Ostseite der Buechenegg zwischen Kote 815 und 750 m: 4 parallel verlaufende, kür-
zere, teilweise markant ausgebildete Moränenwälle mit Kalken und Verrucano.

— Am Aeugsterberg auf Kote 740 m (d.  h. mindestens 90 m unter Maximalstand): deutlicher 
Wall des Reussgletschers, welcher gegen Müliberg bis auf 710 m abfällt.

— Nördlich des Gottert: zwei parallel verlaufende Wälle, u.  a. mit Gneis und Gruontal- 
Konglomerat. Der untere Wall setzt auf Kote 740 m an und fällt in einem gegen das (da-
mals noch nicht existierende) Reppischtal gerichteten Bogen bis Kote 680 m ab. Mit 
 Ausnahme der bereits eisfreien, höchsten Bereiche des Aeugsterberg und Gottert (nörd-
lich von Müliberg) ist das Gebiet noch bis an den Westhang der Albiskette mit Eis be-
deckt gewesen.

— Zwischen Bonstetten und Wettswil: mehrere Moränenwälle mit viel Gruontal-Konglome-
rat, die zum Stirnmoränen-Kranz des Wettswiler Beckens führen. Das Reppischtal wurde 
somit bereits gegen Ende der maximalen Vergletscherung eisfrei.

Schlieren-  /Stetten-Stadium (q4mSI/II)

Der Eisrandkomplex während des Schlieren-/Stetten-Stadiums besteht aus 
den Schlieren-I-  /Stetten-I- und Schlieren-II-  /Stetten-II-Ständen (W/F4  – 5 sensu 
KELLER & KRAYSS 2005).
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Moränen der Schlieren-  /Stetten-Stände S-I und S-II
— Am Limberg, Küsnachter Berg, von Kote 650 auf 610 m: zum Küsnachter Tobel abfal-

lender, markanter Moränenwall, der dem Schlieren-Stand zuzurechnen ist. Es dürfte sich 
um den Wall eines über die Forch nach Westen transfluierenden Gletscherlappens handeln 
(PAVONI 2002).

— Von Hirzel über Zimmerberg: Moränenwall auf Kote 740 m, der beim Abbruch des Gelän-
des ins Sihltal in die Luft ausstreicht. Die Fortsetzung wäre am östlichen Albishang zu su-
chen; dort sind jedoch in den wenigen von der Erosion verschonten Gebieten mit Morä-
nen keine Wälle des Schlieren-Stands erhalten geblieben. Die kiesigen, an Erratikern sehr 
reichen Obermoränen östlich des Albishorn (Kote 660  –770 m) dürften mit Ausnahme der 
höheren Partien während des Schlieren-Stadiums abgelagert worden sein.

— Kurze Moränenwälle bei Schweikhof östlich von Ebertswil dürften dem Stetten-Stand ent-
sprechen.

— Von Aeugst a.  A. über Müliberg bis Frohmoos östlich von Hedingen: durchgehend verfolg-
barer Wall mit viel Gruontal-Konglomerat, der bei Aeugst nur wenig über den äussersten 
Moränen des Bremgarten-I-Stands liegt und im Stirnmoränenkomplex bei Bonstetten en-
det. Zwischen Müliberg und Dürrenbach verläuft etwa 200 m weiter östlich vom beschrie-
benen ein weiterer Wall.

— Am Islisberg lässt sich der Schlieren-Stand von der Endmoräne bei Bonstetten über Sol-
feld (hier morphologisch nicht als Wall, sondern terrassenartig ausgebildet), Ottenholzhau 
(deutlicher Moränenwall mit Kristallin, aber ohne Gruontal-Konglomerat) hinüber ins 
Zungenbecken von Arni verfolgen. NW Arni befindet sich ein innerer Wall mit Granit- 
und Taveyannaz-Erratikern, der nach JÄCKLI (1966a, b) zum Stetten-II-Stand zu rechnen 
ist.

Zürich-  /Bremgarten-Stadium (q4mZI/II)

Der Eisrandkomplex während des Zürich- /Bremgarten-Stadiums besteht 
aus den beiden deutlich ausgebildeten Zürich-I- /Bremgarten-I- und Zürich-II- /
Bremgarten-II-Ständen. Sie entsprechen den Ständen W/S 6 und 7 sensu KELLER 
& KRAYSS (2005).

Moränen des Zürich-I-  /Bremgarten-I-Stands Z-I
— Küsnachter Berg: Von Wolentberen, Kote 630 m, nach Südosten auf 670 m ansteigender 

Wall mit vielen Verrucano-Erratikern.
— Vom Dorf Hirzel über Widenbach nach Bruppacher verlaufende Wälle, oft nur als Terrasse 

ausgebildet. Nach Bruppacher Fortsetzung über das Sihltal hinweg zum Wall bei Cheller-
boden bei der Station Sihlbrugg. Vom Chellerboden entlang des steil zur Sihl abfallenden 
Terrassenrands bis Langnau a.  A. Moränenreste, z.T. mit deutlichen Wallstrukturen, so bei 
Tannboden, Langrain und Striempel (Langnau a.  A.). Unter den Erratikern herrschen Ver-
rucano und Quintner Kalk vor. Nördlich von Langnau a.  A. sind Moränen dieses Stands 
entweder erodiert und oder unter mächtigen Hangschuttablagerungen begraben worden. 
Ein weiterer, interner Wall verläuft über Morschwand (Horgenberg) über das Schlegel-
tobel zum Hasenrain und setzt dort über die Sihl zum Hügel Pkt. 573 m und den Wällen 
bei Unter Rängg – Hell. Bei Sihlbrugg Station bildete sich zu diesem Zeitpunkt eine durch 
Moränen gut dokumentierte, steil von Wüeribach nach Sihlbrugg abfallende Eiszunge.

— Von Seeberig nördlich von Hausen a.  A. bis zur Endmoräne bei Hedingen verläuft ein 
praktisch ununterbrochener, gut ausgebildeter Moränenwall des Bremgarten-I-Stands. 



46

Gruontal-Konglomerat und Altdorfer Sandstein dominieren das Findlingsspektrum. Erst 
nördlich des Spitals Affoltern stellen sich auf beiden Seiten des Hauptwalls bzw. von die-
sem abzweigend kürzere Wälle ein.

— In der westlichen Fortsetzung der Stirnmoräne von Hedingen Richtung Arni wurde keine 
Wallmoräne akkumuliert. Von Schämpelen nach Althau (SE Arni) zeugen jedoch die aus-
serordentlich zahlreichen, entlang der Höhenkurven Kote 500 bis 510 m abgesetzten Gra-
nit- und Gneisfindlinge des Bremgarten-I-Stands. Bei Waldegg (Oberlunkhofen) ist wieder 
ein wenig ausgeprägter, breiter Wall vorhanden.

Moränen des Zürich-II-  /Bremgarten-II-Stands Z-II
— Am Hang zwischen Erlenbach und Herrliberg existieren vier parallel verlaufende Wälle, 

die dem Zürich-II-Stand zugerechnet werden. Der oberste Wall ersteckt sich von der Kir-
che Wetzwil zur Kittenmüli. Weiter nördlich hat er keine Fortsetzung. Richtung See im 
Abstand von 200  – 250 m verläuft eine weitere markante Seitenmoräne von Hueb bis zum 
Erlenbacher Tobel, welche als der eigentliche Hauptwall zu bezeichnen ist. Nördlich davon 
ist sie mit den kürzeren Moränenwällen bei Heslibach Kote 530 m, Küsnachter Allmend 
530 m und Schübelweiher zu verbinden. Der dritte, noch internere Wall verläuft gut ausge-
bildet von Chleeweid über Wängi, Biswind bis zum Erlenbacher Tobel. Nördlich des To-
bels gibt es keine Fortsetzung. Der vierte und innerste Wall mit dem bekannten und  unter 
Schutz stehenden Pfluegstein-Erratiker (Verrucano) zweigt südlich Biswind vom dritten 
Wall ab. Er ist wenig ausgeprägt und bis zum Erlenbacher Tobel nur als Terrasse ausgebil-
det. Tiefer liegende, noch internere Moränenwälle sind am rechten Zürichseeufer nicht 
ausgebildet.

— Der Höhenrücken zwischen Zürichsee und Sihltal wird von Moränenwällen des Zürich-II-
Stands geprägt. Östlich von Hirzel sind dies die beiden Wälle von Geristeg und Rinder-
holz. Vom Horgener Bergweiher bis Thalwil verläuft der Hauptwall, manchmal in zwei 
oder drei eng beieinander liegende Wälle aufgeteilt, direkt westlich des Autobahntrassees. 
Besonders zwischen Murimoos und Gattikon fallen die vielen, sich Richtung Sihltal vom 
Hauptwall ablösenden Wälle auf. Bei Adliswil erstreckte sich eine durch Seitenwälle gut 
dokumentierte Eiszunge bis an die Sihl. Auf ihrem Rückzug verharrte dieser Eislappen 
östlich von Bad Adliswil, wo er einen deutlichen Moränzenkranz hinterliess. Bei Langnau-
Gattikon hingegen spricht der Verlauf der Moränen gegen einen ins Sihltal ragenden Eis-
lappen. Bei Horgen liegen zwischen Arn, Kote 550 m, und Käpfnach-Neumatt, Kote 460 m, 
mehrere gut erhaltene Moränenwälle, die mit kurzen Gletscherhalten im Raum Thalwil –  
Oberrieden in Verbindung zu bringen sind. Auf der rechten Zürichseeseite sind keine auf 
diese Halte hinweisenden Moränen abgelagert worden.

— Von Hirzwangen bis Chalofen östlich von Kappel a.  A. verläuft ein breiter, markanter Mo-
ränenwall, der den Bremgarten-II-Stand repräsentiert. In Baugrubenaufschlüssen bei 
Ebertswil zeigte sich, dass der Wall aus Grundmoränenmaterial (ohne Obermoräne) auf-
gebaut ist. Dieser Abschnitt führt viele helvetische Kalke, aber weder Verrucano noch 
Gruontal-Erratiker. Es dürfte sich also um Ablagerungen des Muotaeises handeln. Bei 
Chalofen ändert die Morphologie des Walls augenfällig: Anstelle des breiten Walls treten 
zwei niedrige, aber deutliche Wälle von kiesiger Beschaffenheit, die im Abstand von 
300  –  400 m mehr oder weniger parallel über das Zwingli-Denkmal und Bruggen nach Rif-
ferswil verlaufen. Am Homberg bei Mettmenstetten vereinen sie sich über eine kurze 
 Distanz, um sich gegen Affoltern a.  A. in eine ganze Schar von Moränenwällen aufzufä-
chern. Anders als bei den Gletscherhalten bei Bonstetten und Hedingen hinterliess der bei 
Zwillikon stirnende Eislappen keinen bogenförmigen Moränenkranz, sondern mehrere, 
parallel zur Fliessrichtung des Gletschers verlaufende Wälle. Der Hauptgletscher hinter-
liess vom Isenberg Richtung Jonen wiederum mehrere deutliche Wälle. Nördlich von 
 Ottenbach stehen die Wälle in einem vorwiegend aus kiesiger verschwemmter Moräne 
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eingenommenen Gebiet. Offenbar unterlag der Gletscher bei diesem Rückzugsstand einer 
grossen Ablation mit viel Schmelzwasser. Ein innerster und letzter Wall dieses Stands fin-
det sich bei Bickwil. Er ist mit dem Wall von Spitzweid, welcher sich über Grossholz und 
Grüt gegen Süden fortsetzt, zu verbinden. Unklar ist die Genese des kiesigen, etwa 1,5 km 
langen Moränenwalls von Schlossholz östlich von Knonau, der trotz seiner markanten Er-
scheinung weder nach Norden noch nach Süden eine Fortsetzung aufweist. Er steht mitten 
in der ausgeprägten Grundmoränen-Drumlinlandschaft, die sich zwischen Obfelden und 
Zugersee erstreckt, und in der sonst jegliche Akkumulationen, die auf einen Gletscherhalt 
zwischen dem Bremgarten-II-Stand und Rotkreuz- bzw. Honau-Stand deuten würden, 
fehlen. Seine Lage direkt neben der von der Lorze ausgeräumten Schmelzwasserrinne von 
Buech deutet aber doch auf eine Entstehung am Rand des Reussgletschers, als der Abfluss 
der Lorze zum Zugersee durch den im Baarer Becken liegenden Eislappen versperrt war. 
Das Auslaufen der Moränenwälle in Schmelzwasserablagerungen nördlich von Obfelden, 
die Drumlinlandschaft zwischen Obfelden und Zugersee ohne Obermoränen-Akkumula-
tionen (mit der oben erwähnten Ausnahme) sowie die Anlage der Lorze-Schmelzwasser-
rinne lässt sich so interpretieren, dass es sich um Toteismasse gehandelt hat.

 Kiesig-lehmige Moräne (Till), abgeschwemmt

Am Fuss kiesiger Wallmoränen (z.  B. besonders ausgeprägt östlich von Hir-
zel) finden sich Ablagerungen von resedimentierter kiesig-lehmiger Moräne, wo-
bei fliessende Übergänge in lehmigen Hangschutt vorkommen. Diese abge-
schwemmte Moräne entspricht nicht den glazialen kiesigen Hangschuttablagerun-
gen im Sihlwald, die separat kartiert wurden und weiter unten (S. 48) beschrieben 
werden.

q4sm Eisrandnaher Schotter und Sand; verschwemmte Moräne im 
 Gletschervorfeld (glazial nicht oder nur kurzfristig überfahren)

Beim Rückzug des Gletschers wurden im Vorfeld oder in seitlichen Schmelz-
wasserrinnen meist schlecht sortierte Schotter abgelagert. Im Gebiet von Blatt Al-
bis liegen alle bedeutenderen Vorkommen innerhalb des Bremgarten-II-Stands.

— Das grösste Gebiet mit im Gletschervorfeld verschwemmter Moräne befindet sich bei Ot-
tenbach – Jonen, wo eisrandnaher Schotter bei Goom in zwei Kiesgruben abgebaut wurde.

— Die Schottervorkommen bei Dachlissen, Mettmenstetten-Wissenbach, Uerzlikon und 
Leematt-Sandbüel bei Kappel a.  A. liegen praktisch auf einer Reihe, sind also mehr oder 
weniger gleichzeitig am Gletscherrand entstanden. Sie spielen als Grundwasserträger und 
Quellbildner eine Rolle. Bei allen erwähnten Vorkommen wurde auch Kies abgebaut.

— Grundwasser führender, schlecht sortierter, häufig lehmiger Schotter bei Affoltern a.  A. 
und Mettenholz westlich von Affoltern a.  A. wurde zwischen Wällen des Bremgarten-II-
Stands abgelagert.

— Am Horgenberg finden sich Grundwasser führende Sande und Kiese bei Simmismoos, 
2 km nördlich von Hirzel, die in einer Schmelzwasserrinne abgelagert worden sind.

— Zwischen Horgen-Arn und Aamüli erstreckt sich eine kleine, randglazial abgelagerte 
Schotterterrasse. Ebenso liegt zwischen Käpfnach und Horgen-Hirsacker eine randglaziale 
Schotterterrasse, in der früher bei Hirsacker eine Kiesgrube betrieben wurde.
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— Südlich der Kirche Wetzwil, nordöstlich von Herrliberg, verläuft entlang dem dortigen 
Bach eine Grundwasser führende, von lehmig-kiesigem Hangschutt gefüllte Schmelzwas-
serrinne.

Der kleine Erosionsrest eines bei Schweikhof (Koord. 685.550/231.400) der 
Molasse aufsitzenden Schottervorkommens, welches mit Moräne des Schlieren-
Stadiums assoziiert ist, ist ausnahmsweise nagelfluhartig verkittet.

 Glazial gebildeter, kiesiger Hangschutt

Im Sihlwald wurden unmittelbar nach dem Rückzug des Gletschers auf 
den Zürich-I-Stand die höher oben am Albishang gelegenen kiesigen Moränen 
erodiert und talwärts verschwemmt. Es bildeten sich bis über 10 m mächtige, eben-
mässig hangparallel einfallende Hangschuttablagerungen von ausgesprochen 
 kiesiger Zusammensetzung, welche vom Eis bzw. von Moränen des Zürich-I-
Stands gestaut wurden. Später wurden diese Ablagerungen von grossen, zur 
Hauptsache aus Molassematerial bestehenden Rutsch- und Sackungsmassen über-
fahren. Auch bei Hirzel-Spitzen finden sich drei Schuttkegel, die von Schmelz-
wässern aus Breschen heraus im markanten Wall des Zürich-II-Stands geschüttet 
worden sind.

 Randglaziale Schmelzwasserschuttkegel

Bei Bonstetten wurden beiderseits der dort während des Stetten-Stadiums 
stagnierenden Gletscherstirn flache Schotterkegel in den damals vermutlich noch 
existierenden Zungenbeckensee von Wettswil geschüttet. Das westliche, Grund-
wasser führende Vorkommen liegt bei Rebacher, das östliche unter dem eigent-
lichen Dorfkern von Bonstetten. Bei Rifferswil wurden während des Bremgarten-
II-Stadiums von Schmelzwasserbächen, welche direkt dem Eis entsprangen, zwei 
nebeneinander liegende Schotterkegel abgelagert. Sie verzahnen sich mit den 
Grundwasser führenden, im Becken zwischen Herferswil und Unter Rifferswil ab-
gelagerten Schmelzwasserablagerungen der Jonen. Auch bei Spitzen, Hirzel, fin-
den sich drei Schuttkegel, die von Schmelzwässern aus Breschen im markanten 
Wall des Zürich-II-Stands geschüttet worden sind.

Holozän (inkl. Spätglazial der Letzten Eiszeit)

qS1 Sihl-Schotter, älter als Giesshübel-Durchbruch (glazial bis spätglazial)

Das Sihltal wurde nach einem ersten Rückzug des Linth-Rheingletschers 
vom äussersten Zürich-I-Stand (äussere Stände, Altstetten) eisfrei. Da auch auf 
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der östlichen Seite des Sihltals noch dem Zürich-I-Stand zugeordnete Moränen-
wälle und – durch Moränenkränze belegt – Gletscherzungen bei Sihlbrugg und 
Adliswil bis in die Talsohle hinunter erfolgten, muss die Eintiefung des Sihltals bis 
auf die heutige Felssohle in einer sehr kurzen Zeitspanne erfolgt sein: Die Ero sion 
des südlich Langnau rund 70  –100 m tiefen und 250 m breiten Tales durch vermut-
lich katastrophale Hochwasserereignisse dürfte maximal wenige hundert Jahre in 
Anspruch genommen haben. Ein allmähliches Anheben des Vorfluters infolge 
Aufschotterung des alten, heute unter den Uetliberglehm-Schwemmfächern ver-
borgenen Sihllaufes westlich des Büels bei Zürich-Wiedkon bis auf ca. Kote 
420 m ü.  M. (JÄCKLI 1989) führte im rückwärtigen Sihltal zu einer Akkumulation 
von Schottern (qS1) bis 20 m über die heutige Talsohle. Diese Aufschotterung fand 
etwa zeitgleich mit dem Vorstoss einer Eiszunge ins Sihltal bei Adliswil statt. Die 
Akkumulation wurde beendet, als die Sihl einen neuen Weg östlich des Wiediker 
Bühls bei Zürich-Giesshübel ins Sihlfeld fand (Giesshübel-Durchbruch, PAVONI 
et al. 1992). Durch die Tieferlegung der Vorflut wurden die Schotter (qS1) bis auf 
die zwischen Langnau und Sihlbrugg erhalten gebliebenen Reste wieder vollstän-
dig ausgeräumt.

Beim Voraushub der Portalbereiche des Uetlibergtunnels im Uetliberg-Lehm 
wurden Föhrenstrünke entdeckt, die dendrochronologisch auf ein Alter von ca. 
13 ka datiert werden konnten (Pressemitteilung der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 123 
vom 30. 5.  2001). Da der Uetliberg-Lehm über den Sihl-Schottern (qS1) liegt, muss 
deren Akkumulation vor mehr als 13 ka erfolgt sein.

