
verschiedenartigen F lyschen , der i m N o r d e n des Landes bis gegen 
1500 m ü . M . ansteigt. A u f diese Flyschzone wurden die ostalpinen 
Gesteinsmassen aufgeschoben, die in Liechtens te in endeten. W i r ste
hen so am St i rnrand m ä c h t i g e r geologischer W e r k e . D i e damit verbun
dene mechanische Beanspruchung der Gesteinsmassen f ü h r t e zu star
ken Ver fa l tungen . Quetschungen und Rissen . D ie s e r k l ä r t die grosse 
B r ü c h i g k e i t der Geste ine der l iechtensteinischen Bergwel t und die 
damit verbundene starke E r o s i o n s t ä t i g k e i t mit dem A u f b a u der gewal
tigen Schut tkegel , die weit ins Rhe in t a l hinausragen (vgl . A b b . 3 mit 
Q u a d e r h o l z r ü f e bei V a d u z ) . D i e ü b e r der F lyschzone lagernden D e k -
ken der ostalpinen F o r m a t i o n werden vorwiegend aus K a l k e n und 
D o l o m i t e n (Haup tdo lomi t im Dreischwesternmassiv , « Z i g e r b e r g » , 
« G a l i n a k o p f » und « O c h s e n k o p f » ) aufgebaut. Si l ikat ische Geste ine 
treten in Liechtens te in nur vereinzelt und loka l sehr begrenzt auf ( z . B . 
Buntsandstein im Be re i ch « H e u b ü h l » - T r i e s e n b e r g , G r a n i t s p ä n e be im 
« B e t t l e r j o c h » ) . 

D a m i t sind in Liechtens te in vier grosse En twick lungss tu fen im geologi
schen B i l d festgehalten: die ä l t e r e , die Tr ias , mit ihren G l i e d e r n v o m 
Buntsandste in bis zum H a u p t d o l o m i t , die den mit t leren und ö s t l i c h e n 
Landschaf ts te i len die P r ä g u n g geben; das mit t lere G l i e d , der Ju ra , 
besonders als M a l m ausgebildet, der den oberen B a u des « F a l k n i s » 
(2451 m) fo rmt ; die bereits e r w ä h n t e helvetische K r e i d e mit den 
Quer r i ege ln Eschner- und F l ä s c h e r b e r g und schliesslich der F l y s c h , der 
i m Bere i ch « B a r g e l l a » bis ü b e r 1700 m H ö h e reicht (vgl . A b b . 4, 
vereinfachte tektonisch-geologische K a r t e ) . 

D e r E i n b l i c k in den Geb i rgsau fbau ist al lerdings auf weite St recken 
durch j ü n g e r e Ab lage rungen verschleiert , wobe i der R h e i n und sein 
eiszeit l icher V o r g ä n g e r , der Rheingle tscher , als wichtigste nachfor
mende K r ä f t e anzusehen s ind . 

D i e m ä c h t i g e n E i s s t r ö m e der E isze i ten lagerten auf grossen F l ä c h e n 
weither gebrachtes Geste insmater ia l als M o r ä n e n ab. Spuren des 
Rheingletschers s ind heute noch bis rund 1000 H ö h e n - M e t e r ü b e r dem 
Rhe in t a l in F o r m von erratischen B l ö c k e n zu f i nden . A n der S ü d o s t 
f lanke des Eschnerberges lehnt sich eine eigentl iche H ü g e l l a n d s c h a f t 
an , die aus einer G r u p p e von langgezogenen G e l ä n d e r ü c k e n besteht 
(vgl . A b b . 5). 

E s handelt sich h ierbei um echte D r u m l i n s , also subglaziale S t roml i 
n i e n k ö r p e r , die innerhalb der E n d - und S e i t e n m o r ä n e n eines A r m e s 
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