Beim älteren Sihl-Schotter (qS1) handelt es sich um groben Blockschotter, 
welcher direkt der Molasse aufliegt. Gerölldurchmesser von bis zu 1 m sind keine 
Seltenheit. Alle Schotterterrassen liegen, mit Ausnahme der kleineren Vorkom-
men bei Rütirain 1 km südlich von Gattikon, Rossloch, Stängelen,Tableten und 
Hotel Krone bei Sihlbrugg, auf der linken Talseite. Bei Langnau a.  A. findet eine 
Verzahnung mit dem grossen Schuttfächer des Dorfbachs statt; südlich des Bachs 
liegt eine markante, bereits bei VON MOOS (1946b) erwähnte Terrasse mit der 
 katholischen Kirche. Weitere Terrassen finden sich westlich der Station Sihlwald, 
beim Schröterboden, Chlemmeriboden und bei Sihlbrugg.

Im Chlemmeriboden finden sich als Ausnahme vier gut erhaltene Terrassen. 
Die unterste, 20 m über dem Talboden liegende Terrasse (Kote ca. 545 m) mit äl-
terem Sihl-Schotter (qS1) lagert im Süden auf Molassefels, im Norden über Morä-
ne. Auf der Schotterterrasse mit zahlreichen grossen Verrucano-Blöcken ist ein al-
ter Sihllauf eindrücklich erhalten geblieben. Darüber folgen auf Kote 552, 560 und 
564 m drei weitere, ältere Terrassen. Die obersten zwei Terrassen wurden, wie aus 
dem Vorkommen von grossen, nicht gerundeten Erratikern am Abhang der dritten 
Terrasse zu folgern ist, im unmittelbaren Gletschervorfeld gebildet. Aufgrund der 
schlechten Aufschlussverhältnisse ist hier – im Gegensatz zu den Terrassen 1 und 
2 – nicht klar, ob es sich effektiv um Akkumulationsterrassen oder um Erosions-
niveaus in Moräne (Talböden) handelt.
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qS2 Sihl-Schotter, jünger als Giesshübel-Durchbruch (spät- bis 
 postglazial)

Nach der Tieferlegung der Erosionsbasis infolge des Sihl-Durchbruchs bei 
Zürich-Giesshübel (siehe oben) wurde der ältere Sihl-Schotter (qS1) bis auf den 
Molassefels ausgeräumt. Eine eigentliche Tieferlegung der Talsohle fand nicht 
statt. Die Aufschotterung der Sihl im Sihlfeld (Zürich), welche schliesslich den 
Durchbruch der Sihl zum Zürichsee zur Folge hatte (C. Schindler in JÄCKLI 1989), 
bewirkte im Sihltal wiederum eine Akkumulation von grobem Schotter, dessen 
Mächtigkeit bei Adliswil 10  –14 m, bei Langnau 8  –10 m und im Sihlwald noch 
6  –  8 m beträgt. Talaufwärts nimmt die Mächtigkeit weiter ab. Durch eine erneute 
leichte Tieferlegung des Erosionsniveaus, vermutlich im Zusammenhang mit den 
Durchbrüchen der Sihl zum Zürichsee, tiefte sich die Sihl soweit in den Schotter 
ein, dass die Akkumulation des jüngeren Sihl-Schotters (qS2) ein Ende fand und 
auf dem Talboden bei Überschwemmungen nur noch siltige Sande sedimentiert 
wurden.

 Jonen-Schotter (qsJ), Haselbach-Schotter (qsH) (spätglazial)

Entlang der Jonen kam es während des Bremgarten-II-Stadiums zur Ablage-
rung von Schotter durch Schmelzwässer. Grössere Mächtigkeit und Ausdehnung 
erreicht dieser Schotter bei Jonen-Obschlag, wo er in Ablagerungen des in den 
spätglazialen Reusstalsee geschütteten Deltas übergeht, und bei Affoltern a.  A., 
wo die Jonen zwischen Oberdorf und Masmüli einen flachen Schotterkegel aufge-
baut hat. Während des Postglazials ist es lediglich noch zu einer bescheidenen 
Umlagerung, nicht aber zu einer fortgesetzten Akkumulation von Schotter ge-
kommen.

qsK Bachschotter (Küsnachter Tobel)

Grober, spätglazialer Bachschotter findet sich auch im Küsnachter Tobel (bei 
Koord. 686.950/241.350 und 687.630/241.560). Er ist 1– 2 m mächtig und liegt ter-
rassenartig auf einer Unterlage aus Molassefels, die sich mehrere Meter über der 
heutigen Bachsohle befindet.

 Hanglehm (Typ «Uetliberg-Lehm»)

Am Hangfuss beidseits der Albiskette kam es nach dem Rückzug der Glet-
scher durch Verwitterung und Abtrag der noch sehr kahlen Molassehänge zur Ab-
lagerung von mächtigem Hanglehm, welcher erst nach Beginn des Postglazials vor 
ca. 10 ka mit zunehmend dichterer Vegetation zum Stillstand kam. Es handelt sich 
um geschichteten tonigen Silt mit unterschiedlichem Sandanteil, der in typischer 
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Ausbildung keinen oder nur wenig Kies führt. Es finden sich fliessende Übergän-
ge zu lehmig-kiesigen Bach- und Hangschuttablagerungen mit Rutsch- und Kriech-
strukturen. Die Ablagerungen weisen häufig die Form von Schwemmkegeln auf 
und sind auf der geologischen Karte entsprechend dargestellt (Heisch bei Hausen 
a.  A., Seehüsli nördlich des Türlersees, südlich der Linie Adliswil – Langnau a.  A.). 
In den Hanglehmen, zu welchen auch der «Uetliberg-Lehm» zählt, sind verschie-
dentlich noch an Ort und Stelle wurzelnde Baumstrünke gefunden worden, so 
z.  B. in der Baugrube für den Neubau des Schwerzisaals in Langnau a.  A. (MILIT-

ZER 1984). Bekannter sind die Holzfunde aus den Lehmgruben von Zürich-Wie-
dikon oder den Portalbereichen des Uetlibergtunnels (vgl. Abschnitt ältere Sihl-
Schotter qS1), welche Alter zwischen ca. 10  –13,7 ka aufweisen. Aus dem Perimeter 
von Blatt Albis liegen bis dato keine datierten Holzfunde aus dem Hanglehm vor 
(schriftl. Mitt. K. F. Kaiser, WSL, 2003).

 Schwemmkegel: Bachschutt, meist mit Hanglehm und -schutt 
 verzahnt (spätglazial)

Im Sihltal wurden von der Albisflanke her zahlreiche Bachschuttkegel ge-
schüttet, welche durch ein späteres, bis zu 10 m tiefes Einschneiden der Bachläufe 
inaktiviert wurden. Sie dürften sich zur gleichen Zeit wie der ältere Sihl-Schotter 
(qS1) gebildet haben, als der Talboden rund 20 m höher lag als heute. Der promi-
nenteste Schuttkegel wurde vom Langnauer Dorfbach, weitere grössere Schuttke-
gel vom Tobelbach (südlich von Langnau), den Eichbächen und dem Scheidbach 
südlich Sihlwald geschüttet.

Ältere Bachschuttfächer finden sich im Dorf Bonstetten, wo die zwei von Sü-
den her geschütteten Bachschuttkegel infolge einer Absenkung des Seespiegels 
des spätglazialen Zungenbeckens Bonstetten – Wettswil und des anschliessenden 
Einschneidens der Bachläufe inaktiviert wurden. Nördlich an die beiden alten 
Schuttkegel angelagert finden sich auf tieferem Niveau die beiden jüngeren Schutt-
kegel. Ein analoges Geschehen hat 1,5 km westlich von Bonstetten bei Stocken 
und Ittenmoos stattgefunden. Hier wurde ein in das spätglaziale Seebecken von 
Hedingen – Bonstetten vorgeschütteter Bachschuttkegel durch das allmähliche 
Auslaufen des Sees und Tieferlegen der Vorflut inaktiviert. Ein jüngerer Schutt-
kegel schliesst sich entlang eines terrassenförmigen Geländeabfalls an den älteren 
Schuttkegel an.

 Fluvioglaziale Schmelzwasserdeltaschüttungen (sandig und kiesig)

In den durch die Endmoränen bei Hermetschwil-Bremgarten aufgestauten 
spät- bis postglazialen Reusstalsee (zwischen Bremgarten und Perlen; Seespiegel 
bei ca. 405 m ü.  M.) wurden südlich von Ottenbach und bei Maschwanden von 
späteiszeitlichen Schmelzwasserflüssen kiesige Deltas geschüttet.
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— Ein durch Schmelzwasser verstärkter Vorläufer des Lindenbachs überschüttete mit seinem 
Schuttfächer glaziale Schmelzwasserablagerungen des Reussgletschers. Die Mächtigkeit 
der Bachablagerungen beträgt in der Kiesgrube Mülibach weniger als 5 m.

— Bei Maschwanden wurde aus der heute vom Haselbach durchflossenen Schmelzwasserrin-
ne ein über 1 km breites und fast ebenso langes Delta in den See geschüttet. Aufschlüsse 
in den mittlerweile verfüllten Kiesgruben im Hatwilerfeld zeigten klassische Deltaschich-
tungen und Übergussschichten auf Kote 405 m. Die petrographische Zusammensetzung 
des 10  –15 m mächtigen Schotters ist praktisch identisch mit jener des früh- bis hochletzt-
eiszeitlichen Vorstossschotter q4sv, so dass der Deltaschotter bei Maschwanden wohl aus 
 jenem aufgearbeitet worden ist. Bei dem kräftigen Schmelzwasserfluss hat es sich um die 
Lorze gehandelt (vgl. Abschnitt Glaziale Entwässerungsrinnen S. 60 ff).

— Ein weniger ausgeprägter, kleiner Schuttfächer wurde bei Unter Lunnern (Obfelden) aus 
einer heute trocken liegenden Schmelzwasserrinne heraus geschüttet.

 Seesedimente (siltig-feinsandig)

Sandige und siltige Seeablagerungen des ehemaligen Reusstalsees sind an 
dessen Rändern – wo sie nicht von jüngsten Reussalluvionen überdeckt sind – auf-
geschlossen, so bei Hatwil westlich von Knonau, zwischen Maschwanden und 
 Obfelden und bei Ottenbach. Bei Ottenbach reichen sie bis Kote 408 m hinauf; 
demnach lag der Spiegel des Reusstalsees zeitweise etwas höher als die im Hat-
wilerfeld ermittelten 405 m (s. vorheriger Abschnitt Fluvioglaziale Schmelzwasser-
deltaschüttungen).

qSL Feinkörnige Seesedimente (tonig-siltig), nur in Bohrungen

6  – 8 m unter dem heutigen Reusstalboden wurde in zahlreichen Sondie-
rungen so genannter Reusstal-Lehm erbohrt, wie er ebenfalls weiter südlich auf 
dem Gebiet von Blatt Zug in Bohrungen angetroffen wurde (OTTIGER et al. 1990). 
Die feinkörnigen, an der Oberfläche nirgends aufgeschlossenen Sedimente wur-
den im Reusstalsee bei einem tieferen Seespiegel kurz vor dessen Verlandung ab-
gelagert. Der Reusstal-Lehm ist jünger als die bei Seespiegel ca. 408 m abgelager-
ten Silte und Feinsande.

Ebenfalls als Reusstal-Lehm werden Seesedimente im Gebiet von Blatt 1070 
Baden bezeichnet, welche dort aber als vorletzteiszeitlich gelten (GRAF et al. 2006, 
GRAF 2009).

qSLz Feinkörnige See- und Verlandungssedimente: ehem. Zungenbecken 
bei Bonstetten, Hedingen und Hausen a.  A. (spät- bis postglazial)

Die von Affoltern a.  A. nach Wettswil vorgestossene Gletscherzunge hinter-
liess auf ihrem Rückzug zwischen den Stirnmoränen von Wettswil, Bonstetten, 
Hedingen und Affoltern drei tiefere Zungenbeckenseen, welche durch feinkörnige 
Sedimente von Schmelzwässern und Seitenbächen rasch aufgefüllt wurden und 
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schliesslich verlandeten. Der See zwischen Wettswil und Bonstetten spiegelte 
 mindestens auf Kote 535 m, denn so hoch reichen die glazialen Seeablagerungen 
und auf gleicher Höhe liegt der Terrassenrand der älteren Schuttfächer bei Bon-
stetten. Durch rückwärtige Erosion des Wüeribachs sank der Seespiegel auf 
ca. Kote 527 m, welche der heutigen Geländekote entspricht. Bei Bonstetten wur-
de die Moräne unter 57 m See- und Verlandungsablagerungen erbohrt.

Der Spiegel des zwischen Bonstetten und Hedingen liegenden Sees lag an-
fänglich auf knapp 520 m ü.  M., sank dann auf Kote 515 m, wo er – wie aus der Mor-
phologie des Bachschuttfächers bei Stocken zu schliessen ist – längere Zeit ver-
weilte. Durch das Einschneiden des Höfibachs in die dämmende Hedinger Stirn-
moräne wurde der See sukzessive abgesenkt und lief schliesslich ganz leer. Die 
feingeschichteten glazialen Seeablagerungen erreichen eine Mächtigkeit von min-
destens 25 m.

Zwischen Affoltern und Hedingen dürfte nur über kurze Zeit ein durch Glet-
schereis abgedämmter See existiert haben, der anfänglich bis Kote ca  485 m reichte 
und dann bis zum Auslaufen auf Kote 480 m verharrte. Auf dieser Höhe verläuft 
nördlich von Affoltern bei Masmüli eine markante Terrassenkante, welche ver-
mutlich die Front des kiesigen Jonenschuttfächers in diesen Eisrandstausee un-
mittelbar vor dessen Entleerung markiert. Die Seeablagerungen sind vorwiegend 
sandig und nicht mächtiger als 20 m.

Weitere durch Moränen abgedämmte und heute verlandete Seen befanden 
sich bei Feldenmas östlich von Hedingen (ein ca. 0,2 km2 grosser See, mit dem 
Nachweis einer vulkanischen Tuffschicht der Laachersee-Eruption; HOFMANN 
1963) mit einem 14C-Alter von ca. 11 200 BP (HAJDAS et al. 1995; ca. 13,1 ka) und 
nordöstlich von Unter-Rifferswil bei Schonau (ein rund 1 km2 grosser, sehr seichter 
See). Unter dem Torf kommt in beiden Lokalitäten beim Ackern Seekreide mit 
Wasserschnecken zum Vorschein. Seekreide unter Torf wurde auch in der kleinen 
abflusslosen Mulde bei Eitenberg nördlich von Knonau beobachtet, so dass früher 
auch dort ein offenes stehendes Gewässer existiert haben muss. Auch in der ab-
flusslosen Mulde des Ägelsees 1 km nordöstlich von Maschwanden dürfte früher 
ein kleines Gewässer vorhanden gewesen sein.

See- und Verlandungsablagerungen mit Torf finden sich auch am südlichen 
Ende des Türlersees.

qSLZ Feinkörnige Seesedimente im ehemaligen Schwankungsbereich des 
Zürichsees (postglazial)

Der Spiegel des vor rund 15 ka (LISTER 1985) bereits eisfreien Zürichsees lag 
im ausgehenden Glazial anfänglich auf Kote ca. 417 m ü.  M., also rund 11 m über 
dem heutigen Wasserspiegel von 406,0 m. Er sank mit Beginn des Spätglazials vor 
ca. 12,5 ka auf ca. 403,5  –  404 m ü.  M. (SCHINDLER 1976). Anschliessend schwankte 
der Seespiegel zwischen den Extremwerten 403,5 und 408 m (SCHINDLER 1976). 
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Im Gebiet von Blatt Albis sind entlang des Zürichsees oberhalb der Kote 408 m 
keine spät- oder postglazialen Seeablagerungen bekannt geworden. Für die ein-
gangs erwähnten höheren Seespiegel gibt es – immer auf den Perimeter des Blattes 
Albis bezogen – keine Hinweise. Das erstaunt, wäre doch zu erwarten, dass in den 
grossen Bachschuttfächern von Küsnacht, Heslibach und Erlenbach sowie Käpf-
nach höhere Seestände morphologisch durch Terrassenbildungen dokumentiert 
sind.

Auf der während des Neolithikums an zahlreichen Stellen des öfteren vom 
Menschen besiedelten flachen Strandplatte des Zürichsees (oberhalb der alten 
Strandlinie Kote 403,5 m) abgetiefte Bohrungen zeigen ausserhalb des Einfluss-
bereichs der Bachschuttkegel überall einen ähnlichen Aufbau: Unter bis zu 10 m 
Seekreide folgt 1 – 2 m basaler Faulschlamm – eine an organischem Material reiche 
Lehmschicht, welche als eine Art Leithorizont innerhalb der postglazialen Seeab-
lagerungen dient (SCHINDLER 1974). Darunter lagern glaziale, meist siltig-sandige 
Sedimente, die ohne scharfe Grenze aus Moräne hervorgehen. Seekreide und ba-
saler Faulschlamm verzahnen sich landwärts mit siltig-sandigen Strandablage-
rungen. Die Obergrenze der Seekreide liegt bei ca. 406,0 m, so dass der Uferbe-
reich landseitig der natürlichen heutigen Uferlinie bis Kote 408 m ausschliesslich 
durch siltig-sandige Strandablagerungen gebildet wird. Bedeutendere, bis zu 100 m 
breite Seekreide-Strandplatten finden sich auf der linken Seeseite zwischen Bend-
likon und Schooren in Kilchberg, zwischen Rüschlikon und Marbach, zwischen 
dem Strandbad Oberrieden und dem Seehus Horgen und auf der rechten See seite 
bei Feldmeilen und südlich von Erlenbach.

Der Aabach bei Käpfnach, der Rossbach bei Herrliberg sowie die Dorfbäche 
von Erlenbach und Küsnacht haben markante Schuttkegel in den See geschüttet.

qsR Reuss-Schotter, z.T. von Überschwemmungssedimenten (Ton, Silt, 
Sand) überlagert

Nach der Verlandung des Reusstalsees schuf die Reuss im untersuchten 
 Kartenausschnitt drei Akkumulationsniveaus: Die älteste und höchst gelegene 
Schotterterrasse qsR1 erstreckt sich zwischen Hinter Stadelmatt (Kote 391 m ü.  M.) 
und Grischhei bei Maschwanden (Kote 393 m). Nach Norden und Westen wird 
sie durch einen meist markant ausgebildeten Terrassenrand begrenzt. Das rund 
1,5 m tiefer liegende Akkumulationsniveau qsR2 ist durch mehrere voneinander iso-
lierte Terrassenkörper belegt: Giessen, ca. 389,5 m ü.  M. (der Terrasse von Stadel-
matt  direkt vorgelagert), Hasplen bei Maschwanden und Hagnauer Feld auf 
386  – 387 m ü.  M. sowie Rickenbach auf 386 m ü.  M. Das rezente Akkumulations-
niveau, d.  h. die bis zur Stabilisierung der Reuss durch Dämme aktive Über-
schwemmungsebene, liegt wiederum ca. 1 m tiefer als die Terrasse qsR2. Die höchste 
Schotterterrasse qsR1 kann vermutlich mit den auf Blatt Hitzkirch am linken Rand 
der Reussebene auf Kote ca. 390 m gelegenen Terrassen korreliert werden.
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 Verrutschte oder versackte und zerrüttete Molasse

 Verrutschtes quartäres Lockergestein oder versackter und  
zerrütteter, verfestigter quartärer Schotter

Nach dem Rückzug der Gletscher haben sich an den steilen Hängen des 
 Reppisch- und Sihltals mehrere Sackungen in der Molasse ereignet. Die Sackungs-
massen Aeugsterberg und Sihlwald zählen zu den grössten in der schweizerischen 
mittelländischen Molasse und unterscheiden sich in ihrem Bildungs mechanismus, 
wie nachfolgend beschrieben, ganz wesentlich.

Aeusterberg bei Aeugst
Sackungsmasse mit einem Volumen von ca. 75 Mio. m3, welche sich entlang einer ca. 1,3 km 

langen Abrisskante am Aeugsterberg löste und abrutschte und dadurch den Türlersee aufgestaut 
hat. Der Fuss der löffelförmigen Gleitfläche liegt im Bereich der Reppisch unter Hanglehm der 
Albiskette. Bei Setziweiden ist ein ausgeprägtes Nackentälchen erhalten geblieben. In der sich 
über ein rund 1 km2 grosses Gebiet ausbreitenden Sackungsmasse finden sich zahlreiche, bis zu 
20 m hohe Hügel, bei denen es sich um noch im Verband stehende Molassefelsschollen handelt. 
Zwischen Müliberg und Chloster bewegte sich aus der Sackungsmasse eine morphologisch gut 
erkennbare Rutschmasse Richtung Norden bis zum Götschihof. Das Alter der Sackung wurde 
bisher nicht datiert; sie ist jedoch sicher älter als ca. 6 ka (Nachweise von Neolithikum am Türler-
see) und jünger als die Moränen des Killwangen-Rückzugsstadiums (vor ca. 21 ka).

Sihlwald
Zwischen Hochwacht und Albishorn hat sich am Albisgrat auf über 2 km Länge eine gros-

se Sackungsmasse gelöst. Unter der steilen Abrissflanke ist auf der ganzen Länge ein Nackentäl-
chen ausgebildet. Noch im Verband stehende Molassefelspakete erheben sich bei Howen Pkt. 
803 m und Pkt. 790 m als bis zu 20 m hohe Hügel über die umgebende Sackungsmasse. Bei Pkt. 
795 m östlich der Schnabellücken liegen im Verband stehende Molasseschichten mit Konglome-
ratbänken etwa auf gleicher Höhe mit den knapp 100 m entfernten Konglomeratbänken an der 
Albisflanke. Es scheint, dass der rund 300 m lange und 70  – 80 m breite Riesenbuck, welcher sich 
bis 40 m – ähnlich wie die beiden Felshügel bei Howen – über die umgebende Sackungsmasse 
erhebt, als zusammenhängendes Felspaket über einer schichtparallel mit 4 % gegen NNW einfal-
lenden, auf Kote ca. 750 m liegenden Gleitfläche rund 100 m von der Albisflanke in nördlicher 
Richtung weggedriftet ist. Ursache der Sackung ist das Anschneiden der steilen Molasseflanken 
durch den Linth-Rheingletscher während des Schlieren-Stadiums, was im tief eingeschnittenen 
Profil des Wüesttobels (2 km südlich von Sihlwald) gut studiert werden kann. Dort fällt die unter 
Moräne aufgeschlossene Felsoberfläche mit bis 50 % Gefälle steil gegen das Sihltal ab. Das von 
der Albisflanke entlang der dominanten, NNW-streichenden Klüftung gelöste und weggedriftete 
Molassefelsmaterial glitt anschliessend Scholle für Scholle über eine im Untergrund verborgene 
Felskante in die Tiefe und überfuhr dabei – nach unten zunehmend als lehmige Rutschmasse – 
quartäre Ablagerungen (ein instruktiver Aufschluss mit Moränenfenster in der Rutschmasse ist 
am Bach ENE Howen auf Kote ca. 660 m zu sehen). Die Mächtigkeit der Sackungs- bzw. Rutsch-
masse dürfte an den meisten Stellen weniger als 50 m betragen, so dass das Volumen dieser Mas-
se auf maximal 100 Mio. m3 zu schätzen ist. Sie besteht zur Hauptsache aus Molassematerial, 
weist aber im südlichsten Abschnitt auch Pakete mit lehmiger Moräne auf. Typisch sind bis meh-
rere Kubikmeter grosse Nagelfluh- und Sandsteinblöcke, welche von den an der Albisflanke auf-
geschlossenen Konglomeratbänken stammen. Der Fuss der rund 2 km2 Fläche einnehmenden 
Sackungs- bzw. Rutschmasse liegt im Norden auf ca. Kote 560 m und steigt gegen Süden, einher-
gehend mit einer Versteilung des Oberflächengefälles, allmählich bis 650 m an. Die aus der Sa-
ckungsmasse hervorgegangene Rutschmasse hat also auf der markanten Verebnung, deren äus-
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serer Rand durch einen Moränenwall des Zürich-I-Stands markiert ist, halt gemacht. Sie hat die 
glazialen, kiesigen Hangschuttablagerungen (siehe oben) überfahren und lagert im Norden di-
rekt auf Moräne. Nur an einer Stelle (beim Rossspaltibach) drang ein Schuttstrom bis ins Tal und 
endete dort auf einer von älterem Sihl-Schotter (qS1) gebildeten Terrasse, die die Lage des dama-
ligen Talbodens angibt. Im Gegensatz zur Sackung vom Aeugsterberg, welche als ein einzelnes 
Ereignis gedeutet werden kann, dürfte die Sackung bzw. Rutschung im Sihlwald mehrphasig ver-
laufen sein. Zumindest im südlichen Teil (in den Hinteren Eichbächen) hat sie Hanglehm mit 
Pflanzen- und Holzresten überfahren (Fig. 7). Ein mit der 14C-Methode datierter Holzrest aus 
dem basalen Bereich der Sihlwald-Sackungsmasse ergab ein kalibriertes Alter von 9310 + 130  /-40 
Jahre vor heute (schriftl. Mitt. U. Jörin, Universität Bern, 1.  2.  2005). Wie oben festgestellt, ist die 
Rutschmasse im nördlichen Teil jünger als der ältere Sihl-Schotter, aber älter als der jüngere Sihl-
Schotter. Die Sihlwald-Rutschung dürfte sich also etwa zur Zeit des Giesshübel-Durchbruchs 
(s.  o. Beschreibung zu qS1) ereignet haben.

Streuboden, Sihlwald
Eine mit der grossen Sihlwald-Sackungsmasse vergleichbare, jedoch mit einer Fläche von 

0,25 km2 deutlich kleinere Sackungs- und Rutschmasse westlich der Station Sihlbrugg.

Reppischtal
Südlich von Tägerst sowie zwischen Aumüli und Nusshof haben sich zwei kleinere Sa-

ckungsmassen von ca. 0,15 km2 bzw. ca. 0,12 km2 Ausdehnung in der Molasse der östlichen 
 Reppisch-Talflanke gelöst.

Schweikhof, Sihlbrugg
Bei Schweikhof liegen zwei grössere, in Rutschmassen übergehende flachgründige Sa-

ckungsmassen, welche sich im Molassefels auf schichtparallelen, mit rund 6  ° nach SSE einfal-
lenden Gleitflächen gebildet haben. Die eine, rund 0,3 km2 grosse Rutschmasse mit oberem 
Rand beim Schweikhof auf Kote 690 m wurde durch das Anschneiden des Hangfusses durch den 
Talbach und die Sihl ausgelöst. Die zweite, kleinere, aber komplex strukturierte Sackungs- bzw. 
Rutschmasse liegt zwischen Schweikhof und Husertal.

Fig. 7: Aufschlussskizze aus dem Basisbereich der Sihlwald-Sackungsmasse (Koord. ca. 684.100/ 
234.500). Das Profil reicht über eine Gesamthöhe von ca. 20 m.
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Ramsel, Sihlbrugg
Südwestlich der Kiesgrube Chrüzhügel bei Ramsel ist verfestigter quartärer Schotter ver-

sackt und bildet eine Reihe von lang gestreckten Hügelzügen und Nackentälchen (Fig. 8). Die 
 basale Gleitfläche dürfte in der Molasse angelegt sein.

Albishorn – Hinter Albis bei Hausen
Auf der Westseite des Albisgrats hat das während des Mellingen-Stadiums erfolgte Ein-

schneiden einer Schmelzwasserrinne eine ca. 0,24 km2 grosse Sackungs- und Rutschmasse im 
Molassefels und in teilweise verkitteten Quartärschottern ausgelöst.

Zürich-Leimbach
Bei Leimbach liegt eine ca. 0,6 km2 grosse Sackungsmasse aus Molasse, welche sich auf 

 einer Breite von ca. 800 m an der Albisflanke zwischen Balderen und Mädikon gelöst hat und 
sich bis ans heutige Sihlufer (Steilböschung) erstreckt. Die Sackungsmasse dürfte zwischen 20 
und 50 m mächtig sein und ein Volumen von etwa 18 Mio. m3 aufweisen. Eine auf Kote 479 m 
durch die Sackungsmasse abgetiefte Bohrung traf in 39 m Tiefe (Kote 440 m) auf jüngeren Sihl-
Schotter (qS2) und auf 430 m ü.  M. bis zur Endtiefe der Bohrung auf 426 m auf Moräne bzw. mo-
ränenartiges Lockergestein. Die dem heutigen Talboden (jüngerer Sihl-Schotter) entsprechende 

Fig. 8: Sackungsmasse bei Ramstel südwestlich der Kiesgrube Chrüzhügel bei Sihlbrugg, beste-
hend aus verkitteten Schottern des mittleren Pleistozäns. Foto T. Gubler 2010.
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Höhenlage der in der Bohrung angetroffenen Sihl-Schotter zeigt ebenso wie die Beobachtung, 
dass sich die Sackungsmasse bis an die Sihl erstreckt, dass das Alter der Sackung (sofern nicht 
mehrphasig verlaufen) jünger ist als der Giesshübel-Durchbruch der Sihl. Ein Aufstau der Sihl 
hat offensichtlich nicht stattgefunden, da im rückwärtigen Sihltal über dem jüngeren Sihl-Schot-
ter keine Seeablagerungen vorkommen.

Horgen-Oberrieden
Ausgedehntere flachgründige und heute nicht mehr aktive Rutschmassen erstrecken 

sich zwischen Fuchsenwis, Oberrieden und Horgen-Oberdorf zwischen Kote 500  – 550 m. Die 
nördliche Hälfte besteht vor allem aus Molassematerial, die südliche Hälfte mehrheitlich aus 
Moräne.

Isenberg westlich Affoltern a.  A.
Sondierbohrungen im Rahmen des Autobahnbaus am Isenberg haben eine unter Moräne 

verborgene, tiefgründige (glaziale) Auflockerung des Molassefels (beginnende Sackung, ohne 
vertikalen Versatz) gezeigt. Diese manifestiert sich in einer nur wenige Zentimeter dicken Lage 
mit Grundmoränenmaterial, die in einer Tiefe von gegen 20 m (Kote 480 m) schichtparallel ent-
lang einem in der Molasse angelegten Gleithorizont eingepresst wurde.

Entlang den von Schmelzwässern angeschnittenen Albisflanken finden sich unzählige 
Rutschgebiete, welche talwärts von Hanglehm-Schwemmfächern abgelöst werden.

qL Schwemmlehm in Mulden

Die Gletscher haben nach ihrem Rückzug eine Moränenlandschaft mit zahl-
losen, meist in Grundmoräne angelegten Geländemulden hinterlassen. Beson-
ders zahlreich sind sie in der Drumlinlandschaft des Knonauer Amts oder dem 
von lang gezogenen Seitenmoränen geprägten Höhenrücken zwischen Zürichsee 
und Sihltal. In den mit feinen Schwemmlehmen verfüllten Mulden haben sich 
häufig Flach- oder Hochmoore mit Torf entwickelt. Die bedeutendsten Torfmoore 
sind im Kapitel Rohstoffe (S. 89), vermerkt.

 Blockschutt (Molassesandstein, östlich Gamlikon)

Ein kleines Vorkommen von Blockschutt hat sich östlich von Gamlikon im 
Reppischtal gebildet (Koord. ca. 680.275/240.675), wo sich Sandsteinblöcke von 
 einer mehreren Meter mächtigen Sandsteinwand gelöst haben und auf einer Ver-
ebnungsfläche auf Kote 670 m liegengeblieben sind.

 Bachschuttkegel, Schwemmfächer, Deltas im Zürichsee

Alle grösseren Bachschuttkegel wurden zur Hauptsache bereits im Spätgla-
zial, einer sehr vegetationsarmen Periode mit hoher Erosionsrate angelegt. Die 
grösseren Bachschuttkegel im Sihltal (Dorfbach Langnau, Tobelbach Ragnau, 
Eichbäche, Scheidbach) wurden durch die Tieferlegung des Vorfluters um 20 m 
(nach dem Giesshübel-Durchbruch der Sihl) und das tiefe Einschneiden der 
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 Bäche in ihre eigenen Ablagerungen bereits im Spätglazial inaktiv. Die grossen 
Bachschuttkegel am rechten Seeufer (Küsnacht, Heslibach und Erlenbach) waren 
hingegen bis zur Durchführung von Verbauungsmassnahmen überschwemmungs-
gefährdet. Küsnacht wurde 1678, 1778 und 1878 durch katastrophale Überschwem-
mungen heimgesucht, 1778 fanden 66 Menschen den Tod.1) Bis zu den Verbau-
ungsmassnahmen im Hedingertobel war auch der Schuttkegel des Hedinger Dorf-
bachs durch Überschwemmungen gefährdet.

Maschwanden wird durch das Hochwasserrückhaltebecken Bäckental vor 
Überschwemmungen des Haselbachs geschützt, Affoltern wird seit 2007 ebenfalls 
durch ein Hochwasserrückhaltebecken vor den sich immer wieder ereignen den 
Überflutungen (zuletzt 1983, 1993, 1994 und 1999) durch die Jonen geschützt.

Bestehen die grossen, oben erwähnten Bachschuttkegel vor allem aus Kies-
sand, finden sich im Reppischtal bei Gamlikon und Tägerst überwiegend lehmige 
Schuttkegel, welche Übergänge zu kegelförmigem Hanglehm zeigen.

Die grossen Schuttkegel bzw. Deltas des Aabachs (Käpfnach) und des Ross-
bachs (Herrliberg) sowie des Dorfbachs (von Erlenbach und Küsnacht) liegen teil-
weise oder vollständig (Rossbach) im Zürichsee.

 Torf

In den mit feinen Schwemmlehmen verfüllten Mulden (qL) sowie in einigen 
ehemaligen Zungenbecken haben sich verbreitet Flach- oder Hochmoore mit Torf 
entwickelt. Die bedeutendsten Torfmoore sind im Kapitel Rohstoffe (S. 89) ver-
merkt.

 Sumpf

Grössere Sumpfgebiete sind heute auf die Reusstalebene beschränkt. Es 
wurden diejenigen Gebiete ausgeschieden, in denen sich keine Spuren landwirt-
schaftlicher Nutzung finden lassen. Weitere kleinere Sumpfgebiete finden sich in 
den Rutschgebieten am Albisgrat und im Gebiet um Hirzel.

qa Alluvion: feinkörniges Überschwemmungssediment in Talebenen, 
im Reppischtal mit Seesedimenten verzahnt

Im Knonauer Amt wurden entlang des Haselbachs (Maschwanden), des 
Wolserbachs (Obfelden), der Jonen südlich Rifferswil und der Reppisch (dort mit 
Hanglehmen und Seeablagerungen wechsellagernd) bis mehrere Meter mächtige, 
feinkörnige Überschwemmungssedimente akkumuliert, auf denen sich – so bei-
spielsweise am Wolserbach – Torfmoore entwickelt haben. Die erwähnten Bäche 

1) Weitere Informationen unter: www.ortsmuseum-kuesnacht.ch (Nov. 2009)
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sind heute soweit abgesenkt und korrigiert worden, dass es nicht mehr zu Über-
schwemmungen mit Ablagerung von Schlamm kommt.

 Ehemalige Bach- bzw. Flussläufe

Der Vergleich des heutigen Reusslaufs mit dem auf der Karte von GIGER 
(1648) dargestellten Reusslauf zeigt, dass auf dem Gebiet von Blatt Albis keine we-
sentlichen Korrekturen des Flussbetts stattgefunden haben. Mit den in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Plänen des Ingenieurs J. G. Tulla erstellten Däm-
men wurde das bestehende Flussbett im Perimeter des Blattes Albis lediglich sta-
bilisiert. Die im Feld kartierten Altwasserläufe und die durch Flusserosion ent-
standenen Terrassenränder sind demnach älter als die Karte von GIGER (1648).

 Künstliche Aufschüttungen, Auffüllungen

Mengenmässig bedeutende Auffüllungen haben in den Kiesgruben bei Ob-
felden (u.  a. Deponie Tambrig), Maschwanden, Knonau (Deponie Rütenen), Sihl-
brugg (Kiesgrube Chrüzhügel) und nördlich von Hirzel (Deponie Hanegg) statt-
gefunden. Grössere Aufschüttungen finden sich bei Tännlimoos westlich von Sihl-
brugg (Deponie), oberhalb von Erlenbach bei Blüemlisalp sowie entlang der 
Autobahn A3 Zürich – Chur, wo zahlreiche Terrainveränderungen vorgenommen 
worden sind.

 Glaziale Entwässerungsrinnen

Sihltal

Während des Schlieren-Stadiums floss der Grossteil des Schmelzwassers des 
Linth-Rheingletschers wegen der tieferen Lage des Reussgletschers vom Zimmer-
berg über einen Eisrandstausee im Raum Sihlbrugg entlang der Westflanke des 
Albis in Richtung des im Entstehen begriffenen Reppischtals.

Erst beim Rückzug des Eises vom Schlieren- zum Zürich-I-Stand (äusserer 
Stand) fanden die Schmelzwässer einen Weg entlang der Ostflanke der Albis kette. 
Ein erster in den Molassefels erodierter Sihl-Tallauf verlief von Chellerboden 
westlich der Station Sihlbrugg auf Felskote ca. 640 m über Tannboden auf Kote 
580 m, Unter Rängg (Langnau a.  A.) auf Kote 540 m, Waldi westlich von Langen-
berg (Fels rinnenartig eingetieft auf Kote 470 m) in Richtung Adliswil. Aus dieser 
Phase sind jedoch keine glazifluviatilen Ablagerungen erhalten geblieben. Eine 
mögliche Ausnahme bilden neuerdings bei Langnau a.  A. erbohrte Grundwasser 
führende Schotter (z.  B. Bohrung bei Koord. 682.970/237.475, OKT Fels -72 m). 
Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Gletscherrand fortlaufend in 
Richtung Osten zurückwich und der Lauf des Schmelzwasserflusses ebenso konti-
nuierlich dem Gletscherrand folgte.
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Die Eintiefung des Sihltales bis auf die heutige Felssohle erfolgte nach dem 
ersten Rückzug des Gletschers vom Zürich-I-Stand (Moränenwall Chellerboden –  
Tannboden – Unter Rängg) von der Albis-Ostflanke zum Zimmerberg. In dieser 
Phase flossen enorme Schmelzwassermengen, welche von der linken Seite des 
Linth-Rheingletschers inkl. Sihlsee-Alptal, vom Ägerilappen und der rechten 
 Seite des Reussgletschers (eine Zunge reichte vom Zugerberg nach Sihlbrugg) 
stammten. Diese Schmelzwässer, unterstützt von vermutlich katastrophalen 
Hochwassereignissen (z.  B. Ausbrüche randglazialer Seen bei Biberbrugg) ero-
dierten vor ca. 18 000 Jahren in wenigen hundert Jahren eine 70  –130 m tiefe Rinne 
– das heutige Sihltal – in den Molassefels. Bei Sihlbrugg (Zürich-I-Stand) und Ad-
liswil (Zürich-II-Stand) ins Sihltal hinüber vorstossende Eiszungen fanden bereits 
die fertige Talanlage vor.

Reppischtal

Das Gebiet des Reppischtals wurde bereits während des Zurückweichens des 
Reussgletschers vom letzteiszeitlichen Maximalstand (an der Albiskette) auf den 
Killwangen- /Mellingen-Stand bei Wettswil eisfrei (Quartärgeologische Übersicht 
1: 200 000). Die rechtsufrigen Schmelzwässer des Reussgletschers begannen die 
Rinne des Reppischtals in den Fels zu erodieren. Der südlichste Abschnitt dieser 
Schmelzwasserrinne ist heute noch über dem Huserberg östlich von Hausen a.  A. 
zu erkennen, von wo sie sich zwischen Gom und Bürglen über den Türlersee ins 
Reppischtal fortsetzt. Während des Schlieren-  /Stetten-Stadiums floss ein Gross-
teil der Schmelzwässer von der linken Seite des Linth-Rheingletschers, vom Äge-
rilappen und der rechten Seite des Reussgletschers in das Reppischtal, da der Ab-
fluss entlang der Albis-Ostflanke (das Sihltal existierte noch nicht) wegen des zwi-
schen Zimmerberg und Albis liegenden Eisriegels blockiert war. Der Zufluss der 
Schmelzwässer erfolgte bereits während des Schlieren-Stadiums aber nur noch 
südlich des Türlersees; weiter nördlich lag der Gletscher bereits zu tief, als dass 
Schmelzwässer noch ins Reppischtal hinüber gelangen konnten.

Während bzw. kurz nach dem Rückzug des Eises vom Zürich-I/Bremgarten-
I-Stand erhielt das Reppischtal, da nun über dem Gletscherrand gelegen, definitiv 
keine Schmelzwässer mehr. Seine heutige Anlage war gegen Ende des Schlieren- /
Stetten-Stadiums gerade dann abgeschlossen, als die Erosion des heutigen Sihltals 
einsetzte. Die Erosion der ca. 170 m tiefen Reppischtal-Schmelzwasserrinne er-
folgte somit in der kurzen Zeit zwischen dem Killwangen- /Mellingen- und dem 
Schlieren-  /Stetten-Stadium.

Im Unterschied zum Sihltal, welches ausgehend von einem breiten Molasse-
plateau zwischen Albis und Zimmerberg als U-förmiges, etwa 250 m breites und 
100 m tiefes Tal in den Fels erodiert wurde, weist das Reppischtal einen ausge-
prägten V-förmigen Querschnitt auf. Die östliche Talflanke wird von über 200 m 
hohen, die westliche von 100  –150 m hohen und steilen Molassehängen gebildet. 
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Nach dem Ausbleiben der Schmelzwässer wurde das enge und tiefe Reppischtal 
rasch mit verschwemmtem Moränenmaterial und Hanglehm verfüllt, welche eine 
Mächtigkeit zwischen 70 und 100 m erreichen.

Jonen

Der Lauf der Jonen zeichnet auf eindrückliche Weise die Lage des Gletscher-
rands im Bremgarten-II-Stand (= Zürich-II-Stand) nach, als eine Zunge des Reuss-
gletschers bei Affoltern a.  A. verharrte. Die Jonen bzw. oberhalb Hausen der Müli-
bach führte die Schmelzwässer ins Reusstal, wo ein Delta in den Reusstalsee auf-
geschüttet wurde. Da die Schmelzwässer des rechten Reussgletscherrands über die 
bei Sihlbrugg liegende Eiszunge und das Sihltal abgeführt wurden, war die Was-
serführung und folglich die Ausräumung der Jonen-Schmelzwasserrinne viel be-
scheidener als dies beim Reppisch- und Sihltal der Fall war. Die erosive Eintiefung 
beträgt im Jonental westlich von Zwillikon rund 35 m, davon 10  –15 m im Fels, der 
Rest im Lockergestein. Durch die bei Zwillikon liegende Eiszunge wurde die 
Jonen zeitweise gestaut, so dass sich zwischen Affoltern-Unterdorf, Hedingen und 
Zwillikon ein temporärer Eisrandsee bildete.

Alte Lorze -Schmelzwasserrinne (Blickensdorf – Buech – Knonau – Maschwanden)

Während des Zürich-II-/Bremgarten-II-Stadiums lag zwischen Eberstwil 
und dem Josefsgütsch bei Neuheim (Blatt Zug) eine bis Sihlbrugg reichende Glet-
scherzunge des Reussgletschers. Die das Ägerital entwässernde Lorze floss über 
Hinterburg – Sarbach (südlich von Neuheim) ins Sihltal (WYSSLING 2002). Nach 
einem ersten Rückzug des Eislappens verliess die Lorze diese Schmelzwasserrin-
ne und schuf sich auf tieferem Niveau zwischen Baarburg und Josefsgütsch einen 
neuen Abfluss ins Sihltal. Anschliessend zog sich die Gletscherzunge ins Baarer 
Becken zurück, wo sie über längere Zeit am nordöstlichen Ende der Baarer Ebene 
bei Bofeld und Deinikon stirnte. Dieser Gletscherstand wird zwischen Arbach und 
Inwil durch Seitenmöränen markiert, die dem Rotkreuz- /Hurden-Stand zuge-
ordnet werden (siehe Atlasblatt 89 Zug). Für die Lorze war damit der Weg nach 
 Westen zur Baarer Ebene – südlich an der Baarburg vorbei – frei.

Durch den im Baarer Becken liegenden Gletscherlappen wurde die Lorze 
 jedoch gezwungen, um die Eiszunge herumzufliessen und sich oberhalb von Bli-
ckensdorf am nördlichen Eisrand auf Kote ca. 500 m ü.  M. ein neues Bett zu schaf-
fen. Dem Eisrand folgend bildete sich eine Schmelzwasserrinne, die von Blickens-
dorf über den Steinhuser Weiher, das Häglimoos, Buech, Grüenholz nach Knonau 
und von dort nach Maschwanden verläuft (s.  auch Fig. 14). Die tosenden Schmelz-
wässer, welche dem Ägerisee-Eislappen und dem rechten Rand des Reussglet-
schers entsprangen, schufen das rund 30 m, vornehmlich in letzteiszeitliche Lo-
ckergesteine eingetiefte Schmelzwassertal wohl in sehr kurzer Zeit (vermutlich 
weniger als 100 Jahre). Bei Maschwanden wurde das ausgeräumte Material als 
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markantes Delta in den damaligen Reusstalsee geschüttet (vgl. Abschnitt S. 51 f.). 
Für die Annahme einer sehr raschen Entstehung der Schmelzwasserrinne spricht, 
dass der entsprechende Eisrand mit Ausnahme eines Moränenwalls bei Schloss-
holz östlich von Knonau und der erwähnten Seitenmoräne bei Arbach – Inwil 
(Zug) nicht durch Moränenwälle dokumentiert ist. Der Gletscher hat hier demzu-
folge offenbar keinen längeren Halt eingelegt.

 Fundstellen quartärer Tier- und Pflanzenreste

Säugetiere
— Obfelden, Kiesgrube Breitenerli (Koord. 673.830/233.830): 1984 in letzteiszeitlichem Schotter 

5 m unter Terrain entdeckter Schädelrest eines Mammuts mit zwei Stosszähnen und den 
beiden letzten hintersten (?) Backenzähnen. Alter mit 14C-Methode auf 37 500  –  43 000 Jah-
re vor heute bestimmt (Artikel von K. A. Hünermann im Anzeiger aus dem Bezirk Af-
foltern, 24.8.1984 und HÜNERMANN 1984). Der Fund wird am Paläontologischen Institut 
und Museum der Universität Zürich (PIMUZ) aufbewahrt (schriftl. Mitt. Dr. H. Furrer, 
 PIMUZ).

— Maschwanden (vermutlich Grube Hinterfeld): Mammut-Backenzähne ohne präzisere An-
gabe der Fundstelle (Fundjahr 1933). Der Zahn wird am PIMUZ aufbewahrt.

— Maschwanden, Kiesgrube Hinterfeld  /Fuchsloch (Koord. 233.150/674.100): Mammutzahnfrag-
ment aus 10 m Tiefe (Fundjahr 1971). Aufbewahrt am PIMUZ. Beim Schotter handelt es 
sich um letzteiszeitlichen Vorstossschotter (vgl. Abschnitt q4sv).

— Obfelden: Funde von Stosszahnfragmenten aus den Jahren 1971 und 1979; ohne präzisere 
Angaben (Quelle: PIMUZ).

Spät- bis postglaziale Hölzer
— Affoltern a.  A., Hüslimatt (Koord. ca. 677.950/237.400): Strünke von zwei Mooreichen und 

einer Weisstanne, die bei der Reaktivierung eines Weihers beim Holzschnitzelschopf in 
 einer kleinen Mulde mit Verlandungssedimenten geborgen worden sind. Bestimmung der 
Hölzer durch K. F. Kaiser. Die Datierungen mittels der 14C-Methode ergaben Alter von ca. 
6000 Jahren (Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 258 vom 6.11.1991).

— Langnau a.  A.: Nicht datierte Hölzer aus Hanglehm beim Neubau des Schwerzisaales 
 (MILITZER 1984).

— Hölzer an der Basis und in der Sihlwald-Sackungsmasse (vgl. Abschnitt Sackungs- und 
Rutschmassen S. 55 f.). Eine Altersdatierung mit der 14C-Methode ergab ein Alter von 9130 
Jahren.
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TEKTONIK

Anhand der verschiedenen, immer besser erforschten Leithorizonte in der 
Oberen Süsswassermolasse (vgl. Kapitel Stratigraphie, S. 19 ff.) kann die Schicht-
lagerung und die Tektonik im Raum zwischen Zürich und Zug basierend auf den 
Untersuchungen von PAVONI (1957), PAVONI & SCHINDLER (1981) und GUBLER 
(1987) sowie T. Gubler in PAVONI et al.  (1992, geologisch-tektonische Übersicht 
1: 200 000) inzwischen so detailliert konstruiert werden wie sonst nirgends im 
schweizerischen Molassebecken (siehe auch Profil 1 in Taf. I).

Die Schichtlagerung der Oberen Süsswassermolasse ist mit max. ca. 2  –  3  ° 
Einfallen generell so flach, dass Streichen und Fallen der Schichten nicht direkt im 
Feld gemessen werden können. Der räumliche Verlauf der Schichten kann daher 
nur mit Hilfe von Leithorizonten ermittelt werden.

Die Isohypsen auf der geologisch-tektonischen Übersicht 1: 200 000 be ziehen 
sich auf das Niveau des Küsnachter Bentonits, da dieser Leithorizont die grösste 
Verbreitung und die meisten Fundstellen aufweist. In Gebieten, wo dieser fehlt, 
wurde seine Lage mit Hilfe anderer Leithorizonte konstruiert. Bei den nachste-
henden Genauigkeitsangaben wurde auch berücksichtigt, dass der Küsnachter 
Bentonithorizont auf einem Paläorelief sedimentiert worden ist. Dieses dürfte 
aber, wie aufgrund der Fazies der weit ausgedehnten Süsswasserkalke und direkter 
Beobachtungen im Bahntunnel Zürich –Thalwil (mündl. Mitt. R. Rey †, Büro 
Dr. von Moos AG) gefolgert wird, Höhenunterschiede von weniger als ± 5 m auf-
gewiesen haben. Die Genauigkeit der Isohypsen für das Niveau des Küsnachter 
Bentonits wird mit Ausnahme des nordwestlichsten Gebiets bei Mutschellen auf 
± 10 m, für das südliche und westliche Knonauer Amt auf ± 20 m geschätzt. Die 
Tektonik im Gebiet des Atlasblatts Albis lässt sich von Norden nach Süden wie 
folgt beschreiben:

Uetliberg-Synklinale

Es handelt sich um eine äusserst flache, symmetrische, breit-muldenförmige 
Synklinale mit einer ausgeprägten Axialdepression zwischen dem Reuss- und 
Glatttal. Quer zum Streichen der Synklinalachse ändert die Höhenlage einer 
Schicht über 3,5 km um nur gerade etwa 10 m. Die Fortsetzung nach Westen über 
das Reusstal hinaus ist wegen der dort sehr mächtigen Quartärüberdeckung nicht 
bekannt. Nach Osten lässt sich diese Struktur über Dübendorf, Effretikon und 
Kollbrunn bis über das Tösstal hinaus verfolgen. Die Synklinalachse streicht west-
lich der Albiskette annähernd W–  E. Zwischen Sihltal und Zürichsee erfährt sie 
 einen ausgeprägten Knick und streicht östlich davon SW–  NE.
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Nördlich der Uetliberg-Synklinale steigen die Schichten etwa bis zur Iso-
hypse 500 m zunehmend steiler – bis max. 2  ° – in Richtung Nordwesten an, da-
nach schwächt sich die Steigung wieder sukzessive auf unter 1 ° ab, bis etwa zur 
Isohypse 570 m. Auffallend ist der gegen Westen zunehmend engere Verlauf der 
Isohypsen bis zu einem maximalen Gefälle von 3  –  4  ° zwischen den Isohypsen 450 
und 550 m und deren Umschwenken in Richtung Süden.

Südlich der Uetliberg-Synklinale steigen die Schichten östlich des Zürich-
sees bis zur Isohypse 580 m mit durchschnittlich ca. 0,5  ° nach Süden an. Von dort 
nach Süden nimmt das Gefälle – genau gleich wie westlich des Zürichsees – in 
Richtung Käpfnach-Antiklinale immer mehr bis max. 2,5  ° zu. Auffällig ist im 
Raum Adliswil die Versteilung des Schichtverlaufs auf ca. 2,5  °, welche mit einer 
Richtungs änderung des Streichens einhergeht. Östlich des Zürichsees verliert sich 
dieses  unvermittelt steilere Gefälle ebenso wie im Knonauer Amt. Im Gebiet 
 Albispass erfolgt zwischen den Isohypsen 510 und 540 m eine Verflachung auf 
ca. 0,5  °.

Käpfnach-Antiklinale

Die Käpfnach-Antiklinale verläuft östlich des Sihltals WSW–  ENE. Westlich 
des Sihltales biegt sie in ein W-  E-Streichen um. Auf der Isohypsenkarte zeichnen 
sich zwei Axialkulminationen ab: Die eine mit Zentrum im Sihltal, die andere mit 
Zentrum östlich des Zürichsees (südlich von Oetwil a.  S). Westlich der Albiskette 
erfolgt ein steiles Abtauchen (ca. 1,5  – 2  °) der Antiklinalachse nach Westen. Die 
Struktur verliert sich gegen das Reusstal im Gebiet Mettmenstetten. Die Antikli-
nal- und Synklinalstrukturen am westlich des Reusstals gelegenen Lindenberg 
(T. Gubler, unpubl. Feldaufnahme) können mit jenen im Albisgebiet nicht korre-
liert werden. Nach Osten setzt sich die Käpfnach-Antiklinale über Hinwil bis zum 
Roten nördlich des Schnebelhorns ins Hörnlibergland fort.

Die Käpfnach-Antiklinale ist ausgesprochen asymmetrisch: Auf der Südseite 
fällt das Niveau des Küsnachter Bentonites über eine Distanz von 2,5 km von 
710 m auf 420 m ü.  M. ab, was einem Gefälle von rund 6,5  ° entspricht (Fig. 9). Auf 
der Nordseite hingegen beträgt das Schichtfallen nur etwa 2 – 2,5  °. Die räumliche 
Lage der Antiklinalachsenebene ist nicht eruierbar.

Der Nordschenkel der Käpfnach-Antiklinale ist ca. 11 km breit und weist 
 einen Höhenunterschied von 300 m auf. Der Südschenkel ist ca. 3,4 km breit und 
weist einen Höhenunterschied von ca. 330 m auf.

Wädenswil-Synklinale

Die Wädenswil-Synklinale streicht WSW–  ENE und bildet wiederum eine 
asymmetrische Mulde mit steilem Schichtanstieg im Norden und nur flachem An-
stieg Richtung Süden. Der Verlauf der Isohypsen lässt eine Axialdepression im 
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Raum Baar erwarten. Das Axialgefälle zeigt in Richtung WSW und beträgt östlich 
des Sihltals etwa 1,5  °, westlich davon noch rund 0,5  ° (GUBLER 1987). Die Fortset-
zung der Synklinale nach Westen verläuft Richtung Hünenberg, wo sie sich im Ge-
biet des Reusstals verliert (T. Gubler, unpubl. Feldaufnahme).

Weiter südlich schliesst sich der aufgerichtete Südrand der mittelländischen 
Molasse an (s. geologisch-tektonische Übersicht 1: 200 000). Die Molasseschichten 
wurden dort durch die südlich anschliessenden tektonischen Schuppen der Sub-
alpinen Molasse steil gestellt, teilweise sogar überkippt. Für die Beschreibung der 
Tektonik des weiter südwärts, in der subalpinen Molasse gelegenen Gebietes wird 
auf die Erläuterungen zum Atlasblatt 89 Zug (in Vorb.) verwiesen.

Fig. 9: Im Südschenkel der Käpfnach-Antiklinale mit ca. 8  ° nach Süden einfallender Sandstein an 
der Sihlstrasse beim Chlemmeribodenrank, Sihlbrugg. An der Basis des 4 m mächtigen Sand-
steins der Hörnli-Schüttung sind noch 1,5 m Konglomerat aufgeschlossen, das mit einem Anteil 
von ca. 9 % auffallend reich an Ophiolithgeröllen ist («Ophiolith-Nagelfluh»). Im Dach der Sand-
steinbank ist direkt unter der heutigen Grasnarbe ein rot verwitterter Paläoboden erhalten ge-

blieben. Foto T. Gubler 2010.
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Brüche

Die einzige im Feld aufgeschlossene Verwerfung, welche aufgrund ihrer Lage 
weder durch Hangrutschung noch durch Glazialtektonik entstanden ist, weist 
 einen Versatz von 1,1 m auf. Sie liegt bei Koord. 683.675/229.700 am Litibach nur 
wenig südlich des Albistunnel-Portals (GUBLER 1987). Ansonsten konnten weder 
an der Oberfläche noch in den zahlreichen unterirdischen Bauwerken (Kohleberg-
werke Käpfnach und Riedhof, Eisenbahntunnel Zimmerberg und Albis sowie Zü-
rich – Thalwil) echte tektonische Brüche nachgewiesen werden. Aufgrund des un-
gestörten Verlaufes der zahlreichen Leithorizonte können im untersuchten, auf 
der geologisch-tektonischen Übersicht 1: 200 000 dargestellten Gebiet Brüche mit 
vertikalem Versatz von mehr als 10 m praktisch ausgeschlossen werden. Die früher 
vermuteten und auf geologischen Karten (z.  B. geologische Karte des Kantons Zü-
rich von HANTKE et al. 1967) dargestellten Brüche entbehren im Gebiet von Atlas-
blatt Albis heute jeder Grundlage.

Tiefenstruktur

Im Gebiet von Atlasblatt Albis wurden durch die Schweizerische Erdöl AG 
(SEAG) zwischen Reuss und Albis nur zwei seismische Profile geschossen, deren 
ausgewertete Profile nicht öffentlich zugänglich sind. Sie werden zur Zeit jedoch 
aufbereitet und gestatten inskünftig nähere Aussagen zu den tieferen tektonischen 
Strukturen und dem Verlauf der älteren Molasseformationen und des Mesozoi-
kums (MARILLIER et al., in Vorb.).

HYDROGEOLOGIE

Eine erste, umfassende und auch heute noch wertvolle Beschreibung der 
Grundwasserverhältnisse des Kantons Zürich lieferten HUG & BEILICK (1934). Die 
Grundwasserkarte des Kantons Zürich 1: 25 000, Blatt Albis, sowie die Erläute-
rungen zur Grundwasserkarte (KEMPF et al. 1986) geben einen ausgezeichneten 
Überblick über die wichtigsten Grundwasservorkommen im Kanton Zürich. Quel-
len sind zwar in der Grundwasserkarte eingezeichnet, werden aber in den Erläute-
rungen zur Grundwasserkarte, welche sich auf die Beschreibung von eigentlichen 
Grundwassergebieten konzentrieren, nur ausnahmsweise beschrieben. Hydrogeo-
logische Angaben zu den im Kanton Zürich gefassten Quellen finden sich bei der 
Abteilung Wasserwirtschaft des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(AWEL).
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Grundwasservorkommen und Quellen, welche in den Kantonen Zug und 
Aargau liegen, sind in der Grundwasserkarte 1: 25 000 des Kantons Zug bzw. des 
Kantons Aargau (Blatt Muri) verzeichnet. Einblicke geben die Erläuterungen zur 
Grundwasserkarte des Kantons Zug (Dr. Lorenz Wyssling AG 2007).

Schottergrundwasserleiter ausserhalb der Talsohlen

Oberes Grundwasserstockwerk Knonau – Maschwanden

Bis 30 m mächtiger Grundwasserstrom in früh- bis hochglazialem, von 
Grundmoräne (q4m) überdecktem Vorstossschotter (q4vs), welcher aus dem Raum 
Oberwil (Cham) und Knonau nach Maschwanden ins Reusstal fliesst. Der Grund-
wasserstauer wird von siltig-sandigen, glazialen Seeablagerungen (qSLK) gebildet; 
der Flurabstand beträgt bis zu 40 m. Über eine allfällige Fortsetzung des Grund-
wasservorkommens in Richtung Baaregg, Rossau und Uerzlikon ist nichts be-
kannt. Der letzteiszeitliche Vorstossschotter fehlt jedenfalls östlich der an Knonau 
vorbei führenden Autobahn. Das Mitte der 1970er Jahre im Auftrag der Kantone 
Zürich und Zug und in den 1990er Jahren im Zusammenhang mit geplanten Er-
weiterungen der Kiesgruben zwischen Oberwil und Knonau mit zahlreichen Boh-
rungen erforschte Grundwasservorkommen wird bis heute nicht für die Trinkwas-
serversorgung genutzt.

Unteres Grundwasserstockwerk Knonau–Maschwanden

In präletzteiszeitlichem Schotter zirkuliert – vom oberen Grundwasserstock-
werk durch bis zu 30 m feinkörnige Seeablagerungen (qSLK) getrennt – ein tieferes, 
artesisch gespanntes, sauerstoffarmes Grundwasser. Ob und wie dieses mit dem 
bei Blickensdorf (Baar) und im Steinhuser Wald erbohrten Tiefengrundwasser 
(Grundwasserkarte Kanton Zug) zusammenhängt, ist nicht bekannt. Das tiefere 
Grundwasserstockwerk setzt sich vermutlich über Maschwanden hinaus nach 
 Norden in das Reusstal fort.

Grundwasservorkommen Weihermatten, Uerzlikon

In der Grundwasserfassung Weihermatten (Konz.-Nr. c20 -3) wird ein ergie-
biges (> 1000 l /min), ursprünglich artesisch gespanntes Grundwasservorkommen 
genutzt, das in geringmächtigem vorletzteiszeitlichem Schotter unter einer ca. 5 m 
dicken Grundmoränenschicht (q4m) zirkuliert. Der in 12 m Tiefe liegende Stauer 
wird von verkittetem Sand und Schotter (vermutlich Blickensdorf-Schotter bzw. 
hier Sihlsprung-Schotter, qvsSi) gebildet. Vor der Nutzung dieses Grundwassers 
kam es in der Weihermatten zu natürlichen Grundwasseraufstössen, welche den 
Haselbach alimentierten. Das Einzugsgebiet des Grundwasservorkommens er-
streckt sich von Uerzlikon in Richtung Nordosten. Der zwischen Wolfacker und 
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Grindlen kartierte eisrandnahe letzteiszeitliche Schotter und Sand (q4sm) dürfte da-
bei eine wichtige Rolle als Grundwaserleiter spielen. Die hydrogeologischen Ver-
hältnisse bei Uerzlikon wurden bisher kaum untersucht.

Grundwasservorkommen Goom, Jonen AG

Am südlichen Rand des Jonen-Talbodens wird 400 m SSW von Obschlag am 
Hangfuss eine sehr ergiebige Quelle gefasst. Die Schüttung schwankt zwischen 700 
und 1200 l /min. Obwohl die Fassung im Talboden der Jonen liegt, handelt es sich 
nach Aussage des zuständigen Brunnenmeisters nicht um Grundwasser der Jonen, 
sondern um Wasser, das am Hangfuss aus kiesigen Schichten austritt. Das Ein-
zugsgebiet liegt aufgrund der hohen Schüttung im Schotter bei Goom.

Grundwasservorkommen Schmalzgrueb, Limberg (Küsnachterberg)

Zwischen Schmalzgrueb und Limberg liefert ein muldenartig in die Molasse 
eingetiefter kiesiger Aquifer 200  – 250 l /min Quellwasser, welches als Grundwasser-
überläufe entlang des Küsnachtertobels austritt (KEMPF et al. 1986). Zusätzlich 
können im Pumpwerk Grund (Konz.-Nr. e2-2) mittels Vertikalfilterbrunnen bis 
etwa 250 l /min Grundwasser gefördert werden. Die Geologie des unter 20  –  40 m 
mächtigen letzteiszeitlichen Moränenablagerungen liegenden Aquifers ist kaum 
bekannt.

Grundwasservorkommen Chelenholz westlich von Hirzel

Im Gebiet des südlichen Blattrands liegt westlich von Hirzel unter mächtiger 
letzteiszeitlicher Moräne ein älteres, Grundwasser führendes Schottervorkommen 
(qsCh). Das Grundwasser wird über einen entlang des Kontakts von Schotter und 
Grundmoräne (= Stauer) gebauten, hinten verzweigten Horizontalstollen gefasst. 
Die mittlere Ergiebigkeit beträgt knapp 400 l /min, wobei die Schüttung zwischen 
190 und 680 l /min relativ stark schwankt.

Deckenschotter und kiesige Obermoräne auf dem Albisgrat

Auf dem Albisgrat spielen Deckenschotter (qHDR), kiesige und teilweise ver-
schwemmte Obermoräne mittelpleistozäner Vergletscherungen (qm) sowie der 
Letzten Vergletscherung (q4m) eine wichtige Rolle als Grundwasserleiter und 
Quellbildner. Entlang des oberflächlich angeschnittenen Kontakts zum Stauer aus 
Molasse oder Grundmoräne haben sich ausgeprägte Quellhorizonte gebildet. Als 
wichtigste Quellhorizonte sind zu nennen:
— Stüpfer nördlich von Grossholz (SW Buecheneggpass): Quellhorizont am Kontakt zwi-

schen kiesiger Obermoräne (qm) und Grundmoräne (q4m) und /oder Molasse. Sieben Fas-
sungen, welche durchschnittlich ca. 500 l /min nach Adliswil liefern.
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— Albisboden südlich des Albispasses: Quellhorizont an der Basis des Deckenschotters 
(qHDR). Quellgruppen Huebersberg, Forchholz-Weidbrunnen und Hochwacht. Total ca. 
250  – 300 l  /min.

— Albishorn – Mattli: Diverse Quellgruppen auf der Westseite des Albisgrats mit einer Schüt-
tung von insgesamt ca. 1000 l  /min. Grundwasserleiter sind kiesige, verschwemmte, z.T. 
verkittete Moränen (qm) und im Gebiet Oberalbis – Mattli kiesige Obermoräne des letzteis-
zeitlichen Maximums. Die Quellhorizonte haben sich am Kontakt zur Molasse gebildet.

Kiesige Obermoräne auf dem Zimmerberg

Zwischen Horgen und Thalwil haben sich auf der Ostseite des Zimmerbergs 
an der Basis der kiesigen Wallmoränen am Kontakt zur liegenden Grundmoräne 
oder zum Molassefels zwei ausgeprägte, auf verschiedenen Niveaus liegende 
Quellhorizonte gebildet, welche zwischen ca. 400  –1600 l /min liefern. Vor der Nut-
zung von Seewasser waren diese Quellhorizonte für die Gemeinden Horgen, 
Oberrieden und Thalwil die wichtigsten Trinkwasserlieferanten.

Kiesige Obermoräne zwischen Rifferswil und Bonstetten

Zwischen Rifferswil und Bonstetten erstrecken sich zahlreiche kiesige Morä-
nenwälle der Bremgarten-Stände (Z-I und Z-II), welche als Quellbildner eine be-
deutende Rolle spielen. Entlang dem Kontakt zur liegenden, schlecht durchläs-
sigen Grundmoräne gibt es im erwähnten Gebiet zahlreiche Quellhorizonte. Als 
wichtigste sind zu nennen: Loo oberhalb von Mettmenstetten (acht Quellen mit 
ca. 150  – 330 l /min) und Baderholz – Wängi – Stäppel (ca. 500 l /min).

Kiesige Obermoräne Herrliberg

Oberhalb von Herrliberg finden sich am Fuss des Moränenwalls Pfluegstein –
Wängi am Kontakt zum Molassestauer verschiedene gefasste Quellaustritte. Die 
bedeutendsten sind die alte und neue Sellholzquelle mit einer Schüttung zwi-
schen 30 und 120 l /min.

Schottergrundwasserleiter in den Talsohlen

Reussebene

In der 1,5 – 2 km breiten Reusstalebene folgen unter 1– 3 m mächtigen, siltig-
sandigen Überschwemmungsablagerungen bis in eine Tiefe zwischen 5 und 10 m 
grundwasserführende Schotter der Reuss (qsR, qsR1, qsR2). Der Flurabstand beträgt 
1– 3 m. Nur bei Maschwanden weist der Aquifer mit ca. 10 m eine grössere Mäch-
tigkeit auf. Der Grundwasserstauer wird überall von siltig-sandigen Seebodensedi-
menten (Reusstal-Lehm, qSL) des spätglazialen Reusstalsees gebildet. Vertikalfil-
terbrunnen zur Trinkwasserentnahme sind zurzeit nur bei Bibelos, Maschwanden 
(Konz.-Nr. c1-2 mit 5000 l /min und -Nr. c1-3 mit 690 l /min konzessionierter Ent-
nahmemenge) in Betrieb. Bei Stadelmatt und Wannhüseren existieren zahlreiche 



71

ältere Sodbrunnen für den Trinkwasser-Eigenbedarf (Grundwasserkarte des Kan-
tons Zug 1: 25 000). Am linken Reussufer sind zwischen der Reussbrücke bei Ot-
tenbach und dem Weiler Hagnau zwei Grundwasserschutzareale als Reserve für 
den zukünftigen Bedarf an Trinkwasser ausgeschieden worden (Grundwasserkar-
te des Kantons Aargau 1: 25 000). Knapp westlich des Perimeters von Blatt Albis 
werden in der Fassung Far bei Ottenbach (Konz.-Nr. c1-30) bis 1200 l /min Grund-
wasser aus den Reussschottern bezogen.

Sihltal

Im Sihltal fliesst ab der Bahnstation Sihlwald ein nur 50  –100 m breiter 
Grundwasserstrom in grobem postglazialem Sihl-Schotter (qS2). Erst bei Adliswil 
folgt eine kesselartige Aufweitung des Talgrunds, so dass der Grundwasserstrom 
eine Breite von knapp 700 m erreicht. Die Unterlage des Sihl-Schotters wird von 
Molassefels, der teilweise eine dünne Moränendecke trägt, gebildet. Die Mächtig-
keit des unter 1 – 2 m mächtigen, feinkörnigen Überschwemmungsablagerungen 
liegenden Aquifers beträgt ca. 4  –10 m. Das Grundwasser weist einen Flurabstand 
von 3  – 5 m auf. Der Grundwasserstrom wird durch Molassefelsschwellen bei den 
Flusswehren Sihlau (Adliswil) und Langnau-Gattikon unterbrochen. Zwischen 
Sihlwald und Sihlbrugg sind nur kleinere, isolierte Schottervorkommen mit 
Grundwasser vorhanden, so bei Schüepenloch, Binzboden – Bahnstation Sihl-
brugg und Sihlbrugg. Vertikalfilterbrunnen für die Trinkwasserversorgung existie-
ren im Gontenbach, Langnau a.  A. (Konz.-Nr. d4-1 mit einer bewilligten Entnah-
memenge von 600 l /min, das Grundwasser stammt zur Hauptsache aus dem gros-
sen Bachschuttkeggel von Langnau a.  A.) und bei Sood, Adliswil (Konz.-Nr. d3-1 
und-Nr. d3-2 mit 2000 l /min, Grundwasserspeisung durch Sihlinfiltration). Die 
Fassungen im Binzboden bei Sihlbrugg sind nicht mehr in Betrieb.

Jonen

Entlang der Jonen verdienen vier von ihr gespeiste Grundwasservorkommen 
Erwähnung. Das oberste liegt zwischen Rifferswil und Herferswil und wird mit der 
Fassung Suttermatten genutzt (Konz.-Nr. c15-3 mit einer konzessionierten Ent-
nahmemenge von 1200 l /min). Der sandige Schotter wurde nicht von der Jonen, 
sondern von eiszeitlichen Schmelzwässern als Schuttkegel aus dem westlich gele-
genen Seitenmoränenwall heraus geschüttet (innerer Bremgarten-Stand). Der 
Flurabstand beträgt 1–  4 m, der Stauer aus feinem Sand liegt in 6 m Tiefe. Zwi-
schen Herferswil und Affoltern a.  A. hat die Jonen auf dem Talgrund einen 
20  – 50 m breiten Schotterstreifen abgelagert. Die Mächtigkeit des Schotters ist sehr 
gering. Das darin zirkulierende Grundwasser wird zum grösserenTeil von der Jo-
nen und zum kleineren Teil von Hangwasser gespeist. Es wird in den zwei Fas-
sungen Häulimoos (ca. 340  –  440 l /min) und Stampf (ca. 80  –150 l /min) genutzt. 
Zwischen Affoltern a.  A. und Zwillikon erstreckt sich auf einer Länge von knapp 
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2 km und einer Breite von maximal 300 m ein Grundwasservorkommen, welches 
in zwei benachbarten Vertikalfilterbrunnen (Moos, Konz.-Nr. c5-1, konzessio-
nierte Entnahmemenge 1800 l /min) für die Trinkwasserversorgung genutzt wird. 
Der Flurabstand beträgt ca. 2 m, die stauende Moränenschicht folgt in rund 7 m 
Tiefe. Der den Grundwasserleiter bildenden Schotter wurde wie jener bei Riffers-
wil von randglazialen Schmelzwässern geschüttet (innerer Bremgarten-Stand, Eis-
lappen mit Stirn vor Zwillikon). Das vierte Grundwassergebiet liegt im Westen bei 
Obschlagen, Jonen, wo der grundwasserführende Schotter der Jonen eine Breite 
von etwa 150 m erreicht.

Wissenbach (Tobelbach) südlich von Mettmenstetten

In der Fassung Wissenbach (Konz.-Nr. c14-1, konzessionierte Entnahme-
menge 850 l /min) wird ein vom Tobelbach gespeistes Grundwasser genutzt. Der 
lokal mächtige Schotteraquifer liegt unter künstlichen Aufschüttungen und Morä-
ne in einer Tiefe zwischen 6 und 20 m. Der Stauer wird von einer dünnen Mo-
ränenschicht und dem Molassefels gebildet. Das Schottervorkommen nordöstlich 
der Fassung spielt entgegen der Beschreibung in den Erläuterungen zur Grund-
wasserkarte (KEMPF et al. 1986) bei der Alimentierung des Grundwassers nur  eine 
zweitrangige Rolle.

Heslibach, Küsnacht

Zwischen dem Küsnachter Dorfbach und dem Heslibach wird Grundwasser 
aus einem Schotteraquifer (Konzessionsgebiet e1) in drei Fassungen mit einer 
konzessionierten Entnahmemenge von insgesamt 760 l /min genutzt. Die Spei-
sung erfolgt durch infiltrierendes Bachwasser des Dorfbachs und des Heslibachs 
sowie durch Hangwasserzuflüsse. Der Grundwasserspiegel liegt in Abhängigkeit 
der Entnahmemengen auf Kote 407,5 bis 412,5 m (KEMPF et al. 1986), entspre-
chend einem Flurabstand von ca. 10  –15 m. KEMPF et al. (1986) nehmen an, dass es 
sich beim Aquifer um eine parallel zum Zürichsee verlaufende, spätletzteiszeitlich 
gebildete Schotterrinne handelt. Aufgrund der bisher vorliegenden Bohrprofile ist 
dies jedoch nicht gesichert; es könnte sich ebenso um spätglaziale, bei einem hö-
heren Seespiegel abgelagerte Deltaschotter des Dorfbachs und des Heslibachs 
handeln, welche gegen den heutigen Zürichsee in feinkörnige Seesedimente über-
gehen. Seesedimente und spätglaziale Deltaschotter wären dann bei tieferem See-
spiegel von den progradierenden Bachschuttfächern des Dorfbachs und Hesli-
bachs überschüttet worden.

Wetzwilerbach bei Tambel, Herrliberg

Der Wetzwilerbach fliesst südlich der Kirche Wetzwil in einer 100  –130 m brei-
ten Schmelzwasserrinne zwischen zwei markanten, parallel verlaufenden Mo-
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ränenwällen des Zürich-II-Stands. Die kiesigen Ablagerungen der Schmelzwas-
serrinne führen ein kleines, durch den Wetzwilerbach und durch direkte Versicke-
rung von Niederschlägen gespeistes Grundwasservorkommen. Dieses wird in der 
Grundwasserfassung Tambel (Konz.-Nr. e3-19) sowie in den zwei natürlichen 
Grundwasseraufstössen der Riedquellen genutzt. Der Molassefels (Stauer) liegt in 
10 m Tiefe. Westlich der Strasse Hof – Tambel endet der Aquifer und das Grund-
wasser exfiltriert in den Wetzwilerbach.

Bachschuttfächer Hedingen

Bei Hedingen zirkuliert in kiesigen Bachschuttablagerungen wenig er gie-
biges, vom Dorfbach infiltriertes Grundwasser, welches in der Fassung Zelgli 
(Konz.-Nr. c4-1, konzessionierte Entnahmemmenge 180 l /min) genutzt wird. Der 
Stauer, welcher in einer Tiefe von ca. 6 m liegt, besteht aus feinkörnigen, spätgla-
zialen Seeablagerungen des Zungenbeckens zwischen Affoltern a.  A. und He-
dingen.

Rebacher, Bonstetten

An den Stirnmoränenkomplex von Bonstetten schliesst nördlich ein kleines 
Grundwasser führendes Schottervorkommen an, das als flacher Schotterkegel in 
den spätglazialen Zungenbeckensee von Wettswil geschüttet worden ist. Es 
stammt von einem Schmelzwasserbach, der linksseitig des bei Bonstetten stir-
nenden Lappens des Reussgletschers verlief. In drei Fassungen können weniger 
als die eigentlich konzessionierten 360 l /min entnommen werden. Der Stauer aus 
feinkörnigen glazialen Seeablagerungen liegt in ca. 10 m Tiefe.

Mettenholz westlich von Affoltern a.  A.

In einer mit heterogenen kiesigen Schmelzwasserablagerungen (q4sm) ge-
füllten Geländemulde wird in der Fassung Mettenholz (Konz.-Nr. c11-2) im Wo-
chenmittel bis 700 l /min Grundwasser gefördert. Der Stauer aus Grundmoräne 
liegt rund 7 m unter Terrain. Die Speisung des Grundwassers erfolgt durch Zuflüs-
se aus den angrenzenden kiesigen und sandigen Schmelzwasserablagerungen von 
Affoltern, welche ihrerseits durch die grundwasserführende Schmelzwasserrinne 
bei Tannhof alimentiert werden.

Dachlissen nordwestlich von Mettmenstetten

Südlich Dachlissen werden beim alten Schulhaus in der Fassung Rietli 
(Konz.-Nr. c7-1) bis 180 l /min Grundwasser aus wenig mächtigen, spätglazialen 
Schmelzwasserablagerungen (q4sm) genutzt. Die Unterlage des Schotters besteht 
aus Grundmoräne, der Molassefels liegt in ca. 5 m Tiefe.
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Quellen

Lockergesteinsquellen

Neben den bereits erwähnten Quellhorizonten am Fuss von Grundwasser 
führenden kiesigen Moränen und Schottern gibt es zahlreiche Quellfassungen im 
Lockergestein, welche fast ausschliesslich an kiesige Moräne, Hangschutt- oder 
Bachablagerungen gebunden sind. Sie aufzuzählen würde den Rahmen dieser Er-
läuerterungen sprengen. Auffallend ist die Armut an Quellen in den ausgespro-
chenen Grundmoränengebieten des Knonauer Amts.

Molassequellen

In der OSM dominieren praktisch undurchlässige Schlammsteine und Mer-
gel. Auch darin eingelagerte Sandsteinbänke der Hörnli-Schüttung sind wegen der 
Feinkörnigkeit und Zementierung sehr schlecht durchlässig. Wasser kann hinge-
gen in oberflächennahen, durch Auflockerung aufgeweiteten Sandsteinklüften 
oder in durch Verwitterung entkalkten Sandsteinschichten zirkulieren, wobei bei 
vielen Molassequellen das Wasser meist primär in kiesigen Lockergesteinen ge-
sammelt wurde. Dies dürfte auch bei den drei ausserordentlich ergiebigen in der 
Molasse gefassten Quellen Forchhölzli (Koord. 678.075/239.050 auf Kote ca. 648 m) 
östlich von Hedingen der Fall sein. Sie liefern zusammen bis 290 l /min. Einen 
Spezialfall stellt der schlecht zementierte Quarzsandstein der Ost-West-Schüttung 
(Glimmersandstein) dar, welcher im Südwesten von Islisberg zwischen Räggliholz 
und Himelsbüel ansteht (vgl. Kapitel Stratigraphie S. 15 ff.). Infolge der erhöhten 
Durchlässigkeit stellt er einen lokalen Quellbildner dar. Die Quelle Ottenholzhau 
Nr. 4 (Koord. 675.325/240.650/600) wird wegen dem im Schwemmsand auffallend 
häufigen Glimmer bezeichnenderweise Silberbrünneli genannt. Die Schüttung 
schwankt zwischen 2 und 32 l /min. Auch die für  einen Quellaustritt morpho-
logisch an unerklärlicher Stelle liegende Chatzenrücken-Quelle bei Himelsbüel, 
Arni (Koord. 674.800/240.325/600), entspringt aus dem gleichen Glimmersand-
stein-Aquifer. Die Ergiebigkeit schwankt zwischen 10 und 200 l /min.
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BOHRUNGEN

Im Perimeter des Atlasblattes Albis sind für Autobahnen, Eisenbahntunnels, 
Strassenprojekte, Grundwasserabklärungen, Kiesgruben, Baugrunduntersuchun-
gen, Erdwärmesonden usw. eine Fülle von Bohrungen abgetieft worden. Viele 
dieser Bohrungen sind in der geologischen Karte eingezeichnet. Die meisten 
Bohrdaten stammen aus einer frühen Feldaufnahmezeit (Stand ca. 1998). Neuere 
Bohrungen wurden später noch integriert, wenn damit fundamental neue Er-
kenntnisse zum Untergrund verbunden waren, beispielsweise die Lage des Fels-
untergrunds im Gebiet Langnau oder die Position der Basis OSM (bei Horgen-
Oberrieden).

Erdöltiefbohrung Küsnacht-1

Die bedeutendste und zugleich tiefste Bohrung im Perimeter von Blatt Albis 
wurde 1960 bei Limberg auf dem Küsnachter Berg (Koord. 689.296/241.485/642) 
durch die SEAG für die Exploration von Öl abgetieft. Die 2692,5 m lange Bohrung 
erreichte in einer Tiefe von 2650 m (– 2008 m ü.  M.) das Siderolithikum und den 
späten Jura. Die geologischen Ergebnisse sind in BÜCHI et al. (1961, 1965) be-
schrieben, ein schematisiertes Bohrprofil ist in Figur 2 dargestellt.

Forschungsbohrung Zürichsee ZüBo 80

In der im tiefsten Abschnitt des Zürichsees zwischen Herrliberg und Ober-
rieden niedergebrachten ETH-Forschungsbohrung ZüBo 80 wurden unter 154 m 
eiszeitlicher Sedimente noch 47 m Molassebohrkerne gezogen. Die quartären Ab-
lagerungen waren Gegenstand der Dissertation von LISTER (1985). Dieses wichtige 
geologische Profil wurde stark vereinfacht im Profil 3 (Taf. I) wiedergegeben.

Bohrungen für die Verkehrsinfrastruktur

Für Autobahnen und Strassenprojekte sind viele, häufig auch längere Kern-
bohrungen abgetieft worden. Die Berichte zu diesen Untersuchungen sind im Ar-
chiv des Tiefbauamtes des Kantons Zürich aufbewahrt. Als wichtigste Projekte 
sind zu erwähnen:
— Die Autobahn A4, Abschnitt Wettswil – Knonau mit dem Tunnel Islisberg (Eröffnung im 

November 2009).
— Die Autobahn A3, Abschnitt Wollishofen – Wädenswil.
— Der neue, 2003 eingeweihte Bahntunnel Zürich –  Thalwil.
— Die Vorabklärungen zum geplanten Zimmerbergbasistunnel (AlpTransit Gotthard) von 

Thalwil nach Litti (NE Baar, Blatt Zug).
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— Vorabklärungen zur nicht realisierten Höhenstrasse oberhalb von Küsnacht.
— Vorabklärungen zu einer seewärtigen Verlegung der Seestrasse am linken Zürichseeufer 

in Thalwil.

Bohrungen für Grundwasserabklärungen

Bohrkampagnen wurden zur Erkundung der bedeutendsten Grundwasser-
vorkommen im Sihltal und bei Knonau–Maschwanden sowie der hydrogeolo-
gischen Verhältnisse im Reppischtal durchgeführt. Die Berichte zu diesen Unter-
suchungen sind beim AWEL und im Archiv des Tiefbauamts des Kantons Zürich 
zu finden.

Erdwärmesondenbohrungen

Überaus zahlreich sind die beim AWEL in Zürich und beim Baudepartement 
des Kantons Aargau dokumentierten geologischen Profile von Erdwärmesonden-
Spülbohrungen. Da diese Bohrungen Längen zwischen etwa 70 bis z.T. deutlich 
über 200 m aufweisen, haben sie viele Informationen zur Tiefenlage der Felsober-
fläche geliefert. Für den tieferen Felsuntergrund von Bedeutung sind folgende 
Bohrungen:
— Obfelden (Koord. 673.998/235.147/433; AWEL-Nr. c00-10162): 260 m tief, Basis OSM wur-

de nicht erreicht.
— Mettmenstetten (Koord. 677.740/233.920/547; AWEL-Nr. c00-10164): 250 m tiefe Bohrung 

in der OSM, deren Basis nicht erreicht wurde.
— Adliswil (Koord. 682.650/241.620/470; AWEL-Nr. d00-10393): 300 m tief, Basis OSM wur-

de nicht erreicht.
— Thalwil (Koord. 685.650/238.510/415; AWEL-Nr. d00-10282): 260 m tiefe Bohrung in der 

OSM, deren Basis nicht erreicht wurde.
— Horgen-Oberrieden (Koord. 686.470/236.760/409; AWEL-Nr. d00-10312): 320 m tief, Basis 

OSM wurde in 289 m Tiefe erreicht.
— Horgen (Koord. 688.150/234.590/440; AWEL-Nr. d00-10318): 300 m tief, Basis OSM wurde 

in 255 m Tiefe erreicht.
— Küsnacht (Koord. 686.710/240.775/415; AWEL-Nr. e00-10547): 300 m tief, Basis OSM wur-

de nicht erreicht.

Bohrungen für Baugrunduntersuchungen, Kiesgruben, Wasserversorgungen

Bei den privaten Büros sind vor allem aus den dichter besiedelten Gebieten 
ebenfalls zahllose geologische Informationen aus Bohrungen vorhanden.



77

ROHSTOFFE

Sandstein

Sandstein der OSM ist früher in zahlreichen kleinen und kleinsten Stein-
brüchen für den lokalen Bedarf an Mauersteinen abgebaut worden. Die abge-
bauten Sandsteinbänke wiesen Mächtigkeiten zwischen 3 und max. 8 m auf. Es 
handelt sich ausnahmslos um besser zementierten, feinkörnigen Sandstein der 
Hörnli-Schüttung (vgl. Tab. 1 für die petrographische Zusammensetzung der 
 Sandsteine). Der gelbliche Sandstein, bei minderer Qualität z.T. stark verwittert, 
ist noch vielerorts in unverputzten Mauern älterer Gebäude zu sehen (Fig. 10). 
Nur wenige Gebäude, wie z.  B. die Klosterkirche von Kappel a.  A. aus dem 
13.  /14. Jh., wurden ausschliesslich mit Molassesandsteinen erbaut (DE QUERVAIN 
1969); meistens wurden bei Bauten auch lokal zusammengetragene Findlinge 
 verwendet.

Ausnahmslos alle Steinbrüche sind heute stillgelegt und entweder zugewach-
sen oder verfüllt worden. Infolge der geringen Abbauhöhe sind sie heute im Ge-
lände meist kaum mehr sichtbar, auch wenn sie weder aufgefüllt noch überbaut 
worden sind. Der bedeutendste Steinbruch, welcher auf der Landeskarte 1: 25 000 
in der Ausgabe von 1970 noch als solcher vermerkt war, befand sich am Gottert 
2 km östlich von Hedingen (Koord. 678.450/238.600/695). Weitere kleinere, heute 
noch – sofern nicht anders erwähnt – als solche erkennbare Sandsteinbrüche fin-
den sich an folgenden Orten:

— Islisberg, Weid (Koord. 674.925/241.325/620), zwei benachbarte, stark verwachsene Abbau-
stellen.

— Islisberg, Solweid (Koord. 675.925/241.350/640), noch gut erkennbare Abbaustelle, auf der 
geologischen Karte von WETTSTEIN (1885) verzeichnet, im Exkursionsführer bei VON 
MOOS (1946b) als schon damals verlassener Molassesandsteinbruch erwähnt.

— Bonstetten, Schüracker (Koord. 687.025/240.250/625), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 174, 
Stand 1932, eingezeichnet, im Gelände noch erkennbar.

— Ottenbach, Oberberg (Koord. 675.175/237.425/495), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 176, 
Stand 1940, eingezeichnet.

— Obfelden, Tousser Holz (Koord. 675.375/235.750/490), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 176, 
Stand 1940, eingezeichnet.

— Obfelden, Wolserholz (Koord. 675.175/233.825/445), laut Hinweisen von heimischen 
 Bauern wurden hier Steine für den Kirchenbau von Obfelden gebrochen; im Siegfriedatlas 
1: 25 000 Blatt 176, Stand 1940, eingezeichnet.

— Mettmenstetten, Schürweid (Koord. 676.85/234.16/495), Schüren (Koord. 676.775/ 234.525/ 
515) und Jungholz (Koord. 676.575/234.850/500).

— Affoltern a.  A., Betbur (Koord. 676.350/237.025/490), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 174, 
Stand 1932, eingezeichnet, hat laut VON MOOS (1946b) u.  a. die Fundamente der katho-
lischen Kirche in Affoltern a.  A. geliefert und wurde in den 1890er Jahren offen gelassen. 
Der Steinbruch ist heute aufgefüllt und überbaut.
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— Hausen a.  A., Rossrain (Koord. 682.925/233.400/650). Der heute noch erkennbare Sand-
steinbruch wird in LETSCH (1899, S. 104) mit einem Hinweis auf ein dort von A. Escher 
1834 aufgenommenes Profil erwähnt. Schon 1899 war der Abbau offenbar seit längerer Zeit 
eingestellt.

— Adliswil, Chopfholz (Koord. 682.925/239.825/570), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 175, 
Stand 1940, eingezeichnet.

— Horgen, Chapf (Koord. 686.675/232.425/725), Allmendhölzli (Koord. 688.975/234.140/ 
450), Neumatt (Koord. 689.525/233.475/470), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 177, Stand 
1932, eingezeichnet, Neuhof (Koord. 689.775/233.525/460 und 689.875/233.550/460).

— Küsnacht, Rüti (Koord. 688.450/241.525/600), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 175, Stand 
1940, eingezeichnet, heute verfüllt; Wolentberen (Koord. 689.000/241.100/650), in der Kar-
te von WETTSTEIN (1885) und im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 175, Stand 1940, eingezeich-
net und Äbnet (Koord. 688.825/239.875/595) oberhalb von Erlenbach.

— Herrliberg, Steinrad (Koord. 688.110/238.550/470), im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 175, 
Stand 1940, eingezeichnet.

Fig. 10: Hauswand in Rüschlikon, Alte Landstrasse 110, mit Bausteinen aus OSM und Findlin-
gen. Ecksteine bestehen aus gebrochenem und behauenem Sandstein der Hörnli-Schüttung aus 
der OSM (Steinbruch unbekannt, keine Findlinge!) sowie aus lokal zusammengetragenen Find-
lingen, u.  a. rotem Glarner Verrucano. In den Mörtel eingelassene schnurförmige Verzierungen 

bestehen ebenfalls aus rotem Glarner Verrucano. Foto T. Gubler 2003.
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Mauerstein aus Hüllistein-Konglomerat

Konglomerate der OSM sind zu schlecht zementiert, um daraus Bausteine 
gewinnen zu können. Die Ausnahme von dieser Regel bildet die gut verkittete 
Kalknagelfluh des «Appenzellergranit» -Leitniveaus. Dieses Konglomerat wurde 
früher wegen seiner ausserordentlichen Zähigkeit zwischen Hüllistein bei Jona 
(«Hüllistein-Nagelfluh») und Abtwil bei St. Gallen an vielen Orten als geschätzter 
Baustein gebrochen; daher auch die Bezeichnung «Appenzellergranit». PAVONI 
(1957) hat am Kelliweg in Horgen eine Mauer beschrieben, die ganz aus Blöcken 
des feinkörnigen Hüllistein-Konglomerats besteht. Da diese Örtlichkeit genau im 
Niveau des Meilener Kalks (und damit im «Appenzellergranit» -Leitniveau) liegt, 
vermutet PAVONI (1957), dass die Blöcke von Ort und Stelle stammen.

Kalk

Kalkherstellung

Für die Herstellung von gebranntem Kalk wurde der 2 – 3 m mächtige Kalk-
siltstein des Meilener Kalks abgebaut. Ein solcher Abbau fand bei Horgen-All-
mend (Koord. 688.425/233.775/505) statt, an einer heute nicht mehr sichtbaren 
Abbaustelle, welche im Siegfriedatlas 1: 25 000 Blatt 177, Stand 1932, noch einge-
zeichnet war. Die dortige Ortsbezeichnung Chalchofen weist auf das frühere Bren-
nen von Kalk hin. Auch bei Obfelden-Wolsen (Koord. 674.725/234.600/445) wurde 
der Meilener Kalk in einer heute noch erkennbaren Grube abgebaut. Im Horgener 
Jahrheft 1982 wird beschrieben, dass mit der zwischen 1763 und ca. 1767 abge-
bauten Kohle ein Kalkbrennofen an der Sihl betrieben wurde. Es könnte sehr 
wohl sein, dass hierzu – wie in Horgen-Allmend – als Rohstoff der am rechten 
Sihl ufer anstehende Meilener Kalk abgebaut wurde. Im Bergwerk Käpfnach wur-
de ein rund 50 cm unter dem Kohleflöz von Horgen-Käpfnach liegender, 10  – 35 cm 
mächtiger mergeliger Kalk («Zementkalk», LETSCH 1899, S. 29) ab 1873 während 
des Betriebs des Bergwerks bis 1946 in einem eigenen, über den Rotwegstollen er-
schlossenen «Zementbergwerk» für die Herstellung von hydraulischem Kalk ab-
gebaut.

Zementherstellung

Im Bergwerk Käpfnach wurde der bis zu mehreren Metern mächtige lami-
nierte grau-bläuliche tonige Mergel («Weisser Mergel») im Hangenden des Kohle-
flözes ab 1890 während des Betriebs des Bergwerks bis 1946 für die Herstellung 
von Portlandzement abgebaut und mit eigener Kohle zu Klinker gebrannt. Der 
oben erwähnte Zementkalk und der etwa 50 cm unter dem Flöz auftretende graue 
«Zementmergel» mit einer mittleren Mächtigkeit von 1–1,5 m dienten ab 1873 als 
Ausgangsmaterial für sogenannten «Romanzement» (LETSCH 1899).
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Mergel und Schlammstein als Düngemittel

Im Bergwerk von Horgen-Käpfnach wurde der als Abraum beim Kohleabbau 
anfallende, sogenannte «Strassberg» – brauner bis braunschwarzer, sandiger 
Schlammstein (Mergel) aus dem unmittelbar Liegenden des Kohleflözes – als 
«Düngmergel» verwendet. Wahrscheinlich wurden solche dunklen Schlamm-
steinhorizonte, welche als tertiäre Paläoböden in anaerobem Milieu gebildet wur-
den, auch andernorts gelegentlich zur Bodenverbesserung auf landwirtschaftlich 
genutztem Land ausgebracht.

Molassekohle

Bei Horgen-Käpfnach liegt das mit über 90 km Stollenlänge grösste ehema-
lige Kohlebergwerk der Schweiz. Bei Riedhof, Aeugstertal, liegt ein weiteres, ehe-
mals bedeutendes Kohlebergwerk. An beiden Orten wurde letztmals während des 
2. Weltkriegs nach Kohle gegraben. Ein weiterer bergmännischer Kohleabbau, 
aber von geringerer Bedeutung, fand am Rossweg bei Adliswil statt; es handelt 
sich um das gleiche Flöz wie in Riedhof. Die beiden Kohlelager, Horgen-Käpfnach 
und Riedhof bzw. Rossweg sind stratigraphisch dem Limnischen Niveau Horgen-
Käpfnach (LNK) bzw. dem Limnischen Niveau Rütschlibach-Riedhof (LNR) zu-
zuordnen (Fig. 3). Die Verbreitung dieser lokalen Leitniveaus ist in Kapitel Strati-
graphie (S. 19 ff.) beschrieben. Neben diesen beiden kohleführenden Niveaus sind 
im Gebiet des Atlasblattes Albis zwei weitere, aber gänzlich unbedeutende Kohle-
vorkommen bekannt geworden, welche am Schluss dieses Abschnitts aufgeführt 
sind.

Kohlebergwerke Käpfnach und Gottshalden-Gwandlen bei Horgen

Bei Horgen wurde in zwei durch den Aabach getrennten Bergwerken Kohle 
abgebaut (Fig. 11). Die staatliche Inbetriebnahme des Bergwerks Käpfnach er-
folgte 1784, jene des Bergwerks Gottshalden-Gwandlen östlich des Aabachs im 
Jahr 1861. Im Bergwerksmuseum Käpfnach 2) finden sich ausführliche Informatio-
nen zur Geologie und zum Fossilinhalt des Kohleflözes.

Stratigraphische Lage: Das Flöz des Limnischen Niveaus Horgen-Käpfnach (LNK) liegt 
65 m unter dem «Appenzellergranit» -Leitniveau (= Meilener Kalk).

Flözmächtigkeit, Ausbildung: Die Kohlenmächtigkeit schwankt zwischen wenigen Zentime-
tern und 48 cm im Maximum, die durchschnittliche Flözmächtigkeit beträgt etwa 20 cm. Der 
Fossilinhalt der Kohle (z.T. massenhaft Planorben, Funde von Schildkrötenpanzern, Schilfreste) 
sowie die Wechsellagerung mit Süsswasserkalken (fossile Seekreide) deutet auf eine lakustrische 
Entstehung der Kohle.

Ausdehnung: Kohle findet sich auf der linken Zürichseeseite bei Horgen entlang des 
ganzen Ausbisses des Käpfnach-Antiklinalgewölbes. Der Flözausbiss ist in LETSCH (1899, Ta-

2) Weitere Informationen unter www.bergwerk-kaepfnach.ch (Nov. 2009)
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fel II) eingezeichnet. Weitere Angaben über den Nachweis des Kohleflözes in Bohrungen bei 
Sihlbrugg finden sich im Kapitel Stratigraphie (S. 22 f.).

Kohleabbau: Eine zusammenfassende Beschreibung der Bergwerksgeschichte und des 
Kohleabbaus findet sich im Horgener Jahrheft (1982), welches auch ein Verzeichnis der wich-
tigsten Literatur enthält. Die Beschreibung liefert einen Überblick über die verschiedenen Ab-
baugebiete mit Zeitangaben (aus VON MOOS 1946c) sowie eine Darstellung des Abbaugebiets 
Gottshalden-Gwandlen mit den entsprechenden Zeitangaben. Nach diesen Angaben lässt sich 
die Geschichte des Kohlebergbaus wie folgt zusammenfassen:
1548 Erste schriftlichen Erwähnung des Kohlebergbaus durch den Chronisten J. Stumpf.
1663 Erster, vom Staat nicht bewilligter Abbau der Kohle in Käpfnach; nur von kurzer 

Dauer.
1709  –1729 Staatlich konzessionierter und geführter Abbau der Kohle. Über diese Abbaupe-

riode sind nur wenige Angaben vorhanden.
1763  –~1780 Kohleabbau mit Unterbrüchen durch die Herren Brown und de Valtravers, später 

durch den Ziegler Landis aus Käpfnach.
1784  –1899 Ununterbrochener, staatlich organisierter Kohleabbau. Als erster Hauptstollen 

wurde der heute als Besucherstollen wieder instand gestellte Rotwegstollen vorge-
trieben. 1805 wurde hinter dem Kohlemagazin – dem heutigen Bergwerksmuseum 
– ein zweiter Hauptstollen, der heute ebenfalls wieder als Besucherstollen befahr-
bar ist, aufgefahren. Bis Mitte des 19. Jh. wurden jährlich durchschnittlich etwa 
200  – 500 t Kohle abgebaut. Infolge technischer Verbesserungen stieg die Ausbeute 
von 1850 mit knapp 1300 t auf 10 400 t im Rekordjahr 1874 (mit 86  –108 Arbeitern). 
Bis 1896 sank die abgebaute Kohlemenge wieder kontinuierlich ab bis auf 270 t 
(mit 5 Arbeitern). 1910 wurde der Betrieb eingestellt.

1917–1921 Erneuter, defizitärer Kohleabbau während und nach Ende des 1. Weltkriegs.
1941–1947 Finanziell lohnender Abbau während und nach dem 2. Weltkrieg. Die grösste 

 Jahresleistung wurde mit rund 200 Arbeitern von Januar bis Juni 1946 mit 13 234 t 
Kohle erbracht, womit der Rekord aus dem Jahr 1874 übertroffen wurde. Im Feb-
ruar 1947 erfolgte die wohl endgültige Stillegung des Kohleabbaus.

seit 1989 Einweihung des Bergwerkmuseums 1989, seither Betrieb als Besucherbergwerk.

Kohlebergwerk Riedhof bei Aeugstertal

Nach der Entdeckung eines Kohlevorkommens bei Strassenarbeiten wurde 
bei Riedhof im Aeugstertal in den Jahren 1787 bis 1814 Kohle abgebaut. Nachdem 
zwischen 1917 und 1921 in mehreren Anläufen nur sehr unrentabel Kohle geför-
dert wurde, betrieb ein privater Betreiber in den Jahren 1942 –1947 ein fachmän-
nisch organisiertes Bergwerk, das sogar eine gewisse Bedeutung erlangen konnte 
(Fig. 12). Im Bergwerksmuseum Riedhof 3) finden sich ausführliche Informationen 
zur Geologie und zur Geschichte des Bergwerks.

Stratigraphische Lage: Das Flöz liegt rund 290 m über dem «Appenzellergranit» -Leithori-
zont im Limnischen Niveau Rütschlibach-Riedhof (LNR; Fig. 3). Nur wenige Dezimeter unter 
dem Kohleflöz liegt ausserdem der Bentonithorizont von Aeugstertal.

3) Weitere Informationen unter www.bergwerk-riedhof.ch (Nov. 2009)
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Flözmächtigkeit, Ausbildung: Die Mächtigkeit der Kohle schwankt zwischen 6 und 42 cm, 
im Mittel dürfte sie etwa 20  – 30 cm betragen (LETSCH 1899). Die Kohle ist mit Süsswasserkalk 
(«Stinkkalk») vergesellschaftet; bei der Kohle (Matt- bis Glanzbraunkohle) handelt es sich – wie 
in Horgen-Käpfnach – um eine lakustrische Bildung, was durch die Untersuchungen von STU-
DER (2008) bestätigt wird. Gegenüber anderen Schweizer Kohlen weist die Riedhof-Kohle mit 
durchschnittlich ca. 330 ppm einen leicht erhöhten Urangehalt auf. Die Radioaktivität ist auf das 
Kohleflöz beschränkt (STUDER 2008).

Ausdehnung: Schon LETSCH (1899) betrachtete die Kohlevorkommen bei Riedhof, Ross-
weg bei Adliswil und Schwizertobel bei Langnau a.  A. als einem einzigen Niveau zugehörend. 
Dies wurde durch die Untersuchungen von PAVONI (1957) bestätigt, welcher zeigen konnte, dass 
alle Vorkommen ins Limnische Niveau Rütschlibach-Riedhof zu stellen sind. Die Begrenzung 
des Flözes ist gegen Norden, Westen und Süden aufgrund zahlreicher Sondierbohrungen und 
natürlicher Aufschlüsse recht gut bekannt. Die Fortsetzung des Flözes zwischen Adliswil und 
Langnau a.  A. nach Osten lässt sich nicht mehr feststellen, da die Schicht dort in die Luft aus-
streicht. Die bekannte Ausdehnung zwischen Riedhof und dem östlichen Albishang zwischen 
Adliswil und Langnau a.  A. beträgt ca. 7 km2; zusammen mit der heute fehlenden östlichen Fort-
setzung dürfte die ursprüngliche Ausdehnung des Kohleflözes maximal etwa 11 km2 aufgewiesen 
haben. Die Ausdehnung der Süsswasserkalke des gleichen Niveaus ist mit rund 50 km2 wesent-
lich grösser. LETSCH (1899, S. 104) erwähnt weitere Abbauversuche auf Kohle bei Türlen und 
Tüfenbach. Ein Zusammenhang mit dem Limnischen Niveau Rütschlibach-Riedhof ist für letz-
teres Vorkommen nicht gesichert; es handelt sich wohl eher um das 30 m höher gelegene Lim-
nische Niveau Fellitobel (LNF; GUBLER 1987). Die weitere Ausdehnung des Flözes wurde durch 
VON MOOS (1946c) mit mehreren Bohrungen abgeklärt.

Kohleabbau: Nach der Entdeckung des Kohleflözes im Jahre 1786 wurde die Kohle bis 
1814, dann 1917–1921 und zuletzt 1942  –1947 abgebaut (WENGER et al. 2002). Hauptabnehmer der 
ersten Abbauperiode war gemäss LETSCH (1899) die Ziegelei in Kappel a.  A. (vgl. Abschnitt Lehm 
und Ton S. 87 f.). Die höchste Abbaumenge wurde 1945 mit über 20 000 Tonnen erreicht und lag 
damit höher als die Rekordabbaumenge von 1946 im Bergwerk Käpfnach. 2002 wurde das Mu-
seum «Bergwerk Riedhof» in Aeugstertal eröffnet.

Kohlebergwerk Rossweg, Adliswil

Bei Adliswil zwischen Obstgarten und Schwizertobel führt das Limnische 
 Niveau Rütschlibach-Riedhof (LNR) Kohle. LETSCH (1899, S. 110) listet die ver-
schiedenen Abbauversuche wie folgt auf:

— Obstgarten (Koord. 681.400/240.750/550): Fehlgeschlagener Abbauversuch 1763. Vermut-
lich wurde kaum oder gar keine Kohle gefunden, da weder ein auf der Suche nach Wasser 
1898 an gleicher Stelle vorgetriebener Stollen Kohle zeigte noch die heute dort im Lim-
nischen Niveau Rütschlibach-Riedhof sichtbaren Aufschlüsse Kohle führen.

— Hinter Stig (Koord. ca. 681.475/240.275/575): Nachgrabungen auf das Niveau mit nesterar-
tig ausgebildeter Kohle, kein Abbau.

— Rossweg (Koord. 681.375/239.425/605): Abgebaut wurde in den Jahren 1836  –1837 und 
1850  –1861. LETSCH (1899) hat hier fünf Stollen ausgemacht, wovon ein 48 m langer Stollen 
noch begangen werden konnte. Während des 1. Weltkriegs fand kein Abbau statt. Von Sep-
tember bis Ende Dezember 1943 wurde ein Versuchsbergbau durchgeführt, wobei die 
 alten Stollen ausgeräumt und erweitert wurden (VON MOOS 1946c). Das am Schluss total 
287 m messende Stollensystem wurde im Frühjahr 1944 aufgeräumt und verlassen. Der zu-
gemauerte Stollenmund von 1943 ist heute noch gut erhalten.

— Schwizertobel (Koord. 681.650/238.325): Nach LETSCH (1899) fanden auch hier am Ende 
des 18. Jh. Abbauversuche in kurzen Stollen – vermutlich auf der linken Tobelseite – statt. 
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Die Stollen sind inzwischen längst verfallen. Auf der rechten Tobelseite auf Kote 640 m ist 
das Flöz mit Kohle und Süsswasserkalk gut aufgeschlossen.

Kohlevorkommen bei Tüfenbach, Hausen a.  A.

Das Limnische Niveau Fellitobel (LNF), welches stratigraphisch nur etwa 
30 m über dem Limnischen Niveau Rütschlibach-Riedhof (LNR) mit dem Kohle-
flöz von Riedhof liegt, führt bei Tüfenbach auf Kote 725 m einige Zentimeter Koh-
le. Nach der Entdeckung der Kohle in Riedhof wurde in Tüfenbach an vier Stellen 
Kohle erschürft (LETSCH 1899). Nach der Beschreibung in LETSCH (1899) wurde 
bei Koord. 682.550/235.000 ein 8 m langer Stollen angelegt. Heute sind zwar noch 
Lesesteine der das Flöz begleitenden Kalkschicht zu finden, Kohle ist aber nir-
gends mehr aufgeschlossen.

Kohlevorkommen Pfefferberg, Sihlbrugg Station

Oberhalb der Bahnstation Sihlbrugg ist in den Steinmattbächen am Pfeffer-
berg (Koord. 686.540/232.275) auf Kote ca. 665 m Süsswasserkalk mit einigen 
 Zentimetern Kohle aufgeschlossen (PAVONI 1957). Von dieser Stelle sind keine 
Abbauversuche bekannt.

Bruchsteine aus Findlingen

Findlinge wurden mancherorts zu Bruchsteinen für Haus- und Stützmauern 
verwendet (Fig. 10). Häufig finden sich noch Blöcke mit Abbauspuren wie z.  B. 
Bohrlöcher zum Sprengen. An anderen Stellen zeugen nur noch kleine Vertie-
fungen im Gelände mit scharfkantigem Schutt des immer gleichen Gesteins vom 
einstigen Abbau. Auffällig ist das nahezu vollständige Fehlen von Erratikern auf 
Moränenwällen, die in landwirtschaftlich genutztem Gelände liegen. In bewalde-
ten Abschnitten sind Findlinge hingegen häufig erhalten geblieben. Auf der rech-
ten Zürichseeseite wurden vor allem die dort häufig vorkommenden Findlinge aus 
Glarner Verrucano wegen ihrer guten Behaubarkeit (massiger Fels) abgebaut.

Kies

Im Gebiet von Atlasblatt Albis sind alle beobachteten und  /oder auf älteren 
Karten dargestellten Gruben mit einer Grösse von mindestens ca. 10 m Breite ein-
gezeichnet worden.

Molassenagelfluh

Schlecht verkittete Molassenagelfluh wurde lokal zum Ausbessern und Be-
kiesen von Flur- und Waldstrassen abgebaut: Auf dem Atlasblatt Albis sind drei 
mittlerweile mit Aushub verfüllte Kiesgruben in Molassenagelfluh bekannt:
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— Albispass (Koord. 681.775/236.950/815): kleine Grube in Ophiolithnagelfluh, anfangs der 
1980er Jahre verfüllt.

— Tüfi südlich Limberg, Küsnachter Berg (Koord. 689.600/240.800/693): verfüllte kleine Gru-
be in Molassenagelfluh, im Siegfriedaltlas Blatt 175 (Stand 1940) und in der Landeskarte 
1: 25 000 (Stand 1982) noch eingezeichnet.

— Nördlich der Kirche von Wetzwil, Herrliberg (Koord. 689.725/239.475/620): kleine, aufge-
lassene Grube in Molassenagelfluh.

Quartäre Kiessande

Deckenschotter (qHDR): Trotz seiner ungünstigen Lage auf einem abgelegenen 
Hochplateau wurde Deckenschotter am Albisboden südlich des Albispasses auf-
grund seiner guten Qualität (glazifluviatiler Schotter, hier nicht verkittet!) in zwei 
Gruben zur Gewinnung von Kiessand abgebaut. Die Gruben sind heute vollstän-
dig zugewachsen.

Deckenschotter (qHDL): Die teilweise verkitteten Schotter wurden zwischen 
Buechenegg-Pass und Hintere Buechenegg in fünf kleineren Gruben abgebaut.

Mittelpleistozäne Moräne (qm): Die schlechte Qualität und sehr ungünstige 
Lage auf dem Albisgrat standen einem Abbau dieses tiefgründig verwitterten Mo-
ränenmaterials selbst für mindere Zwecke wie Wegebau entgegen. Es sind nur 
zwei kleine Gruben bekannt: Die eine wurde ca. 300 m südlich der Balderen in 
 einem Moränenwall angelegt, die zweite liegt im Bruggenmoos rund 800 m SSW 
der Buechenegg. Beide Gruben sind heute vollständig zugewachsen.

Mittelpleistozäner Schotter (qvsSi): Bis 2002 wurde bei Sihlbrugg in der Kiesgru-
be Chrüzhügel u.  a. dieser Schotter abgebaut.

Früh- bis hochglazialer Vorstossschotter (q4vs): Diese glazifluviatile, von einer 
unterschiedlich mächtigen Grundmoräne des letzten Eisvorstosses überdeckte Lo-
ckergesteinseinheit stellt aufgrund der guten Qualität, ihrer Mächtigkeit und Ver-
breitung das auch wirtschaftlich mit Abstand bedeutendste Kiesvorkommen im 
Gebiet von Blatt Albis dar. Das Schottervorkommen erstreckt sich von Knonau bis 
nach Obfelden. Südlich von Knonau wird noch heute bei Aebnet  /Aspli Kies abge-
baut; die Abbauhöhe – durch ein Grundwasservorkommen limitiert – beträgt bis 
30 m. Die grossen Kiesgruben Hinterfeld nördlich von Maschwanden, Tambrig, 
Unterholz und Breitenerli südlich von Obfelden sind heute stillgelegt und zum 
grössten Teil verfüllt worden. Im erwähnten Gebiet existierten früher zahlreiche 
weitere kleinere Gruben. Heute wird Kies neben der erwähnten Grube im Aspli 
nur noch 200 m östlich Hatwil (2 km westlich von Knonau) im kleinen Massstab 
und für den lokalen Bedarf ausgebeutet.

Letzteiszeitliche kiesige Moräne (q4m): In kiesigen Moränenwällen oder ver-
schwemmten, kiesreicheren Moränen der letzten Vergletscherung wurden früher 
unzählige kleine und kleinste Gruben zur Gewinnung von Kiessand und Steinen 
angelegt. Sie sind heute ausnahmslos aufgelassen. Die einzige Grube von Bedeu-
tung war diejenige bei Hanegg, 2 km nördlich von Hirzel, die in kiesiger und teil-
weise verschwemmter Obermoräne angelegt war. Zu erwähnen sind ferner die 
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 etwas grösseren Gruben südlich Aeugst bei Wängi, Affoltern a.  A. südlich von 
Zwillikon, südöstlich von Rifferswil und die Gemeindegrube von Ebertswil.

Eisrandnahe Schotter und Sande (q4sm): Eisrandnahe, nicht oder nur kurz fristig 
überfahrene Schotter, zumeist innerhalb der Moränenkränze des inneren Zürich-
Standes gelegen und mehr oder weniger gleichzeitig entstanden, sind im Kno-
nauer Amt verbreitet. Sie hatten eine gewisse Bedeutung als Kieslieferanten, wo-
bei sämtliche Gruben heute stillgelegt sind. Zu erwähnen sind die Gruben bei 
Goom östlich von Jonen, nördlich und südöstlich bei Mettmenstetten, Uerzlikon 
und Leematt bei Kappel a.  A. Im Rebacher bei Bonstetten wurde eine kleine 
Schotterterrasse abgebaut, welche der Stirnmoräne von Bonstetten (Schlieren-
Stand) direkt vorgelagert ist.

Randglaziale Schmelzwasserschuttkegel: Ein Spezialfall ist die frühere Kies-
grube südlich von Herferswil bei Unter-Rifferswil. Hier wurde Schotter eines kie-
sigen Schmelzwasserschuttkegels abgebaut, welcher direkt vom Eisrand in die 
schon bestehende Schmelzwassertalung geschüttet worden war.

Schmelzwasserdeltaschüttungen: Bei Maschwanden fand im Hatwilerfeld ein 
bedeutender Abbau von Deltaschotter statt. Es handelte sich neben dem früh- bis 
hochglazialen Vorstossschotter um das bedeutendste Kiesvorkommen im Gebiet 
von Blatt Albis. Schotter eines weiteren, kleineren Schmelzwasserdeltas in den 
Reusstalsee wurde in der Grube Mülibach südlich von Ottenbach neben letzteis-
zeitlichem Schotter abgebaut.

Spät- bis postglazialer Sihl-Schotter (qS2): Bei Sood in Adliswil wurde ein rela-
tiv grober Schotter in vier nahe beieinander liegenden, kleinen Gruben abgebaut, 
welche heute allesamt verfüllt und überbaut sind. Eine weitere kleine Grube in 
grobblockigem Sihl-Schotter wurde bei der Sägerei Sihlwald betrieben.

Lehm und Ton

Glazialer und postglazialer Lehm ist im Gebiet des Atlasblattes Albis so weit 
verbreitet, dass sich der frühere Abbau zwecks Herstellung von Ziegeleiwaren nur 
ausnahmsweise auf grössere Gruben konzentriert hat. Stattdessen wurde vermut-
lich an zahlreichen, heute nicht mehr auffindbaren und nicht dokumentierten Stel-
len Lehm für den Hausgebrauch gewonnen. Als wichtigste Lehmvorkommen sind 
zu erwähnen:
— Gelbliche, karbonatreiche Hanglehme aus verwitterter OSM am Hangfuss beidseits der 

Albiskette («Uetliberg-Lehm»). Abbau in zwei Gruben nördlich von Hausen a.  A.
— Schwemmlehme in Mulden mit Übergängen zu feinkörnigen Verlandungsablagerungen 

(Abbau bei Leilöcher, SSW Nidelbad, Rüschlikon).
— Graue, tonige, randglaziale Seeablagerungen (qSL; Grube Leematt, Kappel a.  A.).
— Spätglaziale tonige See- und Verlandungssedimente (qSLz) in den Zungenbecken nördlich 

von Hedingen und nördlich von Bonstetten.
— Verwitterter Molasseschlammstein und -mergel (Abbau zwischen Käpfnach und Meili-

bach).
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Im Gebiet von Blatt Albis ist ein bedeutenderer Abbau von Lehm durch 
 LETSCH et al. (1907) für folgende Örtlichkeiten dokumentiert:

Grube Leematthof: Bei Kappel a.  A. wurde seit dem Mittelalter bis in die erste 
Hälfte des 20. Jh. eine Ziegelei betrieben. In der Grube Leematthof wurde ein 
grauer laminierter toniger Silt (Bänderton) gewonnen, welcher in einem randgla-
zialen, vom Eis aufgestauten, flachen Seebecken sedimentiert worden ist (LETSCH 
et al. 1907, DE QUERVAIN 1969). Hinweise auf die Ziegelei Kappel finden sich auch 
in LETSCH (1899), da hier zum Betrieb der Brennöfen Kohle aus dem Bergwerk 
Riedhof Verwendung fand. Die ehemalige Grube ist heute noch gut erkennbar. 
Ein Teil des Lehmlagers ist am Littibach knapp südlich des Durchlasses unter der 
Kantonsstrasse gut aufgeschlossen.

Tüfenbach nördlich von Hausen a.  A.: Etwa 250 m südlich von Tüfenbach ist 
durch die Ziegelei Kappel in der Grube Tüfenbach seit 1861 und in zwei Gruben 
bei Geissweid, 700 m südlich von Tüfenbach, seit ca. 1910 Hanglehm abgebaut 
worden. Es handelt sich um Lehm des Typus «Uetliberg-Lehm», der aus ver-
schwemmtem und verwittertem Molassematerial besteht. Die Abbaustellen sind 
in LETSCH et al. (1907) auf einer Karte eingezeichnet. Auf der Siegfriedkarte Blatt 
177 (Stand 1932) sind zwei Gruben eingezeichnet. Der Abbau ist in der ersten 
Hälfte des 20. Jh. eingestellt worden.

Leilöcher: Nach LETSCH et al. (1907) ist bei Leilöcher, 800 m SSW Nidelbad 
bei Rüschlikon, ein «Grundmoränenlehm» abgebaut und in der Ziegelei Schooren 
in Kilchberg gebrannt worden. Dabei dürfte es sich um verwitterte Grundmoräne 
und um Schwemmlehm in Mulde handeln. Der Abbau fand in einer von Morä-
nenwällen abgedämmten Geländemulde statt, wo heute der Schiessstand Rüschli-
kon liegt. Vom Abbau, welcher bereits vor Beginn des 20. Jh. eingestellt worden 
war, zeugt noch heute ein Weiher östlich des Scheibenstands (auf der Siegfriedkar-
te von 1940 waren an dieser Stelle noch drei kleine Weiher eingezeichnet).

Bonstetten – Wettswil: Nur wenig nördlich des Perimeters von Blatt Albis fand 
früher bei Wettswil ein bedeutender Abbau von glazialen Seetonen und Verlan-
dungslehmen statt.

Käpfnach-Meilibach: Durch die Ziegelei in Käpfnach wurden bis ca. 1880 im 
Allmendhölzli (500 m SSW Käpfnach) verwitterte Molassemergel abgebaut. Da-
nach wurde der Lehm am unteren Rand der schwach gegen den See geneigten 
 Geländeterrasse zwischen Meilibach und Chatzenholz aus einer bis 1,5 m dicken 
Schicht von verwittertem Molassemergel gewonnen. Der Perimeter des einstigen 
Abbaugebietes (LETSCH et al. 1907) deckt sich gut mit dem Flurnamen Meilibach 
auf der Landeskarte 1: 25 000, Ausgabe 2007.

Mergel aus dem Kohlebergwerk Käpfnach: Im Bergwerk Käpfnach wurde der 
als Düngmergel verwendete «Strassberg» aus dem direkten Liegenden des Kohle-
flözes ab 1876 auch für die Fabrikation von Backstein im Zementwerk Käpfnach 
verwendet (LETSCH 1899, S. 92).
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Torf

In der stark glazial geprägten Landschaft des Knonauer Amts und der Umge-
bung von Hirzel finden sich in schlecht durchlässigen Muldenlagen und gla zialen 
Zungenbecken zahlreiche Hoch- und Flachmoore. Torf wurde an verschiedenen 
Orten, zuletzt vor allem in den Notzeiten des 1. und 2. Weltkriegs, gestochen. Die 
wichtigsten, teilweise ausführlich von FRÜH & SCHRÖTER (1904) beschriebenen 
früheren Torfabbaugebiete sind:

— Rifferswil – Hausen a.  A.: Allmend südlich von Schonau, Moos – Huser Allmend,
— Kappel a.  A.: Hagenholz und östlich des Zwinglidenkmals bei Näfenhüser,
— Bonstetten: Stierenmas,
— Hedingen: Feldenmas.
— Rüschlikon: Moos bei Nidelbad,
— Hirzel: Chrutzelenmoos 1km nördlich von Hirzel und Geristegmoos ca. 500 m nördlich 

von Geristeg,

Eine Liste der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung findet 
sich in der Hochmoorverordnung vom 21. Januar 1991 (s. Literaturverzeichnis). Im 
Gebiet von Blatt Albis finden sich 8 der insgesamt 29 geschützten Hochmoore des 
Kantons Zürich. Die Flachmoore von nationaler Bedeutung sind in der Flach-
moorverordnung vom 7. September 1994 aufgelistet. Nicht aufgeführt sind dort 
jene früheren Moore, welche der Melioration und landwirtschaftlichen Nutzbar-
machung weitgehend zum Opfer gefallen sind. Als wichtigste sind hier zu erwäh-
nen: Stierenmas, Bonstetten; Feldenmas, Hedingen; Moos (Nidelbad), Rüschli-
kon; Moos entlang Mülibach NW Ebertswil; Chlostermatt, Kappel a.  A.; Itenmoos 
W Bonstetten; Dachelsermoos entlang Wolserbach zwischen Obfelden und Mett-
menstetten, Zwillikermoos südlich von Zwillikon bei Affoltern a.  A. sowie Herren-
matt südöstlich des Türlersees.

Quelltuff

Es sind keine grösseren Quelltuff-Vorkommen im Gebiet des Atlasblattes 
 Albis bekannt. Da in alten Mauern hie und da Tuffsteine verwendet wurden, ist zu 
vermuten, dass früher kleinere Vorkommen vorhanden waren, aber für die loka-
len Bedürfnisse vollständig abgebaut worden sind.

Historische Goldwaschplätze

An der Reuss wurde ab dem 11. Jh. Gold gewaschen. Es dürfte sich um gold-
haltigen Sand aus dem für seine Goldvorkommen bekannten Napfgebiet handeln, 
welcher über die Kleine Emme in die Reuss gelangt ist.
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SIEDLUNGSGESCHICHTE

(Patrick Nagy)

Spuren in die Vergangenheit – Archäologie

Das vorliegende Atlasblatt umfasst unterschiedliche Landschaftsräume: von 
Uferabschnitten des Zürichsees über das steilufrige Sihltal hinauf zur Albiskette, 
wieder hinab zum engen Reppischtal und von dort hinüber ins Knonauer Amt 
und weiter zur Reussebene. Durch das Zusammenwirken von Natur und Mensch 
ist eine vielfältige Kulturlandschaft entstanden, die reich ist an siedlungs-, wirt-
schafts- und landschaftsgeschichtlichen Spuren.

Die Vielgliedrigkeit dieser Landschaft mit ihren unterschiedlichen klima-
tischen und topografischen Bedingungen hat sich stark auf die Häufigkeit von 
Fundstellen in den einzelnen Gebieten ausgewirkt. Die Nachweisdichte archäo-
logischer Fundplätze ist aber auch von anderen Aspekten abhängig, beispiels weise 
von der lokalen Bodennutzung, von der Intensität der Bauaktivitäten in den ver-
gangenen Jahrzehnten, aber auch vom Forschungsdrang einzelner Lokalhisto-
riker.

Paläolithikum (Altsteinzeit, bis ca. 9000 v.  Chr.)

Die Altsteinzeit beginnt mit den ersten Nachweisen menschlicher Anwesen-
heit und dauert bis ca. 9000 v.Chr. Fundstellen dieser Zeit sind in der Schweiz we-
gen der zahlreichen Gletschervorstösse bis weit ins Mittelland hinein rar. Im Ge-
biet des Kantons Zürich finden sich Spuren menschlicher Aktivitäten schon bald 
nach dem Rückzug der Gletscher vor ca. 14 500 Jahren. Im hier besprochenen Ge-
biet sind entsprechend frühe Hinweise nomadisierender Jäger und Sammler in 
Wettswil, Chisenhölzli und Wettswil, Gjuch gefunden worden (beide Fundstellen 
liegen knapp ausserhalb des nördlichen Kartengebiets).

Mesolithikum (Mittelsteinzeit, ca. 9000  – 5000 v.  Chr.)

Anfangs charakterisierten noch zahlreiche offene Wasserflächen die Land-
schaft; mit der zunehmenden Erwärmung verlandeten diese allmählich (Beginn 
des Torfwachstums). Die gegen Ende der Zeitperiode flächendeckende Bewaldung 
und die veränderte Tier- und Pflanzenwelt bedingten eine Anpassung der Jagd-
methoden. Die Menschen lebten jedoch nach wie vor nomadisch in Kleingruppen. 
Typisch für das Mesolithikum sind kleine Feuersteingeräte (Mikrolithen) von oft-
mals geometrischer Form. Fundstellen dieser Zeit sind bislang aus der Umgebung 
des Katzen-, des Greifen- und des Pfäffikersees bekannt.
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Neolithikum (Jungsteinzeit, ca. 5000  – 2300 v.  Chr.)

Mit dem Beginn dieser Zeitepoche setzte ein tief greifender Wandel ein: Die 
Menschen wurden sesshaft, sie legten auf geeigneten Böden Ackerflächen an und 
züchteten Vieh. In dieser Zeit finden sich die ersten Bauerndörfer in unterschied-
lichen Landschaftszonen, wobei die Überreste im Bereich der Seeuferzonen, die 
so genannten «Pfahlbauten», dank günstiger Erhaltungsbedingungen besonders 
bedeutsam sind. Hier haben sich neben Objekten aus dauerhaftem Material auch 
Gegenstände aus Holz, Knochen, Geweih oder Pflanzenfasern erhalten. Neben 
den altbekannten Werkstoffen Feuerstein, Geweih und Holz treten neu Fels-
gestein und Ton auf. Die bedeutendsten Seeufersiedlungen sind jene von Meilen-
Feldmeilen, Vorderfeld, mit einer Abfolge von zehn Kulturschichten aus dem 
4. und 3. Jh. v.  Chr., verschiedene Stationen in Horgen (z.  B. Scheller oder Dampf-
schiffsteg), oder jene in Erlenbach, Winkel. Auch vom Türlersee sind Siedlungs-
reste bekannt. Aus Affoltern a.  A., Zwillikon-Weid, stammen die Überreste einer 
glockenbecherzeitlichen Siedlung aus der 2. Hälfte des 3. Jtsd. v.  Chr.

Bronzezeit (2300  –  800 v.  Chr.)

In dieser Zeit stellte man mit dem neuen Werkstoff Bronze, einer Legierung 
aus Kupfer und Zinn, Geräte, Waffen und Schmuck her. Die hierfür benötigten 
Rohstoffe mussten teilweise von weit her importiert werden, und die Verarbeitung 
erforderte Spezialisten. Die Bedeutung des Handels nahm denn auch deutlich zu. 
Es bildete sich eine soziale Oberschicht mit eigentlichen Machtterritorien heraus. 
Eine bedeutende frühbronzezeitliche Seeufersiedlung ist Horgen-Scheller. In 
 Birmensdorf-Stoffel (ausserhalb des Kartengebiets, rund 2 km nordwestlich des 
Bahnhofs Bonstetten), an einer wohl schon damals wichtigen Durchgangsroute 
zwischen den heutigen Städten Zürich und Zug, befand sich in der Mittelbronze-
zeit ein kleines Dorf. In der etwas jüngeren, spätbronzezeitlichen Siedlung Bir-
mensdorf-Wannenboden, belegen Importfunde aus Italien und Süddeutschland 
die Bedeutung dieser Verkehrsroute in prähistorischer Zeit.

Eisenzeit (800  –15 v.  Chr.)

Die Eisenzeit wird unterteilt in die Hallstattzeit (800  –  450 v.  Chr.) und die 
Latènezeit (450  –15 v.  Chr.). Seit dieser Zeit wird für die Herstellung von Geräten 
und Waffen Eisen verwendet, während der meiste Schmuck weiterhin aus Bronze 
gefertigt wurde. Am Ende der Eisenzeit wurden erstmals Münzen geprägt. Man 
siedelte in kleinen Gehöften, daneben bestanden stadtähnliche Zentralorte, meist 
an bedeutender topografischer Lage (z.  B. auf dem nahegelegenen Uetliberg oder 
auf der Baarburg nordöstlich von Baar ZG).

In der Hallstattzeit wurden die Toten unter künstlich aufgeschütteten Grab-
hügeln bestattet, für die Latènezeit sind Friedhöfe mit Flachgräbern charakteris-
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tisch. Die Verstorbenen wurden in reicher Tracht und mit vielen Beigaben bestat-
tet. In Rüschlikon-Feldimoos und in Bonstetten, Im Gibel, wurden zwei bzw. drei 
hallstattzeitliche Grabhügel mit mehreren reich ausgestatteten Gräbern unter-
sucht. In Horgen-Thalacker wurden um 1840 zwei reiche Gräber der Latènezeit 
entdeckt. Aus Hedingen-Feldenmoos, stammt ein Depot doppelpyramidenför-
miger Eisenbarren, wie sie aus eisenzeitlichen und römischen Zusammenhängen 
bekannt sind.

Römerzeit (15 v.  Chr. bis ca. 400 n.  Chr.)

In dieser Zeit überzog ein dichtes Siedlungs- und Verkehrsnetz die Schweiz. 
Neben den Gutshöfen (villae rusticae), bisweilen sehr ausgedehnten und oftmals 
luxuriös ausgestatteten Landwirtschaftsbetrieben, bestanden an wichtigen Ver-
kehrswegen kleinere Siedlungen und grössere Zentren. Typisch für letztere sind 
Gebäude öffentlicher Nutzung wie Foren, Thermen oder Theater. Römische Guts-
höfe kennt man u.a. aus Affoltern am Albis, Bonstetten, Mettmenstetten, Otten-
bach oder Oberlunkhofen-Schalchmatthau. Von letzterem kann der konservierte 
Badetrakt besichtigt werden (Koord. 673.675/240.225). Im Bereich der römischen 
Siedlung von Obfelden, Lunnern wurde im Jahr 1741 ein römischer Schatzfund 
entdeckt.

Mittelalter (ca. 400  –1500 n.  Chr.)

Nun stehen neben Bodenfunden erstmals umfangreichere schriftliche Quel-
len zur Verfügung. Städte, Burgen, Kirchen und Klöster sind die auffälligsten Bau-
denkmäler dieser Zeit, von denen sich zahlreiche Zeugnisse auf vorliegendem 
Kartenblatt finden. Die mittelalterliche Besiedlung des Burghügels Wulp bei Küs-
nacht dauerte vom 11. Jh. bis ins 13. Jh. Die Schnabelburg wurde im 13. Jh. errich-
tet und 1309 im Blutrachefeldzug der Habsburger bereits wieder zerstört. Das mit-
telalterliche Städtchen bei Maschwanden wurde ebenfalls 1309 zerstört, die Über-
reste im 19.  /20. Jh. durch den Kiesabbau vollständig abgetragen.
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GESCHÜTZTE UND SCHÜTZENSWERTE OBJEKTE

In der Verordnung zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler vom 10. August 1977 (Stand am 10. März 1998) sind im Gebiet des Atlas-
blattes Albis die folgenden vier geschützten Objekte aufgeführt:
_ Nr. 1305 Reusslandschaft
_ Nr. 1306 Albiskette – Reppischtal
_ Nr. 1307 Glaziallandschaft zwischen Lorzentobel und Sihl mit Höhronen-

kette
_ Nr. 1419 Pfluegstein oberhalb von Erlenbach, Erratiker (Koord. 688.575/ 

239.160/560): ca. 600 m3 grosser permischer Metabasalt («Melaphyr»), Her-
kunft: Bergkette Gandstock im Kärpfgebiet, Sernftal (Fig. 13).

Fig. 13: Der 1939 unter Naturschutz gestellte Pfluegstein ist mit sichtbaren Aussmassen von ca. 
16 m x 9 m x 9 m und einem auf über 600 m3 geschätzten Volumen der grösste bekannte Findling 
im Kanton Zürich. Es handelt sich um einen permischen Basalt («Melaphyr»). Seine Herkunft 
kann genau lokalisiert werden: Gandstock im Kärpfgebiet, Sernftal. Er wurde vom letzt eis zeit-
lichen Linth-Rheingletscher an seinen Standort in Erlenbach transportiert. Foto T. Gubler 2010.
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In der von der Arbeitsgruppe Geotopschutz erstellten Liste der Geotope na-
tionaler Bedeutung sind zusätzlich zu den oben aufgeführten Objekten folgende 
Geotope aufgezählt:
_ Alexanderstein im Küsnachter Tobel, Erratiker (Koord. 687.440/241.575/460), 

ca. 100 m3 grosser Taveyannaz-Sandsteinblock aus dem Sernftal, beim Hoch-
wasser von 1778 mit Hangschutt ins Tobel gerutscht und vom Bach freige-
spült

_ Pfauenstein, Horgeregg, Horgen (Koord. 687.175/234.040/630): grosser Quint-
nerkalk-Block (auf der Liste des kommunalen Naturschutzinventars 1999)

_ Kohlebergwerk Horgen als Kulturdenkmal

Nach der Kartierung des Blatts Albis erscheinen dem Autor folgende Natur-
denkmäler zusätzlich als schützenswert:

Erratiker
_ Gwandlen, Horgen (Koord. 689.100/233.550/455): grosser Block aus Helve-

tischem Kieselkalk
_ Horgen Oberdorf (Koord. 686.50/234.97/580): freistehender, grosser Block 

von Plagioklasgneis der Segnesgruppe (Herkunft Sernftal)
_ Dorfbach Langnau a.  A: (Koord. 682.085/237.230/620): Block aus Helveti-

schem Kieselkalk
_ Grossholz, Mettmenstetten (Koord. 676.235/275.535/505): sehr grosser Block 

von Rigi-Nagelfluh mit Baumbestand auf dem Rücken
_ Bruggenmoos südlich von Buechenegg (Koord. 680.560/237.725/880): Plagio-

klasgneis der Segnesgruppe auf mittelpleistozäner Moräne, benachbart lie-
gen zwei Verrucano-Blöcke

_ Gom nördlich von Hausen (Koord. 682.20/234.35/740): grosser Verrucano-
block auf letzteiszeitlicher Moräne

_ Buechstock, Rifferswil (Koord. 678.975/234.185/655): grosser Riginagelfluh-
Block

_ Hirzrain, Knonau (Koord. 678.075/230.890/455): grosser Riginagelfluh-Block, 
beim teilweisen Abbau des Drumlins Hirzrain für Aufschüttungen des Auto-
bahntrassees freigelegt

_ Althau, Oberlunkhofen: prachtvolle Gruppe von teilweise sehr grossen 
Gneis erratikern

_ Zwischen Hedingen und Rifferswil: Seitenmoränen des Bremgarten- und 
Stetten-Stands, z.T. mit Findlingen übersät

_ Zwischen Thalwil und Hirzel: Seitenmoränen der Zürich-Stände mit ab-
schnittsweise sehr vielen Erratikern
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Steinreihe

Steinreihen werden auf der Karte bei Flädermus, Herferswil /Homberg und 
Wissenbach – alle Lokalitäten liegen auf dem Gemeindegebiet von Mettmen-
stetten – ausgewiesen. Die Steinreihe bei Herferswil (Koord. 679.300/233.930) 
wird von WALKER (2007) als «eine der eindrücklichsten Megalith-Anlagen im 
Knonaueramt» beschrieben. WALKER (2007) beschreibt in seiner Publikation zahl-
reiche weitere Objekte; über Zweck und Hintergrund der Steinreihen kann wohl 
diskutiert werden.

Moränenwälle

Im Gebiet von Atlasblatt Albis existiert eine enorme Fülle an letzteiszeit-
lichen Seitenmoränen, von denen viele als schützenswerte landschaftliche Ele-
mente und Geotope zu bezeichnen sind. Da ein grosser Teil der Seitenmoränen 
mit Wald bestockt ist, besteht keine akute Gefährdung. Erwähnung verdient ein 
durch Bauten bedrohtes Kleinod bei Adliswil. Dort hat die bei Adliswil ins Sihltal 
vorgestossene Eiszunge rund 300 m östlich des Bades Adliswil auf ihrem Rückzug 
ein kleines, durch einen schönen Moränenkranz begrenztes Zungenbecken zu-
rückgelassen.

Deckenschotter südlich des Albispasses

Südlichstes Vorkommen von klassischen Deckenschottern in einer alten Mo-
lassetalung, auf der Ostflanke des Albisgrates bis 60 m hohe Aufschlüsse durch die 
ganze Serie.

Alte, präletzteiszeitliche Landoberfläche südlich von Buechenegg

Knapp 1 km2 grosse, alte Hochfläche auf mittelpleistozäner Moräne; ohne 
wesentliche Erosion über dem Maximalstand der letzten Vergletscherung gelegen.

Schmelzwasserrinnen

Die von der Lorze in der ausgehenden letzten Vergletscherung geschaffene 
Schmelzwasserrinne von Buech östlich von Baaregg, welche sich nach Knonau 
zum Haselbach und von dort nach Maschwanden fortsetzt, einschliesslich des da-
zugehörigen alten Deltas in den ehemaligen Reusstalsee im Hatwilerfeld bei Ma-
schwanden (Fig. 14). Auch die südliche Fortsetzung im Gebiet von Blatt Zug bis 
Blickensdorf gehört dazu.

Alte Sihlschotter-Terrassen:

Chlemmeriboden bei Sihlbrugg mit vier Flussterrassen, die unterste mit 
prachtvoller, verlassener Flussrinne und grossen Verrucano-Blöcken. Bei Station 
Sihlwald ausgeprägte Terrasse mit älterem Sihl-Schotter.
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Sackungs- und Rutschmassen:

Die Sackungs- und Rutschmassen von Aeugsterberg und Sihlwald gehören 
zu den grössten ihrer Art im schweizerischen Mittelland.

Molassebachtobel:

Als Tobel, die besonders gute Einblicke in die Molasse gewähren, sind zu er-
wähnen:
_ Der nahezu unverbaute Erlenbacher Dorfbach mit einer Fundstelle von Küs-

nachter Bentonit (vgl. Kapitel Stratigraphie S. 20 ff.) und mit zahlreichen Er-
ratikern.

_ Der Käpfnacher Aabach mit Aufschlüssen des Kohleflözes (im Seitenbach), 
des Meilener Kalks und des Urdorfer Bentonits, ebenfalls mit zahlreichen 
Erratikern.

_ Das Schlegeltobel bei Sihlwald und das Tobel südlich von Vorder Risleten an 
der Gemeindegrenze Langnau a.  A. – Horgen.

_ Das Tobel bei Stocken westlich von Bonstetten.

Fig. 14: Das digitale Terrainmodell (DTM) verdeutlicht die ehemalige Schmelzwasserrinne der 
Lorze und eine weitere bei Hauptikon. Die heutige Lorze verläuft einige Kilometer weiter süd-
westlich. Moränenwälle des Bremgarten-II-Stands sind mit Pfeilen markiert. Zwischen der Lor-

ze-Schmelzwasserrinne und der heutigen Lorze liegt die Drumlinlandschaft Knonauer Amt.
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